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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
Ernst Darmstaedter, Die Entsłehung der Bezeichnung „Oas“. (Chem.-Zfca. 53 

5 6 5 -6 6 . 20/7.) J u n g .
K. H. Bauer, W illiam Kuster 1863—1929. Nachruf. (Chem.-Ztg. 53. 353. 4/5. 

Leipzig.) • J u n g .
P . H . L oring, Massenzdhlen der chemisclien Elemente und Bemerkungen zwr Ele-

mentenbildung. Massenzahlcn sind die ganzen Zahlen, die dem At.-Gew. naheliegen. 
An Hand einer Reihe von Gleichungen: 2 - 1 / ( 2 - ) -1) =  0,6; 2 -2 /(2  +  2) =  l
2 -3 /(2  +  3) =  1,2 usw. werden zwei W erttypen erhalten, der eine m it repetierenden 
Dezimalzahlen, der andere ohne diese. N im m t man an, daB der einfaehe Wert darauf 
liinweist, daB die progressiye Zahl in  obigen Gleięhungen, die zu diesem Wert fiihrt, 
keine Massenzahl ist, so lassen sich die fehlenden Massenzahlen yoraussagen. Vf. weist 
auf einige Sehwierigkeiten in  der Anwendung dieser Eegel Iiin, beispielsweise bei Na, 
da 23 nach obiger Gleichung zum einfachen Wert 1,84 fiihrt. Nach H a r k in s  sind die 
Elemente m it ungeradem At.-Gew. die weniger haufig yorkommenden Elemente. 
Diesbezuglich bildet Na eine Ausnahme, im Gegensatz zu Ne. N im m t man aber an. 
daB die Ne-Atome der Masse 22 einmal in groBer Zahl yorhanden waren [die Gleiehung 
lautet: 2- 2 2 /(2  +  22) =  1,83], aber duich irgendeinen Vorgang H-Atome aufgenommen 
haben, so daB dieses Element sieh in  N a yerwandelte, so ist obige Schwierigkeit be- 
seitigt, denn 22 +  1 =  23 ist keine r e i n e Massenzahl. — Es ergibt sich fur die Zahlen
1— 58, daB naehstehende Massenzablen n i c h t  existieren: 2, 3, 6, 8, 14, 18, 23, 30, 
38, 48. Hierbei spielen bestimmte Vorgange eine Bolle, wie die H-Adsorption u. der 
Blaekettvorgang (vgl. B l a c k e t t ,  C. 19 2 5 . I. 1677). Bei genugend starken Ent- 
ladungen miiBte N e aus N a zu ge-winnen sein. (Chem. News 139. 1— 3. 5/7.) K . W o l f .

Hugh M. Sm allw ood, Die Geschwindigkeit der Rekoiribiwition von atomarem 
Wasserstoff. Vf. miBt den Dissoziationsgrad in H-Atome langs eines langen Glas- 
rohres, in das von der einen Seite Wasserstoff aus einer Entladungsróhre eintritt u. 
von der anderen Seite abgepumpt wird. Es ist also in diesem Rohr ein Druekgefalle, 
das dureh Manometer, die am Anfang u. Ende angeschmolzen sind, gemessen werden 
kann. Eerner wird aber auch langs des Rohres der Dissoziationsgrad abnehmen. Der 
wahre Dissoziationsgrad an einer bestimmten Stelle wird nun so bestimmt, daB in 
das Rohr ein Pt-Korper eingefiihrt ist, an dem sich aller H  zu H , yereinigt. Um das 
Rohr ist an der gleiehen Stelle ein Calorimeter montiert, so daB die entwickelte Warme 
gemessen werden kann. Bringt man P t u. Calorimeter in yerschiedene Hóhen, so kann 
man auch den Dissoziationsgrad an diesen Stellen messen. Man erhielt so, indem man 
von yerschiedenen Drucken ausging, Kuryen, in denen fur bestimmte Holien der D isso
ziationsgrad in Abhangigkeit vom Druck angegeben wurde. — D ie Auswertung sollte 
zeigen, ob es sich wirklich um DreierstoBrkk. handelt, die man fur die Rk. H  +  H  =  H 2 

annehmen muB, da sonst die Rk.-Wiirme nicht abgefuhrt werden kann u. zur erneuten 
Dissoziation des einmal gebildeten Mol. fiihren muB. Ais DreierstóBe kommen in Frage :
1. 2 H-Atome u. die Wand, 2. 3 H-Atome, u. 3. 2 H-Atome u. ein H 2-Molekiil. D ie  
Gleichungen fur die Rk.-Geschwindigkeit werden kompliziert u. wiirden sich nur durcli 
Reihenentww. lósen lassen. Zudem yerlangen sie eine genaue Kenntnis der Art des 
Druckabfalls im  Rohr, der sich nicht ganz zweifelsfrei messen lieB. Unter verein- 
fachenden Annahmen lassen sich aber die Konstanten fiir die 3 Rkk. auswerten. Fur 
keinen der 3 Fiille ergibt sich hinreichende Konstanz, aber immerhin ergibt die nahere 
Diskussion, daB im  wesentlichen die DreierstoBtheorie bestatigt wird. —  Gasrkk. des 
atomaren Wasserstoffs zu messen, erwies sich nach dieser Methode nicht ais durch- 
fiihrbar, da sich diese innerhalb einer zu kurzeń Strecke des Rohres abspielten. Quali- 
ta tiy  wurde festgestellt, daB x/ 5—1/6 des atomaren Wasserstoffs m it festem  Schwefel 
rcagiert, u. daB NO die Vereinigung yon H-Atomen katalysiert, ohne selber yerandert
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zu werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 1 . 1985—99. Juli. Baltimore [Maryland], J o h n  
H o p k in s  U niv.) K l e m m .

Ralph F. Beard und Nelson W. Taylor, D ie K inetik  der Oxydaiion von Jodid- 
ion durch Suuredichromalldsungen bei Gegenwart eines Neutralsalzes. D ie K inetik der 
R k .: Cr2 0 7  +  6  J~  +  14 H+ =  2 Cr+++ +  7 H 20  +  3 J 2 ist schon oft gemessen
worden, ohne daB ubereinstimmende Ergebnisse erzielt worden waren; insbesondcre 
fand man m eist, daB die Ordnung der Rk. anscheinend keine geradzahlige ist. N un  
zeigt die BKONSTEPSche Theorie, daB man dann n. Ergebnisse erhalt, wenn man ge- 
niigend Neutralsalz zufiigt. Vff. fiihrten eine groBe Reihe von Messungen bei 25° in  
yerdunnteren u. konz. Lsgg. aus. Bei Ggw. von 1,5 Mol. jSTaCl verschwanden die Ano- 
malien. Es gehen 2 Rkk. nebeneinander her, gemaB:

1. H+ +  J - +  Cr„07 — >■ HJ-Cr,07 ,
2. 2 H+ +  2 J -  +  Cr2 0 7  — >• (H J)2 -Cr,O,— .

Die beobachtete Rk.-Geschwindigkeit liiBt sieh dann gut wiedergeben (innerhalb 
3%) gemaB: K  =  14,6 (H+) (J~) +  53,000 (H + ) 2 (J - )2. (Journ. Amer. chem. Soo. 51. 
1973— 85. Juli. Minneapolis [Minnesota], U niv.) K l e m m .

W. E. Roseveare und A. R. Olson, D ie tliermisclie Reaktion zwisclien K alium - 
oxalat und Quecksilber(Il)-Clilorid. D ie R k. zwischen HgCl2 u. K 2C,0., gemaB 2 HgCl2 +  
CjO.j =  HgnCL +  2  Cl-  +  2 C 0 2 is t zwar ófters in letzter Zeit untersueht worden, 
ohne daB aber bzgl. der K inetik ubereinstimmende Ergebnisse erzielt worden waren. 
Vff. finden, daB zwei Eehlerąuellen vorhanden sind: die Gegenwart von 0 2, aueh 
in Spuren, u. die Anwesenheit von Fe in den meisten kiiuflichen Praparaten. Sie 
stellen fest: 1. In Abwescnheit von 0 2 ist die Rk.-Gesehwindigkeit proportional der 
Hg(II)-Konz., oder richtiger —  wenn man den EinfluB von [Cl- ] berueksiehtigt —  
=  K - [HgCl2], dagegen bzgl. der [C20 4— ] =  Iv- [C20 4— ]2. 2. D ie Ggw. von 0 2 yer- 
zogert die R k .; der EinfluB von verschiedenen 0 2-Mengen —  bei konstanten Konzz. 
von K 2C20 4, HgClo u. KC1 —  laBt sieh darstellen durch eine Gleichung d x /d  t =  
1 /K '(0 2) +  K ". Auch bei Ggw. von 0 2 is t die Rk.-Geschwindigkeit K -[H gC l2], 
dagegen K- [C20 4 ] (nicht 2. Potenz!). D ie geringsten Mengen von FeCl3 yerursachen,
daB auch bei Abwesenheit merklicher Mengen 0 2 die Rk.-Geschwindigkeit K- [C20.,— ] 
wird. —  D ie Ergebnisse lassen sieh zusammenfassen in  der Gleichung:

< l x _  (HgCl2)(C ,04) ) 2 A-4 (HgCL)(C,04- - ) (F e + + f (0 s):,!
d t  1 K ,  (0 2) +  k3 ' IC, (0 2 ) 2 +  ka

Is t die Konz. an Fe++ oder 0 2 merklich, dann ist das erste Glied zu yernachlassigen, 
bei vólliger Abwesenheit von 0 2 u. Fe++ dagegen das zweite. (Joiu-n. Amer. chem. 
Soc. 5 1 . 1716— 24. Juni. Berkeley [Cal.], U niv.) K l e m m .

Wiłby T. Gooch und Ethel M. Terry, D ie Verseifungsgeschwindigkeiten v m  
Melhylacełat durcli Natriumhydroxyd bei 25°. (Vgl. auch C. 1927. II . 2274.) Um  die 
genannte Rk. mogliehst sicher messen zu konnen, muBten Probeń des Rk.-G«misches 
moglichst schnell entnommen werden konnen. D ies erfolgte durch Herausdriicken 
m ittels einer bekannten Menge Hg. Das Rk.-Gemisch floB in  uberschussige HC1, dereń 
nicht yerbrauchter Anteil zuriiektitriert wurde. Zu dieser Titration, die bei 0° erfolgte, 
wurde ein mechan. Schuttelapparat benutzt. Sowohl das Ventil zur Zugabe einer be
kannten Menge H g , wie der Schuttelapparat ist von de Khotinsky konstruiert. —  
D ie Messungen YTirden in  wss. Lsgg. durchgefuhrt, die 0,008-—0,016-molar an Methyl- 
acetat u. 0,01- bzw. 0,02-molar an NaOH waren. Der Rk.-Koeffizient fur die bimole- 
kulare Rk. wurde bereehnet nach:

_ K  =  [S,303/(«, -  tx) (B  -  E)] log (B  -  X x) (E  -  X 2)/(B  -  Z 2) (E  -  Z,),- 
wobei B  u. E  die Anfangskonzz. an Base bzw. Ester sind; man fand bei 25,00° 
11,67 Mol/Min. m it einem moglichen Irrtum von hóchstens 1%. Von den Literatur- 
werten stim m t damit nur der von W a l k e r  (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 78 
[1906]. 158) iiberein. —  Diffuses Tageslieht hat keinen EinfluB auf die Rk.-Ge- 
schwindigkeit. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 1959— 65. Juli. Chicago [111.], 
U niv.) K l e m m .

William T. Richards, D ie cliemischen Wirhungen von Schallwellen hoher Freguenz-
II. Studium der emulgierenden Wirkung. (I. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 1145.) Ais besonders 
charakterist. fur die Schallwellen war fruher ihre emulgierende Wrkg. aufgefallen. 
B ei der naheren Unters. zeigt sieh jetzfc, daB Emulsionen nur dann gebildet werden, 
wenn dies an der W a n d  stattfinden kann, daB dagegen die Wrkg. an Fl./Fl.-Grenz- 
flachen eine sehr geringe ist. D ie Emulgierung von Hg in W. erfolgt nur dann, wenn.
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wenig H g vorhanden ist; viel Hg dampft offenbar die Wrkg. der Schallwellen auf die 
Glaswand. D ie Hoffnung, auf Grund der emulgicrenden Wrkg. absolute, Messungen der 
Schallintensitat ausfiihren zu kóimen, lieB sieli leider nicht erfiillen; dagegen gelang 
es, wenigstens die relative Intensitiit einigermaBen genau zu ermitteln. —  Wegen der 
starken emulgierenden Wrkg. der Glaswande. wurde untersucht, ob sich auch Glas 
selbst in  W . emulgiert. Man erhielt zwar bei 60-minutigem Bestrahlen m it maximaler 
Intensitat einen TYNDALL-Effekt, aber im Nephelometer keine meBbare Trubung; 
auch blieb beim Verdampfen des W. kein wiigbarer Riickstand. Kleine Glasteilchen 
wurden durch Schallwellen niełit zerbrochen; d. li. die Triibung im Nephelometer 
war nach dem Bestrahlen eines Rohres m it Glasstuckchen nicht gróBer, ais wenn das 
Rohr mechan. geschiittelt wurde. An diese experimentellen Ergebnisse werden einige 
allgemeine Betrachtungen angesehlossen. (Journ. Amer. ehem. Soc. 51 . 1724— 29. 
Juni. Princeton [New Jersey], U niv ., und Tuxedo [N. J .], Alfred Lee Loomis- 
Labor.) K l e m m . ;

A. Boutaric, E in  neuer Zustand der Materie: der mesomorphe Zustand. Abliand- 
lung iiber den mesomorphen Zustand der Materie, der ein Zwischenglied zwischen 
dem amorphen u. krystallin. Zustand bildet. Der mesomorphe Zustand, der smek- 
tisch oder ncmatisch sein kann durch die verschiedene Anordnung der ausgerichteten  
Moll., wird an Hand der Arbeiten von F r i e d e l  besprochen u. durch Abbildungen 
der verschiedenen Phasen erlautert. (Science mod. 6 . 322— 30. Juli. D ijon.) JuNG.

Toshizo Titani, Innere Reibung der Ddmpfe organischer Verbindungen. I. Mit 
einem neuen Capillarviscosimeter fur kleine Gasmengen, bei dem der W iderstand  
einer durch ein enges Glasrobr bewegten Hg-Saule beriicksichtigt wurde, wurden 
bei 20 u. 120° die inneren Reibungen (v =  rj0- 107 bei 0°) der Dampfe von 18 Verbb. 
bestimmt. Daraus wurden die SuTHERLANDschen Konstanten u. iiber die kinet. 
Theorie ćLie Mol.-Durchmesser bereebnet. D ie gefundenen u-Werte sind: Atlian 863, 
Propan  751, n-Butan  682, i-Bulan  689; Athylen  907, Propylen  783, a -Butylen  708, 

' fi-Butylen  694, y-Butylen  732, i-Am ylen  665, Acetylen  954, Allylen  808; Trimethylen 
807, Metliyldther 850, Methylchlorid 983, Methylbromid 1228; SO., 1171, Luft 1711. 
(Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 2. 49— 50. Juni.) R. K . Mu l l e r .

Arthur A. Sunier und Bruce E. Gramkee, Die Lóślichkeit von Gold in  QuecksiU>er. 
Die frtiher (S u n ie r  u. H e ss , C. 19 2 8 . I. 2571) zur Best. der Lóślichkeit von Ag in  
Hg angewendete Apparatur wurde auch —  m it geringen Anderungen —  fiir das System  
A u/H g yerwendet. Zur Analyse \vurde zunachst bei 200° im H.,-Strome das Hg ver- 
dampft u. dann die Temp. 12— 16 Stdn. auf 500— 550° gchalten. Beleganalysen zeigten, 
daB so sehr gute Werte erhalten -wurden. Im  Bereich von 80— 200° wurden 56 Bestst. 
durchgefiihrt. D ie Ergebnisse lassen sich darstellen durch log10  N  =  —  1167,4- 1 /T  -\-
0,966; bei hóheren Tempp. weicht die log iY /l/T -K u rye allerdings etwas von der 
Geraden ab; es werden die moglichen Griinde hierfur unter der Voraussetzung, daB 
ideale Lsgg. vorliegen, besprochen. D ie Literaturwerte fiir die Lóślichkeit von Au 
in H g sind durchweg gróBer, z. T. sehr erheblich (bis 75° / 0 u. noch erheblich mehr). 
(Journ. Amer. chem. Soc. 5 1 . 1703—08. Juni. Rochester, New York, U niv.) K l e m m .

G. L. Frear und John Johnston, Die Lóślichkeit von Galciumcarbmial (Calcit) 
in  gewissen waflrigen Ldsungen bei 25°. Es werden genaue Lóslichkeitsbestst. von  
Calcit 1 ) in W ., 2) in gesatt. Lsg. von C aS 0.,-2H 20  u. 3) in NaCl-Lsg. bei 25° aus- 
gefiihrt. 1) wurde im Bereich von 0,003— 1 at durcbgefuhrt u. fiihrte zu einem Lós- 
licbkeiteprod. bei 25°, ais Aktivitaten bereebnet, von 4 ,8 -10- 9  (Literaturwerte 5,88 
bis 9 ,3 -10~9). Zur Ausfuhrung von 2) u. 3) wurde eine Anordnimg benutzt, bei der 
durch geeignetes Drehen die FI. immer wieder iiber die feste Phasc geleitet wurde, 
so daB die Einstellung beschleunigt wurde. Trotzdem gelang es bei 3), namentlich  
in konz. Lsgg., nicht in  allen Fallen, bis zum Gleichgewicht zu kommen. Aus 2) u. 3) 
wurden die Aktivitatskoeffizienten von Ca(HC03 ) 2 bereehnet; sie sind fiir ein uni- 
bivalentes Salz ungewóhnlich hoch. —  D ie Verss. m it Gips sollten zeigen, ob sich  
feste Lsgg. aus CaC03  u. CaS04 bilden, w ie dies in  der mineralog.-geolog. Literatur 
gelegentlich angenommen ist. Irgendwelche Anzeichen hierfur fanden sich nicht. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 2082—93. Juli. New Haven [Conn.], Yale Univ.) K l e m m .

Walter D. Kline, Die Lóślichkeit von Magnesiumcarbonat (Nesguehonit) in  Wasser 
bei 250 und Drucken von Kohlendioscyd bis z u einer Atmosphare. (Vgl. vorst. Ref.) 
Das Gleichgewicht in Lsgg. von MgC03 -3 H 20  wurde bei 25° in einem C 0 2-Partial- 
druckbereich von 0,0001— 1 at untersucht. Ist der C 02-Druck gróBer ais 0,004 at, 
so ist MgC03 -3 H 20  ais Bodenkórper stabil, bei kleineren CO,-Drucken dagegen
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Mg(OH)2. Ein bas. Carbonat existiert nach der vorliegenden Unters. ebensowenig 
w ie nach mkr. ( L a r s e n ,  Amer. Mineralogist 2  [1917]. 3) u . róntgenograpli. (L e v i ,  
C. 1 9 2 5 . I. 11) Unterss., dic sogenannten „bas. Carbonate" sind Gemisehe von Car
bonat u. Hydroxyd unbestimmter Zus. Das Aktivitatsprod. des Carbonats boi 25° 
is t 1 -10-5, das des Hydroxyds, je nach der Bereohnungsart, 2,7 bis 5 ,5 -10—12; fur das 
letztere liegen die Literaturwerte durchweg hóher. (Journ. Amer. cbem. Soc. 51 . 
2093— 97. Juli. N ew  Haven [Conn.], Yale U niv.) KLEMM.

W . K rings, Ober die Bildung von Einlagerungs- oder Anlagerungsverbindungen 
im  krystallisierten Zustand. Nacli einigen allgcmeinen Bemerkungen iiber W e r n e r -  
sche Koordinationstheorie, Dipol-Additionsverbb. u. Doppelsalze gibt Vf. eine Ober- 
sclilagsrcclinung fiir  die Anlagerung von N H 3 an ein lonengitler wie N aCl; die Art der 
Bereclinung weicht von der von B i l t z  u . G r u b i (C. 1 9 2 5 . II . 1015) gegebenen ab. 
E s wird zunachst die Arbeit bereehnet, wenn ein Dipol, wie N H 3, zwiselien zwei Ionen 
(Na+ u. Cl ) eingelagerfc wird, die so w eit voneinander entfernt sind, wie es im  NaCl- 
Ammoniakat (nieht im  N H 3-£reien NaCl!) der Fali ist. (Nahcrungsweise kann der 
EinfluB der umgebenden Gitterionen vernachlassigt werden.) Der wesentliche Unter- 
schied in  dem Ansatz gegenuber B i l t z  u. Grimm ist der, daB nieht nur das Potential 
des Kations auf den Dipol, sondern aueh das des Anions beriicksiclitigt wird. Die 
Aufweitungsarbeit, die geleistet werden muB, um in dem NaCl-Gitter fiir das N H 3 

Platz zu schaffen, wird tiber den Elastizitatsm odul bereehnet. D ie erhaltene Bldg.- 
Wiirme ( =  Anlagerungs- minus Aufweitungsarbeit) is t groBenordnungsmaBig in 
tjbereinstimmung m it der Erfahrung. —  Zur Erklarung der gebroclienen Anlagerungs- 
zahlen bzw. der Verbb. m it 5, 7, 9, 10 usw. Molen N H 3 wird ein eingehendes Studium  
der Krystallstrukturen der Ammoniakate u. Beriicksichtigung von Symmetrie, GróBe 
u. Polarisierbarkeit der Gitterbausteine erforderlich sein. (Ztsehr. anorgan. allg. 
Cliem. 1 8 1 . 298—308. 6/7.) K lem m .

W. Krings, Ober die A ddition von Ammoniak an B leinitrat und Bleisulfat. (Vgl. 
vorst. Ref.) Es werden p-Konz.- u. p-^-K uryen der Systeme P b[N 0 3)2IN H 3 u. 
P bSO t/N H s  aufgenommen u. die Existenz folgender Ammoniakate nachgewiesen: 
P b (N 03)2: 6 , 3 u. 1 Mol., P b S O ,: 4 u. 2 Moll. Aus den p-T-W erten werden die An- 
lagerungswiirmen bereehnet u. die Valenzisobaren gezeichnet.. Fiir die W .-freien Salze 
u. die Ammoniakate werden pyknometr. die Dichien erm ittelt. Bei den pyknometr. 
Bestst. bei Zimmertemp. wird nieht evakuiert oder aufgekoeht, fiir die B estst. der 
Ammoniakate, die bei Zimmertemp. schon einen erheblichen Druek besitzen, wird 
ein eingehend beschriebenes Druekpyknometer benutzt. D ie Werte von P b (N 0 3 ) 2 

erwiesen sieh ais unabhangig von der Vorbehandlung, bei P b S 0 4 dagegen nielit; vor- 
zuziehen ist der hóehste Wert. D ie gefundenen D ichten u. Volumina pro N H 3 

sind: P b (N 03)2: 4,525; P b (N 0 3 ) ,-N H 3: 3,56 (24,66); P b (N 03)2-3 N H 3: 2,77 (21,63); 
P b (N 0 3 )2 -6 N H 3: 2,178 (20,96); P b S 0 4: 6,28; P bSO .,-2N H 3: 3,58 (22,94); PbSO,- 
4 N H 3: 2,58 (23,82). —  Ein Vergleieh der gefundenen Ammoniakate m it denen der 
Halogenide (W. B il t z , C. 1 9 2 3 . I. 225) zeigt deutlieh die in  der vorhergehenden Ab- 
handlung betonte Abhangigkeit vom Anion; die Anlagerungszahlen sind durchaus 
versehieden. Nach seiner Stabilitiit steht P b (N 0 3 ) 2 - 6  N H 3 etwa beim PbBr2 - 6 N H 3; 
PbSOj is t ais 2— 2-wertiges Salz m it den Halogeniden nieht direkt zu yergleichen. 
(Ztsehr, anorgan. allg. Chem. 1 8 1 . 309— 36. 6/7. Aachen, Techn. Hochsch.) K l e m m .

N. Zelinski und A. Balandini, K inetik  der kałalytischen Deliydrogenisation des 
Dekaliydronaplithalins. (Buli. Acad. Sciences Leningrad [russ.] 7. 29— 52. —  C. 1927 . 
I I .  211.) A n d r u s s o w .

Tokishige Kusuma und Yukio Uno, Uber den N ickelkaialysałor. I. Ober den 
aus Nickelchlorid hergestellten Katalysator. Aus NiCl2 m it N a2C 0 3 gefalltes bas. Ni- 
Carbonat ergibt nach Waschen, Umwandlung in  Oxyd bei 480° u. Red. im  H 2-Strom  
bei 350° einen K ontakt fiir die Red. von aromat. Kernen, der dem aus N i(N 0 3 ) 2 her
gestellten gleichwertig ist. DaB Cl hier nieht vergiftend wirkt, wird aus dem relativ 
hohen F. des Salzes u. seiner yollstandigen Reduzierbarkeit bei etwa 250° erkliirt. 
(Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 2. 50— 51. Juni.) R. K . Mu l l e r .

A l . A tom stru k tu r . R a d io ch em ie . P h otoch era ie .
L. F. Bates, Neuere Fortschritle der Wissenschaften: P hysik . Bericht iiber einige 

amerikan., engl. u. deutsclie physikal. Arbeiten der letzten Jahre. (Science Progress
24. Nr. 93. 5— 15. Juli. U . C,. London.) L o r en z .
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Frederick G. Keyes, Ber gegenwartige Stand des molekularen Feldproblems. Zu- 
sammenfassender Bcriclit. (Chem. Reviews 6 . 175— 216. Juni. Cambridge, Massa
chusetts Inst. f. Technologie, Abt. f. Chemie.) L o r e n z .

E. Rutherford und J. Chadwick, Energiebezieliungen bei der Alomzertrummerung. 
Eei den Atomzertriimmerungsverss. von B l a c k k t T naeh der Wilsonmethode 
(C. 1 9 2 5 . I. 1677) wurde das Einfangen des oc-Teilchem im Falle von Stickstoff beob- 
achtet. Beim ZusammenstoB wird die Summę der kinet. Energie von Proton u. Kern 
im allgemeinen nicht gleich der kinet. Energie des auftreffenden a-Strahls sein, sondern 
es wird eine Energiedifferenz vorhanden sein, die der Bildungsenergie des neuen Kerns 
aus dem urspriingliehen entspricht. Im  Ealle der Zertriimmerung des Stiekstoffs 
durch a-Strahlen von Th C' konnte eine groBe Schwankung der GroBe dieser Energie
differenz beobachtet werden. Weitere Aufschliisse iiber den Betrag der Energie
differenz ergeben Verss., die die Reichweite der ausgel. Protonen in  Beziehung setzen 
zu der Reichweite der bombardierenden a-Teilchen. Die in  dieser Richtung von  
B o t h e  (C. 1 9 2 9 . I. 347) in Stickstoff u. Aluminium ausgefiihrten Verss. besagen, 
daB im Falle der Zertriimmerung von N  der maximale Wert der Energie der gleiche 
ist, wenn die Zertrummerung durch Einfangen der a-Teilchen verschiedener Energie 
hervorgerufen worden ist. D ie m it A l ausgefiihrten Verss. jedoch lassen auf eine groBe 
Schwankung des Wertes der Energie schlieBen. Weitere Verss. iiber die Beziehung 
der Reichweite der auf Al auftreffenden a-Teilchen von Ra C' zu der Reichweite der 
herausgeschleuderten Protonen ergeben, daB die Energie der beobachteten Protonen 
von 0,32— 1,1 der Energie der auftreffenden a-Teilchen schwankt. D ie Schwankung 
der GroBe der Energie muB Schwankungen der Endenergie des urspriingliehen Al- 
Kerns oder des neuen Kerns zugeschrieben werden. Demnach is t entweder die M. 
des Al-Kerns nicht konstant oder die des neugebildeten Si-Kerns oder die der beiden 
Kerne. D ie GroBe dieser Massenanderung betragt ungefahr 5— 6 - 108 Elektron/Volt, 
in Masseneinheiten ca. 0,006. D ie Massen der einzelnen getroffenen Al-K em e sind  
also nicht ais konstant anzusehen. SehlieBlich werden energet. Betrachtungen fur 
die Palle angestellt, wo das a-Teilchen nicht vom Kern eingefangen wird. (Proceed. 
Cambridge philos. Soc. 25 . 186— 92. April. Gouville und Cambridge, Cains
College.) G. S c h m id t .

Ewald A. W. Schmidt und Georg Stetter, Untersuchung naiurlicher H-Strahlen 
mit dem Bohrenelektrometer. Mit dem von O r t n e r  u . S t e t t e r  (C. 1929. II. 526) 
konstruierten Rohrenelektrometer wird die spezif. Ionisation von H-Strahlen unter- 
sucht. Eiohverss. m it den a-Strahlen von Th (C +  C') ergeben das sichere Arbeiten 
der Anordnimg bei der Analyse von a-Strahlen. Żur lonisationsmessung der H-Strahlen 
wurden Bijndel natiirlioher H-Strahlen von annahernd gleichfórmiger Geschwindig- 
keit benutzt, die durch Auslosung mit den a-Strahlen von Po aus Paraffinfolien er- 
halten wurden. Die fur verschiedene Gesehwindigkeitebereiehe u. unter variierten 
Winkelbedingungen ausgefiihrten Messungen ergaben ein Verhaltnis der Ionisation 
durch H- u. a-Strahlen von 1: 4. Die aus der StoBgleichung folgenden Beziehungen 
zwischen der Reichweite der H-Strahlen u. der sie auslosenden a-Strahlung konnte 
fur alle untersuchten Winkelbereiche bestiitigt werden. D ie mio dem Rohrenelektro
meter ausgefiihrten Zahlungen ergaben Ausbeutezahlen an natiirlichen H-Strahlen, 
welche die von C h a d w i c k  u . B i e l e r  (C. 1922. I. 609) m it der Szintillationsmethode 
gefundenen Werte um mehr ais 100% ubersteigen. AuBerdem wurden vergleiehende 
Zahlungen von H-Strahlen m it dem Rohrenelektrometer u. durch Szintillations-' 
beobaehtung ausgefuhrt. Ais Strahlenquelle wurde Po benutzt. D ie m it der Szin- 
tillationsmethode ausgefiihrten Messungen ergaben stets betriichtlioh hohere Zahlen- 
werte fur die Ausbeute ais die m it dem Rohrenelektrometer ermittelten. (Ztsch. 
Physik 55 . 467— 82. 20/6. Wien, Phys. Inst. Univ.) G. S c h m id t .

A. J. King und G. L. Clark, Die Krystallstruktur von Barium. (Ygl. auch 
C. 1 9 2 8 . II. 2432.) Mit Mo-Z«-Strahlung werden Pulveraufnahmen yon Ba auf- 
genommen, das m it NaCl ais Bezugssubstanz gemischt ist. E s ergibt sieh ein raum- 
zentriertes Gitter, Kantenlange 5,015 i  0,003 A, d =  3,58; Atomradius von Ba =  
2,171 (in BaE 2 =  2,684!). D ie IJnters. yon E b e r t  u . H a r t m a n n  (C. 1 9 2 9 . II . 6 ) 
bestatigt diesen Befimd. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 1 . 1709— 11. Juni. U niv. of 
Illinois.) K le m m .

A. Muller, E in Kohlenumsersloffmodell. Kurzer Berieht iiber die Ergebnisse 
der C. 1 9 2 9 . I. 192 referierten Strukturbest. von C29H M. (Trans. Faraday Soc. 25 . 
34V _48. Juni.) S k a l ik s .



1258 At. A t o m s t r u k t u r . E a d io c h e m ie . P eo to c e c e m ie . 1929. II.

G. W. Stewart, Beugung von Rontgenstrahlen in  Flussiglceiten: Benzol, Cyclo- 
hexan und einigen Derivaten. Vf. untersucht die Róntgenbeugung in fl. D er iw . des 
Bzl. u. Cyclohesans nacli der Ionisationsmethode (vgl. C. 1929. I . 17). Einige dieser 
Substanzen, die bci gewohnlieher Temp. fest waren, wurden bei hoherer Temp. unter
sucht, die ubrigen bei Raumtemp. In der iiblichen Weise werden die molekularen 
Abstande berechnet. D ie am meisten liervortretende Beugungsspitze ist allen diesen 
Verbb. gemeinsam. Sie entsprieht der Entfernung zwisehen Beugungszentren, die 
in  parallelen Schichten angeordnet sind. Wenn die Ringe des Bzl. u. Cyclohexans 
etwas ,,flach“ sind, so wird die Hauptorientierung die sein, in  der die flachen Seheiben 
der Ringe liegen. D ie Entfernung zwisehen diesen parallelen Flachen wird also der 
Dicke des Ringes entsprechen. Es ergibt sich so die Dicke fur Bzl. zu 4,70 A, fur 
Cyclolaexan zu 5,10 A. —  D ie Substitution eines H  durck OH oder N H 2 bei Bzl. u. 
durch OH oder O bei Cyelohexan gibt nur zu einer kleinen Anderung der Dicke 
AnlaB, die innerhalb der Genauigkeit der Metliode liegt u. vielleicht aueh durch geringe 
Verunreinigungen bewirkt ist. Dies ist ebenfalls ein Anhaltspunkt dafiir, daB die 
Ringe flach sind. Bei kugelformiger Gestalt miiBte die Substitution eine bedeutende 
VergroBerung der entsprechendcn Entfernung bewirken. D ie Substituenten liegen 
also in  der Flachę des Ringes. Substitution durch CH3 bewirkt deutliclie VergrdBerung 
des Abstandes: um 0,36 A bei Toluol u. um 0,25 A bei Methyleycloliexan. B ei Athyl- 
benzol ist die YergróBerung 0,29 A, bei Isopropylbenzol 0,65 A. —  Substitution durch 
zwei Substituenten vergróBert ebenfalls die Dicke, am meisten in  o-, weniger in m-, 
am wenigsten in p-Stellung:
o - X y l o l .............................................0,8 i
m- „ ..............................................0,65
P- ............................................. 0,47
o-Toluidin ....................................... 0,42
m- „ ........................................0,37
P: >» ’ ........................................0,26

o -D im e th y le y c lo h e x a n .......................0,52
m- „ .......................0,54
P- » .......................0,39
o-K resy linethylather............................ 0,80
m- „ ............................ 0,51
P- „ ............................ 0,16

(A VergroBerung der Dicke der Ringe). D ie Ausnahme von der RegelmaBigkeit, daB 
die o-Verb. die gróBte Dickenzunahme zeigt, bei o-Dim etkylcyclohexan liegt innerhalb 
der Fehlergrenzen. Bei 3 Substituenten ist das B ild komplizierter, aber die Dicken
zunahme ist auch dann am geringsten, wenn die Substituenten mógliehst getrennt 
voneinander liegen. Diese RegelmaBigkeit ist von anderen Forschern nieht, oder nicht 
so ausgesprochen gefunden worden (SOGANI, C. 1 9 2 8 .1. 470; K r i SHNAMURTI, C. 1928. 
I. 2694; H e r z o g  u . J a n k ę , C. 1 9 2 8 .1. 639). Doeh ist die vom  Vf. benutzte Ionisations- 
methode die genaueste. —  Alle untersuchten OH-Verbb. zeigen noch einen zweiten 
Abstand, der der Zusammenlagerung zweier Moll. entsprieht, ahnlieh wie friiher bei 
Alkoholen u. Fettsauren gefunden. Von den anderen Verbb. zeigt keine diese Art der 
Orientierung. Bei einigen von diesen ist senkreeht zur Ringflache eine weitere Orien- 
tierung festzustellen. Dieser Abstand ist kleiner ais die Dicke des Ringes (zwisehen
3,5 u. 4,0 A). —  Im  festen Zustand is t die Dicke des Benzolringes ubereinstimmend 
von mehreren Forschern zu weniger ais 3 A gefunden worden. Dieser SchluB basiert 
auf der krystallinen Anordnung der C-Atome im Diamant. D ie so vorgeschlagene 
Atomanordnung ist keineswegs sicher (Ca s p a r i , vgl. C. 1928. I .  638). D ie vom Vf. 
gegebenen Werte sind nur begrenzt durch die Genauigkeit der Methodc u. erscheinen 
ais sicher. D ie Dicke der Ringe is t iiberraschend groB. Der Abstand zwisehen zwei 

' aufeinanderfolgenden Schichten im  Diam ant is t 2,05 A, im  Graphit 3,40 A. Wenn die 
Atome im  Bzl. u. Cyclohexan in gefalteten Flachen angeordnet sind, dann ist der Ab
stand zwisehen Moll. in  der F l. gróBer ais 3,4 A zu erwarten. Dazu kommen noch die 
H-Atome, so daB der Wert von 4,7 A bei Bzl. u. von 5,1 A bei Cyclohexan verniinftig 
erscheint. —  Weitere Einzelheiten liber die Gestalt der Ringe lassen sich aus den 
Messungen nicht angeben. Unter der Annahme dichtester Packung ergibt sich, daB 
die Sechsecke senkreeht zur Dicke dieselben Dimensionen haben, w ie durch die Krystall- 
unterss. gefunden; 6,0 A fiir den Abstand gegeniiberliegender Seiten u. 7,1 A fiir den 
diagonalen Abstand. D irekt aus den Yerss. kann nur gefolgert werden, daB die Flachę 
des Bzl.-Ringes senkreeht zur Dicke etw a 31,4 A2, die des Cyclohexanringes etwa 
35,2 A2 ist. —  Allgemein laBt sich feststellen, daB die Annahme des zybotakt. Zu- 
standes den Ergebnissen am besten Rechnung tragt. (Physical R ev. [2] 33. 889— 99. 
Juni. Univ. of Iowa, Phys. Lab.) L o r e n z .

Chr. M0ller, Der Vorgang des radioaktiven Zerfalls unter Berućksićhtigung der 
Belaiivitd(stheorie. D ie Reehnungen von G a m o w  u . K u d a r  (C. 1929. I .  1415. 3064),
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die bezwecken, die Axiome der RuTHERFORD-SODDYSclien Zerfallstheorie aus den 
Grundvorstellungen der Quantenmechanik abzuleiten, werden fiir den eindimensionalen 
P all m it Berucksichtigung der Relativitatstheorie durchgefiihrt. E s  ergibt sich, daB 
die DiRACscbe relativist. Theorie des Einkórperproblems fiir a-Teilcken im wesent- 
lichen dieselben Resultate liefert wie die K l e i n -Go RDONsehe Theorie. (Ztsehr. 
Physik 55. 451— 66. 20/6. K op en liag cn , U niv., Inst. f. theoret. Physik.) G. S c h m id t .

Rayleigh, Beryllium und Helium. Ankniipfend an eine friihere Beobaehtung, 
daB bestimmte Beryllmineralien H e aber keine radioakt. Substanzen enthalten, wirft 
Vf. die Frage auf, ob dies H e  aus dem Zerfall des instabilen Be8-Isotopen stammt, das 
in  2 Kerne zerfallen soli (vgl. A tk in s o n  u . HOTJTERMANS, C. 1929- II. 1130). (Naturę 
123. 607. 20/4. Chelmsford.) L o r e n z .

Nicola Gentile, Die Radioaktiviłdłshypołhese fiir  den,, Serono-EJfekt“ le i bestrahlten 
Phosphatiden. D ie nacb S e r o n o  u . Cr u t o  (C. 1929-1 . 1959) von ultraviolett bestralilten 
Organphosphatiden ausgesandten Strahlen lassen sieli weder ais diffuse nocb. ais 
Korpuskularstralilung anspreclien. Sie stellen vielmehr eine cliarakterist. Stralilung 
dar m it einer Autonomie, die sie in ihrem Verh. den radioakt. Strablen ahnlich er- 
sclieinen laBt. Vf. eracbtet damit zum ersten Małe den Nacliweis einer experimentell 
erzeugten radioakt. Strahlung bei Kórpern aus Elementen niedrigen At.-Gew. ais 
erbracht, wenn aueh ilir Durchdringungsyermogen nicht an das der Rontgen- u. 
y-Strahlen heranreieht. (Rassegna Clin. Terap. Seienze aff. 27. 451— 57. Dez.
1928.) * R . K . M u l l e r .

Lora Lane Loeb und Leonard B. Loeb, D as Vorkommen radioakłiver Riicksto/3- 
ionen grofSer Geschwindigkeit. Die von E r ik s o n  (C. 1925. I. 333. 1276) m it der 
Stromungsmethode unternommenen Messungen der Beweglichkeit positiver Riiek- 
stoBionen aus RaEm, TliEm u. AcEm ergeben neben der Hauptgruppe von Ionen 
m it der Beweglichkeit von 1,56 cm/sec, Volt/em, eine zweite Ionengruppe m it einer 
Beweglichkeit von 4,35 cm/sec. Vf. versucht, Ionen letzterer Art m it der R d t i i e r - 
FORDschen Wechselfeldmethode nachzuweisen. Die radioakt. Quelle bestand aus 
einem Nd. von Th C auf eine Ni-Unterlage. D ie Anzahl der Ionen hoher Beweglich
keit zu der der n. Ionen wird von E r ik s o n  ais annahernd gleich angegeben. Bei 
den Verss. des Vf. wiirde ein Anteil der Ionen bober Beweglichkeit von 2 0 %  an der 
Gesamtionisation sich schon sehr deutlich in  den aufgenommenen Stroni-Volt-Kurven 
erkennen lassen. Es ergibt sich aber fiir die positiven Ionen von Th C', die aus den 
RiickstoBatomen von Th C gebildet wurden, daB nur die n. positiven RiickstoBionen 
m it der Beweglichkeit von 1,51 cm/sec mehr ais 5 %  der Gesamtionisation darstellen. 
(Proceed. National Acad. Sciences, Washington 15. 305— 10. April. Berkeley, Univ. 
of California.) G. S c h m id t .

S. R osenblum , Feinstruktur des magnetischen Spektrums der a-Słrahlen des 
Thorium C. Die DANYSZsche Fokussierungsmethode, welehe bis jetzt nur zum 
Studium der /3-Spektren radioakt. Substanzen benutzt wurde, wird erstmalig fiir 
a-Strahlen angewendet. D ie Verss. werden m it dem groBen Elektromagneten der 
Eranzós. Akademie der Wissenschaften ausgefiihrt. Das magnet. Eeld betragt 
36 000 Gauss. D ie Homogenitat des Feldes erstreckt sich bis gegen 20 cm. Ais 
Strahlenąuelle wird Th B benutzt, das ein y-Aquivalent von 2— 10 mg Ra besitzt. 
Der Druck im  Ablenkungsapp. betragt 10- 3  mm Hg. Vf. beobachtet in dem Spektra!- 
gebiet, welches den a-Strahlen von Th C entspricht, nicht nur eine, sondern vier 
Linien, von dencn zwei selir intensiv u. eng benacbbart sind, wiihrend die beiden 
anderen sehr sch w ach  u. mehr vonoinander entfernt liegen. D ie aus diesen Spektral- 
linien ermittelten Geschwindigkeiten sind, wenn ais Einheit die der starksten Linie 
entsprechende Geschwindigkeit von Th C genommen wird: va i: i'ThC — 1,003 (2); 
vaz: i-ThC =  0,975 (6 ); va i: «ThC =  0,961 (4). D ie Zahlen in  Klammern drucken 
die Intensitaten der einzelnen Linien aus. D ie Verss. werden m it den a-Strahlen von  
R a A, Th C' u. Ra C' fortgesetzt. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1401— 03. 
27/5.) G. S c h m id t .

N. Feather und R. R. Nimmo. Die Reicliweiteverteilung der a.-Teilchen von R a C  
und Thorium C’. Bei den Yerss. der Yff. liber die extremen Reichweiten (Wilson- 
methode) (C. 1929- II . 256) der a-Strahlen von Th C u. Ra C-Praparaten wurden gleich- 
zeitig Reichweiteverteilungsbestimmungen der a-Strahlen von Th C' u. R a C' aus- 
gefubrt. E s wurden die Bahnen von 2134 a-Teilchen von Th C' u. die von 729 a-Teil- 
chen von Ra C' ausgcmessen. D ie Strahlenąuelle befand sicb auBerhalb der Expansions- 
kammer, u. die Strahlen muBten eine Glimmerfolie (1—2,5 cm Liiftaquivalent) durch-
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laufen, bevor sie in die Kammer gelangten. D ie Messungen lieBen nur die Best. der 
Differenzen zwischen den Reiehweiten der einzelnen Bahnen einer Gruppe zu. Die 
Verteilung der kurzeń Reichweite der a-Strahlen von Th C' erstreckte sich bis zu 
ca. 2 cm riickwiirts von der Hauptreichweite der ganzen Gruppe u. unterschied sich 
von der Verteilung der a-Strahlen von Ra C', die sich nur iiber 0,55 cm erstreckt. 
Die sich aus den experimentellen Kurven ergebenden Streukoeffizienten sind nach 
Anbringung einiger durch die MeBmethode bedingten Korrekturen fur Th C' 1,3 mm 
u. fiir R a C' 1,2 mm, diese Werte stehen m it den von B r ig g s  (C. 1 9 2 7 . II . 2736) ge- 
fundenen in  angenaherter t)bereinstimmung. Der von CURIE u. M e r c i e r  (C. 1 9 2 7 . 
I. 233) gerundene Streukoeffizient der a-Strahlen von R a C' von 0,76 mm konnte 
durch die Verss. der Vff. nicht bestatigt -werden. (Proceed. Cambridge philos. Soc.
25 . 198— 204. April. Cambridge, Trinity Coli.) G. S c h m id t .

Henry Eyring, Die Streuung der a-Teilchen von Polonium in  Gasen. D ie Streu
koeffizienten fiir die a-Teilchen von Po werden aus den Enden der BRAGGschen 
Kurven in  verschiedenen Gasen (C2H.„ Luft, N 2 0 , C 02, CH3 J, C2H 5Br, C,H0J) be- 
stim m t. D ie Verss. wurden m it der Ionisationsmethode von G ib s o n  u. Ga r d i n e r  
(C; 1 9 2 8 . I . 1933) ausgefiihrt. Der Streukoeffizient der a-Teilchen fiir Luft betragt
0.61 mm u. stim m t m it dem von Cu r i e  (C. 1 9 2 6 . I. 306) u. H e n d e r s o n  (C. 1 9 2 2 .
1. 181) gefundenen W ert uberein. (Physical Rcv. [2] 33 . 386—88. Marz. Wisconsin,
U niv.) G. S c h m id t .

H. M. Cave, Bemerkung iiber die Anzalil von (S-Slrahlen hoher Geschwindigkeit. 
Mit der magnet. Ablcnkungsmethode wird das Spektrum der schnellen /5-Strahlen 
von R a (B +  C) untersucht. E in diinnwandiges Glasrohrchen, welches ungefahr
0,4 mg Ra Em  enthalt, wird zentral zwischen die kreisfórmigen Polschuhe eines 
groBen W E lS S schen  Elektromagneten gebracht. Der E influB  stórender y-Strahlung 
wird durch starkę Pb-Abschirmung ausgcschaltet. Das magnet. Feld wird so ge- 
wahlt, daB keiner der (3-Strahlen des gewohnlichen bekannten Ra (B  +  C)-Spektrunis 
m it der Grenze bei 12 000 Hg (o — Bahnradius im  Eelde H ) das Elektroskop erreichen 
kann. Nach den Ergebnissen des Vf. endet das (9-Spektrum des Ra (B +  C) hoi un- 
gefahr 18 000 Ho. Dieser W ert steht in  keiner Ubereinstimmung m it den Ergebnissen 
von Y o v a n o v i t c h  u . d ’E s p i n e  (C. 1927. II . 1787), die im  Bereicli von 15 000 bis 
27 000 Hp ein gleichmaBiges Gcschwindigkeitsspektrum der jS-Strahlen von R a (B +  C) 
finden. (Proceed. Cambridge philos. Soc. 2 5 . 222— 24. April. Cambridge, Trinity  
Coli.) _ G. S c h m id t .

Dana P. Mitchell, Freguenzanderung non Rontgenstrahlen, die durcli gebundme 
Elelctronen gebeugt werden. D ie Arbeit ist ein Bericht iiber die eingehenderen Unterss., 
die der Entdeckung der Eeinstruktur in  gebeugten Rontgenstrahlen (vgl. D aVIS u . 
M it c h e l l , C. 1 9 2 9 . I. 194) folgten. Mo-K a-Strahlen wurden bei etwa 90° durch 
Graphit, Al u. Be gebeugt. D ie Linien sind verschoben bei C um 0,0013, 0,0023 u.
0,0113 A nach der langwelligen Seite der Mo-Ka-Linie, bei Al um 0,0023, 0,0055 u.
0,069 A  nach der langwelligen Seite, u. bei Be um 0,0048 nach der langwelligen u. um
0,000 65 A nach der kurzwelligen Seite der Mo-Ka-Linie. Bei Graphit ist die Ver- 
sehiebung bei 42° u. 147° dieselbe wic bei 90°. D ies zeigt, daB die gebeugten Elektronen 
m it der kinet. Energie N uli austreten. Daraus berechnen sich die krit. Potentiale fiir 
C zu 32, 57 u. 279 V, fur Al zu 57, 136 u. 1550 V, u. fiir Be zu 16 u. 119 V, wobei sich 
immer die letzten Werte auf die Elektronen der K-Schale, die anderen Werte auf die 
der L-Schale beziehen. D ie TJbereinstimmung m it Ergebnissen nach anderen Methoden 
ist teilweise gut. (Physical Rev. [2] 33 . 871— 78. Juni. N ew  York, Columbia U niv.) L or.

E. Sevin, Ober den photoelektrisclien Effekt und das kontinuierliche Rontgen- 
speklrum. Ableitung des photoelektr. Grundgesetzes u. der D uA N E -H uN T schen  Eormel 
fur das kontinuierliche Rontgenspektrum auf Grund einer neuen Strahlungstheorie. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 8 . 911. 25/3.) L e s z y n s k i .

E. Sevin, tJber den Comploneffekt und seine Umkehrung. Von rein wellentheoret. 
Standpunkt (vgl. vorst. Ref.) gibt Vf. die Erkliirung fur den Comptoneffekt u. dessen 
Umkehrung. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 8 . 986— 88. 8/4.) L o r e n z .

Maurice H. Simmers, Rónłgenspektren von Glykokoll. 4 verschiedene Proben 
von Glykokoll (A. Glykokoll von P f a n s t i e h l ;  B. von E a s t m a n  K o d a k  C o.; 
C. Praparat nach der Eormaldehydmethode von L i n g  u. N a n j i ;  D. Priiparat aus 
Monochloressigsaure +  N H 3) werden m ittels der Pulvermethode untersucht. I. A, B, C 
geben ident. Spektra, D  ein anderes. II . D ie Spektrogramme der durch Auflósen 
Ton A, B, C u. D  in W. u. Eindunsten zur Troekne erhaltenen plattenformigen Itrystalle
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sind ident. u. gleiek denjenigen von A, B, C vorher. III. D ie Spektrogramme der 
dureh Auflosen in W. u. Zusatz von absol. A. gewonnenen nadelfórmigen Krystalle 
sind ebenfalls fiir A, B, O u. D  gleich, aber von den urspriinglichen (I) etwas versehieden, 
bei yollstiindigerer Trocknung werden sie m it I I  ident. D ie abweichenden Spektro
gramme bei II I  beruhen wahrsclieinlich auf einem Geh. an Krystallalkohol. D ie Er- 
gebnisse weisen nieht auf einen Unterschied in der Struktur der Glykokollmoll. in 
den platten- bzw. nadelfórmigen Krystallcn hin. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med.
26. 527— 29. Marz. Univ. of Cal.) K r u g e r .

Albrecht TJnsÓld, Uber die pliysikalisclie Interprełałion von SpeJctroheliogrammen. 
Theoret. Betrachtungen iiber Strahlungsgleichgewiclit in einer gesehiehteten Atmo- 
sphare u. Anwendung dieser Betrachtungen auf H2- u. Ca-Spektroheliogramme. (Astro- 
physical Journ. 69. 275— 86. Mai. Mount WILSON Observ., Ca r n e g ie  Inst. of

Hantaro Nagaoka und Tadao Wishima, Isotopieeffekt im  Neon-Spektrum. D ie 
bisher in den Spektren von Pb, Li u. Ne beobachteten Isotopieeffekte sind samtlich 
grofier, ais sich aus der Anderung der R Y D B E R G -K onstan ten  berechnen laBt. Vff. 
messen den Isotopieeffekt am Ne. Um die durch den Dopplereffekt bewirkte Ver- 
breiterung der Linien móglichst klein zu halten, wird bei der Temp. der fl. Luft ge- 
arbeitet. —  Jeder starken Linie in den gelben u. roten Teilen des Spektrums folgt auf 
der kurzwelligen Seite eine sehwache Linie. Der Charakter der Dubletts ist verschieden 
von dem gewohnlicher enger Dubletts. D ie schwachen Linien sind kaum sichtbar, 
wenn das Spektrum bei gewohnlicher Temp. aufgenommen wird. —  Die beobachteten 
Werte sind durchweg groBer ais sich aus der Anderung der R Y D B E R G -K onstan ten  
berechnen laBt, doeh nieht so groB wie bei anderen Elementen. Der Unterschied ist 
am groBten bei 1 s2, bei 1 s3, 1  s., u. 1 sr> kleiner ( 1  s2 —  2 p A  ó v  =  0,04; 1 s3 _ 5  —
2 p  A d v =  0,01— 0,02). Der Grund fiir die Abweichung der Messung von der Thcorie 
liegt vielleicht darin, daB die Ne20-Linien nach kiirzeren Wellenliingen hin durch die 
Ggw. der Ne22-Linien etwas diffus sind, u. so die Mitten der Linien etwas verlagert 
erscheinen. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 5. 200— 02. Mai. Inst. f. phys. u. chem.

Jean Sayard, Vergleichende Spektralanalyse der ortho-, meta-, para-Isomeren 
einiger Benzolabkommlinge. Es wurden Phenol, 1'oluol u. o-, m- u. p-.Kresól untersueht. 
Vf. hebt einleitend hervor, daB vorliegende Arbeit vom physikal. Standpunkte weder 
etwas Neues bringt, noch die Ideen anderer in origineller Weise benutzt. Sie soli nur 
zeigen, wie die Methoden der angewandten Physik die Chemie von der Empirie be- 
freien werden, die besonders bei der Best. der Lagen der verschiedenen Punktioncn 
im Mol. vorherrscht. D ie allgemeinen Methoden zur Best. der Konst. einer Verb., 
dereń sich der Chemiker bedient, haben alle ais eharakterist. Merkmal: daB es sehr 
haufig empfehlenswert ist, von yornherein die Konst. der Verb. zu kennen (sei es durch 
irgendein M ittel, am haufigsten rein intuitiv), um zu wissen, ob die angewandte Methode 
sich einwandfrei auf den jeweiligen Fali anwenden laBt. Es ergibt sich, daB die o-, m- 
u. p-Stellung spektralanalyt. durch eine Reihe von Eigg. gekennzeichnet wird, die 
ohne weiteres die 3 Isomeren einzuordnen erlauben. D ie Arbeit stiitzt sich auf die 
Ergcbnisse der Arbeiten von H e n r i  u . E r r e r a  (vgl. C. 1929. I. 1308). (Ann. Chim. 
[10] 11. 287— 350. Marz/April. Ziirich, U niv.) K. W o l f .

James Barnes und W. H. Fulweiler, Die Verschiebung der Absorptionsbande 
bei 1,14 /j, bei einigen Benzolderivaten. Vff. hatten friiher (C. 1927. II. 1789) gezeigt, 
daB sich die Bandę des Bzl. u. einiger D er iw . bei 0,87 n  verschiebt, wenn Methyl- 
u. Athylgruppen in den Bzl.-Ring eingefiihrt werden. Dasselbe wurdo jetzt fiir die 
Bandę bei 1,14 /.t des Bzl. festgestellt. D ie Mitten der Adsorptionsbanden liegen fiir: 
Bzl. bei 1,1409 n, Toluol bei 1,1442 fi, p-Xylol bei 1,1498 u. fiir Mesitylen bei 1,1539 /i; 
die Genauigkeit wird auf ^  0,001 fi geschatzt. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1750 
bis 1752. Juni. Bryn Mawr [Pcnns.], College u. U nited Gas Improvem. Comp.) K l e m m .

Henry Margenau, Ablui7igigkeit der ultravioletten Beflexion des Silbers von 
plastischer Deformation. Vf. untersueht die Reflexion ultravioletten Lichtes an Silber- 
oberflachen verschiedenartiger Beanspruchung, hervorgebracht durch kraftiges oder 
maBiges Polieren, durch Atzen oder durch Elektroplattieren. D ie Reflexion wurde 
mittels zweier Quarzphotozellen direkt gemessen. Fur hochpolierte Platten liegt das 
Minimum des Reflexionsvermógens bei 3160 A, in Ubereinstimmung m it den Verss. 
von R u b e n s  u . H a g e x  (Ann. Physik 8  [1902]. 1). Fiir unbehandelte Platten liegt 
das Minimum um 20 A nach langeren Wellen verschoben, u. das Reflexionsvermógen

Washington.) L o r e n z .

Forschungen.) L o r e n z .
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ist gróBer. D ie Hocłipolitur ist der Extremfall der piast. Deformation; die Eigg. der 
anders behandelten Platten liegen zwisehen denen der beiden Extremfalle. D ie Resul- 
tate erldaren sich durch die Annahme, daB sich die Zahl der freien Ełelctronen u. infolge- 
dessen der Brechungsindex des Metalls durch die Kaltbearbeitung andern. (Physical 
R ey. [2] 33. 1035— 45. Juni. Yale-Univ. Sloane Phys. Lab.) L o r e n z .

E. Gaviola, U ber Verzógerungen bei Fluorescenz und beim Kerr- und Faradayeffekt. 
Vf. untersucht krit. das yorliegende Tatsachenmaterial iiber die Existenz von Ver- 
zógerungen. Es ergibt sich lcein Anhaltspunkt dafiir, daB Verzógerungen bestehen. 
Bei der Fluorescenz zeigt es sich, daB in  allen Eallen, in  denen der emittierende Zustand 
unmittelbar ais Folgę des Anregungsvorganges erreicht wird, die Emission sofort nach 
der Anregung beginnt u. exponentiell abnimmt. Auch fur den Kerr- u. Faradayeffekt 
hiilt Vf. Verzógerungen fur nicht durch das yorliegende Materiał bewiesen. (Physical 
Rev. [2] 33. 1023—34. Juni. W ashington, Ca r n e g ie  Inst. Abt. f. terrestr. Magnetis- 
mus.) L o r e n z .

N. Shirow, Hersłellung von phosphorescierenden Stoffen. A. Sulfide des Calciums, 
Strontiums und Bariums. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 
2. 109— 24. —  C. 1929. I .  3070.) S c h o n f e l d .

Lyman Chalkley jr., Photolropie. Aufziihlung phototroper Verbb. u. Besprechung 
der physikal. u. chem. Theorien der Phototropie. (Chem. R eyiews 6 . 217— 80. Juni. 
Pennsylvania, State College.) L o r e n z .

Ronald G. W. Norrish, Photochemisches Gleichgewicht in  Stickstoffdioxyd. Teil II. 
D ie Abhangigkcit der Quanłenausbeułe von der Wellenlange. (I. vgl. C. 1927. II . 384.) 
DiCKlNSON u . B a x t e r  (C. 1928. I .  2783) hatten gefunden, daB es einen Schwellen- 
wert der photochem. W irksamkeit gibt: Bei einer Wellenlange von ?, — 436 m/j, ergab 
sich eine sehr geringe Quantenausbeute, die bei ). =  405 schon 0,72, bei 1 — 365 
1,54 wurde. Diese Schwelle is t sehr merkwiirdig, da sie m itten im Gebiet starker 
Absorption liegt. D ie Verss. des Vf. zeigten, daB diese Schwelle noch scharfer ist. 
Man findet folgende Werte fiir die Quantenausbeute y: fiir ). =  575, 546 u. 436 m /c  
y  =  0,000; fiir 405 mfi y  =  0,74; fiir 365 mfi y  =  2,10; fiir 316— 265 m/t y =  2,07. 
D a zwisehen 365 u. 316 nm lcein Unterschied besteht, diirfte es sich um yollstandige 
Wirksamkeit handeln. —  Es ist sehr auffallend, daB oberhalb 405 m/.i keine Umsetzung 
stattfindet, da das eingestrahlto Quant, 64 000 cal/M oi., mehr ais doppelt so groB ist, 
ais fiir die homogene therm. bimolekularc Rk. erforderlich ist. Es ist also nur ein 
Teil der absorbierten Energie fiir chem. Umsetzungen verfiigbar. (Journ. chem. Soc., 
London 1929. 1158— 69. Juni. Cambridge, U niv.) K le jim .

Joseph C. Elgin und Hugh S. Taylor, Die photosensibilisierle und photochemische 
Zersełzung von H ydrazin. Vff. hatten friiher (B a t e s  u . T a y l o r , C. 1928. I .  161) 
fiir die photochem. Zers. von N H 3 einen Mechanismus yorgesehlagen, bei dem N 2H 4 

ais Zwischenprod. auftritt. D ie yorliegende Unters. zeigt, daB sich NoH, viel schneller 
zers. ais N H 3, so daB dieser Mechanismus nicht sehr wahrscheinlich ist; grundsiitzlich 
wird aber der allgemeine Typus des von B a t e s  u. T a y l o r  angenommenen Mechanis
mus gestiitzt. —  Untersucht wurden 1) die p h o t o c h e m .  Zers. durch Strahlung 
des Hg-Bogcns, 2) die s e n s i b i l i s i e r t e  Zers. durch opt. erregte Hg-Atome u. 
3) die rein t h e r m .  Zers. 2) yerlauft sehr viel schneller ais 1 ). Sowohl bei 1) wie bei 
2) entsprieht die Zers. zunachst der Gleichung 2 N 2H , — ->- 2 N H 3  +  N 2 +  3 H2; 
weiterhin zers. sich dann das N H 3. Bei 3) folgt die Zers. etwa der Gleichung 3 N 2H.i — >  
4 K H 3 +  N 2; die Rk. ist heterogen u. unimolekular. —  D ie G e s c h w i n d i g k e i t  
von 1 ) yerlauft etw a 10-mal so schnell w ie die von N H 3. Sie ist unabhangig von der 
Temp. u. der Ggw. yon N H 3 oder H 2. 2) yerlauft 40-mal so schnell w ie die von NH3. 
Die Quantenausbeute betragt etwa 13; die Rk. yerlauft schneller ais die Knallgasrk. 
Auch hier is t die Ggw. yon N 2, N H 3 oder H„ ohne EinfluB; letzteres steht im  Gegen- 
satz zu Erfahrungen von M it c h e l l  u. DiCKlNSON (O. 1927. II . 2038) u. diirfte so 
zu erklaren sein, daB H 2 m it N 2H 4 reagiert. D ie Geschwindigkeit yon 2) is t der Licht- 
intensitat direkt proportional. —  Fiir 3) zeigten Verss. von Askey, die nicht in Einzel- 
heiten m itgeteilt werden, daB 3) heterogen ist u. an der Quarzwand erfolgt; 3) ist uni
molekular. An der Oberflache von erhitztem  P t oder W  yerlauft die Rk. nach der- 
selben Gleichung w ie die photochem. —  AuBerdem wurde das A b s o r p t i o n s -  
s p e k t r u m  von Hydrazingas untersucht. D ie Absorption beginnt unterhalb 2440 A. 
Das Spektrum besteht aus Serien von schwachen, scheinbar kontinuierlichen Banden, 
denen ein Bereich kontinuierlicher Absorption folgt. D ie Grenzen der A d so rp tio n  
hangen yon der Dicke der absorbierenden Schicht ab. Es konnte wegen der geringen
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Dispersion nicht sicher ermittelt werden, ob die Banden Feinstrukfcur be- 
sitzen. Hydrazin soheint einen Fali von „Pradissoziation“ darzustellen. —  Es wird 
angenommen, daB der Rk.-Mechanismus auf der Dissoziation des primar erregten Mol. 
beruht. Ob freilieh die Primiirprodd. N 2H 3 - f  H  oder 2 NTŁ, sind, laBt sieh nicht 
entseheiden. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2059— 82. Juli. Princeton [New Jersey], 
U n iv .) K l e m m .

Max Bodenstein, Wilhelm Jost und Gerhard Jung, Der E influp der Intensitat 
der Belichtung auf die Geschwindigkeit der photochemischen Vereinigung von Brom und 
Wasserstoff. B r i e r s  u . C h a p m a n  (0 .1 9 2 8 . II. 2330) fanden, daB die Rk.-Geschwindig
keit der Vereinigung von Br2 u. EŁ, einer Potenz der Licht-Intensitat proportional ist, 
die zwischen 1 / 2 u. 1 liegt; wenn A  die Konz. des Katalysators (angeregte Br2 -MolI. 
oder Br-Atome) ist, g ilt also — d A / d ł  =  G1 A-  - f  G„ A . Verss. der Vf£. haben, zu- 
sammen m it friiheren Verss., gezeigt: Katalysatoren sind Br-Atome. Theoret. sollte 
sieh die B k. Br +  Br =  Br, nur beim DreierstoB m it einem indilferenten Atom, das 
die Bekombinationsenergie aufnimmt, abspielen u. dementsprechend die Rk.-Ge
schwindigkeit K ~ y p  sein. Dies zeigt sieh auch tatsachlieh in  g ro B en  Gefaflen. In  
k le in e n  Rk.-GefaBen dagegen nim mt die Rk.-Geschwindigkeit m it fallendem Druck 
viel schneller ab, weil ein groBer Teil der Br-Atome an die Wand gelangt, dort ad- 
sorbiert wird u. rekombiniert. Dementsprechend wird bei konstantem Druck bei der 
Belichtung — d  [Br]/t£ ł =  G1 [Br] 2 sein in groBen GefaBen; in sehr kleinen dagegen 
=  0 2 [Br], wegen des Einflusses der Wand. Spielen beide Prozesse eine Rolle, so 
ergibt sieh die Formel von B r i e r s  u . C h a p m a n ’. Eine Rechnung, die wegen der 
fehlenden Daten bei B r i e r s  u . C h a p m a n  nur angenahert ist, ergibt,. daB bei den 
Vers.-Bedingungcn der engl. Autoren Ct : C2 — l / r l : 1/t2 (tx =  Lebensdauer des 
Br-Atoms, wenn sieh die Rk. nur in der Gasphase abspielt, r2 die Diffusionszeit zu 
der Wand) ~  (2,5 bis 5): 2 sein sollte, wahrend 3,4: 2 gefunden ist. Fur die mittlere 
Lebensdauer 1/r =  +  l / r 2 berechnet sieh 0,14 bis 0,22 Sek., B r i e r s  u . C h a p m a n
berechnen 0,063 Sek. —  Der EinfluB der Wand auf die HCl-Bldg. (C h a p m a n  u . G r ig g ,  
C. 1929. I. 1083) diirfte entspreehend zu erklaren sein. (Journ. chem. Soc., London 
1929. 1153—58. Juni, Berlin, U niv., Hannover, Teclm. Hoehsch., Greifswald, 
TJniv.) K le m m .

A. K. Bhattacharya und N. R. Dhar, Der Einfluji der Intensitatsanderung des 
Lichtes auf die Geschwindigkeit der Zersetzung vo)i Ferrirhodanid, des Bleicliens von 
Neocyanin und einiger anderer phołcchemischer Reakticmen. Vff. untersuchen den EinfluB 
einer Intensitatsanderung des Lichtes auf verschiedene photochem. Rltk. (vgl. C. 1929-
1. 848). Ais Strahlungsquelle wird eine gasgefiillte 1000 Watt-W-Drahtlampe bei 4,6 A 
verwendet. D ie Rk.-Geschwindigkeiten werden durch Titrationen oder spektral- 
photometr. Messungen bestimmt. D ie Geschwindigkeit der Dunkelrk. wird yorher 
bestimm t u. von der im Licht gemessenen Geschwindigkeit in Abzug gebracht. Alle 
Angaben beziehen sioh auf die so bestimmten wahren Rk.-Geschwindigkeiten im Licht. 
Die Intensitat des Lichtes wird durch eine Irisblende, die zwischen Lichtąuelle u. Rk.- 
GefaB angeordnet ist, variiert. D ie Durehmesser der Offnungen der Blende waren
2, 0,8 u. 0,4 cm. D ie Intensitat des Lichtes wird ais proportional der Offnung der Blende 
angesehen. Untersucht wurden folgende R kk .: I. Zers. von Fe(SCN)s, Bleichen von  
Neocyanin  (Kodak), Rk. zwischen Citrmensdure u. Cliromsiiure u. Rk. zwischen Wein- 
ii. Chromsuure. —  II . Die Rkk. zwischen milchsauem N a  u. J , zwischen weinsaurem Na  
u. J  u. zwischen Milchsaure u. Chromsaure. —  Die Rkk. der Gruppe I sind hochphoto- 
chem., die Geschwindigkeiten der Lichtrkk. sind groBer ais die der Dunkelrkk. Bei 
den Rkk. der Gruppe II  sind die Rk.-Geschwindigkeiten im Licht kleiner ais die der 
Dunkelrkk. Bei der Gruppe I sind die Anderungen der Geschwindigkeiten proportional 
den Quadratwurzeln aus den Offnungsverhaltnissen der Blende, bei der Gruppe II  
sind sie direkt proportional. —  Vff. erklaren dies so: bei der Gruppe I, wo also die 
Dunkelrk. langsam yerlauft, werden durch Lichtabsorption bei der Bestrahlung bereits 
so viele Moll. aktiyiert, daB bei woiterem Anwachsen der Lichtintensitat nur noch wenig 
Moll. vorhanden sind, die aktiviert werden konnen. Infolgedessen werden diese Rkk. 
keine direkte Proportionalitat zur Lichtintensitat zeigen konnen. Umgekehrt wird bei 
der Gruppe II , bei der die Lichtrkk. im  Vergleich zur Dunkelrk. langsam yerlaufen, 
Steigerung der Lichtintensitat immer neue Moll. aktiyieren konnen. So sind Rkk. dieser 
Gruppe proportional der Lichtintensitatsanderung. —  Die Rk. zwischen K-Oxalat 
u. J  ist der Quadratwurzel der einfallenden Strahlung proportional, die Rk. zwischen 
milchsaurem N a u. J  direkt proportional. D ie Annahme, daB durch die Bestrahlung J 2
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in  Atome zerfallt, kann die erste Rk. erldaren, nicht aber die zweite. D ie zweite Rk. 
verlauft im Licht nur etwas schneller ais im Dunkeln, anders w ie die erste. Obige 
tjberlegungen konnen also auch bier den Unterschied erldaren. (Journ. Indian ebeni. 
Soe. 6 . 197— 205. 30/4. Allahabad, U niv. Chem. Lab.) L o r e n z .

J. C. Ghosh und Jadulal Mukherjee, Ober die phoiochemische Reaktion zwisclien 
Glucose und Wasserstoffswperoxyd in  saurem M edium m it Wólframsauresól ais Pholo- 
lcatalysalor. Teil I . D ie pbotocłiem. Oxydation von Glucose m it Wólframsauresól 
(Na20 - 4 W 0 3, 2 H ,0  aus Na-Mctawolframat m it UberscbuB von HC1 durcli Dialyse) 
wurde von W a s s il ie w a  (Ztschr. wiss. Pliotogr., Photophysik u. Pkotochem. 12 [1913]. 
1) untersucht. Hier wirkt aber das blaue Reduktionsprod. der Wolframsaure ver- 
zogernd. Bei den Verss. der Vff. —  Glucosc, H 20 2, Wólframsauresól (W-Sol) —  trat 
das blaue Reduktionsprod. nicht auf. D ie Selbstverzógerung trat also nicht ein, das 
W -Sol wirkte ais reiner Photokatalysator. —  Ais Lichtquelle diente eine Quarz-Hg- 
Lampe, die unter konstanten Bedingungen arbeitete. Das Rk.-GefiiB aus Quarz wurde 
auf konstanter Temp. gehalten. Mittels eines Filters wurde das Spektralgebiet 330 bis 
430 m/t isoliert. Dies Licht wirkt auf H 20 2 allein nicht ein. —  Die HCl-Konz. -war in  den 
Verss. nie geringer ais 0,075-n., die Konz. des W -Sols war immer geringer ais 2/ 3 der 
HCl-Konz. D ie Rk.-Mischungen waren im  Dunkeln stabil, auch trat Koagulation  
innerhalb der Versuchszeit (4 StcLn.) nicht ein. D ie Titration des H 20 2 (2 g K J  in 
200 ccm W. u. 30 ccm H 2 S 0 4 [1: 2], dazu die H 20 2-Lsg., 5 Min. schutteln, dann das 
freie J  m it Thiosulfat titrieren) wird in saurer Lsg. durch die Ggw. von Glucose nicht 
gestórt. AuBerdem wird noch die Glucose nach der Hypojoditmethode yon W il ł - 
STATTER bestimmt. D ie Oxydation eines Mol. Glucose entsprieht der Zers. eines Mol. 
H 2 0 2. —  Die Rk. verlauft nach einer Induktionsperiode in  bezug auf H 20 2 monomole- 
kular. Bei gleiehbleibender W-Solkonz. sind die Geschwindigkeitskonstanten den 
(Juadratwurzeln aus den Konzz. an froier HC1 umgekehrt proportional. B ei gleich- 
bleibender HCl-Konz. durchlaufen die Werte der monomolekularen Konstanten ein 
Maximum m it steigender W-Solkonz. D ie Werte von K  wachsen leicht m it wacbsender 
Glucosekonz. 1 \K  gegen 1/Konz. aufgetragen, ergibt eine gerade Linie. Bei einer 
Temp.-Steigerung um 10° wird K  1,3-mal gróBer. —  D ie W -Solteilchen sind negativ 
geladen, sie werden an ihrer Oberflache also H ' elektr. adsorbieren. Nach M u k h e r j e e  
(C. 1922. I. 842) ist der Teil 0  der urspriinglichen Ladung, der nicht durch Adsorption 
einwertiger Ionen neutralisiert ist, gegeben durch die Gleichung K  C &- +  0  —  1 =  0, 
wobei G die Konz. des einwertigen Ions ist. Wenn nun 0  klein gegen 1 ist, wenn also 
die urspriingliche Ladung fast vóllig neutralisiert ist, was bei nicht zukleiner [H '] (6 'h) 
zu erwarten ist, dann wird 0 2 =  1 /K  Cu oder 0  =  K jY O u  sein. 0  stellt also den Teil 
der Gesamtoberflache dar, der noch andere Teilchen adsorbieren kann. D a H 2 0 2 eine 
groBe Affinitat zur Wolframsaure hat, so wird es die noch freien Stellen der Ober- 
fliiche der W -Solteilchen besetzen, etwa ein Peroxyd bildend. Der Teil der Oberflache, 
der von H 20 2 besetzt ist, wird sein 0 Ł =  K» Cts.*o„y K^}/C-g.- Dieses Peroxyd wird 
nun unter dem EinfluB der Strahlung ak tm ert u. wird m it einem Glucoseteilchen, 
m it dem es wahrend seiner Lebensdauer zusammenstofit, reagieren. D ie Ge
schwindigkeit der Oxydation der Glucose wird also durch die Gleichung gegeben sein: 
(z =  Lebenszeit, T  =  Zeifc zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zusammenstófien):

=  K 3 m-T,—  • 0 1. T  wird umgekehrt proportional der Glucosekonz. sein, so daB
d t  3 T - f  T

— —_____________________ + T  0 1 y c ¥
C(Glucose)

Ist T  klein verglichen m it r, so is t =  K i  —? 2° 2-  , w ie experim entell gefunden.
d t  ]/C h

.4 1
l / / i 4 is t  also gleich 1  -j----------^------------, in  Uberein-

A  | /  7 1  b ^  T C (Glucosc,
C(Glucose)

stimmung m it dem Vers. Das Durchlaufen eines Maximums der Geschwindigkeits
konstanten bei wachsender W-Solkonz. kann noch nicht erldart werden. Doch werden 
ahnliche Erscheinungen in  anderen Fallen untersucht. (Journ. Indian chem. Soe. 6 . 
231— 38. 30/4. Dacca, U niv. Chem. Lab.) L o r e n z .
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V. Bjerknes, Tcoretisk fysikk. I. del. Vektoranaly.se. Fysikkens geometrisko
matiskc forutsetninger. 2. hefte. Oslo: H. Asclielioug & Co. 1929. 4.80. IM aiplet
207 s. 7.80 ib. 9.25.

\  ■i.*/A j. E lek tro ch em ie . T h erm och em ie . >?
C. P. Smyth, E. W. Engel und E. Bright Wilson jr., Die dielektrische P o ftm £  

salion von FlUssigkeiłen. IV. Die Abhdngigkeit der Molekularrefraktion von der Kon- 
zentration in  Gemischen. (III. vgl. C. 1 9 2 8 . II. 1066.) Vff. haben fur folgende binaren 
Gemische den Brec liungsezpon en ten fiir die Z)-Linie bei 20 ^  0,01° bestimmt: Kohlen- 
stofftetraehlorid-Heptan; Athylbromid-Heptan, Butylbromid-Heptan, Atliyljodid- 
Athan, A.-Heptan, Hexan-Heptan, Heptan-Butylchlorid, Heptan-Heptylbromid, 
Heptan-Butylalkohol, Athylbromid-Athyljodid, Butylclilorid-Butylbromid, Kolilen- 
stofftetracblorid-Butylalkohol, Butylbromid-Butylalkohol, Atliylbromid-AtbylaUcohol, 
Atbyljodid-Atbylalkohol. Zweck der Unters. war, festzusteilen, ob nennenswerte 
Abweichungen von der Misckungsregel besteben. Solehe sind niebt vorhanden, d. li. 
das Glied P b  der Mol.-Polarisation, das von der Elektronendeformation herriihrt, 
bleibt fiir die Komponenten in den Gemiseben nahezu konstant. Mit Hilfe von Dichte- 
messungen von W. N. Stoops u. H. E- Rogers, die spater m itgetcilt werden sollen, 
werden fiir einige Systeme (eine Komponente stets Heptan, die andere Butyl-Chlorid, 
-Bromid, Atbyljodid u. Heptylbromid, Athylalkohol u. Butylalkohol) die Mol.-Refrr. 
gegeben u. m it der Misebungsregel yergliehen. Aucb bier ergeben sieh keine Ab- 
weiehungen, die nennenswert groBer sind ais die Vers.-Fehler. Das gleiche laCt sieb 
aus Messungen yon W il l ia m s  u . K r c h m a  (C. 1 9 2 7 . II. 1238) ableiten. —  Diese 
Ergebnisse zeigen, daB die Ansiebt von SlDGWlCK (The Electronic Theory of Valeney, 
Oxford 1 9 2 7 .134) iiber die Assoziation nicht richtig sein kann. SiDGWICK nim mt an, dać 
dabei ein H  Elektronen sowobl mit dem O des einen wie des Nachbarmol. gemeinsam 
hat. Dies miiBte einen starken EinfluC auf die Mol.-Refr. haben u., da sieh die As
soziation m it der Verd. andert, eine Abweichung yon der Mischungsregel bewirken, 
die nicht yorhanden ist. Gegen die Annabme yon SiDGWICK spricht ferner, daB die 
Anderung der Mol.-Refr. beim Verdampfen bei assoziierten Stoffen nicht groBer ist ais 
bei nichtassoziierten. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 1736— 44. Juni. Princeton [New  
Jersey], U niv.) K l e m m .

C. P. Smyth, Die dielektrische Polarisation von Flussigkeiten. V. Die Atom- 
polarisation. (IV. vgl. vorst. Ref.) D ie Molekularpolarisation P  ist gleich P ji +  P a  +  
F m , wobei P e  den von der Deformierbarkeit der Elektronen herriilirenden Anteil 
darstcllt, P j /  durch das Dipolmoment bewirkt wird. D ie 3. GroBe P a  kommt yon 
Oseillatoren im  Ultraroten, die evtl. aueh von Elektronen kommen kónnten, yermutlich 
aber yon Atomen, Ionen oder Radikalen herruhren. P a , die Atompolarisation, wird 
am besten so bestimmt, daB man den tjberschuB von P  iiber die Summę von P e  (aus 
der Mol.-Refr.) u. P m  (aus der Temp.-Abhangigkeit der D E.) ermittelt. Man erhiilt 
also P a  ais Differenz yon sehr groBen Zahlen u. es fragt sieh, ob nicht die Werte yon  
P a ,  die meist sehr klein sind, iiberhaupt nur die Vers.-Fehler enthalten. Vf. gibt eine 
umfangreiche Tabelle der bisher ermittclten P^-W erte, zum groBten Teil Literatur- 
angaben. Es ist schon deshalb nicht wahrscheinlich, daB diese Werte nur Vers.-Fehler 
darstellen, weil sie durchweg positiy sind. AuBerdem zeigen sie bestimmte Gesetz- 
via/3igkeiten. Es zeigt sieh, daB offenbar eine Reihe von Faktoren mitspielen. Die 
Beriicksichtigung der Bindekrafte, wie sie yon B a t e s  u . A n d r e w s  (C. 1 9 2 8 . I. 2565) 
aus therm. Daten u. dem Vf. (C. 1 9 2 5 . II. 1921) aus Refraktionswerten erhalten sind, 
geniigt allein niclit. Vielmehr gilt allgemein, daB P a  keine additive GroBe ist, sondern 
um so starker wachst. je groBer die Zahl der Atomkerne oder -gruppen im Molekiil wird. 
AuBerdem wachst P a  yermutlich, wenn die Bindekrafte schwacher werden u. wenn 
die Zahl der elektr. Dubletts u. ibre Unsymmetrie wachst. —  Die Variation yon P a  
m it der Temp. u. m it Zustandsanderungen ist im allgemeinen kleiner, ais die Un- 
sicherheit von P a  selbst. Wird P j j  obne Best. der Temp.-Abhangigkeit der D E. be- 
rechnet, so muB man P a  kennen, da man P m  =  P  —  [P b  +  P a )  bilden muB. P a  
darf dabei nur dann yernaehlassigt werden, wenn das Moment hoch u. das Mol. klein 
ist u. nur 1  oder 2 elektr. Dubletts enthalt. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 1 . 2051— 59. 
Juli. Princeton [New Jersey], U niv.) K l e m m .

J. L. Hamshere, D ie Beweglichkeitsverteilung und der Bildungsanteil der negativen 
Ioneji in  Luft. D ie Beweglichkeitsverteilungskurve der Ionen in  einem Gas wird mit 
der R uTH ER FO R D schen Wecliselfeldmethode aufgenommen. E s werden folgende
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vcm verschiedenen Autoren gefundene Erscheinungen nachgepriift: 1. das Vork. 
bestimmter Ionengruppen verschiedener Geschwindigkeit, 2. die Existenz einer gleich- 
maBigen Verteilung um einen hóchstwahrseheinlichen Wert u. 3. die Bldg. negativer 
lonen durch ZusammenstoB von Elektronen m it neutralen Moll. Im  letzten Falle 
soli gezeigt werden, ob die Elektronenaffinitat eine absolute Gaseigensehaft ist, oder 
ob sie auch eino Funktion der Elektronengesehwindigkeit ist. D ie Ergebnisse des 
Vf. weisen fiir die Bewegliehkeit der negativen lonen  in trockener Luft eine kon- 
tinuierliche Verteilung zwischen den Grenzen von 2,15 u. 1,45 cm/sec m it einem  
haufigsten W ert von 1,8 em/sec auf. Bei niedrigen Drueken (50 mm, 15 mm Hg) 
wird der Strom in  lonen  u. freien Elektronen zerlegt. Aus der relativen Anzahl, die 
das Elektrometer erreieht, wird gefunden, daB das Elektron durchsehnittlich 9,4' 104 Zu- 
sammenstoBe erleidet bis es eingefangen wird, unabhangig von der Feldstarke u. 
T o m  Druck u. deshalb auch unabhangig von der Elektronengesehwindigkeit iiber 
ein Geschwindigkeitsgebiet von 2-10 5 bis 7 -105 m/sec. (Proceed. Cambridge philos. 
Soc. 2 5 . 205— 18. April. Cambridge, Trinity Coli.) G. S c h m id t .

W. Bartky und A. J. Dempster, Bewegung vmi geladenen Teilclien in  eleklrisclien 
und magnelischen Fcldern. Vff. beschreiben eine Ancrdnung von elektr. u. magnet. 
Feldern, die zur Kanalstraklanalyse oder zur Best. des Verhaltnisses von Ladung zu 
M. geeignet ist. (Physical R ev. [2] 33. 1019— 22. Juni. Chicago, Univ. Ryerson Phys.

Lewi Tonks und Irving Langmnir, Bemerkung zu „Oscillationen in  ionisierten 
Gasen“ . Einige Erganzungcn zu der in C. 1 9 2 9 . I . 1904 referierten Arbeit. (Physical

Torahiko Terada, Ukitiró Nakaya und Ryuzó Yamamoto, Vber den Einflu/i 
der Ddmpfe von Halogenverbindungen auf Form und Struktur von langm  Funken. 
Zusammenfassung der Verss. iiber die Beeinflussung der Form langer Funken durch 
Halogendiimpfe (vgl. C. 1 9 2 9 . I. 2273). 1. D ie Dampfe von CH3 J, C,H 5 J, CHC13, 
CCIj, CH3CC12CH3 u . CHC12CHC12, zu weniger ais 1 % m it Luft gemischt, yeriindem  
die in  Luft zickzackfórmigen Funken in den dreiteilig leioht gebogenen Typ. Fiir die 
untersuchten Cl-Verbb. nim m t der krit. Geh. in der Mischung, oberhalb dessen dio 
Umwandlung in den dreiteiligen Typ einsetzt, m it waehsendem Verhaltnis Gtewicht 
des Cl in der Molekel zu gesamten Mol.-Gow. ab. —  2. D ie Br-Verbb. zeigen diesen 
Effekt in viel geringerem SlaBe ais die Cl- u. J-Verbb. C3H 7Br kann bei einem Geh. 
bis zu 1 6 %  in  der Mischung die Umwandlung nicht mehr bewirken. In  Luft m it mehr 
ais 5“/„ Br2-Dampf sind die Funken dem dreiteiligen T yp  schon ahnlich. 3. Alkohole, 
Ather u. Ketone scheinen die Charakteristika des zickzackfórmigen Funkens zu erhóhen.
—  Der EinfluB der Halogenverbb. beruht nicht auf einem chem. Angriff der Elektroden, 
da beim Ersetzen der Mischungen durch reine L uft die Zickzackform sich wieder voll- 
kommen ausbildet. —  5. D ie Elektrodenpotentiale zeigen keine IJnregelmaBigkeiten.
—  Dio Bildung der dreiteiligen Funken ist hauptsiichlich bewirkt durch das Bestehen
von positiven u. negativen Leitbiischeln. D ie Halogenverbb. erleichtern die Bldg. 
dieser Leitbuschel. D ies mag im  Zusammenhang m it der ungewóhnlichen spezif. 
Ionisation von Halogenverbb. stehen. Doch erklart dies nicht das Verh. der Br-Verbb. 
Vff. nehmen an, daB die Bldg. dieser Entladung zusammenhangt m it der Entstehung 
einer Art von weichen Róntgenstrahlen- (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 5. 197— 99. 
Mai. Tokio, Inst. f. phys. u. chem. Untersuchungen.) L o r e n z .

Donald Hugh Bangham und Douglas Rostron Lewis, D ie Wirkung von Oasen 
auf die von erhitzten Metalłen abgegebenen elektrischen Ladungen. H a r t l e y  (Procced. 
Roy. Soc., London Serie A 90  [1914]. 61) hatte gefunden, daB eine Metalloberfliiche, 
die in  Beriihrung m it verschiedenen Gasen erhitzt wurde, anstrebte, in  jedem Gas 
eine bestimmte Auf ladung anzunehmen; dieser Effekt konnte nach dem Erden immer 
wieder reproduziert werden. Bei einer Wiederholung dieser Verss. konnten Vff. zwar 
die von H a r t l e y  angegebenen Erscheinungen nicht quantitativ reproduzieren; es 
lieB sich aber zeigen, daB das „Gleichgewichtspotential“ eines Gold-Drahtnetzes 
durch 0 2 u. N 2 nach der positiven, durch H 2 nach der negativen Seite verschoben 
wurde. Eine niihere TJnters. zeigte, daB die fraglichen lonen  weder Elektronen noch 
geladene Sauerstoffteilchen waren, sondern daB es sich wahrscheinlich um dieselbe 
Erscheinung handelte, die R ic h a r d s o n  (The Em ission of E lectricity from H ot Bodies, 
Longmans, 2. Aufl., S. 203) bei „neuen“- Drahten verschiedcner Metalle gefunden 
hatte, also wahrscheinlich K + u. Ń a+. 0 2 yermindert die Fahigkeit, diese lonen ab-

Lab.) L o r e n z .

R ev. [2] 33 . 990. Juni.) L o r e n z .
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zugeben, H 2 vcrgroBert sie. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 1140— 49. Juni. Cairo, 
Acgyptische Univ.) _ K lem m .

F. M. Penning, Ober das Wachsen des Funkenpotentials einer Gasmischung durch 
Beslrahlung. In  Miscliungen von Ne odcr Ar m it kleinen Mengen von Fremdgasen 
ist das Funkenpotcntial niedriger ais im reinen Gas, wenn die Ionisierungsspannung 
des Fremdgases kleiner ist ais die Anregungsspannung des Hauptbestandteils der 
Mischung (C. 1 9 2 8 .1. 1774). Zur Erklarung dieser Erscheinung hatte Vf. angenommen, 
daB metastabile Atome des Edelgases die Ionisierung der Atome des Fremdgases be- 
wirken. Ist diese Auffassung ricbtig, dann muB Bestrahlung einen EinfluB auf das 
Funkenpotcntial haben. Im  Fallc einer Mischung Ne-0,001% Ar ionisieren meta
stabile 2 ,s3- u. 2 s5 -Ne-Atome die Ar-Atome. Durch Bestrahlung m it Ne-Licht konnen 
die Ne-Atome aus dem 2 s3-2 «5-Zustand in nicht-metastabile 2 p-Zustande gebracht 
werden. E in Teil dieser 2 p-Atome kehrt in den 2 s5-Zustand zuriick, ein Teil iiber 2 s„ 
u. 2 .s_, in  den normalen Zustand. Diese letzten konnen also nicht mehr ionisieren. 
Durch Bestrahlung miiBte also das Funkenpotcntial erhóht werden. Dies erfolgt 
tatsachlieh. Eine Entladungsróhre m it einem Gemisch Ne-0,001% Ar ist m it einer 
positiven Kolonnenrohre, gefiillt m it Ne, umgeben. Ein Strom von 16 Milliamp. in  
der letzteren bewirkt ein Anwachsen des Funkenpotentials um 28 V, fur 100 Milliamp. 
betragt das Anwachsen 50 Volt. —  Dieser EinfluB der Bestrahlung kann nur merklich 
sein, wenn der Geh. an Fremdgas sehr klein ist. Bei gróBerem Geh. werden die Fremd- 
gasatome schon nach einer, im Vergleich zur Lebensdauer der metastabilen Atome, 
sehr kurzeń Zeit ionisiert sein, so daB der EinfluB der Bestrahlung gering ist. Wird 
in obiger Anordnung reines Ne m it einem TropfenHg (bei gewr6 hnlicherTemp. 0,004%Hg) 
m it Ne-Licht bestrahlt, so andert sich das Funkenpotcntial nicht. Erst wenn durch 
Abkuhlung der Hg-Dampfdruck erniedrigt wird, zeigt sich der EinfluB der Bestrahlung.
—  Aus ahnlichen Griinden wird bei zu hohem Druck des Hauptbestandteils der EinfluB 
der Strahlung vermindert. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32 . 
341— 43. Eindhoven, Naturkund. Lab. d. N. V. P h i l i p s ’ Gliihlampenfabr.) L o r e n z .

Miles J. Martin, D ie lichtelektrischen und gliihelektrischen Eigenschaften von 
Mólybdan. Diinne Mo-Biinder wurden im Hochvakuum bis zu 300 Stdn. auf 1325° 
erhitzt. D ie Photostrome, die durch das Licht einer Quarz-Hg-Lampe erzeugt wurden, 
wurden m ittels eines Quadrantelektrometers gemessen. D ie lichtelektr. Empfindlichkeit 
wachst m it der Erliitzungszeit u. strebt einem Grenzwert zu. Das Wachsen der Empfind- 
lichkeit ist begleitet von einem Verschieben der Wellenlangengrenze von etwa 2600 A 
zu ungefahr 3800 A. Der Wert der photoelektr. ArbeitsgróBe wurde zu 3,22 ;£  0,16 V 
gefunden, der Wert der gliihelektr. ArbeitsgróBe zu 3,48 i  0>07 Volt. D ie lichtelektr. 
Empfindlichkeit wiichst m it der Temp., die Anderung betragt etwa 30% zwischen 0 
u. 1000°. (Physical R.ev. [2] 33- 991—97. Juni. Madison, Wisconsin, Univ.) L o r e n z .

Toshimasa Tsutsui, Uber eine Beziehung zwischen der Restthermoelektrizitat und 
dem Durchmesser eines Drahłes. E in  Ni-Draht (Durchmesser 0,031— 0,4 mm) wird 
zwischen 2 Elektroden gespannt, die auf konstantę Temp. gehalten werden. Ein  
kleiner Ofen (C. 1 9 2 8 . II. 2534) yerschiebt sich automat, langs des Drahtes. Die 
EK . wird photograph. registriert. — Diese EK. ist eine geradlinige Funktion von 
r3U (r =  Durchmesser). Unter der Annahme, daB der gesamte Querschnitt des Drahtes 
maBgeblich fiir EK . ist, ergibt sich theoret. keine tjbereinstimmung m it den Verss. 
Unter der Annahme aber, daB diinne Drahte eine ausgesprochene Zonenstruktur haben 
(S c h m id  u. W a s s e r m a n n , C. 19 2 7 . I. 841), die Krystalle also in den Zonen eine 
bestimmte Orientierung haben, besteht tlbereinstimmung. Diese Annahme erklart 
auch, warum durch lcichten Zug des Drahtes die thermoelektr. Kraft verandert wird 
(T s u t s u i , 1. c.). (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 5. 194— 96. Mai. Tokio, Inst. f. phys. 
u. chem. Untersuchungen.) L o r e n z .

J. W. Tempie, Apfelsaures N airium  — ein Puffer fiir  das p a -Gebiet von 6,2 bis 6,8. 
Es wurde gefunden, daB Na-Hydromaleat —  NaOH —  Gemische gute Pufferlsgg. im  
PH-Gebiet von 5,2 bis 6 , 8  geben, d. h. in  einem Bereich, in dem Phthalat- u. Phos- 
phatpuffer die geringste Wrkg. haben. D ie Darst. von NaHC4H 2 0 4 ’3 H aO wird be- 
schrieben; das Salz ist haltbar u. kann auch ais Standard fiir die Acidimetrie benutzt 
wrerden. D ie Abhangigkeit des Ph w m  NaOH-Zusatz zu einer NaHC.,H20 4-Lsg. wird 
tabellar. gegeben. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 1754 bis 1755. Juni. N ew  York, 
Columbia Univ.) K l e m m .

Merle Randall und Henry A. Stone, Der EinflufS von Luft auf das Potential der 
Quecksilber-Quecksilber-{I)-sulfat-Elel-trode. Lufthaltige verd. Lsg. von H 2 S 0 4 losen
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etwas Hg, w ie sich durch Fallung ais H g2Cl2 nachweisen lieB. LieB man eine Zelle, 
die eine Quecksilber-Quecksilber-(I)-Sulfatelektrode enthalt, auf konstantę EK. 
konunen u. dann a) einige Bliischen, b) 11 Luft iiber die Hg-Oberfliiche streichen, 
so erhielt man zunaclist EK.-W erte, die um 0,2— 0,4 M iłlivolt nicdriger waren; nach 
15 Min. wurden jedoeh die alten Werte wieder erhalten, die m it den Messungen von 
R a k d a l l  u . C u s h m a n  (Journ. Amer. chem. Soc. 40 [1918]. 393) gut iibereinstimmtcn. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1752— 54. Juni. Berkeley [Cal.], U niv.) K le m m .

Warren C. Vosburgh und D. Norman Craig, Die Bleidioxyd-Bleisulfalelelctrode. 
Vff. messen die EK . der K ette H g j Hg2 S 0 4, P b S 0 4, H 2 S0.1,a=a.) | H 2 S 0 4(o=!l,) P b 0 2, 
PbSO., | (Pt). D ie Darst. der Materialien, insbcsondere verschiedene Darst.-Arten 
fiir P b 0 2 werden beschrieben; um konstantę u. iibcreinstimmende Werte zu er
halten, war notwendig, das P b 0 2 durch Erhitzen m it H 2S 0 4 (1— 6 -molar) auf dem W.- 
Bade vorzubehandeln. Der EinfluB von gel. 0 2 war gering, namentlich bei den starker 
sauren Zellen; er bringt keine Unsicherheiten, die gróBer ais 1 M illivolt. sind. Die 
EK.-W erte wurden einige Wochen lang auf Konstanz gepriift. Fiir 25° g ilt 1 ,0 6 0 ^
0,001 =  iJ +  R  T /F -ln  (aH2o /4 y 3 m3)- Temp.-Koeffizienten wurden im Bereich von 
20 bis 40° bestim m t; in  den K etten m it verd. Elektrolyten is t er negativ, wird mit 
starkerer Konz. 0 u. bei m >  1,5 positiv. —  Mit Benutzung bekannter Ketten  
[Pb | P b S 0 4, S 0 4—  | S 0 4— , P b S 0 4, H g ,S 0 4 | H g u. Pb I Pb++ | Pb(Hg)] laBt sich 
die E K . der K ette Pb | P b S 0 4, H 2 S 0 4(a=1, | H 2 S 0 4(a=1) P b 0 2, P b S 0 4 | (Pt) berechnen, 
die dem Blei-Akkumulator entspricht, wenn die Doppelsulfattheorie von G l a d s t o n e  
u. T r i b e  (Electrician 9 [1882]. 612) richtig ist; die Werte stimmen in der Tat m it allen 
guten Literaturwerten fiir den Akkumulator iiberein. Diese Theorie wird hierdurch 
stark gestiitzt. D ie Theorie von F e r y  (C. 1927. II. 1291) wiirde andere Werte verlangen.
—  Benutzt man zur Berechnung von E° die A k tm tatcn  der H 2 S 0 4 nach L e w is  u . 
R a n d a l l  (Thermodynamics and the Free Energie of Chemical Substances, New York 
1923. 357), so ergeben sich bei den hoheren Konzz. gewisse Abweichungen. Yff. be
rechnen daher aus ihren Messungen diese A ktiyitaten neu u. finden gegeniiber den 
Werten von L e w is  u . R a n d a l l  sowohl bei den stark verd. wie bei den stark konzen- 
trierten Lsgg. nieht unerhebliche Abweichungen. —  SchlieBlich wird ein Vergleich 
m it thermochem. Daten durchgefiihrt, der befriedigende t)bereinstimmung zeigt. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2009— 19. Juli. Jowa City [Jowa], U niv.) K le m m .

Samuel Glasstone, Unter suchungen iiber eleklrolylische Polarisation. VII. u. 
V III. M itt. V II. Kom pleze Cyanide. a) Silber. (VI. vgl. C. 1927. I. 2971.) Mittels 
der friiher beschriebenen Kommutatorextrapolationsmethode werden die Kathoden- 
potentiale u. Stromausbeuten fiir die Abscheidung von Ag bei 15° u. verschiedenen 
Stromdichten an einer l/io"n - Lsg. von Natriumsilbercyanid, NaAg(CN)2, u. an einer 
Lsg., die ais Zusatz Vi<r> 3/io"> °/io" u. 9/io'n - NaCN enthalt, gemessen. D ie erhaltenen 
Werte wurden leichter yerstandlich, nachdem auch bekannt war, w ie sich das reyersible 
oder stat. Potential einer Ag-Elektrode gegen eine AgCN-Lsg. m it der Variierung der 
Menge freien Cyanids anderte. D ies wurde durch eine elektrometr. Titration von A gN 03 

m it einer NaCN-Lsg. unter Verwendung einer Silberindicatorelektrode durchgefiihrt. 
An der erhaltenen Kurve laBt sich zeigen, weshalb anscheinend in einer Lsg. von 
NaAg(CN)2, die keinen tjberschuB an freiem Cyanid enthalt, wahrend der Metall- 
abscheidung starkę Polarisation eintritt, wahrend bei CyanidiiberschuB fiir Strom
dichten unter 0,0025 Amp./qcm sich das Kathodenpotential kaum andert, d. h. Polari
sation kaum aufzutreten scheint. Fiir eine 1 / 1 0 -n. AgCN-Lsg. liegt m it oder ohne tjber
schuB von freiem Cyanid im allgemeinen bei einem Kathodenpotential von — 0,5 V 
u. einer Stromdichte von 0,0025 Amp./qcm der Punkt, an dem die Ag-Ionen an der 
Kathode ebenso schnell abgeschieden werden, w ie sie durch Diffusion oder andere 
Prozcsse herankommen. Fiir die Yso*11- Lsg. is t die Grenzstromdichte etwa 0,0005 Amp./ 
qcm. Wird die Stromdichte iiber diesen Punkt erhóht, so gelangen nieht entsprechend 
viel Ag-Ionen an die Kathode, um dem Strom zu geniigen. Es steigt dann das Kathoden
potential einer polarisierten Ag-Elektrode nach der Theorie rasch von — 0,55 auf — 0,85 V, 
wo die Entw. von gasfórmigem H 2 beginnt, u. die Stromausbeute fiir die Metall- 
abscheidung fiillt unter 100%, was den gemessenen Resultaten entspricht. —  Es laBt 
sich errechnen, daB der Maximalwert der Diffusion von Silbercyanidionen an die Elek
trodę bei einer 1 / 1 0 -n. Silbercyanidlsg., die ais vollstandig dissoziiert angenommen 
werden kann, 0,0024 g-Aqaivalent pro Tag u. qcm Elektrodenoberflache betriigt, was 
gut zu dem aus obigen Messungen sich ergebenden Wert der Ag-Abseheidung von
0,0022 g-Aquivalent pro Tag u. qcm stim m t. Bei Yso'11, AgCN-Lsg. sind die ent-
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sprechenden Werto 0,000 48 u. 0,000 44 g-Aquivalent. Dies zeigt an, daB die Silber- 
cyanidionen fast augenblicklich m it einfaclieren Ionen, aus denen Ag an der Kathode 
abgeschicden wird, ins Gleicligewicht kommen. Erhóhung der Temp. u. Ruhren wirken 
sich beide dahin aus, daB die Grenzstromdichte, bei der die Metallabscheidung zu 
1 0 0 % erfolgt, sich erhóht.

D ie bislierigen Theorien der Ag-Abscheidung aus Cyanidlsgg. werden diskutiert 
u. unbefriedigend gefunden. Vf. nimmt daher das Yorhandensein von komplexen 
Kationen, wie (Ag2CN)' u. (Ag3CN)", an. D ie Gleichgcwichte in den Lsgg. sind dann 
Ag(CN)2' Ag' +  2 CN' u. 2 Ag" +  CN' =?t (Ag2CN)'. An der Kathode hatte man 
dann wahrscheinlich (Ag2C N )'+  © — >- Ag 4- -j- A g’ +  CN'. Hiernach is t die Ab- 
scheidung von Ag ein selcundiirer ProzeB, was die physikal. Natur der Ndd. erklart. —  
In den untersuchten Fallen zeigte sich lcein mcrklicher Unterschied, ob man Ag aus 
NaCN- oder KCN-Lsgg. sich abscheiden laBt, nur in der Niihe der Grenzstromdichten 
traten kleine Differenzen in der GróBenordnung von 0,02 V auf. —  Die Zugabe von  
Na-Carbonat, wic auch von Na- oder K-Sulfat zu der AgCN-Lsg. ergab keinen Unter- 
schied im  Kathodenpotential bis zu etwa 0,002 Amp./qcm Stromdichte, u ber diesem  
Punkt waren die Werte etwas negativer (um 0,02— 0,03 V) ais in  carbonat- bzw. sulfat- 
freien Lsgg. Der Effekt is t  also nicht fiir Carbonate spezif., sondern hiingt wolil mit 
der veranderten Kathodenumgebung zusammen.

V III. Kom.ple.xe, Cyanide. b) Kupfer. D ie von L e  B la n c  u . S c h ic k  (Ztschr. 
physikal. Chem. 46 [1903]. 213; Ztschr. Elektrochem. 9 [1903]. 636) aufgestellte u. 
von spateren Autoren gestiitzte Ansicht, daB das Cuprocyanidion langsam dissoziiert, 
wird diskutiert u. ais unzutreffend aufgezeigt (s. auch unten). —  Die Beobachtung von  
K u n s c h e r t  (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 41 [1904]. 359) u. S p it z e r  (Ztschr. Elektro
chem. 11 [1905]. 345), daB reproduzierbare Messungen yon Cu-Potentialen in Cupro- 
cyanidlsgg. nicht leicht zu erhalten sind, bestatigte sich bei der vom Vf. durcligefuhrten 
elektrometr. Titration yon Cuprocyanid m it Natriumcyanid. Hierbei wurde zu einer 
bekannten, in  W. suspendierten Menge Cuprocyanid langsam unter Durchleiten von 
H 2 eine Standard-NaCN-Lsg. gegeben, die Mischung gut geschuttelt u. nach jeder 
Zugabe das Elektrodenpotential des Cu gemessen. Wenn auch die tatsachlichen Werte 
unexakt sind, so ist doeh aus dem Verlaufe der Kurve zu ersehen, daB bei der Auflsg. • 
von Cuprocyanid in  NaCN glcichzeitig die komplexen Ionen Cu(CN)2' u. Cu(CN)3" 
sich bilden miissen. Titration von Cuprocyanid m it KCN gibt fast ident. Ergebnisse. 
D ie Loslichlceit von Cuprocyanid wurde bei 25° in  1 / 1 0 -n. K C N - u. NaCN-Lsgg. zu
0,085 bzw. 0,045 g-Aquivalent pro 1 bestirrlmt. Hieraus u. aus weiteren Uberlegungen 
schlieBt Vf., daB eine ł/ 1 0 -mol. Lsg. von KCu(CN) 2 bei 25°, m it der H oiN G  (Ztschr. 
Elektrochem. 22 [1916]. 286) gearbeitet haben w ill, nicht existenzfahig ist bei dieser 
Temp., so daB auch H o iN G s SchluBfolgerungen iiber die Dissoziationsgeschwindigkeit 
der beiden Cuprocyanidkomplexe hinfiillig werden. Bei hóheren Tempp. steigt die 
Lóslichkeit yon Cuprocyanid in Alkalicyaniden.

Von der sogenannten „ 1 / ł0 -n. Cuprocyanidlsg.“ , die durch Sattigen einer Vio-n- 
NaCN-Lsg. m it Cuprocjranid u. Abfiltrieren vom Ungelosten hergestellt war, wurden 
die Kathodenpotentiale u. Stromausbeuten wie oben bestimmt, die klare PI. enthielt 
augenscheinlich 0,06 g-Ion Cu(CN)2' u. 0,02 g-Ion Cu(CN)3" pro 1. Eine Korrektur 
wurde angebraclit fiir die Tendenz des Cu, sich —  besonders in  Ggw. von Luft •— in 
■Cyanidlsgg. aufzulósen. AuBcr fiir die 7io-n - Cuprocyanidlsgg. wurden die Messungen 
auch durchgefiihrt fiir 4 anderc Lsgg., die durch die allgemeine Formel 1 /io_n- [CuÓN, 
n-KCN] darstellbar sind, worin n =  2, 3, 5 u. 7 ist. Beim Yergleich der Resultate 
m it den in  Argentocyanidlsgg. erhaltenen (s. oben) tritt in den Cuprocyanidlsgg. 
viel mehr Polarisation auf, w ie auch die Stromdichten fiir die Metallabscheidung 
bedeutend niedriger u. sehr stark beeinfluBbar durch eine Zunalime des freien Cyanid- 
•geh. des Elektrolyten sind. —  2 wichtige Unterschiede bestehen aber zwisehen dem Verh. 
von Cu u. Ag in  Cyanidlsgg. 1. Bei Cu ist die Elektrodenpotentialanderung viel gróBer 
ais bei Ag, denn die Erhóhung des Verhiiltnisses C N ': Cu iiber 2: 1 laBt das Cu-Elelc- 
trodenpotential erst allmahlich von — 0,2 bis — 0,35 V u. dann rascher bis — 0,9 V  
steigen. 2. D as reyersible Potential der H-Entw. in  einer 1 / 1 0 -n. Cyanidlsg. betragt 
etwa — 0,65 V (das zwar durch die H-Uberspannung am Cu sich auf — 0,85 V erhoht), 
u. in  allen Lsgg., in  denen das Verhaltnis CN':Cu 3,4 iibersteigt, ist das reyersible 
Cu-Potential negativer, weshalb in  diesen Lsgg. m it der Cu-Abscheidung gleichzeitig  
H -Entw. erfolgen kann, so daB die Stromausbeute fiir die erstere nicht mehr 100°/o 
■Bein kann. —  DaB der EinfluB des Riihrens des Elektrolyten bzw. der Erhóhung der
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Temp. (Messungen bei 70°) sehr stark dahin geht, daB sieh die kathod. Polarisation  
erniedrigt u. die Stromausbeute erhóht, is t beweisend fiir die Ansicht, daB Cupro- 
cyanidionen schnell dissoziieren. —  Zum SchluB entwickelt Vf. seine Theorie der Cu- 
Abscheidung aus Cuproeyanidlsgg., die der beirri Ag m itgeteilten (s. oben) analog ist. 
(Journ. chem. Soc., London 1929. 690— 702. 702— 13. April. Sheffield, U niv.) B e h r l e .

Kotaro Honda, Der gyromagnetisćhe Effekt und die magnetisćhe Ablenkung von 
Atomstrahlen nacli der jieuen Theorie des Magnetismus. Vf. erkliirt m ittels seiner Theorie 
des Magnetismus (C. 1928. II. 130) den gyromagnet. Effekt u. die Ablenkung von  
Atomstrahlen im Magnetfeld. Im besonderen wird letzteres fiir Fe u. N i erortert. 
D ie Folgerungen der Theorie stehen in tlbereinstimmung m it den Experimenten. Im  
weiteren erklart die Theorie dic magnet. Sattigungswerte fiir Fe, Co u. N i. (Procecd. 
Imp. Aead., Tokyo 5. 190— 93. Mai.) L o r e n z .

S. S. Bhatnagar und Sham Lal Luther, Magnetisćhe Susceptibilitdten einiger 
anorganischer und organischer Elektronenisomerer. Zur weiteren Erórterung der 
Gleichung: y m =  — 2,85- 10l° A-fo) 2 (vgl. B iia t n a g a r  u .D h a w a n , C. 1928. I. 2358), 
wobei y-m die molekulare Susceptibilitat ist, k eine Konstantę ii. rx der mittlere Radius 
ist, messen Vff. die magnet. Susceptibilitaten einiger anorgan. u. organ. Elektronen
isomerer. D ie Substanzen wurden soweit wie móglich gereinigt. D ie Genauigkeit der 
magnet. Messung war etwa +  10%. Gcmessen wurde NaBr u. SrO, A gN 0 3 u. CdC03, 
Benzophenon u. Galaktose, Isatin u. Phthalim id, Monoathylanilin, Dim ethylanilin  
u. Kollidin. D ieD aten  aus der Literatur u. aus friiheren Messungen fiir andere Stoffe 
werden m it herangezogen. Es ergibt sieh: die Werte von k wachsen m it der Zahl der 
Atome in der Verbindung. Bei Isomeren m it derselben Anzahl von Atomen wachst k  
m it der Atomnummer der Verb. (Summę der Atomnummern). Bei Isomeren m it gleicher 
Atomnummer wachst k m it der Anzahl der Atome. (Journ. Indian chem. Soc. 6 . 
303— 07. 30/4. Lahore, Univ. Chem. Lab.) L o r e n z .

John William Smith, Der augensclieinliche Einflu/3 eines eleklrischen Feldes auf 
den Siedepunkt des Benzols. D ie Verss. des Vfs. bestiitigen, daB die von B a k e r  (C. 1928.
II. 844) beobachtetc Erscheinung, daB der Kp. von Bzl. unter dem EinfluB eines elektr. 
Feldes erheblich steigt, entsprechend der Annahme von S m its (C. 1929. I. 1078) auf 
einer Uberhitzung beruht, die durch die Entfernung von geladenen Kernen aus dem 
System verursaclit wird. (Journ. chem. Soc., London 1929. 788— 91. April. London, 
Univ. Coli.) B e h r l e .

Leonard Alfred Sayce und Henry Vincent Aird Briscoe, Der Einflu/i eines 
Gases auf den Druck eines Dampfes. Nach R e g n a u l t  u . a. ist der Dampfdruek einer 
FI. bei Ggw. eines indifferenten Gases kleiner ais ohne Gaszusatz. Ca m p b e l l  (Trans. 
Faraday Soc. 10 [1915]. 197) fiihrt dies darauf zuruck, daB Gas an der Fl.-Gas-Grenz- 
flache adsorbiert wird. Um  diese Annahme zu priifen, untersuchten Vff. den EinfluB, 
den COr Gas (von ~  500 mm Druck) auf den Druck von ungesatt. A.-Ddmpfen  hat; 
die A.-Drucke schwankten dabei von 42 bis 260 mm. Es ergab sieh, daB der Gesamt- 
druelc tatsachlicli ctwas kleiner war, ais der Summę von A.- +  C 02-Druck entspricht. 
Es wurden die gefundenen Werte erweisen, daB der Druck von 1  g A pro 1, der etwa  
250 mm betragt, durch C 02-Zusatz um 3,4— 3,9 mm erniedrigt wird. Bei Pentan 
waren die erlialtenen Druckwerte unregelmaBiger, der Effekt scheint aber noch groBer 
zu sein. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1302— 07. Juni. Newcastle-on-Tyne, U niv. 
of Durham.) KLEMM.

Elton L. Q uinnund Grant Wernimont, Die Dichten von koexistierendem flussigen  
und gasformigen Slickoxydid. Die D .D . von koexistierendem fl. u. gasfórmigem N 20  
sind seit V i l l a r d  (Compt. rend. Aead. Sciences 118 [1894]. 1096), der sie zudem nur 
iiber ein kleines Temp.-Intervall bestimmt hat, nicht mehr gemessen werden. Vf- 
bestimmte sie nach der Methode von YOUNG (Proceed. physical Soc., London 13 
[1895]. 617). Benutzt wurde ein kaufliches Gas, dessen Reinigung heschrieben wird. 
Einzelheiten der Messung —  das Wagen der unter starkem Druck stehenden Róhren, 
Meniskuskorrektur usw. —  im Original. D ie Werte sind aufgenommen fiir 38,8° (krit. 
Temp.) bis — 50°; sie lassen sieh wiedergeben durch die Gleichungen D  — D iclite der

Fl. =  0,459 +  0,00 111 (tk —  t) +  0,1222 J/ t k —  t ; d  =  D ichte der Gasphase == 0,459 +

0,00111 (tk —  t) —  0,1222 ] / tk —  t; (D  +  d)/2 =  0,459 +  0,00 111 (k —  t). D ie krit. 
Dichte ist demnacli 0,459. —  Nach der Gleichung von SuGDEN (C. 1927. II . 2143) 
D  —  d =  _D0 ( 1  —  T /T k)shi, wobei D0 =  D ichte bei T0, is t das Mol.-Vol. bei T  =  Ó
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28,1 ccm. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2002— 08. Juli. Salt Lake City [Utah], 
U niv.) K lem m .

Marcel Beckers, N otiz -iiber die VahmmJcontraktion von Dichlekolben. (Vgl.
C. 1928. I. 1154.) Gelegentlich einer Best. von physikochem. Konstanten von leicht 
kondensierbaren KW -stoffen hatte Vf. Bestst. der Kompressibilitat von Glasballons 
ausgefiihrt u. Werte erhalten, die von der von M oi.ES u. M i r a v a l l e s  (C. 1924. II . 
270) aufgestellten Formel um 2 5 %  abweichen. D ie Messungen wurden nach 2 Methoden 
wiederholt: 1. Der liydrostat. Methode u. 2. der von T r a v e r s .  Beide fiihrten zu gut 
ubereinstimmenden Werten u. bestatigten die Formel von M o l e s  u . M i r a v a l l e s ,  
?] =  K - V / w  10~3 (>) =  Kontraktion fiir 1 a t, V =  Volumen, w  =  Gewiclit
des Glases ohne Hahn u. Hals, K  —  16,0 nach dem Vf., 15,5 nach M o l e s  u .  M ir a -  
VALLAS). Der Grund fiir die TJnterschiede gegen die alten Bestst. lieB sich nicht auf- 
kliiren. Ferner wird gezeigt, daB die Kontraktion eine lineare Funktion der Druck- 
differenz ist, der die Kolben unterworfen werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 
2042— 51. Juli. Briissel [Belgien], U niv.) K le m m .

William Edward Garner und F. Roffey, Wirkung der Zugabe von Wasserstoff 
und Wasscr auf die uon der Kohlenmonoxydflamme emilłierte Strahlung. Nach einer 
tkeoret. Einleitung, in  der das Spektrum der CO-Glamme u. der EinfluB von H 2 u. H 20  
darauf allgemein behandelt wird, geben Vff. Messungen der Strahlung R  der CO-Flamme 
bei Ggw. von wechselnden Mengen H 2 u. H 20  u. der Geschwindigkeit der Fortpflanzung 8  
der Flamme. (t)ber die Apparatur vgl. G a r n e r  u. J o h n so n , C. 1927. I. 2807; J o h n 
so n , C. 1928. I. 2359.) Ganz allgemein zeigt sich, daB R  m it wachsendem H 2-Geh. 
sehr stark abfiillt. Der Abfall ist namentlich bei sehr geringen H,-Gehh. (bis 0 ,1 % ) 
sehr steil; spater wird er flacher. In einem „krit.“ Gebiet von 0,01 bis 0 ,0 4 %  H 2 zeigen 
sich 2 getrennte Kurven: Manchmal liegen die Werte auf der einen, manchmal auf der 

<anderen. Offenbar gibt es 2 Mechanismen von nahezu gleicher Wahrscheinliclikeit, 
von denen je nach den zufiilligen Bedingungen mai der eine, mai der anderc bevorzugt 
ist. S  wachst m it steigenden H,-Gehh. Tragt man die Strahlung gegen l/log  S  auf, so 
erhalt man im krit. Gebiet einen Sprung; im iibrigen verlii.uft die Beziehung linear. —  
Der EinfluB der Beimengung von W.-Dampf ist almlich wie der von H 2. —  Auf Grund 
der genannten Verss. werden theoret. Erórterungen angestellt. Ganz allgemein wird 
gelten, daB die Flammengeschwindigkeit grofier ist, wenn der gróBte Teil der bei der 
Rk. freiwerdenden Energie durch StoBe 2. Art im System selbst erhalten bleibt, ais 
wenn sie durch Strahlung vom System abgegeben wird. Einige allgemeine Be- 
merkungen iiber die Theorie der Katalyse werden angeschlossen. (Journ. chem. Soc., 
London 1929. 1123— 40. Juni. Bristol, U n iv .) K l e m m .

Ch. Roszak et M. Vśron, Physiąue industrielle. Nouvelles ćtudos sur la chaleur. Paris: 
Dunod 1929. (IX, 765 S.) 8°.

A a. K o llo id ch em ie . C apillarchem ie.
Henri Braidy, Die Kolloidwissenschaft und ihre Amcendung. IV .— VI. (III. 

vgl. C. 1928. II. 1987.) Theoret. Erórterungen der Vorgange im  Innern u. an der 
Oberflache kolloider Systeme m it Erliiuterungen an Hand konkreter Beispiele. (Ind. 
chimiąue 15. 626— 29. Dez. 1928. 16. 62— 66. 242— 44. Mai.) J u n g .

John Hughes Muller und Charles E. Gulezian, Germanatgele der Erdalkalien. 
Vff. berichten iiber die Bldg. von sleifen, wasserklaren Gelen von Calciumgcrmanat 
mit ungewóhnlich hohem W.-Geh. (bis zu 99,935% W .). Diese Gele werden erhalten, 
wenn Ca(OH)2- u. G e0 2-Lsgg. entsprechender Konz. unter moglichst staubfreien B e
dingungen schnell vermischt werden. D ie Bldg. wird durch einen ObcrschuB von  
C a(0H ) 2 begunstigt. So bekommt man bei einem molckularen Verhaltnis von CaO: 
G e0 2 von 1 : 1 nur dann Gele, wenn der W.-Geh. zwischen 99,83 u. 9 9 ,85%  schwankt; 
bei einem Verlialtnis von 2 : 1 sind die Grenzen 99,88 u. 99,92, bei 4 :  1 liegt die obere 
Grenze bei 99,93 bis 99,94. Bemerkenswert ist nicht nur der sehr groBe W .-Geh., 
sondern auch die verhaltnismaBig enge Bestandigkeitsgrenze; unterschreitet der W.-Geh. 
die untere Grenze, so wird das Gel triibe u. setzt sich schnell ab. —  Die so gewonnenen 
Gele lassen sich schneiden oder zerbreehen. Sie Sind gegen Erhitzen bis zu 75° u. hoher 
bestandig. Das W. laBt sich jedoch absaugen; es bleibt schlieBlich auf dem Filter 
eine sehr geringe Menge einer festen Substanz zuriick, die noch 1 4 %  W. entlialt u.nach  
dem Troclmen —  unabliangig von dem Mol.-Verhaltnis CaO: GeÓ2 bei der Bereitung
— CaGe03, Calciummetagermanat ist. Im Filtrat ist nur Ca(OH)2, prakt. kein G e02.

8 2 ł
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Laflb man das Gel gefrieren, so bleibt nach dem Wiederauftauen eine Ideine Menge 
cincs unl. weiBen Pulvers am Boden der FI. zuriick. —  Das Gel-W. isfc selir locker ge- 
bunden; es laBt sich leiclit durch A. u. Methylalkohol ersetzen, ohne daB sich die 
auBere Gestalt andert. Der A. lafit sich wiederum durch A ., dieser durch Bzl. ersetzen. —  
Diese Eig. laBt sich ohne weiteres zu einem eharakterist. Naehweis von G e0 2 benutzen: 
UberschuB an Ca(OH)2-W. gibt m it einem Bruchteil von 1  mg G e0 2 in 20 ccm W. 
ein ungewóhnlieh voluminoses Hydrogel. —  Sr (O fi),, gibt die Erscheinung nicht ganz 
so ausgepragt; das Gel wird nicht ganz so wasserhaltig erhalten. Der beim Abfiltrieren 
zuriiekbleibende feste Ruckstand enthalt meist Sr(OH ) 2 uber das Verhaltnis SrO: 
GeO, == 1 : 1  adsorbiert. —  Ba-Gcrmanat ist ganzlich verschieden. Es ist deutlich lcry- 
stallin u. merklich W .-l. (100 g W. losen bei 25° 0,07536 g B aG e03). Es bildct glanzende 
Aggregate, die untcr dem Polarisationsmikroskop isotrop erscheinen. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 51. 2029— 42. Juli. Pliiladelphia [Penns.], U niv.) Ki.emm.

Stuart W. Pennycuick, Kolloidales P latin . V. u. VI. Mitt. V. Die Koagulation  
durch EleJctrolyte in  saurer Losung. (IV. vgl. C. 1928. II. 1658.) Da Leitfiihigkeits- 
messungen in Ggw. von Salzen die [H '] nicht direkt anzeigen, wurde m it gutem Erfolg 
eine Vergleiclismethode verwendet. 11 Pt-Sol wurde 30 Min. gekocht, halbiert, u. 
aus der einen Halfte das kolloidale P t durch Ausfrieren entfernt. Bei Wiederaufkochen 
■des ausgefrorenen Sols wahrend 2 Min. erhielt man eine etwas gróBere Leitfahigkeit 
ais beim ursprungliehen Pt-Sol, dio durch entspreehende Verdunnung vermindert 
werden konnte. Durch Benutzung der kolloidfrcien u. kolloidhaltigen Lsg. neben- 
einander lassen sich die durch die Kolloidteilchen bewirkten Veriinderungen feststellen. 
D ie  Zugabe von A gN 0 3 zum Pt-Sol bis zum Oberschreiten des Koagulationspunktes 
ergab immer eine groBere Leitfahigkeit ais die entspreehende Zugabe zum ausgefrorenen 
Sol. Dieselbe Erscheinung zeigt sich bei Zugabe von K N 0 3, NaCl, B a (N 03)2, C a(N 03)2, 
G uS04, A12{S 0 4 ) 3 u . A1013. D ies erkliirt sich dadurcli, daB bei Addition eines Salzes,, 
■\vie A gN 03, das K ation des Salzes das H-Ion der Oberflachenhexahydroxyplatinsaure 
■ersetzt. Das Fortschreiten der Bldg. des neuen Ag-Salzes verringert die Aktivitiit 
des entsprechenden Kolloidions, was bei einer bestimm ten Silberkonz. zur Koagulation  
fiilirt. —  Auf Zusatz von FeCl3 tr itt eine bedeutend geringere Abweiehung ein ais bei 
den anderen Salzen, was dam it zusammonhangt, daB bei den verwendeten niedrigen 
Konzz. A12(SO,j) 3 sich zu etw a 35%, FeCl3 aber zu uber 90% hydrolysiert erwies. 
Koagulationen m it der letzt-eren Lsg. sind also weitgehend saure Koagulationen, da's 
Fe-Hydroxyd (wie auch das des Al) spielen dabei keine Rolle. W ahrscheinlich sind 
diese Salzkoagulationcn, die in  der durch die Hexaoxysaure schwaeh sauren Lsg. statt- 
finden, Mischkoagulationen von Saure u. Salz, u. das Koagulum enthalt etwas von der 
Oberflachensaure. D ies erkliirt die Zunahme der Koagulationskraft eines Salzes mit 
abnehmender ph des Sols.

VI. D as Verhalten von Platinsolen in  basischer. Losung. Aus dem Verlaufe der 
Kurven der Titration von kolloidalen Platinsolen m it ŃaOH u. Ba(OH)2, w ie auch 
aus der Rucktitration des Ba(OH ) 2 m it H N 0 3 liiBt sich schlieBen, daB ungefiihr 25% 
der Kolloidoberflaehe aus Hexahydroxyplatinsiiure besteht, u. der R est der Oberflache 
niedrigere u. weniger akt. Pt-Oxyde enthalt, die zu sehwach sind, um m it W. Sauren 
zu geben, wohl aber Salze m it Basen bilden kónnen. D ie verschiedenartige Wrkg. von 
einwertigem NaOH u. zweiwertigem Ba(OH)2, insbesondere das flachę Minimum in der 
Titrationskurve des letzteren, wird durch Rkk. der Kolloidoberflaehe ohne Zuhilfe- 
nalime von Adsorption erklart w ie auch die bemerkenswert starkę Schutzwrkg. von 
einwertigen Basen gegen Salzkoagulation. Wird z. B. ein Pt-Sol 0,0067-n. in  bezug 
auf NaOH gemacht, so erhóht sich die Koagulationskonz. von Salzen m it einwertigen 
K ationen um etwa 800% —  im Falle des NaCl von 0,004 auf 0,032-n. D a zweiwertige 
Basen m it der Gesanitheit der Oberflachenoxyde unter sehr niedrigen bas. Konzz. sich 
yerbinden, ist die restliche Ladungswrkg. auBerordentlich klein, u. Vf. konnte lceinerlei 
Schutzwrkg. von Ba(OH ) 2 bei Pt-Solen feststellen. M it Salzen dreiwertiger Kationen 
is t die Schutzwrkg. einwertiger Basen sehr ausgepriigt. —  Auf die allgemeine Wrkg. 
der Hydrolyse auf die Koagulationskraft eines Salzes, sei es, daB das hydrolysierte 
Salz bas. oder saure Lsgg. bildet, wird erklśirend eingegangen.

Gegen die allgemeine Ansiclit der Literatur (vgl. F r e u n d l ic h ,  Kolloid- u. 
■Capillarchemie, engl. Ausgabe, 1926, S. 470) erwiesen sich Pt-Sole ais reversibel. Selion 
die Tatsache, daB ein BaCl2-Koagulat noeh eine groBe Menge Ba(OH ) 2 aufzunehmen 
•vermag, zeigt an, daB das flockige Koagulat porós genug ist, daB die Base das Ober- 
flachenoxyd erreichen u. m it ihm reagieren kann. Auf Grund obiger theoret. Ansehau--
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ungen miiBte fast jedes Pt-Koagulat durcli eine einwertige Base wieder peptisierbar 
sein, was sich auch realisieren lieB. E in durch 0,007-n. NaCl vollstandig koagulierteś
Sol wurde vollstandig rcpeptisiert, wenn es 0,0001-n. in  bezug auf NaOH gemacht 
wurde, cs konnten sogar standig wiederholte Koagulationen u. W iederpeptisationen 
m it KC1 bzw. NaOH durchgefiihrt werden. Wahrend erwartungggemaB ein durch ein  
Salz m it zweiwertigem K ation gebildetes Kation nieht repeptisierbar war, lieB sich  
ein durch ein Salz m it dreiwertigem Kation gefalltes Koagulum leiclit wieder pepti- 
sieren, ebenso auch Koagulate, die durch Fallen von kolloidalem P t m it einer Saure 
erhalten waren. W ie in  den vorhergehenden Fiillen waren die repeptisierten Teilchen 
mehrere Monate lang stabil u. sind negativ geladen. E in A gN 03-Koagulum wird durch 
etwas NaOH nur teilweise, bei einer Konz. von 0,002-n. KCN aber vollstandig wieder 
peptisiert. Theoret. miiBtc jedes Koagulum. selion durch Waschen vollstandig repepti
sierbar sein, was sich auch in einigen Fiillen frisch gefallten Sols yerwirklichen lieB. 
Es miissen hierzu ja auch die koagulierten Teilchen ein Minimum von Kohasion unter- 
einander aufweisen. —  Die durch Ausfrieren eines Pt-Sols ausgefallten Teilchen sind  
śiuBerst fein u. kompakt, aber durchaus niclit flockig, u. lieBen sich weder durch Waschen, 
noch durch Erwarmen m it NaOH peptisieren. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 618 
bis 623. 623— 33. April. Siidaustralien, Univ. of Adelaide, Univ. of Cal., Berkeley.) B e h .

William D. Harkins und Norvil Beeman, Emulsionen: Slabilildt, Flachę pro 
Molekuł im  Grenzfldchenfilm, Grd/3enverteilung und die Theorie der orienlierlen Keile. 
Unter „oriented wedge“ Theorie yerstehen Vff. folgendes: In Anlehnung an L a n g m u ir  
wird angenommen, daB die Moll. in einer Oberfliiche orientiert sind u. zwar ist der Unter
schied gegenuber dem Innern der FI. stets so, dafi der Ubergang zur Naclibarphase 
móglichst wenig plótzlich ist. Dies bedingt auch eine bestimmte Kriimmung der Ober- 
flache, in die die Moll. nach ihrer Orientierung u. Gestalt passen miissen (gleichsam  
wie aneinandergelegte Keile). Diese Vorstellung wird in der Untcrs. mehrfach benutzt. 
Experimentell untersueht wurde dic GroBenverteilung von Emulsionstrópfchen in ver- 
schiedenen Seifenlsgg., in denen man mikroskop, die Teilchen yerschiedener GróBe 
ausziihlte u. den °/0 -Geh. an einem bestimmten GróBenbereich (z. B. 1— 2 /() gegen 
den Radius auftrug. Man erhielt dann stets M axim a bei etwa l,5 fi, unabhangig davon, 
ob man Na-, K- oder Cs-Oleat benutzte u. unabhangig von der Art des Ols [Oktan 
oder viscoses Paraffin (Stanolax)]. D ie Unabhangigkeit von der GroBe des Kations 
steht im Gegensatz zu Ergebnissen von F in k le ,  D r a p e r  u . H ild e b r a n d -  (C. 1 9 2 4 .
I. 2868), ist aber im Einklang m it der Theorie. Dagegen muB nach der Theorie aus einer 
Ol in W.-Emulsion eine W. in Ol-Emulsion werden, wenn man 2 - u. mehrwertige 
Kationen benutzt, w ie B a n o r o f t  u. N ew m an  1914 gefunden haben; denn ein M++- 
Ion bindet 2 R C 0 2_ -Gruppen, so daB die entgegengesetzten Seiten der Saurerestionen, 
die KW -stoffketten, gespreizt u. so W-. in Ol-Emulsionen bevorzugt werden. Auch fur  
diese W.- in Ol-Emulsionen gilt etwa die gleielie GroBenvcrteilung. —  VergróBert sich  
die Viscositdt der Ole, dann wird die Lage des erwahnten Maximums nieht verschoben^ 
aber der Anteil an groBeren Tropfchen steigt. —  Die Methode gibt, wie einleuchtet, 
einen selir geeigneten Weg zur Best. der Alterungsvorgange. Das Altern trat um so. 
schneller ein, je verdiinnter die Seifenlsgg. waren. — Obwolil die Art der Emulsion  
sehr von der Art der Herstellung abhiingt, so ist doch die GróBenverteilungskurve nahezu. 
unabhangig davon. — Zugabe von Base oder Olsdure zu einer Elmulsion in einer Seifen- 
lsg. anderte die Verteiiungskurve kaum, obwohl NaOH oder NaCl die Oberflachenspan- 
nung einer Natriumoleatlsg. sehr stark anderte. Die Stabilitat wird jedocli durch solche 
Zusatze etwas verringert. —  Andcrungen der KW -stoffkette des Seifenmol. hatto 
im allgemeinen keinen wesentlichen EinfluB; nur in  einem Falle (chaulmoograsaures K )  
wuchs die Zahl der kleinsten Teilchen gegenuber den andern Seifenlsgg. erheblich an.
—  Wurden die Emulsionen ohne Stabilisierungsmiliel festgestellt, so war die  
Form der GróBenverteilungskurve die gleiche, nur waren viel mehr kleine 
Tropfchen vorhanden; in  der W .-Schicht (Ol in W.-Emulsion) war die Konz. der Tropf- 
ehen etwa 10 X gróBer ais in der Olschicht (W. in  Ol-Emulsion). —  Die von einem M ol. 
Na-Oleat eingenommene Flachę in der Grenzschicht betrug in  einem Falle 61 A2 in einem  
anderen 190 A2. Es ist augenscheinlich, daB auch dann konzentrierte Emulsionen erhalten  
werden kónnen, wenn kein yollstandiger monomoleltularer Film  von Seifenmoll. aus- 
gebildet werden kann. Beim Altern wird die Flachę pro Oleatmol. kleiner. Es bestehen 
jedoch keine Anzeichen dafiir, daB der Film dicker wird, ais einer monomolekularen 
Schicht entspricht. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 1674— 94. Juni. Chicago [111.], 
U niv.) K l e m m .
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S. S. Bhatnagar und Balwast Singli, Naphthalinring und Sugden’s Parachor. 
Teil III. In II. (C. 1928. I. 1753) berechneten Vff. den Paraebor fiir den Naphthalin
ring k u  9,3 aus der Formel von S u g d e n  u . W i l k i n s  (C. 1 9 2 7 .1. 2075) 23,2 x/n, wobei x 
die Zalil der latenten Valenzcn u. n  die Zahl der Oktetts bedeuten. Unter der Annahme, 
daB der Naphthalinring aus zwei getrennten Sechsringen bestelit, bereclinet sich der 
Parachor zu 2-6,1 =  12,2 (6,1 =  Parachor des Benzolrings). Vff. messen D. u. Ober- 
flachenspannung fiir a-Bromnaplithalin, a-Naphthol, /?-Naphtliol, a-Naphthylamin u. 
/S-Naphthylamin bei verschiedenen Tempp. Die entsprechenden Werte fiir Naphthalin, 
Acenaphthen u. a-Clilornaphthalin sind der Literatur entnommen. D ie Werte fiir den 
Parachor dieser Substanzen werden m it den Werten yerglichen, die sieh aus 12,2 bzw. 
9,3 ais Ringkonstante des Naphthalins ergeben. Mit 12,2 ist die Ubereinstimmung 
besser ais m it 9,3. (Journ. Indian chem. Soc. 6 . 263—66. 30/4. Lahore, Univ. Chem. 
Lab.) L o r e n z .

Dalziel Llewellyn Hammick und Leslie W. Andrew, Die Bestimmung des 
Parachors von Substanzen in  Losung. Es lieB sich bislier nur der 'Parachor von solchen 
Verbb. bestimmen, die oberhalb des F. stabiler Existenz fahig sind. Aus den Messungen 
der Vff. scheint sich zu ergeben, daB auch der Parachor von Substanzen, die im  reinen 
fl. Zustand instabil sind, sich aus den Oberflachenspannungen ihrer Lsgg. in Lósungsmm. 
von bekanntem Parachor errechnen liiBt. Bei biniiren Gemischen, bei denen die Ober
flachenspannungen der reinen Bestandteile nicht um mehr ais 5— 6  Dyn/cm differieren, 
gibt der mittlere Parachorwert einer Reilie von Lsgg. den Parachor der reinen gel. 
Substanz, wahrend bei Gemischen von 7— 14,5 D yn/cm  Differenz der Parachorwert 
der gel. Yerb. linear m it der Verdiinnung fallt u. daher extrapoliert werden muB. Es 
wurden bestimmt die Oberflćichenspannunge?i 1. von nielitassoziierten gel. Substanzen 
in  nichtassoziierten Lósungsmm.: CClA, m -Xylol, Cycloheran, Essigsdureathylester u. 
Chlf. in  Bzl.; 2. von assoziierten gel. Substanzen in  nichtassoziierten Lósungsmm.: 
A ., Essigsaure u. Aceton in  Bzl,; 3. nichtassoziierte FI. in assoziiertem Losungsm.: 
Essigester in Essigsaure; 4. assoziierte Fil. in assoziierten Lósungsmm.: Essigsaure. bzw. 
Aceton in A., Aceton in  Essigsaure. —  Bei den bislier angegebenen Lsgg. war der Para
chor der gel. Substanz unablmngig von der Vcrdiinnung u. lieB sieh nach dcm Mischungs- 
gesetz aus dem mittleren Parachor der Lsg. errechnen, wahrend bei den folgendeu Lsgg. 
der Parachorwert linear m it der Verdiinnung fallt. Es sind dies Nitrobenzol in Bzl. 
bzw. CCI.,; Nilrometlian, Acetoplienon u. A. in Bzl. Fiir die Mischungcn von Chlf. u. 
Nitrobenzol in Bzl. u. Nitrobenzol in  CCI,, wurden auch Angaben von SuGDEN u. 
W. W. J o n e s  (Privatm itt.) verwertet. (Journ. chem. Soc., London 1929. 754— 59. 
April. Oxford, D y s o n  P e r r in s  Lab.) B e h r l e .

Melville J. Marshall und Harold E. Bramston-Cook, D ie Adsorptionswarme. 
vo7i Sauerstoff an Holzkohle. (Vgl. C. 1927. I. 2974.) Vff. messen die Adsorptions
warme von O., an Holzkohle in  einem Eiscalorimeter, wobei es durch 10-fachc Ver- 
gróBerung der Kohlenmengo gegeniiber den friiheren Bestst. moglich wird, die Ad
sorptionswarme der allerersten Anteile noch genauer zu bestimmen. D ie (3 q)j(d c)jG- 
Kurve [(3 q)/(d c) =  Q =  differentiale Absorptionswarme] zeigt nicht, w ie friilier, 
einen scharfen Anfangswert von 72 000 cal., sondern steigt bei sehr geringen C-Werten 
(O =  Mole 0 ?/g Kohle) m it fallendem C  stark an bis zu Q 89 000 cal. Bei c =  0,03- 
10- 4  wird der Abfall von Q m it steigendem Q ctwas flacher (bei etwa 70 000 cal.) u. fallt 
dann von c„ =  0 ,35-10~ 4 ab recht steil ab, um von cb =  0,78 X ł0 " 4 sich nur noch wenig 
zu veriindern (Q =  8000 bis 4180 bei c — 5 ,5 -10-4). Von einem Yerlauf, w ie ihn GARNER 
u. Mc K i e  (C. 1928. I. 309) fanden konnen Vff. nichts bemerken. Es werden einige Er- 
klarungsyerss. gegeben. Vff. meinen zwar, daB die Ergebnisse mehr fiir die Theorie 
der multimolekularen Schichten von K e y e s  u. M a r s h a l l  (C.1927.1. 2974) sprechen —  
unter Beriicksichtigung akt. Zentren —  ais fiir die Annahme monomolekularer Ad- 
sorption, jedocli liiBt sich vor Beibringung weiteren Yersuchsmaterials die Frage nicht 
entscheiden. D ie spezif. Oberflache durfte zwischen 2,8 u. 6 ,1 -104 cm2/g betragen. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2019— 29. Juli. Vancouver [Brit. Columbia], U niv.) K l .

F. E. Bartell und C. K. Sloan, Interferometrische Untersuchung der Adsorplion  
durch reinen Kohlenstoff aus nichtwaPrigen binaren Systemen. Yff. weisen auf die Yor- 
teile des Interferometers zur K onz.-Best. bei Adsorptionsverss. hin u. geben eine kurze 
Literaturiibersicht iiber Arbeiten, die sich m it der Technik u. der Anwendung des 
Interferometers beschaftigen. Fiir leieht fluchtige Lósungsmm. —  hier A. —  muB 
man besondere MaBnalimen treffen, um des Verdampfen zu verhindern u. die Temp. 
konstant zu halten. Untersucht wurde die Adsorption von I. a-Bromnaphthalin,
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2 . B enzol u . 3. A th y le a rb o n a t aus a lkoh . Lsg. a n  re in e r, a k tiv ie r te r  K o h le  (vgl. M i l l e r ,
C. 1926. I I .  2777). F u r  d ie  u n te rsu c h te n  v e rd . Lsgg. g ilt  d ie  FREUNDŁiCHsche 
G leiehung  H  A  x  — a  x n ( 1 —  x )  (d ab e i b e d e u te n : H  =  G esam tm enge  M illim ole in. 
L sg ., x  =  m ol. K o n z .) m it  fo lgenden  W erten  f iir  a  bzw . n : 1. 12,1; 0,42, 2. 9 ,79; 0,53,
3. 4,9; 0,72. D ie Adliasionsspannungen (ygl. BARTELL u . OSTERHOF, C. 1928. I.
2240) der drei Stoffe (ais reine FIL) gegen Kolile sind 89,2; 81,1; 65,6. D ie a-Werte 
fallen also in derselben Reilienfolge wie die. Adliasionsspannungen, wiilirend die Ex- 
ponenten n sieh umgekehrt yerhalten. Wahrscheinlioh gilt diese Beziehung, soweit 
nicht Lóslichkeit u. ii. eine Rolle spielen, ganz allgenlein. (Journ. Amer. chem. Soc. 
51. 1637— 43. Juni.) K l e m m .

F. E. Bartell und C. K. Sloan, Adsorption durch reinen Kohlenstoff aus nicht- 
wdflrigen binaren Syslemen iiber das ganze Konzentralionsgebiet. (Vgl. yorst. Ref.) 
Naeh der yorst. angegebenen interferometr. Methode untersuchen Vff. die Adsorption 
folgender Lsgg. an Kohle: Bzl. u. A ., Bzl.- Athylearbonat, a-Bromnaphthalin-Bzl., a -Brom- 
naphthalin-Athylearbonat. D ie Messungen erstreckten sieli iiber den ćfesamten Konz.- 
Bereich. Die Kurven haben in allen Fallen <S-Form; zwar wird im allgemeinen die 
Komponente m it der hólieren Adhasionsspannung gegen Kohle stiirker adsorbiert; 
wenn jedoch die andere Komponente in sehr niedriger Konz. yorhanden ist, wird sie 
starker adsorbiert, d. h . ihre Konz. in  der adsorbierten Scliieht ist groBer ais in  der 
Lsg. Unter der Annahme, daB die FREUNDŁiCHsche Gleiehung iiber das gesamte 
Konz.-Gebiet giiltig ist, wird abgeleitet II d xjm (m — Gewicht des Adsorbens) =  
a xn { 1  —  x ) — 6 ( 1 — x)d x (vgl. auch Wo. O s t w a l d , C. 1925. II. 712). Diese 
Gleiehung wird durch Naherungsverf. fiir die yerschiedenen Vcrss. ausgewertet. —  
Am SchluB werden theoret. Betrachtungen iiber die Anwendung des G lB B Sschen 
Prinzips auf Adsorptionsyorgiinge angesteUt u. die Bedeutung der Adhasionsspannung 
entwickelt. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1643—56. Juni. Ann Arbor [Mich.], 
U niv.) K l e m m .

B. Anorganische Chemie.
Robert M. Chapin, Dichloramin. LaBt man Cl2 auf iiberschussige N H 1+-Ionen 

einwirken, so bilden sieb, je nach dem pn, verschiedene Prodd.: Bei p i i >  8,5 nur 
Monochloramin; ist pn <  4,4, nur NC13. Im Zwischengebiet bildet sieh NHC12 neben 
N H 2C1, u . zwar um so mehr von dem ersteren, je mehr sieh der p h  =  4,4 nahert. NC13 

kann aus einem solcben Rk.-Gemisch durch Extraktion m it CC14 leiclit entfernt werden; 
NHC12 u . N H 2C1 lassen sieh weniger leicht trennen. Vf. fiihrte den Nachweis so, daB 
er die yon NĆ13  befreite Lsg. m it CHCL, schiittelte u. das Verhaltnis der Oxydations- 
werte yon CHC13  u. wss. Schicht bestimmte. Der Verteilungskoeffizient fiir Ń H 2C1 ist 
•0,25, der hóchste Wert fiir Gemische von NHC1, u. N H 2C1, der wahrseheinlich reinem 
NHC12 zukommen diirfte, war 1,88. Der entsprechende Teilungskoeffizient von NHC12 

fiir CC14 ist 0,85, in  A. 47,3. Da eine Trennung von N H 2C1 u. KHCl, nicht moglich war, 
wurde das Gemisch liingere Zeit bei einem pn von etwa 4,6 belassen; es setzte sieh 
alles N H 2C1 in NHC12 um; die Dauer der Umwandlung betrug 1 bis 2 Stdn. —  DaB 
dieses Endprod. m it den oben genannten Teilungskoeffizienten wirklich reines NHC12 

ist, wurde durch Analyse des ather. Auszuges nach M a r c k w a l d  u. W i l l e  (C. 1923.
III. 288) gezeigt, die das Verhaltnis yon Is : Cl zu 1 :2  lieferte. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 51. 2112— 17. Juli. Washington [D. O.], Bureau of Animal Industrie.) K l e m m .

Robert Wright und Thomas Mc Gregor, D er E in f lu fi  von Gasen a u f  die Farbę  
von J o d d a m p f m id  d ie lósende W irku n g  von verschiedenen D am p fen  a u f  festes Jo d .  LiiBt 
man zu einem bei 100° nur m it Joddampf von weniger ais 1 at gefiillten GefaB 
Luft, so yertieft sieh die Farbę des Joddampfes. Dies war schon von D e w a r  festgestellt 
u. wird von den Vff. spektroskop, bestatigt: der Kopf der Absorptionsbande im griinen 
bewegt sieh nach dem roten Ende. Dabei haben Luft, N 2, 0 2, Ar u. C 0 2 den gleichen 
EinfluB; offenbar ist es eine Wrkg. des erhóhten Drucks. —  Ferner wurde die Fliichtig- 
keit von festem  Jod gegen einen luftgefiillten u. einen eyakuierten Kolben untersucht, 
indem man festes Jod in den Kolben bei 100° yerdampfen lieB, absehreckte u. die im  
Kolben selbst niedergeschlagene Menge Jod bestimmte. Bei den Verss., in denen gegen 
ein Vakuum yerdampft wurde, war die Technik etwas anders. In den eyakuierten Ge- 
faBen war sogar etwas mehr Jod niedergeschlagen ais in den luftgefiillten; die Lóslichkeit 
yon J 2 in Luft kann also nicht merklieh sein. —  SchlieBlich wurde durch tjberleiten  
von Bzl. usw. -haltiger Luft iiber festes Jod untersucht, ob Luft, die mit derartigen 
Dampfen beladen ist, mehr Jod uberfiihrt ais Luft allein. Die mitgefuhrten Jodmengen
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waren zwar zunachst etwas gróBer, sanken aber dann auf kleinere Werte, ais reiner 
Luft zukommt; denn das feste Jod hattc Bzl. usw. aus der Gasphase angezogen u. 
damit eine Lsg. gebildet. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1364— 67. Juni. Glasgow, 
U niy.) Ivr. EM li.

Louis Harris und Charles Bushnell Wooster, Cliemisclie lieaktionen von ge- 
irocknclen Subslanzen. I. Ammoniak und Phosphorpe7itoxyd. Nach B a k e r  (Journ. 
chem. Soc., London 65 [1894]. 611; 73 [1898]. 422) reagiert N H 3-Gas, das sorgfiiltig 
getrocknet ist, nicht m it P 2 0 5. Vff. fiihrtcn diese Verss. m it allen Mitteln moderner 
Vakuumtechnik u. m it einem sorgfaltig von niederen Oxyden u. Metaphosphorsaure 
befreitem P 2 0 5 aus. Es trat trotzdem lebhafte Rk. ein, die aber allmahlich aufhórte, 
nachdem etwa 1 / 2 N H 3 pro P 20 5 angelagert war. Der Grund fiir dieses Aufhóren lag 
darin, daB sich ein Schutzfilm von glasigcm Ammoniumphosphat auf unyerbrauchtem  
P 2 0 5 gebildet hatte u. die weitere Einw. von N H 3 yerhinderte. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 51. 2121— 26. Juli. Cambridge [Mass.], Inst. of Teelin.) K l e m m .

R. K. Mc Alpine, B as Atomgewicht von A ntim on aus verscliiedenen Quellen. 
Bei der Unters. von Sb aus yerschiedenen Mineralien fand Mu Z a f f  AR (C. 1924.
I. 1164) Werte, die zwisehen 121,14 (Boliyian. Materiał) u. 122,37 (Ungarn) 
schwankten. Vf. konnte von demselben H aus, das seiner Zeit die Mineralien fiir 
M u z a f f a r  lieferte, ebenfalls Proben aus Ungarn u. Boliyien erhalten. D ie 1). von Sb 
aus diesen Mineralien stimm te innerhalb 0,1% m it KAHLBAUMscliem Sb iiberein (die 
Werte lagen zwisehen 6,694 u. 6,703.) D ie D ichte ergab sich durch Wagung in  
Luft u. in W .; damit die Metallproben keine Vakuolen enthielten, lieB man sie in  
kon. zugespitzten Hartglasróhren erkalten, wobei man durch geeignete Bewegungen 
dafiir sorgte, daB das Materiał ais kon. Schale erstarrte. —  Zur Best. des Atomgewichłs 
wurde m it K B r0 3 titriert. D ie Methodik wurde so gestaltet, daB man m it Proben 
von ca. 2 g arbeiten konnte (Einzelheiten im Original; dort auch Angaben iiber eine 
leichte Abnahme des Yerhiiltnisses K B r0 3 | Sb bei wiederholten Titrationen derselben 
Probe). D ie gefundenen Atomgewichte liegen innerhalb 0,05% bei dem gleiclien 
Werte. D ie Angaben von MUZAFFAR, daB Antimonproben yerschiedener Herkunft 
yerschiedene Atomgewichte gaben, wurde also in keiner Weisc bestatigt. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 51. 1745— 50. Juni. Ann Arbor [Mich.], U niy.) K l e m m .

James Riddick Partington und Albert Fred Tipler, Kaliumhexathionat. Vff. 
wiederholen die Verss. von W e i t z  u. A c h t e r b e r g  (C. 1928.1 .1513), die sie im wesent- 
lichen bestatigen. Zur Analyse wird auch folgende Methode yorgeschlagen: Man 
leitet die aus KC103 -Lsg. +  HC1 entwickelten Gase in K J-Lsg. u. bestimmt das aus- 
geschiedene Jod. Dann gibt man unter den gleiclien Bedingungen zu der KC103 +  
HCl-Lsg. das zu untersuchende Thionat, dessen S-Geh. man kennt, u. dest. wieder 
in  KJ-Lsg. Aus dem Unterschied in der Jodausscheidung erhielt man das Verhaltnis 
von zur Oxydation yerbrauehtem O zu S zu 2,121 (Hexathionsaure 2,167; Hepta =  
2,286; Penta =  2,000). —  Zur Darst. is t notwendig, das K 2 S2 0 3 nach F o e r s t e r  u. 
M o m m s e n  (C. 1924. I. 1337) darzuśtcllen. Mit kauflichen Praparaten erhielten Yff. 
kaum H exathionat. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1382— 83. Juni. London, 
U niv.) ' K l e m m .

Arthur E.H ill und Sterling B. Smith, Oleichgewiclit zwisehen den Carbonalen 
und Dicarbonaten von N atrium  und K alium  in  wafSriger Ldsung bei 25°. D ie 25°-Iso- 
thermen fiir die yier 3-Komponentensysteme: N a2C 03—KoC03— H ,0 ; N a2C 03—  
N aH C 0 3— H 20 ;  K 2C 0 3—K H C 0 3— H 20  u . N aH C 0 3—K H C 0 3— H 20  " werden z. T. 
neu bestimmt, z. T. neu berechnet. AuBerdem wurde das 4-Komponentensystem  
untersucht u. die Ergebnisse nach der Methode von L o w e n iie r z  (Ztschr. physikal. 
Chem. 13 [1894]. 459) aufgetragen. Das System enthalt 8  Felder bivarianten, 14 Linien 
univarianten Gleichgewiciits u. 7 inyariante Punkte. N a2C 0 3 u. K H C 0 3 bzw. N alIC 0 3  

u. K 2C 0 3 kónnen ais feste Phasen nieht im  Gleichgewicht sein. Neu gefunden wurde 
das Salz N a2C03 -N aH C 03-2 H»0, das in  keinem der 3-Komponentensysteme vor- 
kommt. ( Journ. Amer. chem. Soc. 51- 1626— 36. Juni. N ew  York, U niv.) K l e m m .

W. Koster, Alum inium  und seine Mischhrysłallbildung m it Silicium . Bemerkung 
zur gleiclinamigen Arbeit cmi L. Anastasiadis. (Vgl. C. 1929. I. 2290.) Vf. weist darauf 
hin, daB bei den Bestst. von Anastasiadis yiel zu geringe Zeit fiir die Einstellung der Gleich- 
gewichte gelassen wurde u. daB daher den Bestst. der Loslichkeit des Si in Al gegen- 
iiber den unter sich gut ubereinstimmenden Literaturwerten keine Bedeutung bei- 
zumessen ist. —  Der yon Anastasiadis fiir die Leilfdhigkeit im reinsten A l gefundene 
Wert (36,8 m/Ohm qmm) ist niedriger, ais man annehmen sollte. Fiir 99,7% Al hat
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E d w a r d s  (C. 1925. II. 495) den hoheren Wert .37,5 m /O h m  q m m  angegeben. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 181. 295— 97. 6/7. Dortmund, Forschungsinst. d. Vereinigto 
Stahlwerke A.-G-.) K l e m m .

Walter Wahl, Die Konstitution der Alumooxalale. Naclidem der Vf. durcłi Darst. 
opt.-akt. Formen der Salze der Aluminiumtriozalsdure bewiesen hat, daB das Al in 
dieser Verb. ais sechszahliges Zentralatom eines komplexen Anions auftritt (vgl. C. 1927. 
I. 1663), behandelt er nun die Frage der Konst. der iibrigen aluminiumoxalsauren Salze. 
Samtliche bisher dargestellten Alumooxalate lassen sieh auf 8  verseliiedene Typen 
zuriickfuhren, die in Komplexform gesclirieben, durch Formel I—IX (vom Typus "ST 
sind Salze noeh nicht erlialten) repriisentiert werden:

I [A12(C2 0 4 )4 ]R 2 =  [A1(Co04)„]R II [A]2(C20 4 )c]Rc =  [A1(G,04 ),]R 3 

JII [A12 0(C 20 4 )3 ]R 2 IV [A120 2(C20 4 )2 ]R 2 V [A120(C ,0.,)4 ]R4

YH [Al2O(C2O.1 )5 ]R 0 v m  fAl20 2(C20,1 ),]R„ IX [A1,,O(C2Oj)1 0 ]R ] 0

VI A120 3 • C2 0 3 +  2 R 20  • 2 C2 0 3.
Typen I bzw. II stcllen Oxalatosalze vor, die sieh von einem koordinativ vier- 

zahligen bzw. seehszahligen Al-Atom al)leiten lassen, III— VIII sind ihrem erhóhten 
O-Geh. nach ais bas. Salze aufgefaBfc worden, III, V, VII u. IX m it nur einem O-Atom 
stellen sieh ais komplexe Oxoverbb. dar u. lassen sieh ais den mehrkernigen Cr- u. Co- 
Amminen u. den Amminooxalatochromverbb. entsprechende Al-Verbb. auffassen. 
Ihre Entstchung is t so zu denken, daB bei UberschuB von Al(OH ) 3 iiber Osalsaure- 
gruppen nach der Rk. von Hydroxyl m it den Carboxylgruppen noeh vorhandene Hydr- 
osylgruppen zweier versehiedener Al(OH)3-Reste unter W.-Abspaltung reagieren zu 
zweikernigen Verbb., die ais Briieken entweder zwei O-Atome oder ein O-Atom u. eine 
Oxalatogruppe oder aueh zwei Oxalatogruppen enthalten (vgl. nachstehende Formeln),

r T V  *1 r Tir -t r~ \rr -ir iv  iocTII

0  C.,04 R*

II o K O •o

. IV

IV
. Al

cT t)
:C*04

(Cs0 4)= A l= (C a0 4)
R4

VI
(C2 0 4)= A 1 = (C 2 0 4)

<0 > R.
(Ca0 4)= A l= (C a0 4)

VI j  l VI
Typus III"  Typus V I Typus V III

wobei Typen m it einem O-Atom u. einer Oxalatogruppe bevorzugt zu sein selieinen 
(Verbb. vom Typus IX lassen sieh ais vierkernige Al-Verbb. m it sechs Oxalatobriicken- 
bindungen deuten). Obwohl diese Al-Oxalatoverbb. keine Diolbrucken, sondern nur 
Oxo- u. Oxalatobriieken enthalten, besteht grundsatzlich kein Unterschied gegenuber 
den Co- u. Cr-Verbb., u. die mehrkernigen Alumooxalate III-—VIII lassen sieh den 
bekannten mehrkernigen Kobaltiaken u. Chromiaken an die Seite stellen, IX  ist in der 
Konst. ahnlich den Hexaśithylendiaminhexoltetrakobaltisalzen von W e r n e r . Vom 
Tj-pus I sind keine isomeren Formen móglich, Verbb. vom  Typus II m it koordinativ 
sechszahligem Al-Atom haben das bekannto W e r n e r s c Iic Oktaederschema, auch von  
V, VII u. VIII sind spiegelbildisomere Formen móglich, aber wegen der Unbestandigkeit 
der bisher vorliegenden Verbb. nicht nachweisbar. Durch die Gewinnung des stark 
opt.-akt. N H 4-Salzes der Al-Trioxalsauro ist aber bewiesen, daB in diesen seehszahligen 
Al-Verbb. die sechs Bindungsrichtungen im Raume verteilt sind, was nur bei einer 
Komplexsalzstruktur der Salze der Al-Trioxalsaure móglich ist. Aus Analogiegriinden 
erscheint es berechtigt, auch die Salze der Typen V, VII u. VIII ais Komplexsalze zu 
deuten. (Soc. Scient. Fennica Comment. phys. math. 4. Nr. 1. 1— 10. 1927.) B l o c h .

Robert W. Bali und J. Allen Harris, Extraktion von Muflichen Iłiickstdnden 
sellener Erden m it Bezug auf die Anreicherung vcm Illinium . Der geringe Erfolg bei 
der Suche nach dem Element 61 konnte damit zusammenhangen, daB beim AufschluB 
der kauflichen Riickstande -von seltenen Erden ein Teil der Erden zuriickblieb u. daB 
61 sieh hauptsiichlich in diesem nicht aufgesehlossenen Teil befand. Vff. untersuchten 
daher diese Frage system at.: 1. Kaliunidoppelsulfate. Zunachst wurden Verss. m it 
kleinen Mengen (2 g) angestellt; nśiheres daruber im Original. Zum AufschluB groBer 
Mengen empfiehlt sieh die Sodasohmelze. Sie kann kontinuierlich gestaltet werden, 
wenn man die fl. Schmelze in W. gieBt u. in den noeh rotgliihenden Tiegcl sofort neue 
Substanz gibt. 2. Fur kleinere Mengen ( ~  300 g) empfiehlt sieh, die Doppelsulfate 
anzufeuchten u. dann m it g e s a t t .  NaOH-Lsg. auf dem W .-Bade aufzuschlieBen. 
Wenn man, w ie bei den Il-Verss., m it 50% NaOH aufschlieBt, hat man groBe Ver- 
luste. 2. W a s s e r h a l t i g e  O x y d c  werden zunachst durchfeuchtet, wobei sie 
sieh stark erwarmen, u. m it konz. H N 0 3 u. etwas H 2 0 2 gelost. D ie Ausbeuto liegt
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bei allen angegebenen Verf. nahe bei oder iiber 99%. (Journ. Amer. cliem. Soc.
51. 2107— 12. Juli. Vancouver [B. C.], U niv.) K l e m m .

Wayland M. Burgess und Arthur Rose, Eine Untersuchung der Produkte, die 
durch die reduzierende Wirkimg von Metallen auf Salze erhalten werden, die in  fliissigeni 
Ammoniak gelost sind. I. Einleitung. II. D ie Einwirkung von N atrium  auf Zinkcyanid.
VII. untersuchten das Prod., das bei der Einw. von N a auf Zn(CN ) 2 in fl. N H 3 entsteht. 
Wenn geniigend N a (oder auch ein tlbersclniB an Na) vorhanden ist, hat das Prod. 
die Formel NaZn4; ist ein UnterschuB an N a vorhanden, so ist das Prod. reicher an 
Zn. —  NaZn.i reagiert lebhaft mit 0 2 oder Luft; es nimmt zunachst schnell 1 / 2 Atom
O auf, ohne dabei sein Aussehen zu andern; die weitere 0 2-Aufnalime erfolgt sehr 
langsam; das Praparat wird dabei grau. —  Mit verd. HC1 entwickeln sich, der Formel 
entsprechend, 9 Aquivalente H 2, m it W. etwa halb so viel. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 51* 2127— 31. Juli. Cincinnati [Ohio], U niv.) K l e m m .

Gregory Paul Baxter und Saburo Ishimaru, Vergleich der Atomgewichte von 
irdischem und meteoritischem Nickel. III. Die Analyse von Nickelbromid. (II. vgl.
C. 1923. I. 1562.) Friihere Verss. hatten ergeben, daB zwischen ird. u. meteorit. N i 
ein nacliwcisbarer Unterschied im Atomgew. nicht besteht. Es wird daher an neuem 
Materiał —  Meteorit aus dem westlichen Teil von U SA ., wahrsclieinlich von dem 
Cafion-Diablo-Meteoriten —  eine neue Unters. ausgefiihrt, u. zwar wurden die Ver- 
hiiltnisse N iBr2 : 2 Ag bzw. N iB r ,: 2 AgBr bestimmt. Die Unters. ist nach den Me- 
thoden der H arvard -S ch u le  durchgefuhrt; die Reinigung der einzelnen Reagenzien, 
Ag u. Br2, sowie die Herst. von wasserfreiem N iBr2 wird ausfiihrlich beschrieben. 
Fiir das Atomgew. ergab sich 58,698; B a x t e r  u . P a r s o n s  (C. 1921. III. 95) sowie 
Ba.ktf.R  u . H i l t o n  (C. 1923. I. 1562) hatten damals hiermit iibereinstimmende 
Werte gefunden (58,699—58,702), wiihrend die Werte von R ic h a r d s  u . C ushm ann  
(58,682) um nahezu 0,02 niedriger liegen. Irgendwelche Unterschiede zwischen ird. 
u. meteorit. N i fanden sich nicht. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1729— 35. Juni. 
Cambridge [Mass.], Harvard U niv.) K le m m .

John Stanley Dunn, Die Oxydation von Wolfram-. Beweis fiir  die K om plezitat von 
W olfram ozyd, W 03. Wenn man W mit 0 2 oxydiert, so steigt die Óxydations- 
geschwindigkeit bis 850°, fjillt dann u. ist bei 900° ebenso groB wie bei 800°, 
um dann rasch weiter zu stcigen. Es kónnte daran liegen, daB das Oxyd bei 850° 
sintert u. einen Schutzfilm bildet, wie dies z. B. bei Al, Cu u. Zn (vgl. C. 1926. II. 369) 
der Fali ist. Bei diesen Metallen wechselt dann aber die Form der Oxydations- 
geschwindigkeitskurve, was beim W nicht der Fali ist. Vf. nim m t daher an, daB W 0 3 

ein Gemisch von zwei Modifikationen is t , die verschiedene Durchliissigkeit gegen 0 2 

besitzen, u. daB sich dieses Gleichgewicht m it der Temp. verschiebt. Dafiłr spricht 
nach Ansicht des Vf. auch die Farbę: W 0 3  ist bei gewóhnlicher Temp. citronengelb, 
bei hóheren Tempp. tief orange. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1149— 50. 
Juni.) K l e m m .

D. Organische Chemie.
David Charles Jones, Die Systeme n-Bulylalkohol-Wasser und n-Butylalkohol- 

Aceton-Wasser. Mittels der synthet. Methode der B est. der Lóslichkeitspunkte (vgl. 
J o n e s  u . B e t t s ,  C. 1928. II. 337) wurde die binare Loslichkeitskurve des Systems 
W.-Butylalkohol von der krit. Lósungstemp. 124,75° bis zu etwa — 20° festgestellt. 
Bei 124,75° betragt die Konz. des gel. Butylalkohols 32,4. E in Maximum gegenseitiger 
Unlosliclikeit liegt bei etw a 52°. H i l l  u . M a li s o f f  (C. 1926. I. 3585) fanden die krit. 
Lósungstemp. bei 125,15°, u. die Diskrepanz m it dem Wert des Vfs. konnte vielleicht 
in der Verwendung von gewóhnlichem Glas liegen, welches Vf. ais ungeeignet erkannte 
u. durch Pyrexglas ersetzte. —  Aus Uberlegungen iiber die gegenseitige Lóslichkeit 
von 2 F il., von denen die eine W. ist, an Hand von Literaturbeispielen leitet Vf. ab:
1. Wird die Konz. der Komponenten in den koexistierenden Phasen in g-Mol. % aus- 
gedriickt, so hat das W. in allen Fallen eine viel gróBere Lóslichkeit in der an der 2. Kom
ponenten reichen Pliase ais die 2. Komponentę in der wasserreiclien Phase hat. 2. Der 
Vergleieh der Lóslichkeit von W. in O-haltigen Verbb., die ungefahr die gleiche Lóslich
keit in der wasserreiclien Phase haben, laBt deutlich 2 Gruppen unterscheiden: W. ist 
vieł leichter 1. in  solchen Yerbb., die eine Hydroxylgruppe enthalten, w ie Alkohole, 
Phenole u. Carbonsauren. —  Das ternare System  n-Butylalkohol-Aceion-W. wurde von  
— 15° bis 124,74° untersucht. Die binodale Kurve bei 20° stim m te gut m it den 
Messungen yonREiLLY u. R a lp h  (Scient.Proced.R oy.D ublin  Soc. 15 [1919]. 597) iiber-
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ein. An Stelle von Aceton wurden auch A. u. Essigsaure qualitativ. gepriift u. ergaben 
dieselben Resultato w ie das tcrniire System m it Aceton, daB sich kein vollstandiger Los- 
lichkeitsring bildete u. nur ein Maximum gegenseitiger Unloslichkeit, u. zwar auf dem 
Kuryenost auf der wasserreichcn Seite vorhanden war. —  Der von Or t ÓN u. J o n e s  
(Journ. chem. Soc., London 115 [1919]. 1194) beim tcrnaren System  n-Butylalkohol- 
HC1-W. gefundene vollstandige Lóslichkeitsring berulit wohl auf chcm. Rk. des HC1 
m it den beiden anderen Komponenten. Es wurden dann noch der EinfluB von kleinen 
Vcrunreinigungen durch Aceton, Petroleum, A. bzw. Toluol auf die biniiren u. die 
tcrnaren krit. Lósliclikeitstempp. m it IiC l gemessen, wobei sich die tcrnaren krit. 
Lóslichkeitstempp. ais wcitaus cmpfindlicher erwicsen. (Journ. chem. Soc., London
1929. 799— 813. April. London, U niv., East London Coli.) B e i i r l e .

Paul Fleury und Jean Marque, U ber das Iłeduklionsvermógen der Polyole gegenuber 
alhalischen Liisungen von Kaliumjodmercurat. Vff. haben fcstgestellt, daB nieht nur 
Aldehyde, sondern auch Polyole, z. B. Mannit, auf Kaliumjodmercurat reduzierend 
wirken, wenn man unter bestimmten Bedingungen in der Warme arbeitet. Alkalinitiit 
■u. Erhitzungsdauer spielen eine besondere Rolle. Die zuerst m it M annit erhaltenen 
R esultate wurden auf Dulcit, Inosit, Erythrit, Glycerin u. Glylcol ausgedehnt. D ie ver- 
brauchte O-Menge ist ungefahr proportional der C-Zahl u. betragt im Mittel etwas iiber 
1 Atom O pro Atom C (nur fiir Glycerin 1,5 O). Auch die nieht reduzierenden Zucker 
werden durch das Reagens oxydiert, aber um so weniger, je hóher ihr Mol.-Gew. ist: 
Saccharose etwa wie Mannit, Raffinose u. Stachyose weniger, Glykogen noch weniger, 
aber noch deutlich. Dagegen werden Alkoholsiiuren viel schwerer oder gar nieht an- 
gegriffen; sie konnen also beim oxydativen Abbau der H exite hochstens eine Neben- 
rolle spielen. —  Die Rk. kann zur quantitativen Best. gewisser Polyole dienen. Man 
benutzt erstens eine Lsg. von 108 g HgCL u. 288 g K J  im 1, zweitens eine solche von  
300 g reinem NaOH im 1. Ein Vers. m it 35 ccm Gesamtvol. enthalt 7,5 ccm Hg-Lsg. 
u. 10 ccm N aOH-Lsg.; der Rest ist W. u. die zu bestimmende Substanz. Man erhitzt 
45 Blin. auf sd. W .-Bad, sauert mit PLSO., an, gibt iiberschussige titrierte J-Lsg. zu 
u. titriert nach L sg. des gebildeten Hg mit Thiosulfat zuriick. ZweckmiiBig fiigt man 
dem ursprungliehen Gemisch noch ca. 1 g gefalltes BaSO,, hinzu, welches das Zu- 
sainmenflieBen des Hg verhindert. Fur 1— 15 mg Polyol ist die Menge des verbrauchten 
J  proportional der Menge Substanz. 10 mg Mannit yerbrauclien z. B. 7,33 ccm 0,1-n. J.
—  Bei dem Verf. von B a u d o u in  u. L e w i n  zur Best. der Glykose m it alkal. Hg-Lsg. 
ist die Alkalinitat viel schwacher, so daB unter diesen Bedingungen Polyole, Saccha
rose usw. nieht angegriffen werden. —  a-Glycerinphosphorsaure wird von dem Reagens 
viel stiirker oxydiert ais die /5-Verb., woraus die besondere Labilitat der sek. Alkohol- 
gruppe folgt. (Compt. rend. Acad. Sciences.188. 1686—88. 24/6.) L in d e n b a u m .

Erich Krause, N otiz iiber Bleitetrameihyl und die Verwendung von Alkylmagnesium- 
chloridcn zur Darstellung von metallmganisclien Verbindungen. Vf. empfiehlt zur Darst. 
von Verbb. RMgX die billigen Chloride, welche mit Mg gut reagieren, wenn man 
letzteres in  Form diinner Drehspiine verwendet. Die Bldg. von CH3MgCl liiBt man 
unterhalb des A.-Kp. unter Riihren vor sich gehen u. vermeidet. zu konz. Lsgg., weil 
sich sonst (CH3)2Mg bildet. Auch vóllig reines (CH3)APb  liiBt sich mittels CH3MgCl 
gewinnen (ygl. G r u t t n e r  u . K r a u s e , Ber. D tscli. chcm. Ges. 49 [1916]. 1420). Bei 
maBiger Einw. entsteht zuerst (CH3 )3Pb, welches sich schon beim Abdest. des A. teil- 
weise, bei der Dest. vóllig in Pb u. (CH3)4Pb spaltet. Ein sehr reines Prod. erhalt man 
auch aus Trimethylbleibromid u. CH3MgCl. (CH3)4Pb kann unter Umstandcn (beim 
Einschm . in Róliren) gefahrlichen explosionsartigcn Zerfall erleiden. Bei holieren Blei- 
tetraalkylen wurde dies nie beobachtet. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1877— 78. 10/7. 
Berlin, Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

D. Iwanow, Uber die echten gemiscliten Organomagnesiumcarbmate. Die gewóhnlich 
■ais gemischte Organomagnesiumcarhonate bezeichneten Verbb. I, welche aus RMgX  
u. CO, dargestellt werden, sind in Wirklichkeit niclit D er iw . der Kolilensaurc, sondern 

I R-CO-OMgX II RO • CO • OMgX
gemischte Mg-Salze von Carbonsauren. Z. B. ware die Verb. C2Hj-CO-OMgBr ais 
Brommagnesiumpropionat zu bezeichnen. D ic echten gemischten Organomagnesium- 
carbonate besitzen Formel II. Z. B. ware die Verb. C2H50  ■ CO ■ OMgBr ais Brom- 
magnesiumathylcarbonat zu bezeichnen. Zur Darst. der Verbb. II verfahrt Vf. wie 
folgt: 0,2 g-Mol. RMgX im geschlossenen GefaB bei 0° unter standigem Schiitteln mit
O oxydieren, gebildetes RO-M gX im gleiehen GefaB u. auch bei 0° m it C 0 2 behandeln 
<vgl. dazu C. 1925. I. 2072. 1926. I. 2679). D ie Carbonatisierung muB mehrmals unter-
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brochen u. die M. gut durehgearbeitet werden. Dargestellt wurden die Verbb. aus 
C M -B r, n-G?H-Br, i-G J i-B r, n-Ct H0Cl, n -C J l0Br, i-C J i.J lr , i-CsH u Br, C JL y CHX'l, 
C\iHl l Br. D ie Verbb. m it prim. R  sind weiBe Pulver, die m it sek. R  teigige Massen, 
beide wl. in i i .  M it W. liefern sie den betreffenden Alkohol u. ein Mg-Hydrocarbonat, 
mit Siiure ebenfalls den Alkohol u. C 02, in Ubereinstimmung m it Formel II. Sie sind, 
wie die Verbb. I, 11. in  Alkoholen, Phenol, Pyridin u. Anilin; diese Lsgg. konnen viel- 
leieht zur Best. der Mol.-Geww. benutzt werden. [I u. II sind nicht. mehr Organo- 
Mg-Verbb.; die e e h t e n  gemischten Organo-Mg-carbonate muBten Formel RMg- O - 
CO-O-MgR besitzen. D. Ref.] (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 51— 5 3 .1 /7 .)  Lb..

John Grindley und Charles R. Bury, Die Dicliten von Butlersaure-Wasser- 
mischungen. Nach E. R. JONES u. B u r y  (C. 1 9 2 8 .1. 1266) tr itt bei Lsgg. von n-Butter- 
sdure in  W. Micellenbldg. ein, was durch Auftreten von plótzlichen Anderungen i nr 
Gange der Kurven der D ichten von Buttersaure-W.-Mischungen bestatigt wird. D ie 
Messungen wurden bei 0, 12, 1S, 25 u. 35° ausgefiihrt u. die partialen spezif. Volumina. 
der beiden Bestandteile berechnet. D ie 10-mal gefrorene u. zur Entfernung der letzten  
Spuren Feuchtigkeit m it P 20 5 geschuttelte Buttersaure hatte den Erstarrungspunkt- 
— 6,70° i  0,05°. Nachdem die Hiilfte des Materials gefroren war, lag er bei — 6,55°,. 
welche Zahl wahrscheinlich den Gefrierpunkt der reinen Siiure darstellt. Dio m it I^Oj, 
getrocknete Siiure konnte nicht Tollstandig vom P 2Oc befreit werden, weshalb zu den  
Dichtebestst. die umkrystallisierte u. durch Vakuumdest. gereinigte Buttersaure ver- 
wendet wurde, was einen mogliohen Analysenfehler von 0,1% bei den Bestst. der Siiure- 
konz. ergibt. (Journ. chem. Soc., London 1929. 679— 84. April. Aberystwyth, Univ. 
Coli. of W ales.) B b h r l e .

K. H. Bauer und O. Bahr, Oxydation von einfach und melirjach ungesdltigten 
Fettsauren und Kolilenwasserstoffen m it Benzopersaure. Zu dieser Unters. wurden Vff. 
veranlafit durch eine Beobachtung von B a u e r  u . K u t s c h e r  (C. 1 9 2 5 . II. 158), nach  
welcher Linolensiiure u. ihr Ester, m it Benzopersaure oxydiert u. dann hydrolysiert,. 
nicht die zu erwartendo Hexaoxystearinsiture, sondern eine ólige, der Linoxynsaure 
M u l d e r s  śihnliche Siiure liefert. Zur Oxydation von Ol- u. Elaidinsiiurc m it Benzo
persaure vgl. auch B o e s e k e n  u . B e l i n f a n t e  (C. 1 9 2 7 . I. 1148) u. P i g u l e w s k i  u .. 
P e t r o w a  (C. 1 9 2 7 . I. 2060). Es wurde immer in Chlf. mehrere Tage m it soviel Benzo
persaure stehen gelassen, daB schlieBlich noch akt. O vorhanden war, Cblf. abdest.,. 
Benzoesiiure m it sd. W. entfernt.

V e r s u c h e. 1. Olsdure. Liefert eine Oxidoslearinsdure, gelbes, beim Abkiihlen 
zu Warzeń erstarrendes Ol. Aus A ., F . 52°, JZ. 0. Daraus m it sd. wss. KOH (3 Stdn.) 
die Dioxystearinsaurc von F. 96°. —  Elaidinsaure. Liefert die isomere Oxidostearin- 
sdure, C18H 34 0 3, gelbes, allmahlich erstarrendes Ol. Aus A ., F . 57,5— 58,5°. Der M ethyl- 
eslcr wird aus Elaidinsauremethylester u. Benzopersaure oder aus der Oxidosaure u. 
CH2N 2 erhalten; F . 32—33,5°. Aus beiden m it sd. wss. KOH die Dioxystearinsaure 
von F . 132°. —  3. Erucasaure. Liefert eine Ozidobekensaure, C22H 4 20 3, gelbes, all
mahlich erstarrendes Ol. Aus A ., F. 67,5°. Daraus m it KOH (Rohr, 170°, 6  Stdn.)- 
die Dioxybehensdure von F. 133°. D ie Oxidosiiure wurde auf anderem Wege von W a r m - 
BRUNN u. St u t z e r  (Ber. D tsch. chem. Gtes. 36  [1903]. 3604) erhalten. Ihre h. gesiitt. 
Lsg. in Bzl. liefert m it uberschiissigem N,H.r Hydrat (Rohr, 130— 135°, 5 Stdn.) eine

r-u m ir  i ner rnr rnur i m  t i  V'erb' wahrscheinlich von nebenst.
CHg^CIIaJy^CH^CII^Cry!!* C 02H K onst., Krystalle aus Lg., P . 94,5°. —  4. B ici-

NH -NH nolsaure. Lieferte ein zahes, hellbraunes Ol m it
JZ. 0,87, welches nach der Analyse mehr ais

1 O aufgenommen hatte. Auch war das Mol.-Gew. erhóht. Daraus m it sd. KOH dio 
Trioxystearinsaure von F . 110°, woraus folgt, daB doch hauptsiichlich die Oxidosdure 
entstanden ist. Ricinelaidinsaure lieferte ein festes Prod., aus CCI.,, F . 65°, dessen 
Analyse auch keine einheitlichen Werte gab. Daraus m it KOH ebenfalls obige Tri- 
oxystearinsaure. —  5. Linolsaure. Lieferte ein dickes, gelbes Ol m it JZ. 0,64. Nach der 
Analyse waren nicht ganz 3 O aufgenommen. Mol.-Gew. 395 u. 366. Hydrolyse ergab 
keine Sativinsiiure, sondern dicke, braune Ole. iihnliche Resultate wurden m it Linolen- 
stiure erhalten. —  6. a -Eldostearinsdure. Entha.lt 3 konjugierte Doppelbindungen (ygl. 
B o e s e k e n , C. 1 9 2 8 .1. 181). Lieferte ein gelbes Ol m it JZ. 19,2 u. 18,2. Analyse wurde 
fiir Aufnahme von 6  O sprechen. Daraus m it sd. KOH ein hochviseoses Ol, unl. in PAe.,
11. in A. Analyse gab keinen AufschluB. —  7. Cyclopentadim. Lieferte eine dunkel- 
braune olige M. —  8 . Dicyclopentadien. Liefert nach W lELAND u. B e r g e l  (C. 19 2 6 .
I . 1142) mit Benzopersaure ein Mono- u. ein D ioxyd, von diesen ersteres das ent-
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sprechende Glykol, letztercs nicht. Vf£. fanden fiir  ihr B ioxyd, C10 H 1 2 O2, den weśent- 
lieh hoheren !•'. 191,5° (vgl. auch B e r g e l  u . WlDMANN, C. 1 9 2 9 . I. 1096). Daraus m it 
KOH (Rohr, 130— 150°, 6  Stdn.) ein gelbes Ol (vgl. letztes Zitat). Auch gegen andere 
Agenzien ist das D ioxyd sełn- bestandig. Mit HgCl,, in CH3 0 H  oder A. (Eissehrank) 
liefert es Verb. ClnH12Oit HgCh, aus A ., F. 154°, welche durch KOH quantitativ in  
D ioxyd  u. HgO zerlegt wird. —  9. Inden. Lieferte eine braune Fł. Daraus m it sd. KOH  
bei einem Vers. wenig P-Hydrindon, Nadeln, F. 57°, bei einem anderen Verś. etwas 
trans-H ydrindendiol-(l,2), F . 158°. D as /3-Tlydrindon ist wohl durch Umlagerung yon  
Hydrindendiol entstanden. Ein kleiner Teil des Indens scheint also zu Oxidohydrinden 
oxydiert zu werden. —  Aus den Verss. folgt: Einfach ungesatt. Fettsauren geben m it 
B en zo p ersau re  O xidosiluron u . diese durch Hydrolyse Dioxyfettsauren. Fettsauren  
m it mehreren, entweder konjugierten oder durch je eine CH,-Gruppe getrennten Doppel- 
bindungen werden weitergehend oxydiert. Wahrscheinlich sind die CH2-Gruppen an 
der Oxydation beteiligt, wie schon SCHEIBER (C. 1 9 2 6 . II. 951) yermutet hat. Dafiir 
spricht auch das Verli. yon KW-stof£en abnlicher Konst. (Cyclopentadien, Inden), 
wahrend Dicyclopentadien m it weiter yoneinander entfernten Doppelbindungen n. 
oxydiert wird, (Journ. prakt. Chem. [2] 1 2 2 . 201— 13. Juni. Leipzig, U niy.) L b .

H erm ann L ux, Eine neue Synthese des Acełessigesters und des Maloneslers. Nach  
S c h e i b l e r  u . Z i e g n e r  (C. 19 2 2 . I. 956) ist ais Zwischenprod. bei der GEUTHERschen 
Acetessigestersynthese die Verb. CH3- CO ■ CH2- C(ONa)(OC,Hs ) 2 anzusehen. Vf. ging 
yon dem Gedanken aus, daB diese Verb. auch aus Na-Aceton u. Kohlensaureester 
erhiiltlich sein muBte. Da sich Na-Aceton schon oberhalb — 15° zu zers. beginnt, 
wurde es anfangs in A. mittels N H 2Na bei — 20° dargestellt u. in der Kalte m it Kohlen- 
siiureester stehen gelassen. Hierbei entstanden auBer wenig Acetessigester Konden- 
sationsprodd. des Acetons, gelegentlich auch Urethan. Bessere Ausbeuten wurden 
bei hóherer Temp. mit N a u. A. erzielt, namlich ca. 40% (auf Na bereebnet), also wie 
bei der GEUTHERschen Synthese. —  Bei Ersatz von Kohlensaureester durch Essig- 
ester war Malonester zu erwarten. Dieser wurde auch erhalten, aber yorlaufig nur-mit 
18% Ausbeute; daneben entstand Acetessigester. —  D ie Synthese diirfte sich auch 
auf Homologe des Acetons u. Essigesters iibertragen lassen. Sie hat den Vorzug, daB 
sie immer nur e i n  e n Ketonsaureester liefert.

V  e r s u c h e. Kohlensaureester. Man yerflussigt in einem in Aceton-C02-Bad 
gekiililten Kolbchen ein bestimmtes Vol. COCl2 aus der Bombę, fangt das bei Raum- 
tem p. absd. COCl2 in eisgekuhltem absol. A. auf, kocht am Kuhler bis zur beendeten 
HCl-Entw., wascht m it CaCl2-Lsg. u. W ., trocknet u. dest. —  Acetessigester. 12 g Na- 
Pulver (in X ylol hcrgestellt) m it 50 ccm A. u. 200 ccm Kohlensaureester am Kuhler 
kochen, in  1— 2 Stdn. 40 ccm Aceton eintropfen, noch 1 Stde. erhitzen (rotbraune 
dicke M.), nach Abkuhlen verd. Essigsiiure zugeben, Esterschicht abheben, wss. Schicht 
naeh Zusatz von NaCl ausathern, fraktionieren. Zuerst geht der iiberschussige Kohlen
saureester uber. Fraktion 60—70° (11 mm) enthalt den meisten Acetessigester. Rest 
wird aus Vor- u. Naehlauf m it Bisulfit isoliert. Ausbeute 25— 28 g. —  Malonester. 
12 g Na-Pulver, 80 ccm Bzl. u. 200 ccm Kohlensaureester kochen, 50 ccm Essigester 
eintropfen. Weiter w ie yorst. Acetessigester m it Bisulfit entfernen (5,8 g). Ausbeute 
14 g. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1824—27. 10/7. Karlsruhe.) L in d en b au m .

F . F isch ler, Uber Zuckerspaltung durch A lkali. Eine 1— 5%ig. wss. Glucoselsg., 
die unter Kiihlung mit dem gleichen Vol. 50%ig. KOH yersetzt u. dann mit J-KJ-Lsg. 
uberschichtet wird, gibt eine schwache aber deutliche Jodoformrk. Auch andere 
Zucker zeigen diese R k., aber in yerschiedenem Mafie, sogar Rohrzucker, hier jedoch 
mit starker Verzogerung. Vf. betrachtet dies ais Stutze seiner Ansicht, daB die Zucker 
schon bei Zimmertemp. in  Methylglyoxal zerfallen. Fugt man zu OSTscher Lsg. 10% 
N a 2S 0 3, so wird die Red.-Wrkg. des Methylglyoxals yerzogert. Es findet zwar schon 
in der Kalte sofort die Entfarbung der Lsg. statt, Cu20  fallt indessen erst langsam aus. 
Dioxyaceton reduziert in der Kalte diese Lsg. nur sehr langsam u. das farblose Stadium  
ohne Abscheidung yon Cu20  bleibt lange Zeit bestehen. Lóst man in  einer 30%ig. 
N a„S03 -Lsg. D ioxyaceton zu etwa 0,5% auf, u. yermischt diese Lsg. mit dem gleichen 
Vol. einer 6 %ig- Sulfit-OST-Lsg., so tritt schon in  der Kalte nach kurzer Zeit Entfarbung 
bis zur Wasserklarheit auf, ohne daB Cu20  ausfallt. Traubenzucker zeigt unter den 
gleichen Bedingungen keine R k., sondern erst bei 80°. Auch diese Beobachtungen  
werden in  dem Sinne gedeutet, daB die Red.-Wrkg. der Zucker auf der Bldg. von  
M ethylglyoxal bzw. Dioxyaceton beruht. (Ztschr. angew. Chem. 4 2 . 682— 84. 22/6. 
Miinchen, Deutsche Forsehungsanstalt fiir Lebensmittel-Chemie.) Oh l e .
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P. Brigl und R. Schinle, Kohlenhydrate. V III. Zur Kenntnis der 1,2-Derivate 
der Glucose. (VII. vgl. C. 1 9 2 9 .1. 2298.) Um  dio Konst. ihres Triacetylglucoseanhydrids- 
<1,2)> noch weiter zu begriinden, haben Vff. das ais Ausgangsmaterial dienende 3,4,6- 
Triacctylglucosyl-l-chlorid in 3,4,6-Triacetylglucose ubergefiihrt u. diese der Methy- 
lierung unterworfen, um die 2-Stellung der freien alkoh. OH-Gruppe ganz eindeutig 
zu machen. D ie Methylierung dieser OH-Gruppe is t m it erheblichen Schwierigkeiten 
yerkniipft, gelang aber durch rasche energ. Methylierung, die zu dem Triacetat des 
2-Melliylathers des fl-Melhylglucosids fiihrte. Daraus lieC sieh in iiblicher Weise die 
Muttersubstanz u. der 2-Methyldther der Glucose darstellen, der ein gut charakterisiertes 
Hydrazoii liefert, jedoch bei der Behandlung m it Phenylhydrazin bei 100° unter Ab- 
spaltung von CH3OH in Phenylghicosazon ubergeht. Das a-Glucosan von P i c t e t , 
dessen Isolierung den Vff. ebensowenig wie H e s s  gelungen ist, kann nicht das 1,2-An- 
hydrid der Glucose sein, da die Anhydridsauerstoffbriicke sehr viel weniger reaktions- 
faliig ist, ais in  dem Anhydrid von B r i g l .

V e r s u c h e .  3,4,6-Triacelylglucose, C)2H 1 r0 9, aus 3,4,6-Triacetylglucosyl-l-ehlo- 
rid (reinstes Prod.) m it wss. Aceton u. Ag2C 03. Aus A. lange Nadeln vom  F. 110— 112° 
[oc]rł18 =  +139 ,1° (Essigester; c =  1,196), ident. m it einem friiherern Praparat anderer 

Darstellungsweise. —  2-Methyldther des 3,4,6-Triacetyl- 
(l-methylglucosids, C1 4 H..2 0 9, aus yorst. Verb. m it frisch 
gefalltem Ag20  u. friscli dest. CH3J. Aus W ., dann aus 
Lg. Krystalle vom F. 74—-75°, M d 1 8  =  + 5 ,8 8  (Chlf.; 
c =  3,426), 11. in A ., A ., Aceton, weniger in  Chlf. —
2-Metliyldther des fi-Mcthylglucosids, C8H 1 0 O0, aus vorst.
Verb. mit methylalkoli. N H 3  6  Stdn. bei 0°. Aus E ssig
ester feine Nadeln vom F. 95—97°, die wahrscheinlich
1 / 2 H , 0  enthalten. [a]17D =  — 23,90° (A .). —  2-M ethyl-
dther der d-Glucose, aus dem Triacetat durch Verseifung 

m it sd. 1 / 5-n. H 2 SO.,. Sirup. ’phenylliydrazon, C1 3 H 2 0O5N 2, aus W. gelbliche Niidelchen
vom F. 178°, daruber Zers., wl. W. besser in A. [a]n 1 7  =  — 12,31° (Pyridin; e =  1,99).
Schwejligsduresler der 3,5,6-Tribenzoylglucose, C27H 22 O10S (I), aus 3,5,6-Tribenzoyl
glucose von F is c h e r  u . N o t ii  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 6  [1916]. 100) m it 5 Moll.
S0C12 2 Stdn. bei Zimmertemp. Sirup, der an der Luft unter Abgabe von HC1 u. S 0 2

fest u. pulverisierbar wird, dann aus CH3OH Krystalle vom  F . 139— 140°, [a]nls =  
— 136,7° (Chlf.; c =  2,334). (Ber. Dtsch. chem. G«s. 6 2 . 1716— 23. 10/7. Hohenheim, 
Landwirtsehaftliche Hochschule.) Oh l e .

John Edwin Mackenzie und James Patterson Quin, Verbindungen der H ydroxyde  
der alkalischen Erden m it Zuckern. Vff. geben zunachst eine Ubersicht iiber die zum  
Teil widersprechenden Literaturangaben iiber diesen Gegenstand u. bringen alsdann 
einen Berieht iiber ihre eigenen Unterss., nach denen nur folgende Verbb. existieren. 
Mono-Kalk-Mono-Rolirzucker, C1 2 H 22Ou , CaO, 2 H 20 , der bei Zimmertemp. unbestandig 
ist u. bei Behandlung mit 60°/oig. A. in  Dikalk-Monorohrzucker, C1 2 H 22Ol:,, 2 CaO, 
6  H 20  ubergeht. Durch Behandlung m it Pyridin u. A. laBt sieh das amorphe Prod. 
teilweise in  krystallin. Materiał umwandeln. Die Lóslichkeit des krystallin. TeUs betragt 
45,23g pro IW ., die des am orphenNd. 37,7g. [a]D17 =  + 32 ,1° (W.; c =  2,5). Trikalk- 
Monorohrzucker, C1 2 H 2 20 n , 3CaO, 6  H 20  scheidet sieh aus einer gesśitt. Kalkzucker- 
lsg. bei 580 aus. Lóslichkeit in  W. bei 15° 15,33 g der entwasserten Verb.; [a]o 1 5  =  
+ 36,52°. Zerfallt bei der Lsg. in  W. —  Rolirzucker-Kaliumchlorid, Ci2H 22Ou l KC1, 2H 20 ,  
aus aąuimolckularen Mengen der Komponenten beim Eindunsten ihrer konz. wss. Lsg.
—  Monoslronlian-Monorohrzucker, C1 2 H 2 2On , SrO, 6  H 20 ,  aus 20%ig. Bohrzuckerlsg. 
mit 1 Mol. SrO kurze Nadeln. Lóslichkeit bei 16° 43,95 g pro 1, [a]D10 =  +42,09°. 
In wss. Lsg. ist der Komplex zerfallen. Dislronlian-Monorolirzuckcr, C1 2 H 2 2On , 2 SrO, 
aus sd. 15%ig. Bohrzuckerlsg. mit 3 Moll. SrO u. 2 Min. langem Kochen. Lóslichkeit 
bei 100° 11,89 g pro 1. [a]n 13 =  + 37 ,79°. Geht in  Ggw. von k. W. in die Mono- 
strontianverb. iiber. —  Monobaryt-Monorohrzuclcer, C1 2H 2 2On , BaO, prismat. Krystalle 
mit sehr schwacher Doppelbrechung. Lóslichkeit bei 20° 22,1 g pro 1. —  Monokalk- 
Monoglucose, C6H 1 2 O0, CaO, H 20 ,  aus5% ig. Glucoselsg. mit 1 Mol. CaO bei 0° u. Fallung 
mit dem gleichen Vol. 60°/0ig. A. Es wurden auch Hydrate m it 2 u. 13 H 20  beob- 
achtet. —  Monokalk-Monofructose, C6H ,20 c, CaO, 6  H 2 0 , mono- oder trikline Nadeln  
mit schiefer Auslóschung u. sehr schwacher Doppelbrechung, yerliert im  Vakuum iiber 
H 2SO., bei 9° 4 H ,0 . Lóslichkeit des Dihydrats bei 15° 8,47 g pro 1. [a]n 1 5  =  — 39,05°. —  
Monokalk-Monomaltose, C1 2H 2 2On , CaO, amorph. Pulyer, das noch schwach wasser-
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haltig ist (ca. % Mol.). Loslichkeit 18,9 g pro 1. [<x ]d 15 =  + 1 2 0 ,4  fur die gesatt. 
Lsg. u. berechnet fiir das Monohydrat. ■— Monokalk-Monolactose, C1 2 H 2 2Ou , Ca O, 
gibt keine definierten Hydrate. Amorphes Pulver. Loslichkeit 18,6 g pro 1. [a ] D 15  =  
+46,06°. D ie Methylglucoside, -fructoside, -maltoside u. -lactoside geben keine Addi- 
tionsverbb. m it CaO. (Journ chem Soc , London 1929 951— 64 Mai Edinburgh, 
U n iv ) _ _ O h l e .

Fritz Weinmann, Darstellung von Silbersalzen der Hexosenmonophosphorsaure- 
ester. Das Silbersalz des NEUBERGsclien Hexosemonophosphorsaurecsters, CglluO,;- 
P 0 4Ag2, wird crhalten, indem man zu dem in W. gel. Ba-Salz die berechnete Menge 
Magnesiumsulfat setzt u. nach Abfiltriercn zu der eiskalten F l., die frei von Ba u. S 0 4 

sein muB, A gN 0 3 in 20% tJberschuB gibt; laBt man nun in das 4-fach Vol. A. ein- 
flieBen, so scheidet sich das A g-Salz in gut filtrierbarer Form ab u. muB sofort im  
braunen Exsiccator iiber P 20 6 u. Natronkalk getroeknet werden. —  Das Ag-Salz des 
R oBisoN schen Hexosemonophosphorsaureesters, C0H n O5• P 0 4 Ag2, das in Lsg. etwas 
empfindlicher ist, wird in entsprechender Weise gewonnen. (Biochem. Ztschr. 204. 493 
bis 494. 14/1. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) H e s s e .

E. Votócek und L. Rys, Ober Derivate des 2,4-Dicfilorplienylhydrazins, des
2.4.6-Trichlorplienylhydrazins und des 2-Chlor-4-nilrophenylhydrazins m it Aldehyden 
und Ketonen, besonders Zuckern. (Vgl. C. 1 9 2 9 .1. 1684.) In Fortsetzung ilirer Unterss. 
iiber neue H ydrazinderiw ., die zur Isolierung u. Abtrennung von reduzierenden 
Zuckern Verwendung finden konnten, haben Vff. 2,4-Dichlor-, 2,4,6-Trichlor- u. 2-Chlor-
4-nilroplienylliydrazin  synthetisiert u. ilir Verh. gegen Aceton, Benzaldehyd, Salicyl- 
aldehyd, Arabinose, Rhamnose, Glucose, Galaktose u. Fructose untersucht. Von den 
hergestellten Hydrazonen u. Osazonen waren zu Diagnostizierungszwecken nur das
2.4.6-Trićhlor- u. 2-Clilor-4-nitrophenylhydrazon des Acelons geeignet, die sich selbst 
aus sehr verd. Lsgg. abscliieden. Weiter lieBen sich die leicht krystallisierenden 2,4-Di- 
clilor- u. 2,4,6-Trichlorphenylhydrazone der Fructose zum Nachweis u. zur Isolierung 
dieses Zuckers verwenden. D ie Bldg. von Osazonen m it den polyhalogenierten Phenyl- 
hydrazinen gestaltete sich viel schwieriger ais m it weniger halogenierten Verbb. So 
konnte m it dem 2,4,6-Trichlorderiv. nur ein dunkler Sirup erhalten werden, aus dem 
sich kein reines Prod. isolieren lieB.

V e r s u c h e .  2,4-Dichlorplienylhydrazin. Durch Red. von diazotiertem 2,4-Di- 
chloranilin (vgl. C. 1915. I. 885). —  2,4,6-TricMorplienylhydrazin, C0H 5N 2C13. Durch 
Red. von diazotiertem 2,4,6-Trichloranilin m it SnCl2 in iiberschiissiger konz. HC1. 
Aus Bzl. Krystalle vom F. 143° in 55%ig. Ausbeute. —  2-Chlor-4-nitrophenylliydrazin, 
CdHjOJSTjCI. A us diazotiertem 2-Chlor-4-nitranilin. Aus A. gelbe Nadeln, F . 144°. —  
Zur Herst. der Hydrazone wurden molekulare Mengen des Aldehyds oder Ketons 
m it dem Hydrazin 1 Stde. in  96%ig. A. zum Sieden erhitzt. —  2,4-Dichlorphenylhydr
ążone-. m it Arabinose, F . 161°; m it Rhamnose, gelatinóses Prod.; m it Glucose, gelatinoser 
Korper; m it Galaktose, F . 181°; mit Fructose, F . 120°; m it Aceton, F . 44°, leicht zer- 
setzlich; m it Benzaldehyd, F . 107°; m it Salicylaldehyd, F . 148°. —  2,4,6-Trichlor
phenylhydrazone: Rhamnosederiv., F. 87—88°; Glucosedcriv., F . 174°; Galaktosederiv., 
F. 135°; Fructosederiv., F. 155°; Acetonderiv., F . 58°; Benzaldehydderiv., F. 90°. —
2-Clilor-4-nitrophenylhydrazone-. Rhamnosederiv., F. 135°; Glucosederiv., F . 130°; 
Galaktosederiv., F . 194°; Fruetosederiv., F . 185,5°; Acetonderiv., F . 121,5°; Benz- 
aldehydderiv., F . 156°. — 2,4-Dichlorphenylosazone: Rhamnosederiv., F . 155°; Glucose- 
deriv., F. 209°; Galaktosederiv., F . 150°; Fructosederiv., F . 209°. —  Bei den Um- 
setzungen m it 2,4,6-Trichlorphenylhydrazin konnte in keinem Falle das Osazon er
halten werden. —  2-Chlor-4-nitrophenylosazone: Rhamnosederiv., F. 190°; Glucose- 
deriv., F . 210°; Galaktosederiv., F. 205°; Fructosederiv., F. 210°. —  Zur Cl-Best. 
wurde die Substanz in einen Pt-Tiegel gebracht, dann in einem verschlossenen Scheide- 
trichter in O verbrannt, m it W. aufgenommen, filtriert u. m it einer l /w -n. H g(N 0 3 ),-Lsg. 
titriert. (Collect. Trav. chim. Tchćcoslovaquie 1. 346— 51. Juni. Prag, Techn. Hoch- 
schule.) P o e t s c h .

Irene de Santos und Augustus P . West, Chaulmoogrylaminophenole und Chaul- 
moogrylbenzyiamin. (Vgl. SANTIAGO u. W e s t , C. 1928- I I .  1324, u. friiher.) Diese 
Verbb. werden dargestellt, indem man Chaulmoograsaureamid m it dem betreffenden 
Chlorphenol bzw. Benzylchlorid, geschiri. Na-Acetat u. ein wenig Gu-Pulver unter 
RiickfluB auf ca. 125° erhitzt, bis keine sauren Dampfe mehr entwickelt werden (2 bis
3 Tage). Das schwarze Rk.-Produkt wird in CH3OH g e l , F iltrat m it Kohle entfarbt 
u. krystallisieren gelassen. D ie Verbb. bilden weifie Krystalle aus CH3OH, welche in  den
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gewohnliclien Solvenzien 1. sind. —  Chaulmoogryl-o-aminophenol, C2.,H3 70 2N, F . 104,9 
bis 105,9°. —  Chaulmoogryl-vi-ammophenol, C2.|H3 70 2N. Hier wird das Gemiscli in  
Nitrobzl. gekocht, in  A. gel., filtriert, Nitrobzl. im A.-Dampfstrom entfernt usw. 
F. 105,9— 108°. —  Chaulmoogryl-p-aminophenol, C2i1H 3 70 2N, F . 97,8— 101,9°. —
Chmilnwogrylbenzylamin, C25H 3 90jST, F. 92,7— 95,8°. —  D ie Verbb. sollen auf ihrcn 
therapeut. Wert gepriift werden. (Philippine Journ. Science 38. 445— 49. April. 
Manila, Burcau of Sc.) LlNDENBAUM.

N. Trifonow, und K. Ssamarina, Innere Reibung hi w ir er, durcli A llylsenfol 
m it Dimethyl-, D idthyl- und A thylanilin gebildeter fliissiger Systeme. (Vgl. C. 1929.
I. 2147.) Dio Messungen der inncrcn Reibung von K u rn a ico w  u. von Vff. zeigen, 
daB die lerliaren Aminę m it den Senfolen nicht reagieren, die sehmdfiren aber in  leb- 
hefter Rk. in  fl. Medium undissoziierte substituierte Thiohamstoffe bilden. Das System  
Allylsenfol (bei 151— 151,5° dest.)—Dim cthylanilin (193— 193,5°) ist dem von K u r 
ii  AKO w  untersuchten System Allylsenfol— P yridin  analog: Fehlen einer chem. Wechsel- 
wrkg.; die Isotherme der inneren Reibung ist gegen die Konz.-Achse konvex (Hin- 
weis auf Dissoziation einer der Komponenten beim Losen in  der anderen); die maxi- 
male Abweichung von der Additivitśit betragt fiir ein 50% ig. Gemisch 6 % ; beim  
spczif. Gew. betragt die Abweichung nur 0,5°/0. Das System Allylsenfol—Diathyl- 
anilin (bei 215— 215,3° dest.) ist dem vorhergehenden analog, jedocli betragt die Ab
weichung von der A d d itm ta t fiir die innere Reibung 10% u. fiir das spezif. Gew. 1%. 
System  Allylsenfol—Athylanilin (bei 202—203,5° dest.): starkę Mischungswarme; 
ein scharf ausgepragter singularer Punkt entspricht der Bldg. von Allylatkylthioham stoff 
u. zeigt (bei 25°) eine innere Reibung an, die 23-mal gróBer ist ais die der zahesten 
Komponente (des Athylanilins); die Isothermen des spezif. Gew. werden durch zwei 
bei 50% sich schneidende gerade Linien dargestellt. (Buli. Inst. Recherches biol., 
Perm [russ.: Iswestija biologitscheskogo nautschno-issledowatelskogo Instituta, 
Perm] 6. 291— 302.) A n d r u sso w .

N. Trifonow und S. Tscherbow, Thefmische Analyse des Systems: Phenyl- 
hydrazin— Essigsdure. Es wurde die Anwendung der therm. Analyse zur Unters. 
der Wechselwrkg. zwischen Aminen u. Fettsiiuren studiert. Das Schmelzdiagramm  
des Systems Phenylhydrazin—Essigsaure weist einen dystekt. (bei 50 Mol.-% Essig
saure, 61,5°) u. zwei eutekt. Punkte (bei 5 Mol.-%, 15,7° u. 85% CH3COOH, — 8 ,8 °) 
auf. AuBer der Existenz einer Verb. von 1 Mol. Phenylhydrazin u. 1 Mol. Essigsaure 
sind keine Hinweise auf irgendwelche anderen Verbb. vorhanden. (Buli. Inst. 
Recherches b iol., Perm [russ.: Iswestija biologitscheskogo nautschno-issledo-
watelskogo Instituta, Perm] 6 . 313— 18. Saratów, Phj'sik. Inst. U niv.) A n d r u s s o w .

W. Borscłie und J. Niemann, „Hoesch-SyntJiesen“ m it Rhodanbenzol. VcranlaBt 
durch die M itt. von K a r r e r  u . W e is s  (C. 1929. II. 34), berichten Vff., daB sich auch 
die n. Thiocyanate m it melirwertigen Phenolen unter der Wrkg. von HC1 leicht konden- 
sieren, z. B .: R - S ’CN +  C0H 4 (OH ) 2 (Resorcin) +  HC1 =  R -S -C (:N H , H C IJ -C ^ O H ),.  
Einige derartige Verbb. wurden aus Rhodanbenzol dargestellt. Sie sind schwache Basen, 
welche zunachst ais Hydrochloride ausfallen. Zu ihrer Charakterisierung sind die 
A cetylderiw . brauchbar, welche direkt aus den Hydrocliloriden dargestellt werden 
konnen; es werden gleichzeitig die OH-Gruppen u. die NH-Gruppe acetyliert. Die 
Hydrochloride konnen bei Vorsicht aus verd. HC1 umkrystallisiert werden. Bei langerem  
Erhitzen damit werden sie in CcH 5-SH  u. Benzam idderiw . gespalten.

V e r s u c h e .  2,4-Dioxybenzimidothiophenylalherhydrochlorid, CX3H i2 0 2NC1S. Ath. 
Lsg. von je 1 Mol. Rhodanbenzol u. Resorcin nach Zusatz von ZnCl, unter Eiskiihlung 
m it HC1 siittigen, nach 24 Stdn. mit Eis yersetzen. Nadelchen aus verd. HC1, F . 80 
bis 82° im Krystallwasser, wieder fest, dann Zers. bei 222°. — Freie Verb., C1 3 H 1 1 0 2NS. 
Voriges mit A. u. K 2CÓ3-Lsg. schiitteln. Gclbliche Nadeln, F . 150— 152°. —  Tri- 
ącetylderiv., C1 9 H 1 7 0 !;NS. Aus vorvorigem m it Acetanhydrid u. Na-Acetat (W.-Bad). 
Nadelchen aus CH3 0 H , F. 115°. —  2-Methyl-4,6-dioxybenzimidothiophenyluiherhydro- 
chlorid, C1 4 H h 0 2NC1S. Mit Orcin (2 Tage). Nadelchen aus HCl-haltigem CH3OH, 
F. 220°. —  %,<l,6-Trioxybenzimidoihiophenylatherhydrocldorid, C1 3 H 1 2 0 3NC1S +  H»0. 
Mit Phloroglucin (3'Tage). Nadeln aus verd. HC1, F. 232— 233° (Zers.). Freie Verb. 
gelb, amorph. —  Tetraacetylderiv., C2 1H lsO-NS, gelbliche Bliittchen aus CH3OH,
F. 9G—98°. —  Phloroglucincarbonsaureamid, C7H 7 0 4N  +  H 20 . Vorvoriges m it n. HC1 
kochen u. Dampf durchleiten, bis alles Thiophenol iibergegangen ist. Bliittchen aus 
W. (Kohle), Zers. bei 255°. Mit wss. FeCl3 tiefrot. (Ber. D tsch. chem. Ges. 62. 1743 
bis 1745. 10/7. Frankfurt a. M., U niv.) ' L in d ex b a u m .
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Ligor Bey und M. Faillebin, U ber eine Eeaktion des Resorcins und einen neuen 
gefarbten Indicator. Resorcin gibt m it wss. N H 4 0 H  in  Ggw. von Kationen (Cd, Zn, 
Cu) allmahlich eine blaue Farbung, sohneller beim Erwarmen. D ie Rk. tritt aucli 
bei Zusatz von Pb-Acetat oder SnCl4 ein, obwohl die Hydrate ausfallen. D ie Rkk. 
m it den yerschiedenen Kationen sind ident. Vff. bericbten iiber ikre Verss. m it Zn. 
Es hat sich folgendes ergeben: 1. Die Rk. ist eine Oxydation, da sie im N-Stroni nieht 
eintritt; 2. das Kation agiert ais Katalysator; 3. die blaue Farbung riilirt von einer 
labilen Verb. eines Farbstoffs m it dem Kation ber; 4. der isolierte Farbstoff wandelt 
siob in  ammoniakal. Lsg. irreversibel in einen anderen blauen Farbstoff um. —  D ie  
beiden Farbstoffe sind Indicatoren: Der erste ist in  saurer Lsg. rot, in Lsg. yon pu — 9,18 
griin u. wird „rotgriiner Indicator" genannt; der zweite ist in saurer Lsg. rosarot, 
in alkal. Lsg. blau u. wird „rotblauer Indieator“ genannt. Letzterer wurde zuerst 
untersueht. Er laJBt sich der sauren Lsg. m it einem m it W. nieht mischbaren Lósungsm. 
entziehen. Amylalkohol estrabiert den Farbstoff auch aus der ammoniakal. Lsg. D ie 
Identifizierung der Farbstoffe gescliieht durch Scliiitteln der amylalkoh. Lsg. m it einer 
Pufferlsg. von geeignetem pn, welche man erneuert, bis die Farbę der amylalkoh. 
Lsg. sich nieht mehr iindert. D ie amylalkoh. Lsgg. yerschiedener Herkunft konnen 
colorimetr. yergliehen werden. Ais ph wahlt man yorteilhaft einen im  Umschlags- 
interyall gelegenen Wert, z. B. 4,95. So wurde festgestellt, daB man denselben „rot- 
blauęn Indicator“ erhalt, wenn man m it Kation u. Ansauern oder obne beides arbeitet. 
Dadurch werden obige Punkte 1,2 u. 4 bestiitigt. Punkt 3 folgt daraus, daB Amylalkohol 
bei geniigender Menge Kation zunachst nichts u. nach Ansauern den „rotgriinen 
Indicator“ extrahiert. —  Der „rotblaue Indicator“ wird in reiner Form, d. h. frei von  
Resorcin, w ie folgt erhalten: Man suspendiert in der ammoniakal. Resorcinlsg. Pb(OH)2, 
liiBt einige Tage unter ofterem Schiitteln an der Luft stehen, filtriert, yerdampft, 
entfernt das Resorcin m it A ., nimmt in A. auf u. gibt N H 4 0 H  zu. Das Umschlags- 
intervall des „rotblauen Indicators“ ist 4,3— 5,9. Dieser ist nieht etwa ident. m it dem 
Lackmusfarbstoff. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1679—81. 24/6.) L in d e n b a u m .

Reginald Stratford, Wirkung von Aluminiumclilorid auf hexahydroaromałische 
und gesattigte- aliphatische Kohlenwasserstoffe. In  einer ausfuhrlichen gescliichtlichen 
Ubersiclit werden zunachst die bisher erschienenen Arbeiten zusammengestellt, die die 
Einw. von A1C13 auf ungesiitt. KW-stoffe, wie Amylen, Bzl. u. seine D er iw ., beliandeln. 
Vf. hat nun die Einw. von A1CI3 auf drei verschiedene Typen von gesatt. KW -stoffen 
untersueht: 1. Verschiedene KW -stoffderiyy. des Cyclohexans, 2. alipbat. KW-stoffe 
mit n ., u. 3. m it verzweigter K ette. Dabei zeigte sich, daB die yerschiedenen KW- 
stoffderiyy. des Cyclohexans bei der Behandlung mit Ą1C13 in die entsprechenden 
methylierten Verbb. iibergingen. So lieferten z. B. das Athyl-, die Propyl- u. Butyl- 
cyclohexane Dimethyl-, Trimethyl- bzw. Tetramethylcydoliexan. D as m-Diathylcyclo- 
hexan gab dieselben gesatt.Rk.-Prodd., wie sie aus denButylverbb. entstanden. Beim  
o- u. p-Dim ethyl- u. Athylcyclohexan lagerten sieb die Methylradikale zum m-Diniethyl- 
cycLohexan um, wahrend Propyleyelohexan das l,3,5-Trim ethylcydohexan  lieferte. 
Die Spaltung der Seitensetten  trat bei der Rk. nur sekundar in  Ersoheinung, u. nabm 
mit’der Kettenliinge zu. E s bildete sich dabei das entsprechende Gas aus der Seiten- 
kette u. ein ungesiitt. Kórper, der sich polymerisierte. Beim Diiithylcycloliexan  
reagierten die beiden Athylradikale unter Bldg. von Butan. n-Amyl- u. Isoamylcyclo- 
hexan gaben yerschiedene Ausbeuten an Methyl- u. Tetramethylcyclohexan, wobei 
die Isoverb. wahrscheinlich auch die Pentamethylverb. bildete. —  Die n. alipbat. KW - 
stoffe spalteten sich bei Einw. von A1C13  zwischen dem vierten u. fiinften C-Atom unter 
Bldg. von Butan. Bei einer K ette von mehr ais 8  C-Atomen trat eine Spaltung an den 
beiden auBeren Enden ein, u. es entstand neben 2 Moll. Butan ein ungesatt. Riickstand. 
Bei den KW -stoffen mit sek. Gruppen fand nieht nur eine Aufspaltung, sondern bei 
einer groBen Anzahl zugleich eine Umlagerung der entstehenden Radikale statt. —  
Im Gegensatz zu der Hypothese, daB das Cracken des Petroleums auf eine Spaltung 
zwischen einer aliphat. K ette u. einem cycl. Kern unter Bldg. eines gesatt. KW -stoffs 
u. eines ungesatt. cycl. Riickstandes zuruckzufuhren ware (ygl. PlCTETU. L e r e z y n s k a ,
C. 1916. II . 1202), nahm Vf. auf Grund seiner Unterss. ais wahrscheinlich an, daB 
das Cracken yielmehr auf einer Umlagerung gewisser Radikale, ais auf dieser Spaltung 
berubte. Die n. aliphat. Ketten bis C1 7 H 36 u. die cycl. Verbb. m it einer Seitenkette 
bis CaH u  bzw. C -H n lieferten nieht die dem Leichtpetroleum entsprechenden Fraktionen. 
Diese Fraktionen fanden sich nur bei den Yerbb. m it sek. Gruppen, w ie Isobutyl u. 
Isoamyl. Die Spaltung einer K ette zu gesatt. u. ungesatt. KW -stoffen bing von der 
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Menge des angewandten A1C13 ab, walirend die Umlagcrung ebensogut m it 5% , wie 
m it 100% A1CI3 verlief. Da beim Cracken des Petroleums 10— 15% A1C13 gebraucht 
werden, so finden wahrscheinlich diese beiden Rkk. nebeneinander statt. Selbst bei 
Anwesenlieit von ungesatt. KW -stoffen im Petroleum is t das Cracken elier auf eine 
Umlagerung der Radikale, ais auf eine Polymorisation des ungesatt. Riickstandes 
zuriickzufuhren. So fand O. A sc h a n  (L ie b ig s  Ann. 324 [1902]. 1) z. B. Diisopropyl 
ais gesatt. Prod. bei der Beliandlung von Amylen m it A1C13, was wahrscheinlich auf 
einer Vereinigung der beiden Isopropylradikale von 2 versehiedenenMoll. berulite.—  
Die Hydrierung der aromat. KW -stoffe zu den C y c lo h e x a n d e riw . m it Pt-Schwarz 
nach der Methode von V o o r h e e s  u. A dam s (C. 1922. III. 1369) vcrlief schnell u. 
zufriedenstellend, ausgenommen bei n. Seitenketten m it mehr ais 4 C-Atomen, die sieh 
zum Teil unter Bldg. von M etliylcycloliexan spalteten. —  SehlieClich wurde die Struktur 
einiger cycl. KW -stoffe durch Dehydrierung iiber Pd-Sehwarz nach der Methode von  
ZELINSKI (Ber. Dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 3121) bewiesen u. die gebildeten aromat. 
KW -stoffe durch einige D er iw . identifiziert. Diese Methode zur Identifizierung erwies 
sieli ais aufierordentlich prakt., nur nahm die Ausbeute an dehydrierten Prodd. mit 
einer Anliiiufung von Methylgruppen im  Kern ab.

V e r s u c li e. Zur Herst. des Ausgangsmaterials wurden die cycl. KW -stoffe 
m it n. K ette nach W urT z u. F i t t i g ,  die m it sekundaren Gruppen nach F r i e d e l  u. 
C r a f t s  hcrgestcllt, u. darauf bei gewóhnlielier Temp. m it Pt-Schwarz hydriert. Die 
aliphat. KW -stoffe wurden durch Behandlung der Alkylbromide m it N a nach W u r tz  
gcwonnen, m it Ausnalime von Heptadecan, das aus Stearinsaure erhalten wurde. —  
n-Propylbenzol. Aus Chlorbenzol oder Brombenzol u. n-Propylbromid (Kp. 56—63°) 
nach W u r tz  u. F i t t i g .  Kp. 156— 157°. —  n-Butylbenzol. Mit n-Butylbromid (Kp. 99 
bis 101°) neben viel D iphenyl. Kp. 179— 181°. — n-Amylbenzol. Aus Benzylbromid u. 
Butylbromid. Kp. 194— 197°. —  Isoamylbenzol. Kp. 190— 194°. —  Isopropylbenzol. 
Aus Benzol u. Isopropylbromid ( +  A1C13). Kp. 150— 152°. —  sek. Butylbenzol, K p. 170 
bis 174°. —  tert. Butylbenzol. Kp. 167— 169°. —  m-Didihylbenzol. Kp. 176— 181°. —  
Beim Erhitzen von Cydohexan  (Kp. 78,5— 79,5°, D . n 4  0,7875, nn 1 1  =  1,4371) m it 
wasserfreiem A1C13 im Autoldayen 3 Stdn. auf 135— 145° wurde unverandertes Aus- 
gangsmaterial zuriickerhalten. —  Metliylcyclohexan (Kp. 98— 100°, D . n 4 0,7791, db 1 1  =  
1,4291) blieb ebenfalls unyerandert. —  m-Dimethylcyclohexan (Kp. 119— 120°, D . u 4

0,7819, nn 1 1  =  1,4298) blieb beim Erhitzen m it A1C13  unyeriindert; o-Dimethylcyclo- 
hexan (Kp. 123— 125°, D . u 4 0,7929, nn 1 1  =  1,4347) u. p-Dimethylcyclohexan (Kp. 119,5 
bis 120,5°, D . n 4 0,7819, nu 1 1  =  1,4299) lagerten sieli in  die m-Verb. um, die nach der 
Dehydrierung u. folgenden Nitrierung m-Dimethyltrinitrobenzol lieferte. —  Aus Alhyl- 
cyclohexan (Kp. 128,5°, D .1̂ ,, 0,7972, nn 1 1  =  1,4373) bildete sieh bei Einw. von 5% , 
30% u. 100%A1C13 neben Athan in  90— 95%ig. Ausbeute ni-Dim etliylcyelohexan. — 
n-Propylcyclohexan  (Kp. 153— 154°, D . n 4 0,8025, hd 1 1  =  1,4449) u. Isopropylcyclo- 
hexan (Kp. 151— 153°, D .1^ 0,8090, nn 1 1  =  1,4444) lieferten bei Einw. von 50 bzw. 
30% A1C13  neben Propan in  80— 85 bzw. 88— 90%ig. Ausbeute 1,3,5-T-rimethylcyćlo- 
liexan (Kp. 138— 140°, D . u 4 0,7834, n ^ 1 1  =  1,4327). —  n-Butylcydoliexan  (Kp. 176,5 
bis 178,5°, D .11̂  0,8078, nn 1 1  =  1,4449), sek. Bulylcydohexan  (Kp. 172— 17'4,5°,
D . “ 4 0,8156, nu 1 1  =  1,4487) u. tert. Butylcydohexan  (Kp. 167— 169°, D . u 4 0,8205, 
n Du  =  1,4538) bildeten m it 25—30% A1C13 neben Butan Tetramethylcydohexan  
(Kp. 160— 165°, D . x 1 4 0,7970, nu 1 1  =  1,4394) in  85%ig. Ausbeute. Bei Behandlung 
der tert. Yerb. m it 100% AlCl3 sank die Ausbeute auf 50— 55% unter Steigerung der 
gebildeten Butanmenge. —  n-Am ylcydoliexan  (Kp. 194,5— 198°, D . u 4 0,8160, nn 1 1  =  
1,4466) m it 33% A1C13 neben viel Butan (40,6 g pro Mol.) 20— 30% Methyl- u. Tetra- 
metliylcyclohexan. —  Isoamylcyclohezan  (Kp. 190— 194°, D . n 4 0,8136, npu  =  1,4477) 
m it 25% A1C13 neben Butan (24,3 g pro Mol.) die gleichen Prodd. wie bei der n-Verb., 
u. auBerdem T>entamctliylcydoliexan (Kp. 180— 185°, D . 1 ] 4 0,8081, nn ’ 1  =  1,4455) in 
50— 55%ig. Ausbeute. —  m-DuUhylcydohexan  (Kp. 169— 173°, D . Ł 1 4 0,8118, n D1Ł =  
1,4449) m it 30% A1C13 neben Butan 80% Tetramethylcyclobutan. — n-Octan (Kp. 123,5 
bis 125,5°, D . “ 4 0,7155, n D“  =  1,4027), n-Decan (Kp. 170— 173°, D . n 4 0,7435, n Du  =  
1,4189) u. Heptadecan (F. 18,5— 19,0°, D . 2 ° 4 0,7763, no2’ =  1,4335) lieferten unter 
teilweiser Zers. zu Butan die Ausgangsprodd. in  30— 35, bzw. 55— 60, bzw. 50— 55%ig. 
Ausbeute zuriick. —  D iisobutyl (2,5-Dimetliylhexan) (Kp. 106— 108,5°, D . l l 4 0,7197, 
nn 1 1  =  1,3996) wurde mit 28% A1C13 zu 74% zu Butan (43,0 g pro Mol.) zers., ebenso 
wurde D iisoam yl (2,7-Dirnethyloctan) (Kp. 157— 159°, D . u 4 0,7354, nn 1 1  =  1,4134) 
zum groBen Teil unter Bldg. von Butan zerstórt. —  Bei der Behandlung von sek. Butyl-
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benzol m it 25% A1C13  wurden 36% zu Butan zers., wiilirend der R est Yielleiclit aus 
Tetramethylbenzol bestand. —  Zur Best. der Konst. der bei der Einw. von A1C13 ge- 
bildeten gesatt. cycl. Verbb. wurden diese durch Dehydrierung in die entspreehenden 
Benzolderiw . ubergefiihrt. Nach der Methode von Z e l in s k i  (1. c.) wurden die Dampfe 
der betreffenden Fil. iiber auf ca. 300° erliitztes Pd geleitet, das naeli der Methode von
G. T a u sz  u. N . VON P u tn o k y  (C. 1919. III. 1047) hergestellt wurde. Das Prod. aus 
Athylcyclohexan lieferte dabei m -Xylol, das zur Identifizierung in m-Dimethyltrinitro- 
benzol ubergefiihrt wurde. D ie Rlc.-Prodd. aus o- u. p-Diniethylcyclohexan wurden 
ebenfalls zum m -Xylol deliydriert. Aus den Prodd. der Propylcyclohexane lieB sich  
nach der Dehydrierung eine Fraktion yom Kp. 146— 150° isolieren, die bei der Nitrierung
1,3,5-Trimetliyllrinitrobenzol vom F. 230— 232° gab. D ie m it A1C13 behandelten Butyl - 
cyelohexane lieferten nach der Dehydrierung ein Rk.-Gemiscli, in dem ein definiertes 
Tetramethylbenzol durch Nitrierung u. Bromierung nicht identifiziert werden konnte. 
(Ann. Office Nat. Combustibles liquides 4. 83— 10S. Jan./Febr. 317— 59. Marz/April. 
Lyon, U niv.) P o e ts c h .

Fritz Sigm und, Ober die Eirmirhung von ullravióletten Slrahlen auf Aldehyde. 
Studien iiber den Hexahydroplienylacetaldehyd, Hexahydro-f}-phenylpropionaldehyd und 
n-Dodecylaldeliyd. (Vgl. F r a n k e  u . S ig m u n d ,  C. 1926. I. 1979.) Hexahydroplienyl- 
acetaldehyd spaltete unter der Wrkg. ultravioletter Strahlen reichlich u. regelmaBig 
Gas ab (ca. 175 cem aus 1,75 g in 6  Stdn.), welches 8 8 % CO entliielt. Aus der be- 
strahlten FI. konnte durch Dest. Hexahydrololuol isoliert werden. — Iiexahydro-fl-plienyl- 
propionaldeliyd spaltete langsamer u. weniger Gas ab (40 cem aus 1 g in 10 Stdn.), 
welches ebenfalls fast ganz aus CO bestand. D ie Isolierung des zu erwartenden Hexa- 
hydrośitliylbenzols gelang nicht, denn die bestrahlte F I. bestand hauptsaclilich aus 
anscheinend hoheren Polymorisationsprodd. des Aldehyds, die nicht dest. oder kry- 
stallisiert werden konnten. Der Aldehyd geht sehr leicht in sein schon krystallisiertes 
Trimeres iiber. —  Die beiden Verss. sind ein weiterer Beweis dafiir, daB die Unfahigkeit 
eines Aldehyds, im  ultravioletten Liclit CO abzuspalten, einen SchluB auf Ggw. eines 
C0H 5 oder einer C-Doppelbindung zulaBt, nach dereń Hydrierung die CO-Abspaltung 
nicht mehr gehindert wird (vgl. F r a n k e  u . P o l l i t z e r ,  Monatsh. Chem. 34 [1913]. 
797). —  3,13 g n-Dodecylaldehyd spalteten in 8  Stdn. 180 ccm Gas ab, welches 80%  
CO entliielt. Aus der bestrahlten FI. konnte durch Dest. n-Undecan isoliert werden.

Y e r s u c h e .  Ausfiihrurtg der Verss. wie friiher. —  Darst. des Hexahydroplienyl- 
acelaldeliyds vgl. C. 1928. II. 984. —  Iiexaliydro-(}-plienylpropionaldehyd, C6H U -CH2- 
CH2-CHO (vgl. S k ita , Ber. Dtsch. eliem. Ges. 48 [1915]. 1693). Aus seinem Acetal 
(dessen Darst. in spaterer M itt.) m it sd. verd. H 2 S 0 4. Leichtbewegliche FI. von starkom  
Aldehydgeruch, Kp. 205°, K p.1G 93— 95°. Semicarbazon, C1 0 H 1 9 ON3, Krystalle aus verd. 
A., F. 133°. —  Trimerer Aldehyd, (C9H 1 0O)3. Der frisch dest. Aldehyd erstarrte mehrmals 
beim Stehen iiber Naeht in C 02-at volIig zu Krystallen. Bei jeder Dest. hinterbleibt 
fast die Hiilfte ais unter Zers. hochsd., Icrystallin. erstarrender Riickstand. Feinste 
Nadelbiischel aus A ., F . 100°. —  n-Dodecylaldeliyd (Laurinaldehyd). Durch katalyt. 
Dehydrierung von n-Dodecylalkohol iiber Messingspiinen bei 520°. Kp. 227— 235°. 
Semicarbazon, F . 101— 102°. (Monatsh. Chem. 52. 185— 91. Juli. Wien, Univ.) Lb.

Ernst Deussen und Paul Hacker, TJntersuchungen in  der Mono- und Sesąuilerpen- 
reihe. X . Zur Konstitution der alcliven Garyophyllene. (IX . vgl. C. 1 9 2 9 .1. 58.) Nachdem  
vor einiger Zeit (C. 1928. I. 337) fiir y-Caryophyllen Formel I  sehr wahrscheinlich ge- 
macht worden ist, wiirde dem (i-Caryophyllen, welches in naher Beziehung zur y-Verb. 
steht (vgl. C. 1926. II . 2898), Formel H  zu erteilen sein. —  S e m m le r  u . M a y e r  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 44  [1911]. 3657) haben durch Ozonisierung eines Caryophyllen- 
gemisches u. oxydatiYen Abbau der Ozonidspaltprodd. die Caryophyllensuure erhalten 
u. dieser Formel H I zugeschrieben. Da dieser Siiure fiir die Konst.-Best. der Caryo- 
phyllene groBe Bedeutung zukommt, haben Vff. sie aus dem 1. c. beschriebenen ein- 
heitlichen Ozonid Yon I dargestellt u. Beweise fiir ihre Ringstruktur zu erbringen ge- 
sucht. Sie wurde ais Ag-Salz analysiert, welclies scharf stimmende Werte gab. Ihre 
konstitutive Ahnliehkeit m it der Pin- u. Norpinsiiure kommt in ihrem Verh. gegen Br 
zum Ausdruck. Sie reagiert damit in Chlf. oder Essigester auch beim Erwarmen nicht. 
Daher wurde das Yon PERKIN u . S im o n s e n  (Journ. chem. Soc., London 95 [1909]. 
1177) bei der Norpinsiiure benutzte Verf. angewendet, indem das Na-Salz m it PC15 

im sd. W .-Bad in  das Chlorid ubergefiihrt u. dieses ohne Isolierung sof ort m it 1 bzw.
2 Br2 im Rohr im sd. W.-Bad, bei 2 Br2 schlieBlich auf 120°, bis moglichst zur Ent- 
farbung erhitzt wurde. Mit 1 Br„ resultierte ein oliges, mit 2 Br2 ein sirupóses Prod.;

83*
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ersteres enthielt 2% zu wenig Br fiir ein Monobromderiv., letzteres 4% zu wenig Br 
fiir ein Dibromderiv. Dieser Widerstand gegen die Br-Aufnahme ist im  EinWang m it 
der Ringstruktur der Saure. D ie Bestandigkoit letzterer gegen H N 0 3 haben schon 
S e m m le r  u . M a y e r  festgestellt. Auch von K M n04 in  schwefelsaurer Lsg. wird sie 
schwer angegriffen; selbst in 50%ig. ELSO,, u. bei' einer bis 50° gesteigerten Temp. 
wurde nach 6 -std. Oxydation ein Teil unverandert zuriickgewonnen. —  Um  den Ring 
aufzuspalten, wurde LU der Kalischmelze bei 160 bis schliefilich 180° unterworfen, 
dio M. in  W. gel., m it H 2S 0 4 stark angesauert u. m it W.-Dampf fraktioniert dest. Nur 
die fliichtigen Sauren wurden untersucht. Sie bestanden aus Essigsćiure u. Isovalerian- 
saure u. wurden nach dem Verf. von H o l z m a n n  (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pliarmaz. 
Ges. 236 [1898]. 433) durch fraktionierte W .-Dampfdest. getrennt, sodann ais Ag- 
Salze analysiert. D ie Isovaleriansaure wurde daran erkannt, daB ihre Salze zunachst 
geruchlos waren, aber nach einiger Zeit den Geruch der freien Saure annahmen, ferner 
an der Krystallform des Ba-Salzes, Plattchen u. zugespitzte Nadeln beim Verdunsten 
der wss. Lsg. im Vakuum, wogegen das Ba-Salz der inakt. Methyliitkylessigsaure, welche 
allenfalls noch in Prago kam, bisher nicht krystallin. erhalten worden ist. Die Bldg. 
obiger beiden Sauren ist m it Pormel III im Einklang. nTT

^ < -C O .il

U c < c h ,
c h . co2ii i n

V e r s u c h e. Ozonisierung von I wio friiher in 8  Teilen Clilf. bei ca. — 15°, im 
Vakuum auf ca. 3 / 4 eingeengt, mit W.-Dampf dest. —  Eliichtige Anteile: Ameisensaure 
u. das fruchtartig riechende Ol, welches friiher ein Semicarbazon yon F . 207° (Zers.) 
geliefert hatte. Das Ol wurde jetzt in die beiden Fraktionen 85— 90° u. 140— 145° 
(11 mm) zerlegt, erstere nach Pfefferminz- u. Rautenól rieehend, letztere geruchlos. 
Erstere gab ein Semicarbazon C,u //n 1 OAr3, F . 170°, also von einem K eton C1 0 H 1 8 O, 
welches anscheinend auch S e m m l e r  u . M a y e r  erhalten haben. Letztere gab ein 
Disemicarbazon C\iH„0O2N tt (jedoch N-Geh. zu niedrig), Zers. bei 210°; ob das zugrunde- 
liegende K eton C1 2 H 20O2 m it dem von S e m m le r  u . M a y e r  erhaltenen ident. ist, steht 
dahin. —  Nichtfliichtige Anteile: Hellgelbes Ol, welches in  A. mit Soda erschopfend 
ausgezogen wurde. Der neutrale Teil gab das schon friiher beschriebene Semicarbazon, 
Zers. gegen 120°, u. ein Gemisch von Mono- u. Dithiosemicarbazon, aus Chlf. +  Bzl., 
F. 121°, Zers. boi 165°, der Verb. C10HlGO3- —  Caryopliyllensaure (DI). Durch Oxydation 
der gesamten m it W.-Dampf nichtfluchtigen Zers.-Prodd. obigen Ozonids (olrne 
Trennung in differente u. indifferente Antoile) m it 27%ig. H N 0 3, zuerst auf 90° erhitzt, 
dann Rk. durch Kiihlen gemildert usw., bis keine rotbraunen Dampfe mehr auftraten 
(mehrere Tage bei 20— 30 g). H N 0 3 durch Vcrdampfen m it W. entfernt, gelben Sirup 
in h. W. gel., m it NaOH neutralisiert, bei 60° m it Pb-Acetat gefallt, Pb-Salz in A. mit 
H 2S zerlegt, Prod. im  Hoehyakuum auf ca. 120° erhitzt, wobei etwas Bernsteinsaure- 
anhydrid iiberging, dann R est bei 160— 170° iiberdest., dieses wiederholt. Ausbeute 
ca. 15% des angewandten I. AuBcrst zahfl., [a]D1 3  =  + 5 ,40° in  Essigester. Lsg. inh.  
W ., m it KOH neutralisiert (Lackmus), lieferte beim Stelien ein krystallin. K-Salz 
(saures ?), dieses m it A gN 0 3 das Ag-Salz, C0H 1 2 O4 Ag2. (Journ. prakt. Chem. [2] 122. 
261— 84. Juni. Leipzig, U niv.) L in d e n b a u m .

Gust. K om ppa, Beitrag zur Kenntnis des Sanienols. Um  den in der Literatur 
sehr verscliieden angogebenen F . des Sanienols endgiiltig festzustellen, hat Vf. den 
Alkohol iiber gut krj--stallisiorende Ester zu reinigen versucht. Das Rohprod. wurde 
aus einem bei 138— 141° sd., aus sibir. Tannennadelol gewonnenen Santen dargestellt 
u. zcigte Kp. 192— 198°, F. 80— 86°. Naeh zalilroiclien Fehlsclilagen fiihrte schliefilich 
dio Darst. des sauren Sanlenyldiphm ats, CO2H-CcH 4 -C0H 4 -CO2CuH 15, zum Ziel. 
1. Santenol m it Diphensaureanliydrid 10 Stdn. auf 140— 145" erhitzen, in A. lósen, 
Filtrat m it Soda ausziehen, Auszug m it Saure fallen. 2. Dieselben Komponenten in 
Pyridin 4 Stdn. auf sd. W .-Bad erhitzen, in  A. losen, m it verd. H 2 S 0 4 u. W. waschen, 
dann wie vorst. D ieses Prod. ist reiner. Aus verd. A. (Kohle), F. 119— 120°. Ester 
mit sd. alkoh. KOH (4 Stdn.) verseifen, A. abdest., Santenol m it W.-Dampf iiber- 
treiben, in A. aufnelimen usw. Blendend weifie Nadeln, nach Abprossen F . 8 6 °, der 
durch Umlcrystallisieren aus PAe. oder verd. A. oder durch Sublimieren nicht erhoht 
wird. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1751— 52. 10/7. Helsinki [Finnl.], Techn. Hoch- 
sdm le.) L i n d e n b a u m .
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F . B alas und J. B rzak, Isomerisierung und katalytisclie Hydrierung der Sandaraco
pimarsaure. (Vgl. C. 1929. II . 990.) Sandaracopimarsaure erwies sich. gegen isomeri- 
sicrendc Reagenzien, w ie Sauren u. Alkali, u. ebenso beim Erhitzen auBerst widerstands- 
fahig. Umkrystallisieren aus Eg. u. Kochen bei 155° veriinderte die Saure nieht; auch 
beim Koohen m it einer alkoli. Lsg. von H 2S 0 4 oder m it 50%ig. KOH trat keine U m 
lagerung ein. Bei der Best. unter vcrmindertcm Druok (0,3 mm) ging die Saure bei 
195° ebenfalls zum grofien Teil unyerandert iiber. Der Riiekstand nach der D est. 
zeigte jedoch schon eine teilweise Isomerisierung zu einer Saure vom E. 182°, [a]n =  
—34,9° (in 0,2°/L,ig. Lsg. in A.), die sich durch ihre rechteckigeń Tafelchen in  der 
Krystallform von der Sandaracopimarsaure unterschied, jedoch nieht naher unter- 
sucht wurde. Erst beim Erhitzen auf 240° im C 02-Strom wurde ein Prod. erhalten, 
das nach wiederholtem Umkrystallisieren aus Aceton farblose Krystallbiischel vom
E. 156°, [<x]d =  + 64 ,5° (in' 0,2%ig. Lsg. in A.) lieferte. Diese Verb. hatte die gleicho 
Zus. C20H 3„O2, wie die Sandaracopimarsaure, u. bildete wie diese ein krjstallisiertes 
NH ,-Salz. Wurde im  C 02-Strom auf 310° erhitzt, fand eine betrachtliche Zers. statt, 
wie sie ebenfalls bei anderen Harzsauren der Zus. C20H 30O2 beobachtet wurde. Nach 
dem Zerlegen der Rk.-Prodd. in  ath. Lsg. durch Ausschutteln m it verd. Alkali u. W. 
in einen sauren u. neutralen Bestandteil lieB sich aus dem ersten ein weiBes, amorphes 
Pulver vom  E. 125— 130°, [oc]d =  +32 ,5°, isolieren. Der neutrale Teil der Zers.-Prodd. 
lieferte nach Dest. im Vakuum einen KW -sioff, C10H2S, der wahrscheinlich durch Ab- 
spaltung von C 0 2 entstanden war. K p.12195°, [<x]d =  + 26 ,9° (in l,0% ig. Lsg. in 
Chlf.), cZ17,] =  0,9784, nn 1 7  =  1,5465. —  Bei der Hydrierung der Sandaracopimarsaure 
in  Eg. m it einer kolloidalen Pt-Lsg. unter H-Druclt entstand Dihydrosąndaracopimar- 
sdure, C20H 32O2. Aus A. farblose Tafelchen vom E. 180°, [a]n =  + 23 ,90  (in 0,4°/oig. 
Lsg. in A.). D ie krystallograph. Unters. zeigte, daB die Symmetrie der Krystalle m it 
der der Dextropimarsaure ident. war, namlich rhomb.-bisphenoidal. a : b : c =
0,7355: 1: 1,9402. —  Aus dem Vergleich der Eigg. der Sandaracopimarsaure m it denen 
der von H e n r y  (Journ. chem. Soc., London 77 [1901]. 151. 1161) erhaltenen inakt. 
Pimarsaure u. der von TSCHIRCH (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 244 
[1906]. 702) isolierten Saure ziehen Vff. den SchluB, daB diese unreine linksdrehende 
Sandaracopimarsaure in  Handen hatten. Nach den Itrystallograph. Unterss. war zu 
schlieBen, daB die Sandaracopimarsaure nieht zur Gruppe der Abietinsśiuren gehorte. 
Weiter lieferte sie ebenso wie ihre Isomerisierungsprodd. leicht krystallisierte N H 4- 
Salze, wahrend die Abietinsauren nur gelatinose N H 4-Salze bildeten. Bei der De- 
hydrierung der Sandaracopimarsaure durch Erhitzen m it S entstanden nur amorphe, 
undefinierte Substanzen im  Gegensatz zu den Abietinsauren, die bei dieser Rk. den 
Grundkohlenwasserstoff Reten lieferten, u. zur Dextropimarsaure, die ais Dehydrierungs- 
prod. Dimethylphenanthren bildete. Dieses Verh. bestarkte die Ansicht der Vff., daB 
der Sandaracopimarsaure eine andere Struktur zugrunde liegt, ais den Abietinsauren 
(u. Lavopimarsaure), u. daB die Ahnlichkeit m it der Dextropimarsaure rein zufalliger 
Natur ohne inneren Zusammenhang der Struktur war. (Coflect. Tray. chim. Tcheco- 
slovaquie 1. 352— 59. Juni. Prag, U niy.) P o e t s c h .

E. Boedtker und R. Kerlor, Synthese eines D icym yls. E in D icym yl haben 
C ia m ic ia n  u . S i l b e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 3  [1910]. 1536) aus Cymol u. Benzo- 
phenon im  Sonnenlieht erhalten. Denselben KW -stoff hat B o e d t k e r  (C. 1929- II. 
608) in  dem bei der Sulfitcellulosefabrikation abfallenden rohen Cymol aufgefunden 
u. ihm die Konst.-Eormel (p)CH 3 -C6H 1 -C(CH3 )2 -C(CH3 )2 -CcH.1 -CH3 (p) zugeschrieben. 
Die Richtigkeit dieser Eormel haben Vff. durch folgende SjTithese bewiesen:

C«H l<CO*CHs (1) C'5H ^C(O H )(CH 3)1 g ^ < S c h 3)2 ~ ~ y  [ C° H i<C(CH3)a- l
Darst. von p-Tolylmethylketon aus Toluol, CH3'COCl u. A1C13 unter 100 mm Druck 

bei nieht uber 4°. K p . 14 110°. Dasselbe wurde mit CH3M gJ umgesetzt. Das Carbinol 
konnte nieht rein erhalten werden, weil es auch bei Dest. im  Hochvakuum W . abspaltet. 
Das Rohprod. wurde in das Jodid ubergefiilirt, indem man es m it gesatt. H J-Eg. bei 
Raumtemp. einige Stdn. stehen lieB. Darauf wurde uberschiissiger Zinkstaub zugefiigt 
(H-Entw. sehr gering), nach einigen Stdn. (ofters schiitteln) mit NaOH alkalisiert, 
fliichtige Prodd. m it W.-Dampf entfernt, schaumiger Riickstand filtriert, Eilter m it 
sd. A. ausgezogen. Lsg. liefert Blattchen, E. 157°, ident. m it dem bękannten D icym yl, 
C20H 26. Dieses is t also ein symm. Di-p-tolyltetramcihylathan. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 188. 1681— 83. 24/6.) L i n d e n b a u m ..
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Giinther Schiemann, Uber aromatisćhe Fluorverbindungen. III. Nitrierung der 
Fluortolwle. (II. ygl. C. 1928. II . 554.) Zum Vergleich der orientierenden Wrkg. von 
F  u. OH3 wurde die Nitrierung der nach dem Borfluoridyerf. dargestellten Fluortoluolc 
untersucht. Verd. H N 0 3 wirkt unter milden Bedingungen nicht ein u. oxydiert unter 
starkeren Bedingungen das CH3. Durch konz. H N 0 3  werden m- u. o-Fluorloluol recht 
glatt zu Gemischen yon Mononitroderim. nitriert, wahrend p-Fluorloluol nur wenig 
Nitroderiy. liefert, w eil ein groBerer Teil in  2,6-Dinilro-p-kresol iibergefuhrt wird. Das 
Nitrodcriy. durfte daher 4-Fluor-3-nitrotoluol sein. —  D ie Trennung der isomeren 
Nitro-m-fluortoluole ergab ais Hauptprod. 3-Fluor-6-nitrotoluol, daneben wenig 3-Fluor-
4-nitro- u. noch weniger 3-Fliior-2-nitrotoluol. D ie Stellung des N 0 2 in  den bciden 
crstcn Verbb. wurde durch Austausch von F  gegen 0C H 3  u. Identifizierung der er- 
lialtenen bekannten Prodd. erm ittelt. D ie Konst. der 3. Verb. ergibt sieh daraus, daB 
die Bldg. eines 5-Nitroderiv. m it N 0 2 in m zu F  u. CH3 lióchst unwahrseheinlicli ist.
—  3-Fluor-6-nitrotoluol wurde zum 4-Fluor-o-toluidin reduziert u. dieses nach dem 
Borfluoridvei'f. in 2,5-Difluorloluol ubergefiihrt. —  Die Trennung der isomeren Nitro- 
o-fluortoluole ergab ais Hauptprod. 2-Flicor-5-nilrololuol (Konst.-Beweis wie oben), 
daneben wahrscheinlich 2-Fluor-G-niirotoluól. —  Aus der Unters. folgt, daB F  ein- 
tretendes N 0 2 uberwiegend nach p dirigiert, u. daB scine dirigierende Kraft der des 
CH3 deutlicli iiberlegen ist. Letzteres geht daraus heryor, daB im 2-Fluor-5-nitro- u.
4-Fluor-3-nitrotoluol das N 0 2 die m-Stellung zum CH3 einnimmt.

V e r s u e h e. m-Tolyldiazoniuniborfluorid, C7H 7N 2F.,B. m-Toluidin in starker 
HCl-Lsg. diazotieren, m it 40%ig. H BF,-Lsg. versetzen, Nd. m it verd. H B F4, A. u. A. 
waschen. Zers. bei 108°. —  m-Fluortoluol. Durch trockene Zers. des vorigen. Nach  
Stehen iiber festem Na2C 03 K p . 768 114— 115°. —  o-Tolyldiazoniumborfluorid, C7H 7N 2F4 B. 
Analog. —  o-Fluortóluol, Kp.„c 30°, K p .1719°, bei Dest. unter at-Druck starkę Zers. 
Spaltct nach einiger Zeit H F  ab. —  Nitrierung von m-Fluortoluol: 40 g tropfenweisc 
m it 44 ccm H N 0 3 (D. 1,51) yersetzen, Temp. anfangs — 10 bis — 5°, dann — 5 bis 0°, 
schlieBlich bis 20°, nach einigem Stehen 1 / 2 Stde. auf 55° erwarmen, auf Eis gieBen usw. 
Ausbeute 53,5 g. K p.70G 215— 217°, F . 17°. —  60 g o-Fluortoluol lieferten analog 15 g 
unyerandertes Prod. (Vorlauf) u. 54 g N itroderiw . yon K p . 766 217— 225°, F . 22°. —
4-Fluor-3-nitrololuol, C7H 0O2N F. In  20 g p-Fluortoluol bei — 15 bis — 10° 10 ccm H N 0 3 

(D. 1,51) tropfen, nach 38 Stdn. (bei hochstens 4°) Krystalle von Dinitrokresol (nachst. 
•Verb.) absaugen, F iltrat auf Bis gieBen usw., iiber CaCl, getrocknetes Prod. fraktionieren. 
K p . - C0 231°. Ausbeute 2 g. Das reine Prod. zeigt Kp.„ 104,2° (korr.), in  festem  C 02 

erstarrend, F . 1— 2°. —  2,6-Dinilro-4-methylphenol, C7H 6 0 5N 2. W ie yorst. in Eis- 
mischung, nach 3 Stdn. (bei — 10°) aufarbeiten. Gelbe Nadeln aus CC14, F. 81°. —  
Trennung der Nitro-m-fluortoluole durch oftere fraktionierte Dest. im Vakuum, Ab
saugen der beim Stehen sieh abscheidenden Krystalle u. erneutes Fraktionieren der 
festen u. fl. Anteile. —  3-Fluor-4-nitrotoluol, C7H 0O2N F. Ausbeute 4 g  aus obigem 
Ansatz. Monokline Nadeln aus A., F. 53,2° (korr.). Krystallograph. Unters. ygl. Original. 
.— 3-Methoxy-4-nitiptóluol. Aus yorigem m it sd. methylalkoh. KOH. Krystalle aus 
CH3OH, F . 60— 61°. — 3-Fluor-2-niłrotoluol, C7H 0O„NF. Ausbeute 2,2 g. K p.l ł 92,2 
bis 92,6° (korr.), F. 17,5— 18°. —  3-Fhwr-G-nitroioluol, C,H6 0 2N F. Ausbeute 47 g. 
K p . 1 0  97— 98°, Krystalle, F . 27— 28°. —  3-3Iełhoxy-6-nitrotoluol, C8H n0 3N. Aus yorigem  
wie oben. Nadeln aus Lg., F. 52° (korr.). Liefert m it KMjiO., in sd. W. 3-Mcthoxy-6- 
nilrobenzoesdure, aus W ., F. 133°. —  4-Fluor-o-tóluidin, C7H SN F. Aus 3-Fluor-6-nitro- 
toluol m it Sn u. konz. HC1 (W .-Bad), nach Alkalisieren m it W .-Dampf ubertreiben usw. 
K p . 15  92— 94°, am Licht oder in der Warnię schnell Rotfarbung. P ikrat, C1 3H u 0 7N 4F, 
gelbe Krystalle aus A ., Sintern boi 192°, F. 199°. Benzoylderiv., aus A., F. 166°. p-Nitro- 
be.nzoylde.riv., C1 4H u 0 3N 2F, seidige Nadeln aus A ., F . 168°. —  4-Fhior-o-tólyldiazonium- 
borjluorid, CjH0N 2F5 B. Aus yorigem Amin wie oben. Nadeln, Zers. bei 114— 115°.
—  2,5-Difluorloluol, C7H„F2. Durch Zers. des yorigen. Nach Stehen iiber K 2C 03

K p . 775 117°, F. ca. — 35°, schwach toluolahnlich rieehend. —  Trennung der Nitro- 
o-fluortoluole w ie bei den m-Verbb. ergab aus obigem Ansatz: 46 g 2-Fluor-5-nitro- 
toluol, C7H G0 2N F, K p . 1 3  99,4— 99,6° (korr.), gelbliche K rystalle, F. 41,5° (korr.). —
2-Methoxy-5-nilrololuol, aus CC14 u. Lg., F. 62— 63°. Daraus m it K M n04 in sd. W.
2-Methoxy-5-nitrobenzoesaure, aus sehr yerd. HC1, F . 150°. —  2-Fluor-6-jiitrotoluol, 
C7H 60 2N F. Ausbeute ca. 9 g. K p.u  97— 97,2° (korr.), F. — 2°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
62. 1794— 1805. 10/7.) _ L in d en b au m .

Giinther Schiemann und Wilhelm Roselius, Uber aroimlische Fluorverbindungen.
IV. Fluorstoffe des D iphenyls. (III. ygl. yorst. Ref.) Im  AnschluB an fruhere Unterss.
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(II. M itt.) wurden weitere Fluorderiw. des Diphenyls dargestellt. —  VAN H o v e  (C. 1923.
I. 311) hat bereits 2- u. 4-Fluordiphenyl beschrieben. Vff. haben diese Verbb. u. das
3-Isomerc nach dem Borfluoridyerf. dargestellt. —  Das in  der II. M itt. besehriebene
3,4,4'-Trifluordiphenyl, welelies jetzt reiner erhalten wurde, konnte in ein Nilroderiv. 
ubergefiihrt werden. Das NO, nimmt aus unten angegebenen Griinden wahrscheinlich 
Stellung 5 ein. Das cntsprechende Aminodcriv. lieferte nach dem Borfluoridyerf. das
з,4 ,4 ',5-Telrafluordiphenyl. DaB in diesem 3 F-Atome in einem Kern stehen, ergab dio 
Oxydation m it Cr03 +  etwas V 20 5 in sd. Eg.; denn es wurde 4-Fluorbenzoesaure (F. 181 
bis 182°) erhalten. D iese Saurc lieferten nach dem gleichen Verf. auch 4,4'-Difluor-
и. 3,4,4'-Trifluordiphenyl. —  SchlieBlich wurden die Mol.-Voll. des Diphenyls u. seiner 
Fluorderiw . u. ferner die Voll. der aromat, gebundenen F-Atome berechnet (Nahercs 
vgl. Original). Es hat sich gezeigt, daB p- oder o-standiges F  den offenbar n. Raum  
von 10— 11 Einheiten, m-stiindiges F  dagegen einen viel Meinercn Baum bcansprucht, 
so daB in diesem Fallc beim Ersatz yon H  durch F  eine Kontraktion des Mol. eingetreten 
ist. Da nun beim tjbergang vom 3,4,4'-Trifluordiphenyl zum Tctrafluordiphenyl das 
hinzukommende F  wieder sehr wenig Raum beanspruclit, so schliefien Vff., daB dasselbo 
in  einer m-Stellung zum anderen Kern steht. Danach folgt, zusammen mit dcm Oxy- 
dationsergebnis, Stellung 5 ais die wahrscheinlichste. —  Zu bemerken ist noch, daB 
die Verbb. m it F  in  3 besonders tief schm., u. daB alle Verbb. Losungsmm. sehr fest 
halten.

V e r s u c h e .  Diphenylyl-(2)-diazo)iiumborJluorid, C1 2HgN 2F 4 B. 2-Aminodiphenyl 
in HC1 bei 0° diazotieren, 40%ig. H B F, zugeben, hellgelbe Krystalle m it verd. HBF,,, 
A. u. A. waschen. Zers. bei 80,5— 81°, sehr zersetzlich, indem sich schon nach 1 — 2  Tageń 
eisblumenartige Krystalle der nachst. Verb. bilden. —  2-Fluordiphenyl■ Durch trockcno 
Zers. des yorigen, Ruckstand aus A. umkrystallisicren, m it W.-Dampf dest. Krystalle, 
F. 71— 72°, D . 254 1,2452, Mol.-Vol. 138,2. —  Diphenylyl-{4)-diazoniutnborfluorid, 
C1 2H„N2F 4B. Aus 4-Aminodiphenyl. Graugelbes Krystallpulyer, Zers. bei 115,5— 116°,
D . 254 1,430, Mol.-Vol. 187, sehr bestandig. —  4-Fluordipfienyl. Wic oben. Bliittchen, 
F. 74— 75°, D .25j 1,247, Mol.-Vol. 137,9. —  Diphenylyl-{3)-diazoniuiiiborfhuyrid,
C1 2H 9N 2F 4B. Aus 3-Aminodiphenyl, dargestellt aus m-Nitroanilin nach B la c k e y  u. 
SCARBOROUGH (C. 1928. I. 805). GrauweiBe Krystalle, Zers. bei 90,5— 91°, bestandig.
—  3-Fluordiplienyl, C1 2 HJF, F. 2G— 27° (korr.), D . 184  1,2874, Mol.-Vol. 133,6. —  4,4'-Di- 
fluor-3-nilrodiphenyl. Fruhere Darst. (II. M itt.) yerbessert durch langsames Ein- 
riihren yon Difluordiphenyl unter W.-Kiihlung in H N 0 3 (D. 1,4), 1-std. Erwarmen 
auf 40— 50°, dann kurz auf 100— 105°. Nitrierung gelingt auch in  Eg. —  3,4,4'-Tri- 
fluordiplienyl. Reinigung durch Umkrystallisieren aus Lg., Aceton u. verd. A ., Trockncn 
in der Pistole (sd. CH3OH) u. Sublimieren. WeiBe Nadeln, F . 83°, D . 254 1,481, Mol.-Vol. 
140,5. —  5-Nilroderiv., C1 2H 0O2N F3. In H N 0 3 (D. 1,4) einriikren, langsam auf 100 bis 
105° erwarmen, yon etwas 01 abgieBcn, erkalten lassen. Gelbliclie Nadeln aus Lg. u. 
A., F. 103,8° (korr.). —  5-Aminoderiv., C1 2H 8N F 3. Mit Sn u. HC1 wie in  der II. Mitt. 
Nadeln aus yerd. A ., F . 71,5° (korr.). —  3,4,4'-Trifluordiphenylyl-(5)-diazoniumbor- 
fluorid, C1 2H 6N 2F 7B. Aus yorigem wie oben. Krystalle, Zers. bei 102— 102,5°. —  3,4,4',5- 
Telrafluordiphenyl, C1 2H 6F4. Durch Zers. des yorigen. Gelbe, fettglanzende, einmal 
schwach graue Nadeln aus A., F . 138,5— 139°, D .25, 1,708, Mol.-Yol. 132,3. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 62. 1805— 14. 10/7. Hannoycr, Techn. Hochsch.) LiNDEUBAUM.

W. Dilthey und R. Dinklage, Zur Formulierung der Farbsalze. (I-Ieteropolare 
Kohlensloffverbindungen. V II.) (VI. vgl. C. 1928. I . 3073.) Neuerdings yersucht man 
yielfach, einfache Farbsalze m it.H ilfe des Losungsm. (meist W .) zu formulieren, weil 
yiele Farbsalze m it W. krystallisieren, welches nicht ohne Zers. des Mol. cntfernt werden 
kann (vgl. besonders L i f s c h i t z  u . G i r b e s ,  C. 1928. II . 881). D ie Bldg. eines Farb- 
salzes aus Carbinol u. Siiure soli also z. B. nicht nach A, sondern nach B zu formulieren 
sein:

► [(CH^jN • CeH 4 • ę R J X  +  I-LO (A)
(CH3),N • C6H. • CRj • OH +  HX —

I— >  [(CII3)2N • C9H4 ■ CR,, H20]X (B)
Es erhebt sich demnach die Frage, ob in solchen oder ahnlichcn Farbsalzen das 

zentrale C- (oder N-) Atom chcm. ungesatt. ist oder nicht. Bisher hat man dieselbe 
bejaht u. auch nicht angenommen, daB sich bei der Lsg. des Salzcs in W. dieses an die 
Liicke addiere. Auf Grund der ionoiden Formulierung der Farbsalze ergibt sich eine 
sehr einfache Beziehung zwisehen farblos u. farbig, z. B .:
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RSC • C l ---- >  [R:jCe]Cl I  + Pyridin [R,C, Py]Cl I I  H=0  R3 C-OII
farblos farbig farblos ^  farblos

(unpolar) (d ipolar) (d ipolar) (unpolar)
Es gibt also 2 Reihen yon Carboniumsalzen, farbige (I) u. farblose (II), 'welche 

sich durch Ggw. oder Eehlen einer ortigen Liicke am zentralen C unterseheiden. Vff. 
bezeichnen II ais Carbonium-, I ais Carbeniumsalze. D ie von WiELAND, spater von  
W e itz  u . S c h w e c h te n  (C. 1927. I. 2296) dargestellten Additionsprodd. von nega- 
tiven  Resten an Triarylamine waren ais Ameniumsalze, die Salze der Azine usw. ais 
Azenium-, Ozazenium-, Tliiazeniumsalze zu bezeichnen. Analog: Xanthenium-, Methe- 
nium-, Pyreniumsalze. —  Beim Losen eines Farbsalzes in  W. cliirften die Farbioncn 
zu Polyhydrationen werden. Ob aber das W. in das Innere des Ions eindringt, ware 
von Fali zu Fali daran zu entscheiden, ob bei der Lsg. eines wasserfrcien Salzes eine 
Rk. cintritt. Ist eine solche nicht erkennbar, andcrt sich auch die Lichtabsorption 
nicht, so wird man W. in der ortigen Liicke nur annehmen diirfen, wenn es sich schon 
im festen Salz darin vorfindct. N un krystallisiercn tatsachlich yielc Farbsalzc m it W ., 
zalilrciehe andere jedoch ohne W. Vf£. habcn einige weitere der letzteren Art dar
gestellt: MalachiigriinpercMorai, CjjH^O^NoCl, griine Nadeln aus Eg. —  Brillanigrun- 
perchlorat, griine, gelbglanzendo Nadeln aus E g., nach Entfernung von anhaftendem  
Eg. wasserfrei. —  BTwdaminperchlorat, C3 0H 3 5 O7N 2Cl, dunkelrote, grunglanzende 
Nadeln m it 1 H 20  aus Eg.-A.-W ., bei 110° wasserfrei, Żers. gegen 150°, sehr hygroskop.
—  Eryslallviolettperchlorat, C25HnoO,,N;iCl, yiolette, grunglanzende Taifelchcn aus Eg., 
Zers. bei 190— 200°. —  Victoriablauperchlorat, C3 4H 3,]04N 3C1, dunkelblaue, messing- 
gliinzende Wiirfel aus Nitromethan, explosive Zers. bei 260— 265°. —  Pararosanilin- 
pcrclilorat, C10H 1 RO4N 3Cl, dunkelrote, grunglanzende Nadeln. —  Mcthylenblauper- 
cJilorat, CiCH 1 s0.jN3C1S, dunkelblaue, goldglanzende Krystalle aus Eg. u. A. —  p-Amino- 
triphcnylcarbcniujiipcrclilorał, C1 0H 1 6 O4NClj dunkelrote Krystalle aus E g., F . 209— 210°.
—  p-Dimelliylaminotriphenylcarbeniumpikrat, C:7H 2 20 7N 4, dunkelrote Krystalle aus
A ., F . 169— 170°. —  Diese wasserfrcien Salze beweisen, daB die Farbstoffbldg. durch 
Gleichung A richtig wiedergegeben wird, u. daB dic festen Salze eine koordinationschem. 
Liicke am Zentralatom enthalten. D a bei der Lsg. keine wesentliche Farbanderung 
eintritt, darf eine Ausfullung der Liicke durch Losungsm. nicht angenommen werden. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1834— 39. 10/7. Bonn, U niy.) * LlNDENBATJM.

Robert D. Schmidt, BertholdStein und Curt Bamberger, Zur Frage der Isomcria 
bei dem 9-Phenyl-9-benzylfluoren. Das von S c h l e n k  u. BERGMANN (C. 1929. 1.2644) 
beiE inw . von Benzoylchlorid auf 9-Phenylfluorennatrium erhaltene isomere 9-Phenyl-
9-benzylfłuoren vom F .125—1260 sollte sieli nach den Angaben der Autoren auf Zusatz 
yonChromsaure quantitativ in das hoher schmclzendc Isomere vom  F. 136° ( S c h l e n k ,  
F. 139°) umlagern. Da diese Methode der Umlagerung nicht eindeutig schien u. mog- 
licherweise die Chromsaure auf irgendeine Beimengung oxydierend einwirlcen konnte, 
crschien es erforderlich, den Verbrauch an Chromsaure titrim etr. zu bestimmen. Bei 
der Wiederholung der Verss. nach S c h l e n k  u . B k r g m a n n  gelang es jedoch nicht, 
das Isomere vom F. 125— 126° zu erhalten, sodaB eine Isomerie bei Fluoren-9-derivv. 
zweifelhaft erscheint, so lange keine genauen Bedingungen zur Reproduzierbarkeit 
der Verss. yorliegen.

V e r s  u c h e .  9-Phcnyl-9-benzylJluoren. Nach S o iil e n k  u. B e r g m a n n  (1. c.) 
aus einer ath. Suspension von 9-Phenylfluorennatrium u. Benzoylchlorid. Aus n-Propyl- 
alkoliol weiBe Blattchen, F . 135,5— 136° (unkorr.), aus Eg. derbe Prismcn, F. 136 
bis 136,5° (unkorr.). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1890— 91. 10/7. Elberfeld, Wissen- 
schaftl. Alizarin-Lab. d. I.-G. Farbenindustrie.) P o e t s c h .

Erich Haack, Zur Frage nichtklassischer Isoineriefalle bei Anthracenderivateń. 
S c h l e n k  u . B e r g m a n n  (C. 1928. II . 8 8 8 ) wollen bei einigen D eriw . des Anthracens, 
Fluorens u. Indens Isomerien aufgefunden haben, welche bei Annahme ebener Ring- 
systeme uncrkliirlich sind u. daher durch Neigung der Ringebenen gegeneinander 
erklart werden. Vf. beschaftigt sich m it 3 Isomerenpaaren der Anthracenreihe. —
I. D ie isomeren 9,10-Diphenylanthracene. Neben der bekannten Verb. yon F. 247° 
[249—250° (korr.)] (I) wollen obige Autoren ein Isomeres von F. 214° (II) durch 
Kochen des 9,10-Diphenji-9,10-dihydro-9-oxyanthracens in X ylol m it K  u. darauf 
m it einem Alkylhalogenid, besonders tert.-C4H 0Cl, erhalten habcn. Nach dieser Vor- 
schrift erhielt Vf. ebenfalls neben I die farblosen Drusen yon II [F. 217° (korr.)], obwohl 
m it geringerer Ausbeutc. Ais isomeres Diphenylanthracen rnuBte II beim Erhitzen 
m it S unyerandcrt bleiben. Es entwickelte jedoch lebhaft H 2S u. ging dabei in reines I
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iiber, war oder enthielt folglich ein Iiydriertes I. —  Obiges Diphcnyldihydrooxyanthracen 
spaltet in  sd. X ylol kcin W. ab, dagegen iiuBerst leielit (in wenigen Min.)"bei Zusatz 
eines Stiickchens KOH oder aucli K  unter glattem  Ubergang in I. Bei Verwendung 
von K erfolgt lebhafte H -Entw., u. dadurch muB natiirlich teilweise Red. des gebildeten
I eintreten. In der T at erkielt Vf. durch Kochen von I in X ylol m it 1 Mol. K  u. Ein- 
tropfen von A. II m it reckt guter Ausbeute. —  Zur Identifizicrung wurden die beiden
9,10-Dihydro-9,10-diphenylanthracene dargestellt, welche nach SCHLENK-BERGMANN 
bei 190 bzw. 199° u. 208° schm. sollen. Vf. hat I  m it N a in sd. Amylalkohol reduziert 
u. das Rohprod. in  Nitrobzl.-A. (1:1)  gel. Der langsam ausfallende 1. Anteil lieferte 
aus Toluol-A., dann Essigester das eine Isomere, Tafeln, F. 227— 228° (korr.). D ie 
aus der Nitrobzl.-Mutterlaugc ausfallende Substanz lieferte das andere Isomere, 
Krystalle aus Toluol-A., dann Essigester, F . 198,5— 199,5° (korr.), ident. m it der 
Verb. obiger Autoren (auch die Dimorphie wurde beobachtet). Beide Verbb. gaben 
mit II F.-Depressionen, waren also nicht damit ident. Aufkliirung braehto die D e
hydrierung m it S bei 180° im N-Strom u. Best. des entwickelten H 2S durch Auffangen 
in 50% ig. KOH +  ca. 5% Pb-Aeetat. I  lieferte keine Spur, II ca. 0,6 Mol., jedes 
der beiden Dihydrodiphenylanthraceno 1 Mol. H 2 S. II enthielt demnach nur 50 bis 
60% Dihydroyerb. In der Tat krystallisierte aus beliebigen Gemischen von I u. der 
Dihydroyerb. 227— 228° (nicht der isomeren) II neben einer der Komponenten aus. —  
Zur Sicherheit wurden die Ultrayiolett-Absorptionsspektren samtlicher Verbb. be- 
stimm t. D ie Spektren der beiden Dihydroverbb. sind prakt. ident.; dio Absorption 
begiimt erst bei ca. 28Ó A. D ie Kurvo von I zeigt ein starkes Maximnm bei ca. 365 A. 
Dasselbe Kurvenbild weisen H  u. das 50%ig. Gcmisch von I u. der Dihydroyerb. 
227— 228° auf, nur m it den halben Absorptionskoeffizienten, entsprechend der halben 
Konz. an dem absorbierenden I. —  Da sich II beim Krystallisieren aus yerschiedenen 
Lósungsmm. nicht zers., schien eine Mol.-Verb. yorzuliegen. Tatsachlich zeigte das 
Auftau-Schmelzdiagramm (vgl. R h e in b o l d t , C. 1 9 2 6 . I. 2069), daB oine solche 
Verb. im  Verlialtnis 1: 1 besteht. Dagegen stellt das Diagramm des Gemisches yon
I m it der anderen Dihydroyerb. die Kurye zweier Substanzen dar, welche weder Misch- 
krystalle noch Verbb. bilden. Aus Gemischen beider krystallisieren denn auch dio 
Komponenten nebeneinander aus. —  Mit der ermittelten Natur yon II sind dio von 
S c h l e n k -B e r g m a n n  angefiihrtcn Rklc. u. Analysen in gutem Einklang.

II . D ie isomeren 9-Plienyl-10-o-tólylanthracene. Durch Kochen von 9-Phenyl-
10-o-tolyl-9,10-dihydro-10-oxyanthracen in X ylol m it IC u. darauf m it tert.-C4H 0Cl 
erhielten S c h l e n k -B e r g m a n n  ein Prod. von F . 172— 173°, welches sie ais i s o - 
m e r e s Phenyl-o-tolylanthracen ansprachen. Vf. hat diesen Vers. nieht wiederholt, 
sondern nur folgendes festgestcllt: Obigc Oxyverb. liefert, in X ylol m it KOH gekocht, 
unter W.-Abspaltung reines Phenyl-o-tolylanthracen von F. 257° [261— 262° (korr.)]. 
Kocht man dieses in  X ylol m it K , tropft A. ein, gibt nach Lsg. des K  vicl A. zu u. 
liiBt iiber Nacht bei 0° stehen, so krystallisiert etwas Ausgangsmaterial aus. D ie 
Mutterlaugensubstanz schm. nach Umkrystallisieren aus Amylalkohol unscharf bei 
170— 173°, nach weiterem Umkrystallisieren aus Acetanhydrid, dann X ylol scharf 
bei 186— 187° (korr.), bildet schriig abgesehnittene Tafeln (S c h l e n k -B e r g m a n n ), 
wird durch N a in  sd. Amylalkohol nicht yeriindort u. ist daher reines Dihydrophenyl-
o-łolylanłhracen. Dieselbe Verb. entsteht durch Red. von Phenyl-o-tolylanthracen 
m it Na in sd. Amylalkohol; sie liefert m it S genau 1 Mol. H 2S. D ie isomere Verb. 
konnte nicht isoliert werden; sio bildet sich anscheinend in sehr kleiner Menge. Aus 
Gemischen yon Phcnyl-o-tolylanthracen u. Dihydroderiy. krystallisiert® immer ersteres 
zuerst aus, dann letzteres. DaB die beiden Verbb. keine Mol.-Verb. bilden, zeigte 
auch das Aufbau-Sehmelzdiagramm. Diese Dihydroyerb. diirfte also dem Dihydro- 
diphenylanthracen 199° entsprechcn. Das ScHLENK-BERGMANNsche Prod. 172 
bis 173° war wahrscheinlich unreino Dihydroyerb. —  III. D ie isomeren 9,10-Diliydro- 
9-phenylanthracene. V. B a e y e r  u . S c h i l l i n g e r  (1880) haben ais 9,10-Dihydro- 
9-phenanthracen eine Substanz von F. 120— 120,5° beschrieben, welche m it sd. starker 
H J in eine Verb. yon F. 87° iiberging. S c h l e n k - B e r g m a n n  erhielten eine Verb. 
von F . 87° u. sprachen sio ais Isomeres obiger Verb. 120— 120,5° an, um so eher, ais 
sie selbst einmal ein Prod. von F. 123° erhielten u. dieses mittels N a in dio Vcrb. 87° 
umwandeln konnten. Vf. erhielt aus 9-Phenylanthracen m it N a in Amylalkohol, Na 
oder K  +  A. in  X ylol stets ein Dihydroderiy. von F. 87° [90— 91° (korr.)], welches 
m it S genau 1 Mol. H2S entwickelte. Bei unyollstiindiger Red. entstanden zwischen 
87 u. 151° schm. Gemischc von Phcnylanthracen u. scincm Dihydroderiy. Das Auftau-
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Schmelzdiagramm dieser beiden Verbb. zeigte, daB das Eutoktikum bei einem ca. 
95% Dihydroverb. enthaltenden Gemisch liegt, u. daB ein 50%ig. Gemiseh sebarf 
bei 119— 120° sebm. In letzterem liegt eine Mol.-Verb. vor. Dieso laBt sieh aus wenig 
CH3OH oder A. umkrystallisieren, wahrend bei viel Losungsm. Entmischung eintritt. 
Offenbar lag auch in  obigen Prodd. 120— 120,5° u. 123° diese Mol.-Verb. vor, ent- 
standen durch unvollstandige Red. H J  (V. B a e y e r )  u . Na ( S c h l e n k )  wirken auf 
das darin enthaltene Phenylanthracen ein, welchem auch die Braunfarbung mit 
Pikrinsaure (v. B a e y e r )  zuzuschrciben ist. —  Diese Resultate, zusammen m it den 
von M e i s e n h e i m e r  u . T h e i l a c k e r ,  M e e r w e i n  u . M ig g e  u . K l i e g l  (C. 1929.
I. 2054. 2420. 2883) erhaltenen, fiihren zu dcm SchluB, daB wir uns die kondensierten 
aromat. Ringsysteme dooh wohl eben vorstellen konnen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
62. 1771— 83. 10/7. Gottingcn, U niv.) L in d e n b a u m .

Robert E. Schmidt, Berthold Stein und Curt Bamberger, Ober D i- und Tri- 
chinone der Anthracenreilie (Berichligung zur Arbeit von G. Heller und Mitarbeilern 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 62 [1020\. 92S). (Vgl. C. 1 9 2 9 .1. 2767.) Das sogenannte Pseudo- 
niiropurpurin  von B r a s c i-i (Ber. Dtscli. chem. Ges. 24  [1891]. 1615), das von H e l l e r  
u. Mitarbcitcrn (1. c.) ais eine ,,Cliinonnitronsaure“ angesehen wurde, gehort zu der 
Klasse der Anthradichinone, die von D im r o t h  (C. 1922. I. 341) niiher untersucht 
wurden, u. entspricht seinem Verli. nach der Eormel I. Mit schwachen Red.-M itteln  
geht es unter Aufnahme von 2 H-Atomen glatt in  Nitropurpurin  iiber. Analog ist die 
von H e l l e r  beschriebene l,2,5,6-Telraoxyanthrachinon-4,3,8,7-di-[cliinonnitronsdure] 
das Chinon des Dinilrohcxaoxyanthrachinons, also ein Antliradichinon der Formcl H, 
das bei gelinder Red. in das 3,7-Dinitro-l,2,4,5,6,8-hexaoxyantlirachinon  iibergeht. 
Letzteres liefert bei der Oxydation unter Aufnahme von 1 Atom O, der quantitativ  
erm ittelt wurde, wieder n  zuriick. D ie von H e l l e r  ais Umlagerung bzw. Isomerisierung 
angesehenc Rk. ist tatsachlich auf eine Red. bzw. Oxydation zuriickzufuhren.

•OH

d o  J  ÓH CO l  CO X
Die „Isomerisierung“ des DinitrohexaoxjTanthrachinoi)s durcli H N 0 3 stellt in Wirklich- 
keit eine Oxydation zu H dar, wie es schon fiir gewisse Polyoxyanthrachinone im
D . R . P . 6 6  153 u. von D im r o t h  (1. c.) besekrieben wurde. D ie Umlagerung der 
vermeintlichen „Chinonnitronsaure" ist tatsachlich eine Red. zum entsprechenden 
Nitrooxyanthrachinon, wobei die Red. unter weitgehendem Abbau eines T iiles der 
Substanz stattfindet u. die Ausbeute infolge dieser „A utoxydation“ erheblich mehr 
herabgesetzt wird ais bei der Red. m it einem Red.-M ittel. D ie relativ groBe Bcstandig- 
keit dieser Antliradichinone, die sieh bei steigendem Geh. an OH-Gruppen erhoht 
u. durch negative Gruppen noeh verstarkt wird, findet ihr Analogon im Chinon der 
l >2,4,5,6,8-Hexaoxyanihrachinon-3,7-disulfonsaiire, das durch Oxydation der Hcxa- 
osyanthraehmondisulfonsaure m it H N 0 3 in Ggw. von H 2 SO., erhalten wird u. im 
trockenen Zustand jahrelang haltbar ist; ebenso deckt sieh die W .-Lóslichkeit von H, 
die durch die Nitrogruppen in /3-Stellung noeh erhoht wird, m it den Beobachtungen 
bei Anthradichinonen. Das von H e l l e r  beschriebene Phenylhydrazinsalz ist in Wirk- 
lichkeit das Salz desDinitrohexaoxyanthrachinons, da infolge der starkenRed.-Eahigkeit 
von Płienylliydrazin sofort eine Red. von n  stattfindet. Das bei der Red. der vermeint- 
lichen „Chinonnitronsaurc“ m it Na„S von H e l l e r  erhaltene Di-[ehinonoxim ] oder 
Dinitrosoprod. erwies sieh ais Dinitrohexaoxyanthraeliinon u. ebenso stellt das ent- 
sprechende Pyridinsalz das Salz dieser Verb. dar. Bei der von H e l l e r  besehriebenen 
„dritten gelben Form“ , die dieser ais weiteres Isomeres der Nitronsaure ansah, handelt 
es sieh um ein Antliratrichinon  III, das bei der Red. iiber das Diehinon unter Aufnahme 
von 4 H-Atomen in Dinitrohexaoxyanthrachinon verwandelt wird. Das sehr zur Selbst- 
red. neigende, recht unbestandige Trichinon entspricht in seinen Eigg. durchaus anderen 
Trichinonen (vgl. D im r o t h , 1. c.).

V e r  s u c h e .  (In Gemeinschaft m it Danziger.) D ie B est. des Oxydations- 
wertes des Di- u. Trichinons aus Dinitrohexaoxyanthi-achinon erfolgte nach der Methode 
von S o r e n s e k  u. L in d s t r o m -L a n g  (K o l t h o f f , MaBanalyse [Berlin 1928] II ., 433), 
Beim Anthradichinon II wurde 96 bzw. 96,5%, beim Anthratrichinon HI 89% des 
theoret. Oxydationswertes ermittelt. —  Die zur quantitativen Ox37dation der Hexa-
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oxyanthrachinone zum Anthradichinon benutzte Methode beruhte darauf, daB gewisse 
Polyoxyanthrachinonc ein sebr scharfes Absorptionsspektrum geben, die dazu gehórigen 
Anthradichinone aber nicht. 1,2,4,5,6,8-Hexaoxyanthrachinon wurde m it M n0 2 in konz.
II2SO., versetzt. D ie starkę Fluorescenz u. das Spektrum war nach Verbraueh von  
1,25 g Braunstein (84,1%  M n02) auf 1 / 100 Mol. ganz verschwunden. Zur Oxydation 
yon Dinilrohexaoxyanthrachinon, das m it Borsaurc zuniichst in den sog. Borsaureester 
iibergcfiihrt wurde, zum entspreehenden Anthradichinon wurde bis zum Verschwinden 
des Spektrums die gleiche Menge M n02 verbraucht. —  Zur Priifung der Selbstred. 
wurde II einmal in 10%ig. wss. S 0 2 u. im Parallclvers. in eiskaltem W. gel. D ie er- 
haltenen Ndd. waren yollig ident. u. bestanden aus Dinitrohexaoxyanthrachinon. Mit
S 0 2 4,9, m it W. 2,25 g Ausbeute aus 6 g Ausgangsmaterial. —  Zur Darst. des gelben 
Tricbinons III wurde II m it H N 0 3 (1,5) yersetzt u. bei 25° stehen gelassen. Gelbe 
Krystalle, in vóllig trockenem Zustande zicmlich haltbar. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 
1884— S9. 10/7. Elbcrfeld, Wissenschaftl. Alizarin-Lab. der I. G. Farbenind.) P o e t s c ii .

Louis F. Fieser und Emma M. Dietz, Beitrag zur Kenntnis der Synthese von 
mehrkernigen Anlhracenen (Bc.merhu.ngen zu einer .Arbeit von E. Clar). (Vgl. C. 1929.
I. 1341. 2769. 2770.) Ais Erganzung zu den Arbeiten von C l a r  u . Mitarbeitern iiber 
dio Darst. yon Dibenzanthracenen durch Erhitzen o-methylierter Naphthophenone 
konnten Vff., dio dio reinen Ketone statt des Isomerengemisches yerwandten, einen 
betraclitlichen Untersehied in der Leichtigkeit der Anthracenbldg. feststellen. 2-Methyl- 
l,2'-dinaphthylketon bildete beim Erhitzen sehr schnell unter W.-Abspaltung 1,2,5,6- 
Dibenzantliracen, wahrend die Kondensation m it dem isomeren 2-M ethyl-l,l'-dinaphthyl- 
keton langsamer yerlief u. l-Benzoyl-2-methylnaphthalin sich noch weniger leieht zu 
1,2-Benzanthracen kondensierte. ErwartungsgemiiB lieB sich das 2-M cthyl-l-[phen- 
anthroyl-9'\-naphthalin (I) m it der reaktionsfahigen Mesostellung des Phenanthrens 
ebenfalls leieht zu dem KW-stoff II kondensieren. Dabei wurde ais Nebenprod. eine 
betraehtliche Menge Phenanthren erhalten, das wahrscheinlich aus gebildeter Phen- 
anthren-9-carbonsaure entstanden war. Dio m it dem 2-Methyl-l,2'-dinaphthylketon  
erhaltenen guten Resultate yeranlaBten Vff., die Synthese eines lióheren Benzohomologen 
des Anthracens unter Verwendung des Diketons III zu yersuchen, das ebenso wie 2,6- 
Dimethyl-1,2'-dinaphthylketon aus 2,6-Dimethylnaphthalin u. /3-Naphthoylchlorid ge- 
wonnen wurde. Das Monoketon ging beim Erhitzen leieht in ein Methyldibenzanthracen 
iiber, u. HI lieferte ebenfalls leieht 2,3,8,9-Di-[naphtho-r,2']-chrysen  (IV).

Zur Erklarung des Rk.-Mechanismus dieser Art yon Kondensationen nehmen Vff. 
an, daB die Rk. bei Venyendung yon o-Metliylbenzophenon zu einer intramolekularen
1,4-Addition fiihrt, unter primarer Bldg. eines unbestandigen Dihydroanthracenderiy., 
das durch Wanderung von H  dann 9,10-Dihydroanthranol ergeben konnte, eine Sub- 
stanz, die leieht durch Erhitzen in Anthracen iiberzufiihren ist.

V e r s u o h e. 2-Methyl-1,1'-dinaphthylketon, C22H 1 0 O. Darst. ahnlich, w ie C la r  
(1. c.) es beschreibt. F . 171°. — 2-M ethyl-l,2'-dinaphthylketon. F . 142— 143°. — Isomeres 
Melliyl-1,2'-dinaphthylketon, C22H 1 6 0 . Aus Bzl.-Lg. gelbe Platten, F. 154,5°. —  1-Ben- 
zoyl-2-methylnaphthalin. Aus"Benzoylchlorid u. /?-Methylnaphthalin. Aus CH3OH 
F. 71°. —  Zur Kondensation wurden die Ketone im Dest.-Kolben solange zum schwachen
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Sieden erhitzt, bis sieli koin W. mehr in  der Vorlage kondensierte. Rk.-Dauer u. Aus- 
beuto fiir: 2-M ethyl-l,2'-dinaphthylketon, 30 Min., 32% ; 2-M etkyl-l,l'-dinapktkyl- 
keton, 5 Stdn., 32% ; l-Benzoyl-2-m ethylnaplithalin, 26 Stdn., 10%. —  1,2,5,6-Dibcnz- 
anthracen. — 1,2,7,8-Dibenzantliracen. —  1,2-Benzanthracen. F . 155— 157°. — 2-M ełhyl-
l-[phenanthroyl-9']-naphthali7i, C2CH 180  (I). Durch Erhitzen eines Gemisckes von  
Phenanthren-9-carbonsaure m it PC15 auf 130° u. Behandeln des gebildeten rohen Saure- 
chlorids m it /3-Methylnaphthalin in  Tetrachloratlian u. A1C13. Aus Bzl.-Lg. dichto 
Krystallbiischel, F. 170°. —  1,2,3,4,5,6-Tribenzanthracen, C20H 1G (II). Durch Erhitzen  
von I bis zum Kp. Neben Phenanthrcn nach Dest. bei 4 mm u. Umkrystallisieren  
aus Bzl. rundę Biischel von Mikrokrystallcn, F- 224°. MaBig 1. in  Bzl. oder Eg. —
I,2,3,4,5,6-Tribenzanthraćhinon, C26H 1 .,02. Durch Oxydation von II m it Cliromsaure- 
anliydrid. Aus Bzl. u. Eg. K rystalle von gelber Farbę, F. 244°. Roto Kiipe. —  2,6- 
DimełKyl-1,2'-dinaphthylketon, C23H lsO. Aus /S-Naphtlioylchlorid u. 2,6-Dimethyl- 
naphthalin ( + A1C13). Krystallines Pulver, F . 111°, sil. in Bzl. u. E g., wl. in  Lg. —  
3'-Methyl-l,2,5,6-dibenzanthracen, C23H 1(!. Gclbc Plattchen, F . 244— 245°, wl. in  Eg.,
II. in  Bzl. m it gruner Fluorescenz. —  3'-Mełhyl-l,2,5,6-dibenzanthrachincm, C23H 1 4 0 ,.
Mit Chromsaureanhydrid in Eg. Aus Methyliithylketon orangefarbene Nadeln, F . 223”. 
LI. in B zl., weniger 1. in Eg. Roto Hydrosulfitkiipe. — 2,6-Dim cthyl-l,5-di-[naphlhoyl-2']- 
naphthalin, C3 1 H 2 1 0 2 (HI). Aus /J-Napkthoylchlorid u. 2,6-Dim cthyl-l,2'-dinaphthyl- 
keton nach F r ie d e l - C r a f t s  oder besser, aus 1 Mol. 2,6-Dimetkylnaphtlialin u.
2 Moll. /3-Naphthoylchlorid in  CS,. Aus X ylol Meino Nadeln, F. 278°, wl. in  Eg. oder 
A ., in  konz. H 2SO,] orangefarbene Lsg. —  2,3,8,9-Di-[naphtho-l,2']-chrysen, C3 1H 20 (IV). 
Aus III durch 3-std. Erhitzen bis zum Kp. u. Dest. des erhaltenen Prod. unter 2 mm 
u. Erhitzen. Orangefarbenes Sublimat. Wl. in  X ylol, etwas leichter 1. in  Dekalin, 
Tetralin oder Chinolin, noch lóslicher in Nitrobzl. Aus Chinolin oder Pyridin orange
farbene Blattchen. F . 500° (m ittels Thermoelement auf dem Schmelzbloek). (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 6 8 . 1827— 33. 10/7. Bryn Mawr Coli.) POETSCH.

J. Salkind und V. Teterin, Vbcr die geovietrischen Isomeren des Tetraplianyl- 
butendióls. (Vgl. S a lk in d , C. 1927. II. 253.) Wahrend sich das a-Tciraphenyl- 
butcndiol durch seine Eigg. scharf vom Tetraphenylbutindiol unterscheidet, is t dies 
beim fi-Isomeren v ie l weniger der Fali. FF. 195— 196° bzw. 193°; Mischprobe schm. 
kaum niedriger. D ie Verbb. scheinen feste Lsgg. zu bilden. Auch eine Mischprobe 
des /J-Isomeren m it Telraphenylbutandiol (F. 202— 203°; aus Bernsteinsaureester u. 
C„H5MgBr) zeigte F . 194— 196,5°. Jedoch sind die Lóslichkeiten der 3 Verbb. recht 
verschieden. 100 g Bzl. bzw. A. losen: 0,335 bzw. 0,45 g gesatt. Glykol; 0,018 bzw.
0,96 g /?-Athylenglykol; 0,0069 bzw. 3,17 g Acetylenglykol. Ferner ergaben Verss., 
daB Mol.-Verbb. dieser Substanzen nieht vorliegen kónnen. —  SchlieBlieh wurde noch 
die Einw. von Br in Chlf. bei Raumtemp. auf samtliche Verbb. untersueht. Tetra
phenylbutindiol liefert Krystalle von F. 198°, welche K r u g lo w  (Privatm itt.) ais 
2,2,5,5-Tctraphenyl-3,4-dibro)n-2,5-dihydrofuran, (C0H 5 ).,C-CBr: CBr-C(C0 H5)„, erkannt

" i-------- o — — 1

hat. —  Tetraphcnylbutandiol reagiert m it Br unter HBr-Entw. u. Bldg. von 2 Prodd., 
welche durch CH3OH trennbar sind. Das leichter 1. Hauptprod. ist 2,2,5,5-Telra- 
phcnylMrahydroJuran, (C6H 6)2C-CH,'CH,-C(C(1H 5)n, F . 182°. Das wl. Prod. ist

i-------O — '
1.1.4.4-Tetraphenylbutadicn-{1,3), (C0H 5 )aC: CH-CH: C(C0H 5)2, F . 192— 193°, nach 
Wiedererstarren F . 200— 201°; kann auch aus vorigem m it Br erhalten werden. —  
a-Tetraphenylbutendiol liefert mit 1 Br, ais Hauptprod. das entspreehende y-Oxyd,
2.2.5.5-Tetraplienyl-2,5-dihydrofuran, F . 185°, daneben ein Dibromid, welches reiner 
erhalten wird, wenn man mehr Br anwendet. Es besitzt Formel G2RH„0Br2 oder 
G2ttII22Br2, bildet Nadeln aus Lg. oder A ., F. 192°, u. kann auch aus obigem y-Oxyd 
bei energ. Behandlung m it Br erhalten werden. Bei vorsichtiger Bromierung des 
a-Butendiols unter Eiskiihlung entsteht ein unbestiindiges Pentabromid von F . 110°, 
welches beim Erwarmen in Chlf. in  obiges Dibromid iibergeht u. auch beim Stehen 
Br abgibt. Mit CH3 0 H  liefert es weiBe Krystalle von F . 115°, anseheinend ein Mono- 
bromid. —  Das /9-Tetraphenylbutendiol reagiert m it Br etwas leichter ais das a-Isomere 
u. liefert dasselbe Dibromid von F . 192°, was verstandlieh ist, wenn man die beiden 
Verbb. ais Stereoisomere auffaBt. Es wird durch KMnOd in Aceton wie das a-Isomero 
zu Benzophenon u. Benzilsaure oxydiert. —  Bcide Isomere werden in  A. m it kolloidalem  
Pd sehr langsam zu Tetraphenylbutandiol hydriert. —  Diese Resultate bestatigen  
die Struktur des ^-Isomeren ais des 2. Tetrapkenylbutendiols. Da es kein y-Oxyd



1929. H. D . Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1297

b ild e t, muB es d ie  fu m aro id e  F o rm  se in . (B er. D tseh . chem . Ges. 62 . 1746— 50. 
10/7. L en in g rad , P ad ag o g . In s t .)  LlNDENBAUM.

Erich Krause und Gerhard Renwanz.. Neue M elallderivate des Thiophens. II . 
Tliallium-, Silicium -, W ism it-, Tellur- und gemischte Zinn- und Bleilhienyle. (I. vgl. 
C. 1 9 2 7 . II. 931.) Bei der Herst. weiterer Thienylmetallyerbb. erwies sich die Be- 
stiindigkeit der Tliienylmetalle allgemein ais ein wenig geringer ais die der entsprechen- 
den Phenylverbb. So wurde Tri-a-thienylwismut an der Luft allmahlich unter Ab- 
spaltung der organ. Bestandteile oxydiert; ebenso spaltete sich das Di-<x-thienyltellur- 
dibromid m it KOH in Thiophen u. Kaliumtellurit. Bei Eimv. von Br auf das gemischte 
Triplienyl-a-thienylzinn  oder die entspreehende Pb-Verb. wurde die Thienylgruppc 
zuerst eliminiert.

V e r s u c h c .  Zur Herst. des fiir die Organotlialliumyerbb. notwendigen a -Brom- 
łhiophens wurde zu einer Lsg. yon Thiophen in  Eg. eine gekuhlte Lsg. yon Br in Eg. 
tropfenweiso zugefugt u. das crhaltene Ol im  Vakuum rektifiziert. K p .is 42— 46°. —  
Di-a.-thienylthallibromid, (C4H 3 S),TI-Br. Aus a-Thienyl-MgBr u. Thallichlorid in
S-th. Lsg. Grauer N d., der aus absol. A. umgelost wurde. Seidige Nadeln, beim Erliitzen  
im geschlossenen Róhrchen von 250° an Braunfiirbung, bei 270° Aufschaumen unter 
yólliger Zers. Unl. in  PAe., CCI.,, A. u. Bzl., swl. in W ., zl. in A ., 11. in  Pyridin. —  Tetra- 
a-thienylsilicium, (C4H 3 S)4 Si. Durch Eintragcn von SiCl4 in  die Mg-Verb. aus a-Jod- 
thioplien u. Erhitzen auf dem Wasserbade. Aus A. diinne yierseitige Prismen, F. 135,5° 
(korr.). LI. in Bzl., A. u. h. A ., swl. in  k. A ., unl. in  W. —  Tri-a-tliienylwismut, (C4 H 3 S)3Bi. 
Mit BiCl3 u. der Mg-Yerb. aus a-Jodthiophen. Aus Bzl.-PAe. rhomb. Krystalle, F. 137,5° 
(korr.). Wl. in A ., fast unl. in  PAe. Bei Verwendung von a-Bromthiophen an Stelle 
der J-Verb. Steigerung der Ausbeute. Im Lauf von 2 Monaten yollstandige Oxydation 
zu W ismutoxyd. —  Di-a.-thienyltdlurdibromid, (C4H 3 S)2TeBr2. Mit TeBr2 u. der Mg- 
Yerb. aus a-Bromthiophen unter 2-std. Kochen am RiiekfluBkuhler. Nach Zusatz 
von Br zur getrockneten u. filtricrten A.-Lsg. u. Umfallen des Nd. aus Bzl.-PAe. 
Citronengelbe, sechsseitige Prismen, die bei 195° (korr.) zu einer braunschwarzen Fl. 
schmolzen u. sich bei 220° unter Aufschaumen vollig zersetzten. Sehr 11. in  Aceton,
11. in  B zl., Chlf., CS4, wl. in h. CC14 u. A ., swl. in  A. u. PAe. Mit sd. W. Lsg. unter 
teilweiser Hydrolyse, mit KOH Spaltung in  Thiophen u. Kaliumtellurit. —  D i- a- 
tliienyltellur, (C4 H 3 S)2Te. Aus yorigem m it yerd. salzsaurer SnCl2-Lsg. bei 80°. Ol 
yon penetrantem Geruch. Dichlorid, (C4 H 3 S)2TcCl2. Aus einer ath. Lsg. yon Dithienyl- 
tellur u. in  CC14 gel. Cl. Aus Bzl. Nadeln. F. 189,5° (korr.), gegen 250° yollige Zers. 
unter Aufschaumen. Dijodid, (C4H 3 S)2T eJ2. Mit ath. Jodlsg. Aus h. Bzl. dunnel- 
yiolette, hexagonale Prismen, F. 126,5° (korr.), gegen 190° Aufschaumen. — T ri-a- 
ihienyltelluroniumbromid, (C4 H 3 S)3TeBr. Aus dem Dibromid u. der Mg-Verb. aus 
cc-Bromthiophen in  ath, Lsg. u. 2-std. Kochen unter Zugabe yon W. Nacb Extraktion  
des gebildeten grauen Scblammes mit CH3OH u. Eindunsten Rhomboeder, F . 253° 
(korr., Zers.). Mit K J  in  yerd. CH3OH-Lsg. das Jodid. Aus CH3OH Stabchen. —  
Tri-phenyl-a-thienylzinn, (C(1H 6)3 Sn-C.1H 3 S. Aus a-Thienyl-MgJ u. Triphenylzinn- 
bromid unter Kochen am RiickfluBkuhler. Verfilzte, yierseitige Prismen. F. 206° 
(korr.). LI. in  sd. Bzl., maBig 1. in  k. Bzl., wl. in A ., swl. in  A. Bei Bromierung in  
Pyridin bei — 48° Abspaltung der Thienylgruppc unter Bldg. von Triphenylzinnbromid. 
—■ Triphenyl-a-thienylblei, (C0H 5)3Pb-C 4H 3 S. Analog yorigem m it Triphenylblei- 
bromid. F. 208° (korr.), bei 305° Żers. unter Aufschaumen. Bei Einw. von Br Bldg. 
von Triplienylbleibromid. Bei Zusatz einer alkoh. A gN 0 3-Lsg. intensiy gelber N d., 
der beim Schiitteln weiB wurde u. mit iiberschussigem A gN 0 3 in Lsg. ging. (Ber. Dtseh. 
chem. Ges. 62 . 1710— 16. 10/7. Berlin, Techn. Hochschule.) POETSCH.

H. Stanley Redgrove, Skatol. Zusammenfasscndes Ref. iiber Gewinnung, Darst., 
Konst., Best.-Methoden, Ersatzprodd. u. Literatur. (Perfuniery essent. Oil Record 
20. 193— 95. 19/6.) E l l m e r .

A. Wahl und J. Lobeck, Ober die Naphthisoindigoiine. (Vgl. W a h l  u . Mit- 
arbeiter, C. 1 9 2 8 . II. 48. 987 u. friiher.) Es gelingt nicht, a- u. /S-Naphthisatin m it 
Dioxindol oder a- u. /3-Naphthodioxindol m it Isatin zu den Isatyden zu kondensieren. 
Dagegen reagieren die Naphthisatine m it Oxindol in A. +  wenig N H 3 oder Piperidin 
schon in der K alte unter Bldg. von a- u. fi-Mononaplithisaian (I), fast weiB, krystallin., 
fast unl. —  Erhitzt man die a-Verb. I  m it Acetanhydrid u. wenig Mineralsaure, so 
tr itt tiefe Farbung ein, u. beim Erkalten fallt u-Mcmonaplithisoindigotin oder a -Naphth- 
indol-(3)-indol-(3')-indigo (II) aus, schwarzyiolett, krystallin., aus Pyridin krystallisier- 
bar. Kann auch direkt aus a-Naplithisatin u. Oxindol in Eg.-HCl erhalten werden.
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Gibt m it Zn in Eg. ein selir unbestandiges Leukoderiv., in  Acetanhydrid dessen Mono- 
acełylderiv., weiBe Krystalle, F . oberhalb 300". Erhitzt man die erst rote Lsg. von

II in konz. H.,SO.,, so wird sie grungelb. GieBt man in W ., neutralisiert die violett- 
rote Lsg. u. gibt Na Cl oder KC1 zu, so fallen die amorphen Salze der Disulfonsaure 
aus. —  Die /3-Verb. I  gibt, mit Acetanhydi'id-H2S 0 4 erhitzt, eine grunseliwarze, schlieB- 
lich  violette Lsg., welche beim Erkalten braune, in Pyridin 1. Krystalle ausscheidct. 
Dereń ELSOj-Lsg. ist schmutzig grun, spiiter blau. Wahrscheinlich liegt ji-Mcmo- 
naphthisoindigotin (II) vor. Gibt m it Zn in Eg. ein Diacetylleukoderiv., Krystalle aus 
Ameisensiiure. —  Die beiden Dinaphthodisulfisatyde, dargestellt aus den Naplith- 
isatinen m it H ,S  in k. CH3OH, enthalten merkwiirdigerweise 3 Atome S, verlialten 
sich aber sonst w ie andere Disulfisatyde. So zerfallt die a-Verb. in sd. Pyridin in
a,a'-Dinaplitliisoindigotin u. a.-Naphthoxindol. Letzteres (aus der Mutterlauge) wurde 
ais Benzylidenderiv., goldgelbe Krystalle, E. 241°, charakterisiert. Ersteres entsteht 
auch, wenn man das Pyridin durch NaOH, NH,,OH oder N a2C 0 3 ersetzt, ferner nach 
dem CuCl-Verf, (1. c.). Es ist ein dunldes, unl. Pulver u. gibt m it konz. H 2 S 0 4 eine 
Disulfonsaure, dereń Salze krystallisieren. —  Obiges /S-Disulfisatyd ist scliwer rein 
zu erhalten. —  Die Disulfonsaure des Isoindigotins farbt Wolle aus saurem Bade 
orange, die von II (<x-Verb.) schwarzviolett u. wenig waschecht, die des a,a'-Dinaphth- 
isoindigotins blausehwarz u. waschecht. Der EinfluB der Naphthalinkerne tritt deutlich  
liervor. (Compt. rond. Acad. Sciences 1 8 8 . 1683— 85. 24/6.) L in d e n b a u m .

Hans Lindemann und Schetschko RomanofJ, JiingscMiisse bei Acełyloximen  
aromalischer o-Oxyketojie. Bei der Nitrierung von Indoxazenen (L in d em an n  u. 
T h ie l e ,  C. 1 9 2 6 . II. 1644) entstehen zuweilen alkalil. Nebenprodd., welche, w ie jctzt 
gefunden wurde, um H 20  reicher sind ais die Nitroindoxazene. Hydrolyt. Aufspaltung 
des Heteroringes kam kaum in Erage, da die 3-Alkylindoxazene stabil gegen Siiuren 
u. Alkalien sind. Um  aber sicher zu gehen, wurde Verb. I, d. h. das event. zu erwartende 
Nebenprod. des 3-Methyl-5-nitroindoxazcns, auf anderem Wege darzustellen gesucht. 
Dies gelang auch durch Nitrierung des o-Oxyaceloplicncmoxims. Man erhalt 2 Nilro- 
deriw . Das Hauptprod. ist I, denn: 1. Sein Acetylderiv. (Acetyloxim) geht durch 
intramolekulare Essigsaureabspaltung in  3-Meihyl-5-nitroindoxazen iiber, dessen Konst. 
bewiesen ist (vgl. C. 1 9 2 7 . II. 1573). 2. Das frcie Nitrolceton liiBt sich iiber das Amino- 
lteton, dessen O sim  u. des letzteren Diacełylderiv. in  das belcannte 3-Mełhyl-5-acet- 
aminoindoxazen (1. c.) iiberfuhren. 3. Dasselbe Aminoketon kann auf dem Diazo- 
wege in  Ghinacetophenon umgewandelt werden. —  Bei dem Isomeren von I diirfte 
N 0 2 dio o-Stellung zum OH einnckmen. —  I ist vcrschieden von dcm fraglichen Neben
prod. (ygl. oben). Da dieses nur ein Monoacetylderiv. bildet, war an Eormel H  zu 
denken. Diese hat sich auch ais richtig erwiesen, denn die durch partielle Red. von
2,4-Dinitrophenol u. vorsichtige Acetylierung erlialtene Yerb. war ident. m it dem 
Nebenprod. —  Das Nebenprod. des 3,5-Dimethyl-7( ?)-nitroindoxazens durfte eine 
analoge Konst. haben. Nur die Stellung des NO, ist unbekannt. Verb. HI liegt nicht 
yor, denn sie wurde dargestellt u. erwies sich ais versehicden von dem Nebenprod. —  
Die Bldg. dieser Nebenprodd. konnte auf Beimengungen der r o h e n  Indoxazene zuruck- 
gefiihrt werden. Behandelt man letztere m it h. verd. HC1, so krystallisieren aus der 
sauren Lsg. o-Acetaminophenole aus. Diese liegen aber in  den Rohprodd. nicht bereits 
vor, da sie diesen m it Alkali nicht entzogen werden konnen. Eolglich miissen die Roh
prodd. Benzoxazóle enthalten, welche bekanntlich leicht durch Sauren zu o-Acet- 
aminoplienolen aufgespalten werden. Tatsachlich gelingt dereń Isolierung durch 
Schiitteln m it k. verd. HC1 u. sofortiges Eiillen der Eiltrate m it NH,,OH. Obige Neben
prodd. entstehen also durch Nitrierung u. nachfolgende Aufspaltung der Benzoxazole. 
Diese selbst verdanken ihre Bldg. einer Art B eckm annscher Umlagerung. D ie 
r e i n e n  Indoxazene werden durch Erwarmen der Rohprodd. m it konz. HC1 u. Uber- 
treiben m it W.-Dampf isoliert. Ihre D .D . wichen von den fruher gefundenen nicht, 
die Indices nur sehr wenig ab.

HO-C- CH C- C
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V e r s u c k e. 3-Mciltylindozazen. Aus 2-Oxyacetophenonacetyloxim bei ca. 160°, 
im  Vakuum dest., Prod. 1 / 2 Stde. mit konz. HC1 erhitzen, m it Dampf dest. K p . 1 2  95°. 
Die HCl-Lsg. enthalt o-Aminophenol. —  2-Acetamino-4-nitrophaiol, CsH 8 0 4N 2 (Et).
1. Rolies 3-Methylindoxazen in konz. H 2 S 0 4 unter Kiihlung m it K N 0 3 versetzen,
1 Stde. bei Raumtemp. stehen lassen, auf E is gieBen, Prod. m it w. 10%ig. NaOH  
ausziehen, wobei 3-Methyl-5-nitroindoxazen zuriickbleibt, m it Essigsiiure fallen.
2. Aus naclist. Verb. durch Verreiben m it Acetanhydrid. Nadeln aus W. oder A .,
F. 272°. —  2-Amino-4-nilrophmol, C0H 0O3N 2. In h. Lsg. yon 2,4-Dinitropkenol in  
N H 4OH (1: 2)  bis zum Erkalten H 2S einleiten, ausgefallenes N H 4-Salz (braunrote 
Nadeln) m it yerd. Eg. yerreiben. Orangegelbe Nadeln aus A ., I ’. 146°. —  0,N -D i- 
acetylderiv., C1 0 H 1 0 O5N ,. 1. Voriges m it Acetanhydrid yerreiben, steifen Brei (II)
mit etwas konz. H 2S 0 4 yersetzen, nach Erkalten u. Zusatz von Eg. in W. gieBen.
2. Aus II m it Aeetanhydrid-H 2 S 0 4. Nadeln aus Eg., F. 196°. —  2-Oxy-5-nitroaceto- 
phenonoxim, CsH fiO.,N2 (I). Aus 2-Oxyacetophenonoxim in Eg. m it H N 0 3 (D. 1,4) 
bei Raumtemp. Das bei Kiihlung ausfallende N itrat lóst sieh unter Selbsterwiirmung, 
dann fiillt I aus, wahrend das 3-Nitroderiv. fast ganz gel. bleibt. Nadeln aus A. oder 
Bzl., P. 231°, welclie sieh an der Luft tiefgelb fiirben. —  Acetylderiv., C1 0H 1 (lO6N 2.
1. Durch yorsichtige Nitrierung von 2-Oxyacetophenonacetyloxim in Eg. m it H N 0 3 

(D. 1,4), Gemiscli der beiden Nitroderiyy. aus Bzl. umkrystallisieren. 2. Durch kurzes 
Kochen des yorigen m it Acetanhydrid. Krystalle, P. 167°. — 3-Me.thyl-5-nilroi?idoxazen. 
Aus yorigem entweder durch Erhitzen im  Vakuum auf 175— 185° u. anschlieBende 
Dest. oder m it Sodalsg. (W.-Bad). K p . 1 3  168— 169°, Nadeln aus A ., F. 134°. —  2-Oxy-
5-nilroaceioplienon, C8H 7 0 4N . Aus obigem Oxim m it sd. 20°/oig. HC1 (einige Min.). 
Nadeln aus yerd. E g., F. 111— 112°. —  2-Oxy-5-aminoacelophenon, C8H 90 2N . Aus 
yorigem m it SnCl2 in konz. HC1 (W.-Bad), Doppelsalz (Nadeln) m it H 2S zers., Filtrat 
yerdampfen, Hydroclilorid (Nadeln) m it Na-Aeetat zerlegen. Goldgelbe Blattehen  
aus W ., F. 121— 122°. —  Oxim, C8H 1 0 O2N 2, Nadeln aus W. (Kohle), F. 201— 202° 
(Zers.). Diacetylderiv. (an der Oximgruppe u. am N ), C12H 1 4 0 4N 2, durch Yerreiben 
mit Acetanhydrid, Nadeln aus E g., F. 173— 174°. —  3-Methyl-5-acetaminoindoxazen. 
Durch Erhitzen des Diacetylderiy. im  Vakuum auf 180— 190° u. anschlieBende Dest. 
K p . 1 3  215°, Nadeln aus Bzl., F. 163°. —  2-Oxy-3-?iilroacetophenonoxim, C8H 80 4N 2. 
Eg.-Mutterlauge yon I  m it W. fallen, Nd. in moglichst wenig sd. A. losen, Filtrat yon 
noch ausgefallenem I m it W. fallen. Gekriimmte Nadeln aus B zl., F. 182°, welclie 
sieh an der Luft gelb farben. —  Acetylderiv. (an der Oximgruppe), C1 0 H 1 0 O5N„. 1. Aus 
der Eg.-Mutterlauge des Acetylderiy. yon I  (ygl. oben) m it W. 2. Aus yorigem m it 
w. Acetanhydrid. Nadeln aus Bzl., F. 136— 137°. Alkal. Lsgg. rotbraun. —  2-Oxy-
3-nilroace.tophenon, C8H 7 0 4N. Aus dem Osim m it sd. 20%ig. HC1. Nadeln aus sehr 
yerd. Eg., F. 89— 90°. — o-Nitrophenylacetat. Aus o-Nitroplienol mit sd. Acetanhydrid- 
H 2 S 0 4, Roliprod. in A. m it Soda waschen. Tafeln aus Bzn., F. 40— 41°. Wird durch 
A1C13 schon bei ca. 60° Yóllig zers. —  3,5-Dimetliylindoxazen. Darst. u. Reinigung 
analog der 3-Methylyerb. D ie HCl-Lsg. enthalt 2-Amino-4-methylphenol. —  2-Acel- 
amino-4-methyl- “!-nitroplienol, C9H 1 0 O4N 2. Rohes 3,5-Dimethylindoxazen in H 2S 0 4 

m it K N 0 3  wie oben nitricren, Prod. m it NaOH ausziehen, wobei 3,5-Dimethyl-7( ?)- 
nitroindoxazen zuriickbleibt, m it Essigsaure fallen. BlaBgelbo Nadeln aus A ., Brśiunung 
bei 190— 200°, F. 250° (Zers.). Wss. Lsg. fluoresciert gelbgriin. Ace.tylde.riv., Cu H 1 2 0 BN 2, 
m it sd. Acetanhydrid-H 2SO.„ Prismen aus E g., F. 183° (Zers.). —  2-Amino-d-methyl-
6-nitrophenol, C7H 80 3N 2.~ In h. Lsg. yon 2,6-Dinitro-4-methylphenol in 2-n. N H 4OH 
bis zum Erkalten H 2S einleiten, rotbraune Nadeln aus yerd. Eg;, dann A. umkrystal
lisieren. F . 119°. N-Acetylderiy., C9H ll)0 4N 2 (EU), gelbe Nadeln aus A ., F. 143°. •—
3.5-Dimelliyl-7( ‘!)-aminoindoxazen, C9H 1 0 ON2. 1. Lsg. der Nitroverb. in h. A. m it 
10%ig. NaOH u. N a 2 S20 3 bis zur Entfarbung yersetzen, m it W. fallen, Nd. m it W. 
auskochen. 2. Nitroyerb. m it wenig konz. HC1 yerreiben, Lsg. von SnCl2 in konz. 
HC1 zugeben, yorsichtig erwarmen, schlieBlieh aufkoehen, nach Erkalten Doppel
salz m it yerd. HC1 yerreiben, wobei das Salz des chlorierten Amins (1. c.) zuriickbleibt, 
Filtrat m it H 2S zers., mit N H 4OH fallen. Krystalle aus W. oder Bzl.-Bzn., F. 110°. —
3.5-Dimethyl-7( ri)-oxyindoxazen, C9H 90 2N. Voriges in 4 Yoll. konz. H 2S 0 4 u. 1 Vol.
W. diazotieren, auf 110— 115°, spater kurz 130— 135° erhitzen, in W. gieBen. Rotliche 
Krystalle aus yerd. A ., F. 247° unter Schwarzung. (Journ. prakt. Chem. [2] 122. 
214— 31. Juni.) L in d e n b a u m .

Hans Lindemann und Hans Cissee, Ringoffnung bei a,[3-Benzisoxazolen. H. 
(I. ygl. C. 1929. I. 2056.) D ie Aufspaltung des Heteroringes der u.,fi-Benzi$oxazole
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(Indoxazene), wenn sich in Stellung 3 bestimmte Substituenten (H, OH, NHAc) be- 
finden, ist sehr wahrscheinlich kein primarer, an der Bruchstelle selbst erfolgender 
Vorgang, sondern diirfte auf einer Addition entweder an die C : N-Doppelbindung 
oder an die im  Heteroring enthaltene Konjugation beruhen. In dem so gebildeten 
Dihydroindoxazenderiy. wandert ein H-Atom unter Ringóffnung. W ie labil das 
hydrierte System ist, hat das Verh. der Indosazene bei der Hydrierung gezeigt (L i n d e - 
MANN u. PiCKERT, C. 1927. II . 1572). Wenn diese Erkliirung richtig ist, miiBte die 
Stabilitat der Indoxazene durch Substituenten im Benzolkern yiel weniger beeinfluBt 
werden ais durch solche in  Stellung 3, weil erstere in  die Konjugation nicht eingreifen. 
Vff. haben daher in Stellung 6  solche Substituenten eingefiihrt, welche in  Stellung 3 
die Stabilitat entscheidend beeinflussen, namlich N H 2, NH -C O -CH 3, Cl u. H , u. ta t
sachlich gefunden, daB dieselben zwar auch wirksam sind, aber weit weniger ais in 
Stellung 3.

Wiihrend B o r s c h e  (L i e b io s  Ann. 390 [1912]. 17) bei der Red. yon I gleich
2-Oxy-4-aminobenzonitril erhielt, ist Vff. bei vorsichtiger Arbeitsweise die Darst. 
von II gelungen. Der Heteroring in II ist merklich bestandiger ais in I. N H 4OH u. 
sd. W. wirken nicht ein. Laugen u. Siiuren verseifen bei milder Einw. zur freien Sdure. 
Erst beim Koclien der alkal. Lsgg. erfolgt Aufspaltung zu 2-Oxy-4-aminobenzonitril. 
Sie ist wohl nicht hydrolyt. Natur, da sie auch beim Erhitzen der Siture fiir sich oder 
in  Nitrobzl. eintritt, diirfte daher auf der Wanderung des 3-stiindigcn H  beruhen, 
welche durch Alkali offenbar stark begiinstigt wird. —  III yerhalt sich ganz w ie die 
zu II gehorige Saure u. erleidet erst beim Kochen der alkal. Lsgg. oder beim Erhitzen  
fiir sich Aufspaltung zum Oxynitril. D ie Wrkg. von N H 2 u. NH-CO-CH3, welche 
in Stellung 3 so verschieden ist, ist also in  Stellung 6  gleich. —  Das Ilydrazid  yon
III bildet m it Siiuren 11. Salze u. ist in k. Laugen unverandert 1. Das A zid  ist nieht 
explosiv, yerpufft beim Erhitzen nur schwach, lost sich in  sd. A. ohne N-Entw. u. 
kann sogar aus Eg. umkrystallisiert werden. Von Laugen wird es zu III yerseift. 
Durch Verkochen in hoher sd. Alkoholen liefert es die Urelhane IV. E rhitzt man diese 
m it konz. HC1 unter Druck, so wird nur die Acetaminogruppe yerseift. D ie resul- 
tierenden Aminouretliane spalten beim Erhitzen iiber den F. die betreffenden A l
kohole ab u. liefern ein swl. Prod., welches sich erst oberhalb 350° zers. u. wahrscheinlich 
ein polymeres Isocyanat ist. E in Prod. m it ahnliehen Eigg. entsteht beim Verkochen 
obigen Azids in  X ylol. —  V erhiilt man durch Verkochen des Azids in mśiBig verd. 
Eg. (ygl. dazu L in d e m a n n , C. 1929. I. 500). Es ist sehr bestśindig u. lóst sich un- 
yeriindert in  Laugen. Starkę Siiuren spalten das Acetyl ab. Durch Acetylierung 
geht es in VI iiber. In  diesem ist der Heteroring sehr labil gegen AJkalien, unter dereń 
Wrkg. VI dieselbe Ringisomerisierung erleidet w ie das 3-Aeetamino-6-nitroindoxazen 
(I. M itt.). Denn daB der neuen Verb. F orm elX H  (X  =  NH-CO-CH3) zukommt, 
folgt daraus, daB sie auch durch Red. u. Acetylierung des 3-[2'-Oxy-4'-nitrophenyl]-
5-m ethyl-l,2,4-oxdiazols (I. M itt.) erhalten werden kann. —  V wurde auf dem Diazo- 
wege in VII iibergefiihrt, welches allerdings wegen groBer Unbestiindigkeit nieht ganz 
rein erhalten wurde. VII yerhalt sich durchaus analog der 6 -Nitroverb. (I. M itt.). 
M it Eg. u. Propionsiiure liefert es Acylhydroxamsauren, z. B . X III (X  =  NH -C O -CH 3), 
welche beim Erhitzen iiber den E. oder unter der Wrkg. von Laugen die Siiuren wieder 
abspalten u. unter gleichzeitiger Umlagerung in XIV (X  =  NH -C O -CH 3) tibergehen. 
Mit Ameisensiiure liefert ATI die freie Hydroxamsaure.

Auf dem Diazowege wurde II in VIII iibergefiihrt u. dieses zur SiŁure yerseift. 
Ester u. Saure werden durch Lauge zum 2-Oxy-4-chlorbenzcmilril aufgespalten, welches, 
wie anscheinend alle o-Oxynitrile, beim Erhitzen iiber den F . in  ein Polymeres (wohl 
Triazinderiy.) iibergcht (vgl. I. M itt.). Dieselbe Erscheinung zeigt die zu V m  ge
horige Siiure infolgc C 03-Abspaltung u. Umlagerung zum Oxynitril. —  Das VIII ent- 
sprechende H ydrazid  u. A zid  sind ebenso bestandig wie die analogen Verbb. m it N 0 2 

u. NH-CO-CH 3 in Stellung 6 . Das Azid gibt m it Eg. ein H am stoffderiv., m it Acet- 
anhydrid-H2S 0 4 IX , welches durch Laugen wieder sehr leicht aufgespalten u. zu XII 
(X  =  Cl) isomerisiert wird. Dagegen wird die durch Entacetylierung yon IX  erha.lt- 
liche NH,,- Verb. selbst durch sd. Laugen nicht yeriindert. Ersatz des N H 2 durch OH 
ist nicht gelungen, da das leieht isolierbare Diazoniumsalz bei der Zers. nur Spalt- 
prodd. lieferte. —  X  wurde aus II ebenfalls auf dem Diazowege dargestellt u. in  Sdure, 
H ydrazid  u. A zid  iibergefiihrt. Letzteres liefert m it Eg. ein H amstoffderiv., m it wss. 
Eg. XI. Das Acetylderiv. von XI wird durch Laugen zu X II (X  =  H) isomerisiert, 
welches m it der von S p i l k e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 22 [1889]. 2781) beschriebenen
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Verb. idcnt. ist. Ersatz von N IL  durćh OH gelang wegen der Labilitat der Oxyverb. 
nicht. D ie von LiNDEMANN u . S c h u l t i i b i s  (C. 1927. I. 1473) ais 3-Oxyindoxazen 
beschriebene Verb. wurde ais Salicylsaureamid u. die vermcintliche 2-[Acetoxy]- 
benzliydroxamsaure ais 2-\Ac<zloxy\-benzoylacetoxim identifiziert.

V e r s u c h e .  6-Aminoindoxazen-3-carbonsdurcmcthylester, C9H R0 3N 2 (II). Aus 
I m it SnCl2 u. konz. HC1 (Kuhlung), nach Stehen ausgesehiedenes Hydrocblorid m it 
Na-Acetat oder pyridinlialtigem W. zerlegcn. Gelbliche Nadeln aus Bzl., F. 206°. —  
Acełylderiv., Cn H 1 0 O.,N2. Mit w. Acetanliydrid. Nadeln aus GH3OH, F . 210°. Filtrat 
liefert m it W. das Diacelylderiv., C13H i20 6N 2, Nadelchen aus CH3OH, F. 130°. —  
6-Aminoindoxazen-3-carbonsdure, CsH 0O3Ń 2. Aus II m it 90%ig. H 2S 0 4 (W.-Bad, 
20 Min.) oder 2-n. NaOH (W .-Bad oder 12 Stdn. steben lassen). Blattchen aus k. 
Soda +  Essigsiiure, F. 160° unter starker Gasentw., sofort wieder fest u. F. 182° 
(2-Oxy-4-aminobenzonitril). —  AcUyldcriv., C1 0H 8 O4N 2 (HI). Durcb Acetylierung 
der Saure oder aus dem Acetylderiv. von II mit scbwacb w. 2-n. NaOH. Bei lang- 
samem Erhitzen Zers. zwischen 260 u. 280° unter Ubergang in 2-Oxy-4-acetamino- 
benzonitril (F. 288°), bei Eintauchen in Bad von 220° beftige C 02-Entw. —  G-Amino- 
indoxazen-3-carbonsdureathylester, C1 0 H 1 0 0 3N 2. Aus der Siiure in A. m it HCl-Gas, 
Hydrocblorid m it Soda zerlegen. Nadeln aus A ., F. 147°. Acetylderiy., C12H 1 2 0 4N 2, 
F. 186— 187°. —  G-Acetaminoindoxazm-3-carbonsaurehydrazid, C1 (1H 1 0 O3N 4. Aus dem 
Acetylderiy. von II m it N 2I:Ir Hydrat in sd. CH3OH. Gelbliche Nadeln aus Nitrobzl., 
F. 218°. —  A zid , C1 0H ;O3N 5. Voriges in  w. Gemisch von Aceton u. 2-n. HC1 lósen, 
nach Abkuhlen N a N 0 2 zugeben. Nadeln aus Eg., F . 155° (Zers.). —  [G-Acetamino- 
indoxazen-(3)\-carbamidsdure-n-propylester, C1 3 H 1 5 0 4N 3 (nach IV). Aus vorigem in 
sd. Propylalkohol bis zur beendeten N-Entw. Krystallc aus verd. E g., F. 205° unter 
Schwarzung. —  n-Butylester, C1 4 H 1 7 0 4N3, Wiłrfel aus A ., F. 248°. —  Isoamylester, 
CigHig0.jN3, Nadeln aus Eg. +  W ., F. 215°. —  [6-Aminoindoxazen-(3)]-carbamid- 
sdure-n-propylester, Cu H 1 3 0 3N 3. Aus dem Acetylderiy. m it konz. HC1 (Bolir, 100°, 
3 Stdn.), verdampfen, m it Soda zerlegen. Nadeln aus Bzl., F. 138°, sofort wieder 
fest bis 350°. — n-Butylester, C1 2H 1 6 0 3N 3, Blattchen aus W ., spater Nadelchen, F. 104°. 
—  Isoamylester, C13H 1 7 0 3N3, Rosetten aus Bzl., F. 145°. —  3-Amino-G-acetamino- 
indoxazen, C9H 9 0 2N 3 (V). Aus obigem Azid in sd. Eg.-W . (3: 1), nach 1 Stde. Filtrat 
Terdampfen, m it verd. NaOH alkalisieren. Nadeln aus W ., F. 222°. —  3,6-Diamino- 
indoxazen, C7H 7 ON3. 1. Aus vorigem m it H 2S 0 4 (2: 1  Vol.) bei 100° (1 Stde.), m it 
NH.]OH neutralisieren, verdampfen. 2. Aus 3-Amino-6-nitroindoxazen (I. Mitt.) 
mit SnCl2 in konz. HC1. Nadeln aus W ., F. 141°. —  Diacetylderiv., Cn H n 0 3N 3 (YI). 
Aus vorigem oder V m it sd. Acetanhydrid. Nadeln aus Nitrobzl., F. 256°. —  3-[2'-Oxy- 
4'-acetaminophenyl]-5-methyl-l,2,4-oxdiazol, Cn H u 0 3N 3 (nach XII). 1. VI m it 2-n. 
NaOH erwarmen, beim Erkalten ausfallendes Na-Salz m it HC1 zerlegen. 2. Aus dem  
4'-Nitrooxdiazol mit SnCl2 in  konz. HC1, Aminhydrochlorid (Nadeln) m it Acetanhydrid 
kochen, m it W. u. N H 4ÓH fiillen. Nadelchen aus Nitrobzl., F. 210°. Mit FeCl3 in 
verd. A. tiefblau. —  3-Oxy-6-acetaminomdoxazen, C3H 80 3N , (VII). Alkoh. Lsg. von  
V mit wss. N a N 0 2-Lsg. versetzen, in gekiihlte 2-n. Essigsaure laufen lassen. Gelbes 
Krystallmehl, F . 160— 165° (Zers.), nicht uńikrystallisierbar. —  2-Oxy-4-acelamino- 
benzpropicmylhydroxamsdwre, C12H 1 4 0 5N 2 (nach XIII). Durch Erwarmen von VII 
mit Propionsiiure. Gelbe Nadeln aus Propionsaure, F. 194°, sofort wieder fest u. 
F. 320° (folgende Vcrb.). —  6-Acctaminobenzoxcizolon-(2), C9H 80 3N 2 (nach XIV). 
Voriges in 2-n. NaOH lósen, m it Saure fiillen. Gelbe. Krystallclien aus N itrobzl., 
F. 320°. —  2-Oxy-4-acelaminobenzliydroxamsdiire, C9H 1 0 O4N 2. VII in h. 95%ig. 
H-CO„H lósen, beim Erkalten ausfallendes Prod. aus Soda -j- HC1 umfallen. Nadeln- 
aus W ., F. 218°. Liefert mit Propionsaureanhydrid XIII.

X -
[C' Y
!N

--------C- N: C- CH 3
ii i 

•OH N — O
X I I

I  X  =  NO„ Y  =  C 0 2 CH3 I I  X  =  N H S, Y  =  C 0 2 CH3

I I I  X  =  N H .C O .C H s, Y  =  C 02H IV  X  =  N H -C O -C II,, Y  =  N H -C 0 2B  
V X  =  N H -C O -C H 3, Y  =  N U , V I X  u. Y  =  N II-C O -C H ,

V II X  =  N H -C 0-C H 3, Y  =  OH V III  X  =  Cl, Y  =  CO,CHs
IX  X  =  Cl, Y  =  N H -C O -C H 3 X  X  =  H, Y  =  C 0 4 CH3 X I  X  =  H, Y  =  N H 2

X I. 2.
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6-Chlorindoxazen-3-carboJisduremethylester, C9H 80 3NC1 (YIII). Rohcs Hydro- 
chlorid von II in verd. HC1 bei hóchstens 5° diazotieren, in h. CuCl-Lsg. gieBen, m it 
W.-Dampf iibertreiben. Nadein aus CH3 0 H , F. 124°, sublimierbar. —  Freie Sdure, 
C8H 40 3NC1. M it k. 2-n. NaOH oder starker H 2S 0 4 (W.-Bad). Nadelchen aus Toluol,
F . 171° unter C 0 2-Entw., wieder fest bis oberhalb 300°. —  2-Oxy-4-chlorbcnzonitril, 
C7H.,0NC1. Vorigo oder VIII m it 2-n. NaOH kocben, HC1 zugeben (C02 -Entw.). 
W.-haltige Nadeln aus W., F. 155°, bei 180— 200° wieder fest. —  6-Chlorindoxazen-
3-carbonsdurehydrazid, C8H „02N 3C1, Nadeln aus A. oder B zl., F . 192° (Zers.). —  A zid , 
CsH 30 2N 4 CI, Nadelchen aus Bzn., F . 142° (Zers.). —  sym m. Di-\6-cldorindoxazen- 
(3)]-)iarnsloff, CI5H a0 3N.,Cl2. Aus vorigem in h. Eg. Nadeldrusen aus E g., F . 260°.
—  3-Acetamino-6-chlorindoxazen, C9H 7 0 2N 2C1 (IX). Aus dem Azid m it Aeetanhydrid  
u. etwas H 2 S 0 4 (W.-Bad, 1 Stde.). Nadeln aus E g., F . 186°. —  3-\2'-Oxy-4'-chlor- 
phenyl]-5-m-etkyl-l,2,4-oxdiazol, C9H 7 0 2N 2C1 (nach XII). Aus IX wie oben. F . 79°. 
Mit FeCl3 in verd. A. tiefblau. —  3-Amino-6-chlorindoxazen, C.H 60 N 2C1. Aus IX m it 
verd. H 2 S 0 4 (2: 1 Vol.) bei 100°, m it W. fallen. Nadeln aus W ., F. 135°. — Indoxazen-
3-carbonsauremethylester, C9H 7 0 3N  (X). II m it A. u. konz. H 2 S 0 4 kurz kochen, in 
die abgekiihlte Suspension des Sulfats N 20 3 leiten; ausgefallenes bzw. m it A. gefalltes 
Diazoniumsulfat in  A. suspendieren, Cu zusetzen, kurz erwiirmen, h. filtrieren, m it 
W .-Dampf iibertreiben. Nadeln aus CH3OH oder Bzn., F . 69°. — Freie Sdure, C8IŁ;03 N. 
Mit w. 2-n. NaOH. Krystalle aus Bzl., F. 140— 141° unter C 0 2-Entw. u. Ubcrgang 
in  Salicylsaurenitril. Dieses entsteht auch beim Kochen der alkal. Lsg. —  H ydrazid , 
C8H 70 2N 3, Nadeln aus A ., F . 143°. —  A zid , CsH 4 0 2N4, Nadeln aus Bzn., F . 95°. —  
sym m. Di-[indoxazen-{3)']-harnstoff, CI5H 1 0 O3N 4, Krystalle, F . 244°. —  3-Amino- 
indoxazen, C7H 6ON2 (XI). Aus dem Azid m it sd. Eg.-W . (1 :1 ), F iltrat yerdampfen, 
m it Soda zerlegen. Nadeln aus W ., F . 110°. —  Acetylderiv., C9H 80 2N 2. Aus X I m it 
sd. Aeetanhydrid oder aus dem Azid m it sd. Acetanhydrid-H 2 S 0 4. Nadelchen aus- 
W. oder Bzl., F . 155— 156°. (Journ. prakt. Chem. [2] 122. 232— 60. Juni. Braun- 
sehweig, Teehn. Hoehsch.) L in d e n b a u m .

Joseph Loevenicli und Arnold Loeser, Zur K enntnis der a-Phenylfluoren- 
chinolin-y-carbonsdure. D iese Siiure haben Vff. analog dem Atophan aus 2-Amino- 
fluoren dargestellt. —  Lsg. von 26,5 g Benzaldehyd u. 22 g Brenztraubensaure in  
50 ccm absol. A. allmahlich m it Lsg. von 45,2 g 2-Aminofluoren in  1200 cem absol. 
A. versetzen, 5 Stdn. auf sd. W .-Bad erhitzen, Nd. nach Waschen m it A. u. A. mehr- 
mals aus h. verd. NaOH +  verd. HC1 umfallen. D ie so fast rein erhaltene a-Phenyl- 
fluorenchinolin-y-carbcmsaure, C23H 1 5 0 2N, bildet gelbliehe Nadelchen aus v iel absol. 
A ., noeh nicht bei 300° schm ., 11. in  NaOH, h. N H 4 OH, Soda, Bicarbonat, wl. bis unl. 
in organ. Losungsmm. Alle Lsgg. fluoreseieren blau. H 2S 0 4-Lsg. orangefarbig, mit 
H N 0 3  gelb. N a-Salz, gelbliehe Nadelchen aus W. NH.r Salz, dunkelgelbe Nadeln. 
Ag-Salz, C23H 1 4 0 2NAg, Flocken, unl. in h. W. M it A. bzw. CH3OH u. HCl-Gas 
(W.-Bad) entstehen der Athylester, C25H 1 9 0 2N, grunlichgęlbe Nadeln aus A ., F . 174° 
(korr.), u. Methylester, C24H 1 7 0 2N, gelbe Oktaeder, F. 172° (korr.). Fluorescenz u. 
H 2 S 0 4 -Lsg. w ie bei der Saure. (Journ. prakt. Chem. [2] 122. 285—88. Juni. K oln, 
U niv.) L in d e n b a u m .

Kurt Lehmstedt und Heinrich Hundertmąrk, Zwei ms-Telrahydro-9,9’-di- 
acridyle ? S c h l e n k  u. B e r g m a n n  (C. 1928. II . 1210) erhielten durch Einw. von 
N a auf Acridin u. nachfolgende Alkoholyse eine Verb. von F. 279°, der sie auf Grund 

T N H  1  <̂er Analyse Formel C26H 20N 2 u. wegen Bldg. eines Dibenzoyl- 
deriv. nebenst. Konst. zuschrieben. Letztere kommt aber

9,9'-Diacridyl m it Zinkstaub in sd. Eg. ( 6  Stdn.J erhalten. Der h. abfiltrierte Nd. 
lieferte nach Auskochcn m it verd. HC1 usw. prismat. Nadeln aus Pyridin, F . 214° 
unter Zerfall in Acridin u. Acridan. —  D ie Verb. von SCHLENK u. B e r g m a n n  kann 
auch nicht, w ie diese Autoren erklaren, m it dem „unl. Hydroacridin“ von G r a EBE 
i i . Ca ro  ident. sein, denn fiir letzteres haben Vff. liurzlioh (C. 1929- I .  1695) Formcl 
C26H 220N„ nachgewiesen. (Ber. D tsch. chem. Ges. 62. 1742— 43. 10/7. Hannover, 
Teehn. Hochsch.) LINDENBAUM.

N. Romanowa, Zur Kenntnis der Kupferverbindung der Didihylbarbitursaure. 
Zur Herst. von Cu- Verbb. des Veronals wurde sorgfaltig gereinigtes Medinal m it verd. 
wss. CuS04- oder Cu-Acetatlsgg. Yersetzt. Wurden zu der Medinallsg. tropfenweise

zweifellos dem von L e h m s t e d t  u . W ir t h  (C. 1928. II. 2363) 
bei der Darst. des 9-Cyanacridans erhaltenen Nebenprod. zu. 
Denn Vff. haben dieses jetzt auch durch Hydrierung von
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vord. C uS04- oder Cu-Acetatlsgg. hinzugegeben, so trat Violettfarbung auf u. nach 
einiger Zeit schłeden sich aus der Mischung violettgefarbte Ndd. aus. Bei weiterem  
Cu-Zusatz nahm der N d. eine blaue Farbung an, wobei die alkal. B k. in  eine schwach 
saure iiberging. Bei einem Verhaltnis von 5 g Medinal zu 1 g C uS04 entstand eine 
violette Cu-Verb. m it 7,24% Cu u. 5,26% Na, die nach ihrer Zus. aus einem Komplex 
von 1 Mol. Veronalkupfer u. 3 Medinalrcsten bestand. Bei Einw. von 1 / 2  Mol. Cu- 
Acetat auf 1 Mol. resultierte eine Verb. von kellblauer Farbę m it 21,3% Cu, die m it 
Mineralsauren zers. wurde u. in der wahrscheinlich eine Cupriacetovercmalverb. der 
Formel I  vorlag. Durch Fallung einer Medinallsg. m it verd. C uS04-Lsg. wurde eine 

/C O -N H  /C O -N H
I  (C o H ^ tC ^  > C O  II (CaH 6)2 :C <  > C O

x CO-N-Cu- COO- CH3 ^CO -N-Cu-SO *
Verb. m it 19,4% Cu von der vermutlichen Zus. II erhalten. Bei Zusatz von iiber- 
sckiissigen Cu-Salzlsgg. entstanden Veronalkupferverbb., in denen der Cu-Geh. von  
2 0  bis zu 26% schwankte u. bei denen es sich wahrscheinlich um bas., durch Hydrolyse 
entstandene Substanzen handelte. (Arch. Pharmaz. u. Ber. D tsch. pharmaz. Ges. 267. 
370— 72. Mai. Perm [Ural], Rufiland, U niv.) P o e t s c h .

Leslie Alderman Elson, Charles Stanley Gibson und John Dobney Andrew 
Johnson, 10-Clilor-5,10-dihydrophenarsazin und seine Derivate. V III. Die Bromierung 
des 10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazins und einiger seiner Derivate. (VII. vgl. C. 1929.
II. 1162.) D ie Bromierung des 10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazins in h. Eg. m it 4 Moll 
Br lieferte nicht das 2,4,6,8-Tetrabromderiv. I, sondern 2,4,2',4'-Tetrabromdiphenyl 
amin (II). Auch die Unterss. einer Reihe von Homologen ftthrte stets zu Tetrabrom 
diphenylam inderiw . ,die m it den entsprechenden Bromierungsprodd. der Diphenyl 
aminę ident. waren. D ie Bromierung der Phenarsazinsaure gab neben Tetrabrom 
diphenylamin ais Hauptprod. geringe Mengen an 2,4,6,8,10-Pentabrom-5,10-dihydro 
phenarsazin u. 2,4,6,8-Tetrabromplienarsazinsaure (III u. IV).

AsCl

L
I Br N H  Br II Br N H  Br

O OH

V "

L +  4 Br2 ------- y  '| | | ]B r+  4 HBr

N H  v  Br N H  Br
AsBr

Br| | | |B r+  HBr +  Br, +  2 H aO

B r . / ^ B r  B r^ ^ .B r  ,

— *  u u u  +
NII  N H

O OH 

As
'iBr

+  A sBr, +  2 I-I20  +  3 HBr■+x
Br N H  Br

V e r s u c h e .  Durch Bromieren des Phenarsazins in sd. Eg. 2,4,2',4'-Tetrabrom’ 
diphenylamin, aus Eg. F. 186°; Tctrabromdi-p-tolylamin, F . 166°; Tetrabromphenyl-

84*
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a-naphthylamin, C1 0H n NBr4, F. 150°; Tetrabrom-p-tolyl-cn-naplithylamin, F. 167— 170°; 
Telrabrom-p-tolyl-ji-naphihylamin, F. 165°. Durch Bromierung der Phenarsazinsaure
2,4,6,S,10-Pentabrom-5,10-dihydrophe?iarsazin, C1 2 HcNBr5 As, gelbo Nadeln vom F. 275° 
u. 2,4,6,S-Tetrabromphenarsazinsaure, C1 2 H 0O2NBr4As, aus 90% Eg. farblose Nadeln 
vom Zersetzungspunkt 294°. (Journ. chem. Soe., London 1929. 1080— 88. Mai. 
London, G u y s  Hosp. Med. School.) T a u b e .

William Henry Perkin jr. und Robert Robinson, Strychnin und Brucin. 
Teil V III. Einwirkung von Jodwasserstoffsdure auf Strychnidin. Dihydrostrychnidin (B) 
und Abkommlinge desselben. (VII. vgl. C. 1929. I. 755.) Strychnidin wird durch langes 
Kochen m it rauchender H J  u. P  in Diliydiostrychnidin (B),  C2 1H 20ON2, F . 151°, iiber- 
gefiihrt, das im  Gegensatz zu dem Isomeren (A) in  organ. Lsóungsmm. U. ist. Im chem. 
Vcrh. sind die beiden Verbb. sich ziemlich ahnlich. Dihydrostrychnidin (B) gibt lcein 
A eetylderiy., reagiert nicht m it N H 2OH oder Benzaldehyd u. wird yon N a u. A. nicht 
reduziert. Es is t eine starkę Base, die ein Monohydrochlorid, aber durch Umsetzung 
des Sulfats mit H J  ein Dihydrojodid liefert, welches sich jedoch in  sd. CH3OH in  H J  
u. das Monohydrojodid zersetzt. Mit D im ethylsulfat reagiert es in  der Kiilte unter Bldg. 
eines Monomethosuljates, in sd. Bzl. unter Bldg. eines Dimetliosuljates. —  Bei der Oxy- 
dation von Dihydrostrychnidin (B) in feuchtem Aceton m it K M n04 entsteht ais Haupt- 
prod. Dihydrostrychnin  (B ), C2 1H 2 40 ,N 2, F . 196°, dessen Zugehorigkeit zur Strychnin- 
reihe durch die blaue Farbenrk. m it Bichromat u. H 2 S 0 4 dokumentiert wird. E s gibt 
ein Monohydrojodid, -methyljodid, -methylchlorid u. -methylbromid, sowie ein gut charak- 
terisiertes Benzylidenderiv. Von Na-Athylat wird die Base bei 100° hydrolysiert unter 
Bldg. von Dihydrostrychninsaure (B),  C2 1 H 2G0 3N 2, F. 285°, die beim F. unter Ab- 
spaltung von H„0 Dihydrostrychnin (B) regeneriert. Daraus folgt, daB Dihydrostrychnin  
(B) die Gruppe > N — CO—  enthalt u. zwar dieselbe, die im Strychnin yorliegt. Die 
Base gibt nicht die Rkk. auf Carboxyl- u. Hydroxylgruppen. Die Rk. m it Benzaldehyd

wird daher so erklart, daB die Gruppe > N  (a)-CO-C: CHPli entsteht, in  Analogie 
zu  der leieliten Bldg. der A rylidenderiw . des Oxindols u. zur Kondensation der 
Pipcridonderiw . m it Athyloxalat u. anderen reaktiyen Estern. Auch Strychnin  selbst 
reagiert m it Benzaldehyd in analoger Weise, wodurch auch fiir diese Base die Anwesen- 
heit der Gruppe > N  (a)-CO-CH2—  bestatigt wird. Dagegen bleibt diese Kondensation  
beim Dihydroisoslrychnin  aus. Vff. nehmen daher in  dieser Base die Gruppe > N  (a) - CO- 
CH=C<^ an, u. geben daher dem Isostrychnin Formel II in  Anlehnung an die fruher 
diskutiert-e Konst. I  des Strychnins. D ie neue Isostrychninformel tragt der Tatsaehe 
Rechnung, daB das Diliydroisostrychnin katalyt. nicht hydrierbar ist. —  Dihydro
strychnidin (A) liefert bei der Oxydation m it K M n0 4 Ozydihydrostrychnidin (A),  
C2 1H 2 40 2N 2, F . 345°, das nicht ident. ist m it Dihydrostrychnin (A). —  Dihydrostrych- 
nin {B) wird von H 20 2 in  methylalkoh. KOH-Lsg. in  schlechtcr Ausbeute zur D ioxy- 
dihydrostrychninsaure (B),  C2 1H 20O6N 2, oxydiert. —  D ie Methylchloride u. Dimethyl- 
cliloride des Dihydrostrychnidins (B) liefern bei Einw. sd. methylalkoh. KOH ais 
Hauptprod. Mcthoxymethyltetrahydrostrychnidin (B),  C23H 3 2 0 2N 2, F . 180— 181°, analog 
der Umwandlung von Stryehninmethylchlorid in  Methoxymethyldihydrostrychnidin, 
dessen Dihydroderiv. yerschieden is t von dem M ethoxymethyltetrahydrostrychnidin (B). 
Vff. nehmen an, daB sich diese Umwandlungen am N  (b) vollziehen u. durch folgendes 
Schema auszudriicken sind: > N - — > - > N Me  M eO -C ^. Beide Isomeren haben 
folgende Eigg. gemeinsam: Sie sind wl. in  organ. Losungsmm., konnen ohno Zers. 
im  Vakuum destilliert werden u. spalten beim Kochen m it yerd. H 2 S 0 4 nicht CH3OH 
ab. Methoxymethyltetrahydrostrychnidin (B) ist keine so starkę Base wie Diliydro- 
strychnidin (B), sie addiert nieht Benzylchlorid, g ib t aber ein Monohydrojodid, Mono- 
methyljodid u. ein Monomethosulfat. Das M ethyljodid zerfallt beim F. in  CH3J  u. 
die Base. In  sd. Bzl. gibt sie ein Dimethosulfat, u. aus diesem lassen sich ein Dimethyl- 
jodid  u. Dimethylchlorid gewinnen. —  Bei der Oxydation des Methoxymelhyltetrahydro- 
■strychnidins (B) m it KM n04 wird die > N — CH3-Gruppe angegriffen unter Bldg. yon  
Formylmethoxytetrahydrostrychnidin (B),  C33H 3 0 O3N 2, F. 154°. D ie Verb. destilliert 
bei 1  mm zum Teil unverandort, zum Teil spaltet sie CO ab unter Bldg. von Methoxy- 
tetrahydrostrychnidin (B ), C22H 3 0O2N 2, F . 152°, das auch durch Kochen des Formyl- 
deriv. mit verd. H 2SO., unter Abspaltung von H C 02H gebildet wird. D ie Base addiert 
CH3J  zum Hydrojodid des Methoxymethyltetrahydroslrychnidins (B).  —  Das isomere 
Methoxymethyltetrahydrostrychnidin (A ) gibt bei der gleichen Oxydation m it K M n04 in  
Aceton hauptsachlich harzige Prodd., unter denen wahrscheinlich gleichfalls eine ent-
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sprecliende Formylyerb. yorliancłen ist. Ebenfalls untcrscheiden sich die beiden M ethosy- 
mcthyltetrahydrostrychnidine im Yerh. ihrer Hydrojodide. Das Salz yon (B) zerfallt 
beim trocknen Erhitzen in  CH3OH u. das Methyljodid des Dihydrostrychnidins (B). 
Dieselbe Zers. findet quantitativ in  sd. H J statt. Sie ist einfach eine Unikehrung aer 
R k., dic zur Darst. der Basc (B) fuhrt. Bei dem Hydrojodid des Isomcren (A) findet 
der gleiche Zerfall nur schwer u. in  geringem AusmaCe statt.

Ais Nebenprodd. bei der Einw. methylalkoh. KOH auf das Methylchlorid des 
Dihydrostrychnidins (B), die in der Hauptsache zum Methoxymethyltetrahydro- 
strychnidin (B) fuhrt, wurden Dihydrostrychnidin (B) u. zwei neue Basen, Methyl- 
ip-slrychnidiii (B),  F. 225°, u. Dihydrostrychnidin (C), F. 134°, aufgefunden. Methyl- 
yi-strychnidin (B) gibt ein Dimethyljodid, u. sein Dimethylchlorid fiirbt sich beim Ein- 
dampfen der Lsg. intensiv purpurrot. Dihydrostrychnidin (C) gibt gleichfalls ein D i
methyljodid, u. das daraus gewonnene Dimethylchlorid wird yon methylalkoh. KOH im  
Gcgensatz zu den Isomeren (B) vollstandig in Dihydrostrychnidin (C) zuriickyerwandelt. 
AbsehlieCend diskutieren Vff. die Art der Isomerie der 3 Dihydrostrychnidine, ohne 
jedoch zu einer definitiycn Erklarung'gelangen zu konnen.

CHj

Ó H - CH:CH-CH.

CH 

ÓH CH Ó

^ eT ^ ć h

ĆH,
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V e r s u c h e. Dihydrostrychnidin (B),  C2 1 H 26ON2, aus A. oder PAe. Prismen vom  

F. 146— 148°. Der F . ist nicht scharf. Dic reinsten Prodd. sind erst bei 151° yóllig  
geschmolzen. K p . 0 i2  225— 227°. Ist sil. in A., Bzl., weniger in  A ., Aceton, unl. in  W. 
Die Lsg. in yerd. H 2 S 0 4 wird m it Bichromat schwach rot, allmahlich tiefer, u. in der 
Warnie rótlichbraun, m it N a N 0 2 orangefarbig braun. Die Lsg. in verd. HCl bleibt 
mit FeCl3 zuerst farblos, wird aflmahlich rot u. in  der Warnie cremefarbig. In verd. 
Essigsaure m it Diazobenzolsulfosaure gel be Lsg., die auf Zusatz yon HCl cremerot 
wird. —  Hydrochlorid, C2 1H 260 N 2 -HCl-3 H 20 ,  aus W. Nadeln, die bei 100° 2 H 20  
yerlieren u. dann den F . 123° (Zers.) zeigen. —  Diliydrojodid, aus dcm Sulfat der Basc 
in Ggw. von wenig S 0 2 mit N aJ, kleino Wiirzchen. Monohydrojodid, aus yorst. Verb. 
mit sd. CH3OH, weiche Nadeln vom F. 235— 240°. Methosulfat (a), aus der Base in Bzl. 
mit Dim ethylsulfat bei 10°, Sirup, der beim Waschen mit Bzl. krystallisiert, sil. in W. 
Gibt m it N aJ  das M ethyljodid (a), aus W. Nadeln oder dicke gestreifte Prismen vom  
F. 340—345° unter Zers. Dio gleiche Yerb. entsteht durch Einw. von methylalkoh. 
KOH auf das Dimethyljodid (A) u. bei der Hitzezers. des Hydrojodids von Metlioxy- 
metliyltetrahydrostrychnidin (B). Das Methyljodid (a) gibt mit CHC13 eine Additions- 
verb., C„2H2dON2J-C H C l3, Krystalle, die an der Luft CHC13 allmahlich yerlieren. 
Methylchlorid {a) aus dem Methyljodid (a) m it AgCl. F. 335— 340° (Zers.). Zerfallt 
beim F. unter Riickbldg. yon Strychnidin (B). —  Dihydrostrychnidin (B)-dimetho- 
sulfat (^t), aus der Base in  Bzl. mit Dimethylsulfat 24 Stdn. bei 30°. Krystalle, sil. 
in w. W. Daraus mit N aJ  das Dimethyljodid (A),  Prismen vom F. 238— 242° (Zers.), 
swl. in CH3 OH, Bzl., wl. in  Chlf. Dimethochlorid {A),  Sirup. Dimethobromid (A),  aus 
CH3OH feine Nadeln vom F. 345° (Zers.). —  Bei der direkten Einw. yon CH3J  auf 
Dihydrostrychnidin (B) in  k. CH3OH entsteht das Monomethyljodid (a) vom  F. 340 
bis 345°. Mit einem 'ÓberschuC yon CH3J  in sd. CH3OH entsteht ais Hauptprod. das 
Dimethyljodid (A),  daneben das Dimethyljodid (B),  sowie das Monomethyljodid (a). 
Trennung durch fraktionierte Krystailisation aus CH3 OH, worin das Dimethyljodid (A) 
sw l., das Dimethyljodid  (B ) am leichtesten 1. ist. Nadeln vom F. 260— 265°, sil. in  W. 
Daraus durch Zers. m it methylalkoh. KOH das Monomethyljodid (b), aus CH3OH weiche 
Nadeln, die’ oberhalb 250° allmahlich schmelzen. Methylchlorid (b) aus yorst. Verb, 
mit AgCl, aus W. yierseitige Platten mit 2 H 20 . Methylbromid (b), aus W. Platten vom  
F . 340—345° (Zers.). —  D ihydrostrydw idin  (B)-benzylchlorid, C2 1H 260 N 2 -C;H 7C1, aus
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der Base m it Benzylchlorid in  sd. Toluol. Aus CH3OH m it A. Platten vom  F. 325°, 
sil. in  W. u. CH3 OH.

D ihydrostrychnin(B), C2 1H 2 40 2N 2, aus Dihydrostrychnidin (B) m it K M n04 in  
wasserhaltigem Aceton bei hóchstcns 15°. Aus A. Prismen vom  F. 196°, etwas 1. in W.,
11. in  CH3 OH, Aceton. D ie Lsg. in verd. H 2 S 0 4 gibt m it Bichromat intensive blaulieh-
purpurrote Farbung, dann grun---- >- braun. D ie Base kuppelt scheinbar nicbt mit
Diazobenzolsulfosaure. Hydrochlorid, Nadelchen, zwl. in  W. H ydiojodid, aus W. Platten  
vom  F. 350— 355°, wl. in  Aceton, CH3 OH. M ethyljodid, aus CH3OH Nadeln vom F. 365° 
(Zers.), wl. in  W. Methylchlorid, aus CH3OH Nadeln vom  F. 370— 375° (Zers.). M ethyl- 
broinid, aus CH3 0 H  Nadeln vom F. 375° (Zers.). Benzylidenderiu., C28H 280 2N 2, aus 
der freien Baso in A. m it Benzaldehyd in  Ggw. von N a-A thjlat 2 Tage bei Zimmertemp. 
Aus CH3 OH scliwach citronengelbe Blattchen vom F. 270—275°. —  Ais Nebenprod. 
bei der Oxydation des Dihydrostrychnidins (B) entsteht in  geringer Menge eine Saure 
Gn TJu 0 7N 2, aus A. schwach gelbes, krystallin. Pulver vom  F. 205° (Zers.), gibt in  verd. 
H 2 S 0 4 m it Bichromat blaulich-purpurrote Farbung — ->- rotbraun.

Hydrochlorid der_ Dihydrostrychninsdure (B),  C2 1H 20O3N 2 -HCl, aus Dihydro- 
strychnin (B) mit Na-Atliylat in A. 5 Stdn. bei 100°, aus verd. HCI faserige Nadelchen, 
orangegelb 1. in  konz. H N 0 3. Daraus m it N H 3 die freie Saure vom  F. 285° (Zers.). 
Das daraus durch Erhitzen regenerierte Diliydrostrychnin (B) zeigt den hóchsten F . 203°.
—  Dioxydihydrostrychninsaure (B),  C2 1H 2aO,jN2, aus Dihydrostryohnidin (B) in  CH3OH 
m it Perhydrol in Ggw. von K-Athylat. Aus W. P latten vom F. 300— 305° (Zers.). 
Gibt in  verd. H 2 S 0 4 mit Bichromat orangegelbe Farbung.

Oxydihydrostryclinidin (A),  C2 1 Hn.,02N 2, aus Dihydrostryohnidin (A) mit KMnO., 
in  wasserhaltigem Aceton aus A. Nadeln vom  F. 345° (Zers.), durchweg swl. Gibt 
in  60°/oig. H 2 S 0 4 mit Bichromat eine intensive Cremefarbung. Is t nur schwach bas.
u . gibt kein Methyljodid u. kein Benzylidenderiv.

Methoxymethyltetrahydrostrychnidin (B),  C23H 320 2N 2, aus Dihydrostryohnidin (B), 
-mono- oder -diinethylchlorid m it methylalkoli. K O H  bei 120°, dann bei 140— 145°. 
Trennung von Nebenprodd. durch Krystallisation aus CH3OH. Nadeln vom F. 179 
bis 180°, wl. in  A. u. CH3OH, swl. in  Aceton, krystallisiert daraus in  3-seitigen Prismen, 
aus PAe. Platten. Gibt in verd. H 2SO,, mit Bichromat Cremefarbung. Lsg. in  konz. 
HNO3 leuchtendrot. H ydrojodid, aus W. krystallin. kanariengelber N d., der bei 155 bis 
160° farblos wird, bei 175— 180° unter Zers. schm., aber unmittelbar darauf wieder er- 
starrt. Zweiter F . 235°. Aufschaumen, wird abermals fest, dritter F . 325°. Zl. in  sd. 
W ., daraus Prismen. Liefert bei 250— 260° unter Abspaltung von CH3OH Dihydro
strychnidin (B)-methyljodid (a), desgleichen bei 2-std. Kochen m it H J  (D. 1,94) u. P.
—  Methoxymethyltetrahydrostrychnidin (B)-methyljodid, aus CH3OH, Prism en vom
F . 235— 238° (Zers.). Regcneriert beim F. die freie Base unter Abspaltung von CH3 J. 
Methylchlorid, sil. in W. F. 170° (Aufschaumen). Dimethosulfat, aus der Base in  sd. 
Bzl. m it Dim ethylsulfat, Sirup, der allmiihlich in Prismen iibergeht. Daraus m it N aJ  
das Dimethyljodid, aus CH3OH Nadeln vom  F. 210°, wird bei hoherer Temp. wieder 
fest; sil. in  W. Die Mutterlaugen scheinen ein Isomeres zu enthalten. Liefert beim 
Kochen m it methylalkoh. KOH das Monomethyljodid der Base. Methoxybenzylte.tra - 
hydrostrychnidin (£) ,  C29H 3 40 2N 2, aus Dihydrostrychnidin (B)-benzylchlorid m it methyl
alkoh. KO H bei 150°. Aus CH3OH Nadeln vom  F. 12G— 127°, unl. in  CH3 J. Formyl- 
meihoxyteirahydrosirychnidin (B ), C23H 3 0O3N 2, aus Methoxymethyltetrahydrostrych- 
nidin (B) mit KJMnO,, in  feuchtem Aceton 24 Stdn. bei 12°. Aus CH3OH Prismen vom
F. 154°. Gibt in  verd. H 2 S 0 4 m it Bichromat Gelbfarbung— > -rot— y  cremefarbig 
in  der Warme. Gibt in  verd. HCI mit FeCl3 Gelbfarbung — y  intensiv cremefarbig. 
D ie Lsg. in konz. H N 0 3 ist tiefgelb. Gibt kein Methyljodid u. Benzylidenderiv. Meth- 
oxyteirahydrostrychnidin (B),  C22H 3 0O2N 2, aus vorst. Verb. durch 1 -std. Kochen mit 
10“/ąig. H ,S 0 4. A us A. Blattchen vom  F. 150— 152°. Die Lsg. in  konz. H N 0 3  ist lachs- 
farbig. Gibt ein Nitrosoderiy. Gibt m it CH3J  das Hydrojodid des Methoxymethyltetra- 
hydrostrychnidins (B).

Methyl-yj-strychnidin (B),  C22H 20ON2, aus den letzten Mutterlaugen von der Darst. 
des Methoxymethyltetrahydrostrychnidins (B). Aus Aceton, dann aus A. Nadeln vom
F . 222— 225°. Gibt in verd. H ,S 0 4 m it Bichromat intensive Cremefarbung, ebenso 
in  verd. HCI m it FeCl3. Dimethyljodid, aus CH3OH Nadeln vom  F. 275°, Zers. bei 
280—285°, wl. in  k. W. Gibt in  wss. Lsg. nach Umsetzung mit AgCl beim Eindampfen 
eine tief purpurrote Farbung. —  Dihydrostrychnidin (C),  C2 1H 2 6ON2, gleichfalls aus den 
Mutterlaugen von der Darst. des Methoxymethyltetrahyd.rostrychnid.ins (B), aus CH3OH
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Nadeln, aus A. monokline Prismen vom F. 132— 134°. Monomethyljodid, harzig. D i- 
methyljodid, aus W. Nadeln vom F. 265— 270° (Aufschiiumen). D imethylddorid, amorphe 
M., sil. in W.

Benzylidenstrydm in, 0 28H 260 2N 2, aus Strychnin u. Benzaldehyd in  A. m it wss. 
KOH. Aus Isoamylalkohol citronengelbe Blattchen vom F. 235— 237°, swl. in  sd. A ., 
Essigester, leichter in  Toluol, Aceton, Pyridin. Intensiy gelb 1. in  konz. HOl. Die gelbe 
Lsg. in 60°/oig. H 2SO, wird mit Bichromat tiefblau — ->- schmutziggriin — >- braun.
—  Benzylidenbrucin, C3 0H 3 0O4N 2, krystallisiert sehr schwer. Hydrocldorid aus alkoh. 
HCl gelbe Nadeln m it Ł/j H sO. —  Strydmidinmethosulfat, verbesserte Darst. durch 
Verreibcn von Strychnidin mit einer Mischung von Methylsulfat u. CH3OH im  Mórser. 
Strychnidinmetliylchlorid, C22H 2 7ON2Cl-2 H 20 ,  aus W. Nadeln vom F. 370° (Zers.) 
unter Riickbldg. von Strychnidin. Strychnidindimethosulfat, aus Strychnin u. Dimethyl- 
sulfat 20 Stdn. in  sd. Bzl. harzige M. Daraus das Dimethyljodid, aus W. lange Nadeln. 
Dimethylddorid, harzartige M. Gibt m it methylalkoh. KOH bei 140° Metlioxymethyl- 
dihydrostrychnidin,. aus CH3OH Prismen vom F. 125°. —  Slrydmidinbenzylchlorid, 
C2 1H 24ON2 -C7 H 7Cl, aus CH3OH m it A. Platten vom F. 330—335° (Zers.), sil. in  W. 
Gibt m it methylalkoh. KOH bei 150° Methoxybenzyldihydroslrychnidin, 0 29H 3 40 2N 2,
F. 92— 95°. (Journ. chem. Soc., London 1929. 964— 1000. Mai. Oxford, D y so n - 
P e r r in s  Lab., London, Univ.) Oh l e .

E. Jorpes, Eine Methode zur Darstellung der Chondroitinschwefelsdure. Tracheal- 
knorpeln wurden m it A. getrocknet, fein gemahlen u. zweimal je 8  Stdn. bei 0° bis + 3 °  
m it 2%ig. NaOH extrahiert. Zu dem m it Essigsaure angesauerten Auszug setzt man 
Kaolin, um die EiweiBkórper auszufallen. Das Filtrat, welches keine Biuretrk. mehr 
zeigt, liefert auf Zusatz von 2 Vol. A. das Ca-Na-Salz der Ohondroitinschwefelsaure. 
Aus 1 kg Trockenpulyer wurden 50— 80 g erhalten. (Biochem. Ztschr. 204. 354— 60. 
14/1. Stockholm, Karolin. Inst.) H e s s e .

Paul Walden, Salts, acids and bases; electrolytes; stereochemistry. New York: Mc Graw-
Hill 1929. (397 S.) 8°. Lw. § 4.—.

B. Biochemie.
M. Baron, E in mitogenetiscker Malcroeffekt. Zum Naohweis der mitogenet. In- 

duktion, die bisher nur durch mkr. Abzahlung der Zellteilungen bzw. Sprossungen 
des Detektormaterials bestimmt werden konnte, hat Vf. die Versuohsbedingungen 
so w eit modifiziert, daB auch ein fiir das unbewaffnete Auge offensichtlicher konstanter 
Effekt der mitogenet. Induktion in  Form einer enormen Mengenzunahme der Hefe- 
zellen erzielt werden konnte. Bei dieser sog. Mutoinduktion, d. h. gegenseitiger Be- 
einflussung zweier m it ihren Oberflachen parallel zueinander gestellter Hefekulturen, 
wurde ais Detektor eine 1,5—2 Monate alte Saccharomyceskultur m it yollstandigem  
Stillstand der Sprossung in  hochgradiger Verdiinnung (nicht mehr ais 8000 Zellen pro 
ccm) benutzt. Die Methodik der Yerss. war so, daB an einem Deckglas zwei hangende 
Tropfcn dieser Hefeemulsion in  einer Entfernung von 4 cm yoneinander angebraeht
u. in  einer flachen Kammer luftdicht abgeschlossen wurden. Dem einen Tropfen wurde, 
durch eine krystallin. Quarzplatte getrennt, ais Sender eine Nadsoniakultur in  Bier- 
wiirze in  einem Napfchen auf dem Boden der Kammer gegenubergestellt, wahrend im  
Kontrolivers. reine Bierwiirze dem zweiten Tropfen, durch eine Glaslamelle abge
schlossen, gegeniibcr stand. Die Induktion der Hangetropfen erfolgte demnach von  
Strahlungsąuellen aus, die sich auBerhalb der Kammer befanden. Samtliche Verss. 
ergaben deutliche positive Resultate. (Naturwiss. 17. 541— 42. 5/7. Moskau, H istolog. 
Inst. d. 1. U niv.) POETSCH.

M aurice Jow ett, Bemerhingen zu der M itteilung von R. Ammon: „Zur Per- 
meabilitat uberlebender tierisdier Membranen.“ A m m o n s  (C. 1928. II. 1576) Resultate 
sind fehlerhaft, weil yerschiedene Einheiten fur den Diffusionskoeffizienten der Glucose 
in  W. u. in  Membranen angewendet wurden. Berichtigung der AMMONschen Resultate 
ergibt, daB die Geschwindigkeit der Diffusion yon Glucose durch Muskel im  Vergleich 
mit dem Werte der Diffusion gegen W. yon derselben GróBenordnung ist wie fiir das 
Lactation. (Biochem. Ztschr. 206. 503— 04. 9/3. Uniy. of Liyerpool.) K r u g e r .

A. Oparin, Z ur Frage der Oxydationsvorgdnge in  der lebenden Zelle. D ie aeroben, 
in  der lebenden Zelle yerlaufenden Osydationen bestehen aus 2 Momenten. 1. findet 
unter dem EinfluB yon Phenolosydase Oxydation des Atmungschromogens zum Pigment
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durcli L uft-0  statt; 2. findet unter dem EinfluB von Oxydoreduktase die Red. des 
Pigments zum Chromogen statt. Zumi gleichmaBigen Verlauf der Oxydation muB 
ein gewisses Gleichgewieht zwischen den beiden Prozessen bestehen. Wird die Zell- 
struktur chem. oder mechan. verletzt, so stcigt die O-Aufnahme stark an, wobei das 
Atmungspigment durch tlberfiihrung in inakt. Pigment zerstórt wird u. die Oxydation 
zum Stillstand kommt. (Journ. exp. Biologie u. Medizin [russ.] 1927. 246— 78. 
Moskau, Univ. Sep.) S c h o n f e l d .

A. Lasnitzki und O. Rosenthal, Ober den E influp der Kationen a v f  das Gdr- 
vermdgen der Tumorzelle. I . Es wird die Abhangigkeit der Giirung wachsender tier. 
Zellen von ihrem Geh. an bestimmten Lcichtmetallen untersucht, indem der EinfluB 
der entsprechenden Kationen auf das Garyermógen der Tumorzelle yerfolgt wird. 
D ie Messung der Giirung erfolgt nach dem manometr. Verf. yon WARBURG. —  Ais 
erstes Rcsultat ergibt sieh, daB das Garyermógen des Tumorgewebes abnimmt, wenn 
.man aus der Ringerlsg., die ais Garungsmedium dient, die Kalium- u. Calciumionen 
entfernt. D ie mittlere Senkung betragt fiir das FLEXNER-JOBLlNGsche Ratten- 
carcinom iiber 40%> fur das jENSENsche Rattensarkom etwa 25%. (Biochcm. Ztschr. 
207. 120— 140. 27/3. Berlin, Chem. Lab. des U niv.-Inst. f. Krebsforschung an der 
Charitć.) K o b e l .

A. B. Macallum, Ionenbeweglichkeit ais ein Faktor, der die Verteilung des K alium s 
in  lebendem M ateriał beeinflufit. (Vgl. C. 1923. IV. 281.) Aus aeąuimolaren Lsgg. von  
KOI +  N aC l oder KC1 +  L iC l wird durch natiirlichen Qnarzsand nur K  adsorbiert, 
bei einem Vcrhaltnis von K C l:N aC l (1:26)  wie im  Mensehenblut wird sowohl K', 
ais auch N a', ersteres aber starker adsorbiert. D ie Ergebnisse konnen m it der groBen 
Ionenbeweglichkeit des K  erklart werden, wonach die K'-Ionen zuerst die Grenzflaehen 
erreiehen u. unter AusschluB von Na' u. Li' besetzen. Cl' scheint an Quarzsand nicht 
adsorbiert zu werden. Die Bedeutung der Resultate fiir das Verstandnis der Grenz- 
flachenlokalisation von K' in  lebendem Materiał wird diskutiert. —  Analyse M e r c k - 
scher Blutkohle („m it Siiure gereinigt“ ) ergab keine Ubereinstimmung m it Analysen 
von M ic h a e l i s  u . R o n a . (Proceed. Roy. Soc., London. Serie B . 104. 440— 58. 6/4. 
Mc Gili U niv.) K r u g e r .

F. E. Lloyd und V. Moravek, Studien iiber periodische Fdllung. Zur mikrochem.. 
Best. yon K  werden Pflanzentrichome m it Kobaltnatriumnitrit behandelt, dabei zeigen 
sieh eigenartige rhythm. Fallungen von bemerkenswertei- RegelmaBigkeit. Diese 
Erscheinung wird yon den Vff. untersucht u. m it ahnlichen Fallungen in  Capillaren, 
zwischen Glasplatten u. dgl. yergliclien. Vff. kommen zu dem SchluB, daB die Ober- 
flachen eine wicktige Rolle bei diesen Erseheinungen spielen. Je mehr Oberfliichen 
Torhanden sind, u. je unregelmaBiger diese sind, desto yerschiedener werden die Muster, 
die bei den period. Fallungen entstehen. Der heterogene Charakter der lebenden Zelle 
schafft Bedingungen fiir besonders unregelmaBige Muster. A udi die Temp. ist yon  
groflem EinfluB auf die Ergebnisse. (Plant Physiology 3. 101— 30. 1928. Sep.) W r e s c h .

E j .  Pflanzenchem ie.
I. Byków, Ober die mineralischen Slickstoffrerbindungen im  Pflanzensaft. Der 

Geh. an A m m oniak -, N itrit-, Nitrat- u. Gesamt-N wurde im  Saft yerschiedener Kultur- 
pflanzen (Mais, Lupine, Tabak, Melone u. a.) mikroanalyt. bestimm t (in mg pro 1). 
N itrit-N  wird am schnellsten umgewandelt, N ilrat-N  am langsamsten. Im  Saft wurden 
keine nachweisbaren Nitritmengen u. nur Heine u. schwankende Mengen an N H 3 

gefunden. Der Nitratgeh. war noeh schwankender u. meistens sehr hoch, sank aber 
schnell beim t)berfiihrcn der Pflanze in  eine nitratfreie Lsg. oder in W. Der Saft 
vom  Mais, geziichtet in NH '4-, N 0 2'- u. N 0 3'-haltigen Lsgg., hatte fast denselben 
Geh. an Ń 0 2'- u. N H yS tick sto ff wie die n. Pflanze. (Buli. Inst. Reeherches biol., 
Perm [russ.: Iswestija biologitscheskogo nautschno- issledowatelskogo Instituta,
Perm] 6. 277— 90. Perm, U niv ., Botan. Lab.) A n d r u s s o w .

Edith Clenshaw und Ida Smedley-Maclean, D ie N atur der unverseifbaren 
Fralction der Lipoide aus griinen Bldttern. Aus dom Lipoidextrakt von Spinatblattern 
haben Vff. Hentriakontan, C3 1 H M, aus A. Platten vom F. 6 8 — 68,5°, isoliert. Der KW- 
stoff wurde auch aus Kohlblattern gewonnen, wird hier jedoch yon einer zweiten 
O-haltigen Substanz begleitet, aus A. Krystalle vom F. 72— 75°. (Bioehemical Journ. 
23. 107— 09. London, Lister-Inst.) O h le .

Bortolo L. Vanzetti, Ober die Konstitulion des Olimls aus Olivenharz. (Vgl. 
R e i n it z e r , C. 1924. II . 2663.) Gutes Oliyenharz liefert durch Extraktion m it sd. A.
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oder CH3 OH iiber 50% Olivil (I), welches m it 1 Mol. der Alkohole u. aus W. m it 1 H„0  
krystallisiert. Daraus durch yorsichtigcs Erwarmen im C 02- oder H-Strom rcincs I, 
glasig, amorph, nach einiger Zeit infolge K rystallisation undurchsiclitig. Aus Aceton, 
Trimethylcarbinol oder Benzylalkoliol krystallisiert I  ohne Lósungsm. Analysen u. 
Mol.-Gew.-Bestst. fiiliren zu der Eormel C20H ,,O T. Reines I: amorph, bei 66— 70° er- 
weichend; sphiirokrystallin., E. 142,5°. H ydrat, strahlenfórmige Prismen, E. ca. 105°. 
Metliylalkoholat, zu Kugeln gruppierto Nadeln, E. ca. 97°. Athylallcoholat, ebcnso, 
E. ca. 120°. Propylalkoholat, ebenso, E. ca. 104°. Isopropylalkoholat, Nadelchen,
E. ca. 101,5°. Allylalkoliolat, strahlenfórmige Nadeln, F. 100— 105°. I  zeigt in  gesatt. 
wss. Lsg. [a]n 12  =  — 127°, is t  in  starkon Laugen 11. u. wird daraus durch C 02 wieder 
gefallt. E nthalt 2 phenol. OH u. 2 OCH3. H,SO,,-Lsg. tiefrotbraun, m it W. yiolett, 
dann Fallung. Durch w. verd. Mineralsauren wird I verharzt, durch sd. verd. Essig- 
oder Ameisensaure (1: 4)  dagegen yóllig  in das isomcre Isolim l umgewandelt. Trockene 
D est. von I liefert Kreosol, hóheres Erhitzen m it konz. Laugen Vanillin, Oxydation  
m it K M n04 in  sd. Eg. Acetyfoanillinsaure. —  I is t leieht acetylierbar, u. zwar zugleich 
an den phenol. OH u. den alkoh. OH der Seitenkctten, aber die Prodd. krystallisieren  
schwer. Gut krystallisieren die durch Veratherung der phenol. OH resultierenden 
Verbb., welche stabiler sind ais I selbst: Dimethylather, Nadelchen, F. 156°. D idthyl- 
dtlier, strahlenfórmige Nadelchen, F . 182°. Dipropyldtlier, Nadeln, F . 135,5°. Dibenzyl- 
dther, seidige Nadeln, F . unter 150°. Monomethylćither, wollige Nadeln, F . 238°. Mono- 
athyldther, Nadeln, F. 145°. D ie beiden letzten Ather liefern durch Athylierung bzw. 
Metliylierung denselben Methyldthylather, Nadelchen, F . 169°, woraus dio symm. 
Struktur des Mol. folgt. —  Bei der Oxydation des Dimethylathers m it K M n04  in  alkal. 
Lsg. (W.-Bad) entstohen fast gleiche Mengen Veralrumsuure u. Veratroylameisensdure, 
auCerdem etwas Oxalsaure. —  Doppelbindungen sind nicht vorhanden, da Br nicht 
addiert, sondern substituiert wird, z. B .: Mono- u. Dibromolwildimethylather, Stabehen
u. Nadeln, F F . 128° u. 132°. Aus letzterem m it KMnO.j: 5-Bromveratrumsuure u.
5-Bromveratroylameisensdure. —  Ozon wirkt auf den Dimethylather von I nicht ein. 
Hgn-Acetat w irkt substituierend, indem 2 Beste — Hg-OCOCH, eintreton. Diese 
Resto werden durch NaCl in — HgCl umgewandelt. —  In der Seitenkotte befinden sich
2 alkoh. OH, denn die Dialkylather liefern m it Acetanhydrid bei ca. 145° Diacclate,

welche ebenfalls links drehen. —  
CH 0 > C°H3 -LCsH, • O H H ą i l , . OH]. CaH 3< ° g H Aus diesen Befunden laBt sich

1____ o _____1 u o l l s fur I nebenst. vorlaufige Konst.-
Formel aufstellen. I)as letzte 

O-Atom, welches keine spezif. Rkk. zoigt, diirfte atherartig gebunden sein. An- 
scheinend is t I  durch Kondensation von 2 Moll. Coniferylalkohol an der Doppelbindung
u. gleichzeitige partielle Oxydation entstanden. —  Das oben erwahnto Isolivil (H) 
bildet stark lichtbrechendo Prismen, F. 167°, krystallisiert aus seinen Lsgg., auch aus 
A. u. Aceton, m it Lósungsm. u. enthalt dieselben 2 phenol. OH u. 2 OCH3 wie I. Aber 
die C6-Kette, welche die aronlat. Reste verbindet, is t anders gebaut. D ie gesatt. wss. 
Lsg. zeigt [cc] d 12 =  + 352°. Dimethylather, seidige Nadelchen, F . 184,5°. Diathylather, 
Nadelchen, F . 179,5°. Monomethyldtlier, Prismen m it 2 H ,0 , F . ca. 150°, aus ĆH3OH
F. ca. 150°, dann 207°. Monoathyluther, m it 2 H 20 , F. ca. 150°, sehr hygroskop.
II bildet, zum IJnterschied yon I, 2 yerschiedene Methyldthylather, beide strahlenfórmigo 
Nadeln, F F . 192° u. 168°. D ie Zwischenkette is t also nicht symm. gebaut. Methyl- 
benzylather, atlasgliinzende Nadelchen, F. 174°. Auch H  enthalt keine Doppelbindung. 
H gn-Acetat w irkt nicht ein. Riickyerwandlung yon II oder seinen D er iw . in I wurde 
nicht beobachtet. (Monatsh. Cheni. 5 2 .163— 68. Juli. Cagliari, U niy.) LlNDENBAUJl.

E s. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
O. Tujewa, Untersnchung iiber Phosphorsdureaufnahme von Rafer in  Wasserkultur. 

Hafor wurde in  phosphorsaurehaltigen Lsgg. nach K n o p  gezuchtct u. nach 3, 5, 7 
bzw. 9 W ochen der P-Geh. in  Wurzeln, Blattern, Halmen u. Kórnern bestimmt. 
Bei hoher P-Konz. der Lsg. wird P bis zum Ende der Vegetationsperiode aufgenommen, 
jedoch ohne daB eine P-Wanderung vom vegetativen in den Pflanzenteilen statt- 
findet; diese ist dagegen nach einem yorubergehenden P-Htmger festzustellen. Eine
5-wóchige P-Aufnahme reichte fiir das spatere n. Wachstum der Pflanze yollkommen  
aus, die weitere P-Zugabe wirkt sogar nachtcilig. (Buli. Inst. Recherches biol., Perm  
[russ.: Iswestija biologitscheskogo nautschno-issledowatelskogo Instituta, Perm]
6 . 261— 76. Perm, U niy., Botan. Lab.) A n d p .USSOW.
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Edna Louise Johnson, Vermehrle Knolleńbildung von Kartoffeln durch Rontgen- 
slrahlen. Durch Bestrahlung von Kartoffeln m it geringer Róntgenstrahlendosis vor 
der Aussaat wird die Zahl der Knollen auf den einzelnen Busch bei der Ernte erhoht, 
doch sind die Einzelknollen kleiner ais die der Kontrollen, so daB das Gewicht bei 
beiden etwa dasselbe ist. (Science 6 8 . 231. 1928.) M e ie r .

Evelyn Ashley Cooper und Raymond Bennett Haines, Die baktericide Wirletmg 
von Nitrosoverbindungen. (Vgl. Co o p e r  u . FoR STN ER , C. 1926. II. 239.) D ie 
Nitrosoaniline sind sehr wirksame Desinfektionsm ittel, jedoch wirken sie sehr 
langsam. Sie toten die Bakterien yollstandig erst innerhalb 48 Stdn. Stiirker 
ais Nitrosoanilin wirkt Nitrosodimethylanilin. Die entwicldungshindernden Konzz. 
betragen fur Bakterium coli bei 37° fiir Nitrosodimethylanilin 1: 170 000, fiir 
sein Hydroclilorid nur 1: 7500 u. fiir das M ethyljodid 1: 25 000. Eine wesentliche 
Bedingung fiir die starkę baktericide Wrkg. scheint demnach die 3-W ertigkeit des 
Amino-N zu sein. —  Zur Erklarung der baktericiden Wrkg. der Nitrosoaniline haben 
Vff. das Verh. der Base gegen Aminosduren, Oelatine, Albumin, Edestin u. Nuclein~ 
sdure untersucht. Gegenuber den Aminosiiuren u. EiweiBstoffen erweisen sieh Nitroso
dim ethylanilin u. Nitrosoanilin prakt. indifferent. Dagegen werden diese beiden von 
Nueleinsaurelsgg. sehr stark aufgenommen, unter allmahlicher Bldg. eines griinlich 
schwarzen N d., yermutlich einer salzartigen Verb. der Komponenten. Der Verteilungs- 
koeffizient von p-Nitrosodimethylanilin zwiselien W. n. wss. kolloidaler Nucleinsaure- 
lsg. ist fur yerschiedene Konzz. recht konstant: namlich 1 : 14. Dagegen nim m t der 
Verteilungskoeffizient zwischen W. u. einer wss. £ecftAm-Enmlsion m it steigender Konz. 
erheblich a b : Von 1: 9,0 auf 1 :13 ,7 . M it diesen Werten werden die Verteilungs- 
koeffizienten von Benzochinon, Toluchinon, Nilrosophenol u. Phenol yerglichen, die im  
allgemeinen kleiner sind. D ie Nitrosoverbb. bewirken im  Gegensatz zu den Phenolen 
keine Entmiscliung der wss. Lecitliinemulsion. Vff. schlieflen aus diesen Ergebnissen, 
daB dic langsame baktericide Wrkg. der Nitrosoaniline durch eine Rk. derselben mit 
den Zellkernbestandteilen zustande kommt. (Biochemical Journ. 23. 10— 16. Bir
mingham, U niv.) O h l e .

E. Wedekind und E. Bruch, Ver suche uber die Wirkung von kolloidalem Calcium- 
fluorid und Mercurochlorid auf Aspergillus niger. CaF2 u. H g2Cl2 besitzen in  kolloidaler 
Lsg. fungizide W rkg., die sieh durch Hemmung des W achstums von Aspergillus niger 
bemerkbar macht. Hg2Cl2 w irkt starker ais CaF2; schon bei einer Konz. yon 0,005%  
Hg2Cl2 wird jegliches W achstum unterbunden. Besonders bei der CaF2-Lsg. war 
m it steigender Konz. des CaF2 eine Steigerung der Wrkg. festzustellen, doch war die- 
selbe der Konz. nicht proportional. Das Schutzkolloid, fiir sieh allein der Nahrlsg. 
beigemcngt, wirkt nicht schadigend. Es zeigte sieh, daB die bewirkten Wachstums- 
hemmungen lediglich auf den ionisierten Anteil des Hg2Cl2 bzw. CaF2 zuriickzufiihren 
sind, denn die beiden Salze, in  fester Form ais Bodenkórper zugesetzt, zeigen die gleiche 
Hemmung. (Biochem. Ztschr. 208. 279— 84. 13/5. Hannoyersch-Miinden, Chem. 
Inst. d. Forstlich. Hochseh.) KOBEL.

Eustace Cecil Barton-Wright und James Goodburn Boswell, D ie Biochemie 
der Troclcenfdule des Hólzes. Der Pilz M erulius lacrimans zerstort von den Holzsub- 
stanzen das Galaktan, M annan  u. die Cellulose, die Hemicellulosen u. das Lignin blciben 
unangegriffen. Die Unterss. wurden m it Spruee-Holz ausgefiihrt. (Biochemical Journ. 
23. 110— 14. London, U niy.) Oh l e .

Hugo Fischer, Kohlensaure-Assimilation der griinen Pflanzen unter yerschicdenen Be
dingungen, namentlich Wirkg. von Kohlensaure-Gaben u. Licht-Starkc. Berlin: 
W. Junk 1929. (S. 316—362.) gr. 8°. Aus: Tabulae biologicac. Bd. 5 < =  Suppl. l .>  
Ebd. 1929. nn M. 6.—.

Josef Kisser, Stickstoff-Assimilation niederer Organismen. Berlin: W. Junk 1929. (S. 261 
bis 270.) gr. 8°. Aus: Tabulae biologicac. Bd. 5. < =  Suppl. l.>  Ebd. nn. M. 1.20.

E 6. T lerphysiologie.
K, Kita, Uber den EinflufS der inkretorischen Driisenstoffe auf den Gasstoffwechse^ 

und die Wechselwirkung dieser Driisenstoffe untereinander. P ituitrin  u. Adrenalin 
hemmen bei alimentarer Hyperglykamie die Zunahme des respirator. Quotienten, 
Insulin beschleunigt. D ie Darreichung yon Thyroxin ruft eine erhebliche Erhohung 
des Gasstoffwechsels bei n. u. thyreoidektomierten Tieren hervor. —  GroBe Mengen 
Pituitrin  hemmen die Adrenalinwrkg. u. umgekehrt. (Folia endocrinologica Japonica
2. 15. 1926. Kyushu, Gerichtl.-med. Inst., Uniy.) W a d e h n .
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S. Sakamoto, D ie sekundciren Geschlechtsmerhnale bei den Hiihnervogeln und das 
Sexualhormon. I . Die sekundćiren Geschlechtsmerhnale und ihre Entwicklung. (Folia 
•endocrinologiea Japonica 2 . 26— 28. 1926. K yoto, U niv., Psychiatr. Klin.) W a d .

Oldfich Simafiek, Kombinierte Hormonal- und ReizJcDrpertherapie m it Opodermol. 
D as aus Prefisaften tior. Organe, speziell Ovarien u Hoden, in  Verb. m it einer indiffe- 
renten Salbe hergestelltc Praparat Opodermol (Fa. M e d i c a ,  Prag) bewahrte sieh  
liei der Behandlung von Hypofunktion der Geschlechtsorgane. (Med. K linik 25. 951 
bis 952. 14/6. Karlsbad.) F r a n k .

Jacob Fine und Samuel Brown, Der E influp der Parathormons auf die Knochen- 
regeneration. Jungen u. ausgewaclisenen Hunden wurde ein Rippenstiick subperitoneal 
cntfernt u. die Einw. von Parathormon Collip aui die einsetzende Erneuerung des 
Knochens beobachtet. Bei den ausgewacbsenen Hunden war ein Unterschied zwischen 
•den Tieren, dic Extrakte erhalten hatten, u. den Kontrollen nieht festzustellen. Bei 
•den jungen Tieren iibte die Injektion auf die Erneuerung des Knochens einen hemmenden 
EinfluB aus. (New England Journ. of Medieine 198. 932— 37. 1928. Harvard Medical 
School, Department of Surgical Research. Sep.) W a d e h n .

Alfred T. Shohl, A. M. Wakeman und E. Y. Shorr, Die Einwirkung von 
Parathyreoideaexlrakt auf den Mineralstoffwećhsel bei Kinderietanie. E in an Tetanie 
leidendes K ind wurde m it Parathormon Collip behandelt. Das Bcfinden besserte sich  
wahrend der Behandlungszeit. Der Ca- u. P-Stoffwechsel wird wenig beeinfluCt, die 
K - u. Na-Ausscheidung wird n., nach Aussetzen der Behandlung folgt eine starkę Aus- 
■sehwemmung von Na, K  wird retiniert. (Amer. Journ. Diseases Children 35. 392— 97. 
1928. Sep.) W a d e h n .

Leo Loeb, Uber die strukturellen Veriinderungen, welche in  der Schilddruse des 
Meerscliweinchens wahrend der kompensatorisclien Hypertrophie bei Jodzufulir statt- 
finden. D ie kompensator. Hypertrophie der Schilddruse nach Entfernung eines Teiles 
der Sehilddrusenlappen wird durch Zufiihrung von K J  (0,01— 0,05g  taglich) ver- 
starkt, durch Thyroxin aber aufgehoben. Diese Hypertrophie ist von einer Verfliissigung 
des Kolloids begleitet. (Bndocrinology 13. 49— 62. Jan.-Febr. St. Louis, Mo. 
W a s h in g t o n  School of Med., Departm. of Pathol.) W a d e h n .

J. Earl Elsę, Die Beziehung des Jods zur Schilddrusenhyperplasie und -Funktion. 
Betonung der W ichtigkeit der J-Medikation zur Verhinderung u. Heilung des Kropfes
u. bei der Nachbehandlung von Hyperthyreosen. (Endocrinology 13. 40— 45. Jan.- 
Febr. Portland, Oro.) WADEHN.

J. E. Lewin, lnvólution und Regeneration des Thymus unter dem Einflu/3 von 
Benzol. Wenn man Kaninchen Benzol in 01ivenol subcutan injiziert, so beobachtet 
man Atrophie der Thymusdruse. Dabei findet zuerst schnell fortschreitender Lympho- 
zytenzerfall sta tt u. Hypertrophie der Zellen des reticuloendothelialen Systems mit 
Bldg. der Vorstufen der roten Blutkorper. E s folgt dann eine Periode der Wucherung 
des Bindegewebes. —  W enn Regeneration auftritt, so sieht man im  Blut zeitweilig 
Steigerung der Blutkórperneubldg. m it den entsprechenden Veranderungen in  der 
Thymusdruse. (VlRCH0W s Arch. f. patholog. Anatomie usw. 268. 1— 16. 1928. 
Leningrad, Stadt. Hosp., Patholog.-anatom. Abt. Sep.) F. M u l l e r .

A. C. Ivy und Erie Oldberg, ZuMmmenziehung und Entleerung der Gallenblase 
durch ein gereinigtes „Sekretin“-Praparat. Yorlaufiger Bericht iiber eine ezperimentelle 
Studie. E in gereinigter Extrakt der Darmsclileimhaut (vgl. C. 1 9 2 9 .1. 765) bewirkt eine 
Entleerung der Gallenblase. Diese Entleerung ist einem Hormon zuzuschreiben, das 
m it dem Sekretin ident. sein kann. D ie Gallenblase erleidet physiologischerweise „Kon- 
traktionen“, dereń Art nieht m it denen des Magens oder des Darmes ident. ist, sondern 
d ie  in einer Vermehrung des posturalen Tonus -—• wie bei der Hamblase —  bestehen.
(Journ. Amer. med. Assoc. 90. 445— 46. 1928; Proceed. Soc. exp. Biology and
Medieine 25. 113— 15. 1927. Chicago. Sep.) W a d e h n .

E. Trocello, Die zerstórende Wirkung der Ililze auf wafirige Insulinlosungen. 
W ahrend festes Insulin auch bei Aufbewahrung bei 37— 40° wahrend eines Jalires 
seine Eigg. beibehielt, hatte es in Lsg. bei 33-tagigem Aufbowahren bei 42° die Halfte 
•seiner Wrkg. verloren u. war nach (Łoi Monaten vóllig unwirksam. (Rassegna Clin., 
Terap. Scienze aff. 27. 504— 05. Dez. 1928.) W i l l s t a e d t .

Bernhard Stuber und Konrad Lang, Peroral wirksame Verbindungen des Insulins 
m it Gallensauren. Zur Gewinnung eines orał wirksamen /ttswZinpraparats versuchten  
Vff„ eine Verb. von Insulin m it Gallensauren zu synthetisieren. Bei Einhaltung be- 
stim m ter Yersuehsbedingungen konnte Insulin in schwach alkal. Milieu m it Cholsaure
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zu einem Cholyłinsulin  u. m it Desoxycholsaure zu einem Desozycliolylinsulin lconden- 
siert werden, die bei peroraler wie suboutaner Applikation eine ausgesprochene Wirksam
keit besaBen u. bei Verss. an Kanincken, Hunden u. Menseben eine einige Stdn. an- 
haltende Blutzuckerscnkung von etwa 3 0 %  des Ausgangswertes erzeugten. Analog 
den Beobaclitungen von F r e u d e n b e r g  (C. 1928. I. 211. 2510) bei aoylierten Insu- 
linen fiilirte die Bindung an Gallensauren zu einer erhebliehen Abschwachung der 
blutzuckersenkenden W rkg., so daB recht groBe Dosen erforderlich waren u. eine prakt. 
Anwendung in  der Therapie wegen der hohen Herst.-Kosten einstweilen niclit in  Frage 
kam. In  den erhaltenen Insulinen nebmen Vff. eine Saureamidbindung an, fur die auch 
die Darstellungsweise iiber Cholsaureazid bzw. Desoxycholsaureazid spricht. DaB 
eine wirkliche Verb. zwisehen Gallensauren u. Insulin u. nicht etwa eine „Insulin- 
choleinsaure“ yorlag, glaubcn Vff. damit bewiesen zu haben, daB nach der ublichen 
Darstellungsweise hergestellte Insulincholeinsiiure aus Insulin u. Na-Desoxyeholat 
peroral vóllig wirkungslos war. (Naturwiss. 17. 546. 5/7 . Kie], U niv., u. Freiburg, 
U niv.) POETSCH.

Ernst Wiechmann, U ber das Auflreten von Zuclcer im  Harn durch Insulininjektion. 
(Vgl. W ie c h m a n n  u . E l z a s , S. 1316.) Bei einem Gelbsiichtigen ohne Diabetes 
trat nach Insulin  bis etw a 18 g Traubenzucker pro Tag im Harn auf. —  Vielleicht 
is t  Elektrolytverschiebung im ikter. B lut durch Insulin die Ursache. (Dtseh. Arch. 
klin. Med. i64. 172— 74. Juni. Koln, Med. K linik.) F . M u l l e r .

James Murray Luck und Leonarde Keeler, D ie Blutchemie von 2 Arten von 
Iilapperschlangen, Órotalus alrox und Crotalus oregonus. Verglichen m it Warniblutern 
enthielt das B lut der bciden untersucliten Crotalus-Aiten  nur Spuren von Hamstoff, 
dagegen mehr Aminosiiuren u. anorgan. Phosphate. Der Traubenzuckergeh. war 
niedrig (48— 6 8  mg-%), ebenso der Cholesteringeh. (99— 172 mg-%), der Cl-Geli. 
hoch (etwa 785 nig-% NaCl). —  NichteiweiB-N, Kreatin, Kreatinin u. Lipoid-P waren 
etwa ebenso hoch wie beim Warmbliiter. (Journ. biol. Chemistry 82. 703— 07. Juni. 
California, Stanford U niv. Biochem. Lab.) E. M u l l e r .

Roger S. Hubbard, Harnstoff- und Kreatiningehalt des Blutes, eine statistische 
Untersuchung. Bei einer groBen Zahl von Fallen wird Harnstoff u. Kreatinin im  Blut 
bestimmt. Bei einem Gch. von 0 bis ca. 15 mg-% an Harnstoff-N is t der Kreatinin- 
geh. ungcfa.hr in  n. Grenzen. Mit dem Steigen des Harnstoffgeh. steigt der Kreatinin- 
geh. auch an, aber langsamer, so daB der Quotient Harnstoff-N zu Krcatinin-N m it 
dem Ansteigcn der beiden sinkt. (Procecd. Soc. exp. Biol. Med. 25. 261— 64. 1928. 
Clifton, Springs, U. Y ., Clifton Springs Sanitarium and Clinic. Sep.) M e i e r .

Andree Roche und Jean Roche, Uniersuchungen iiber die Beteiligung einer 
pJiosphorJialligen Verbindung an der Glykolyse des Blutes in  vilro. Bei der Glykolyse 
des friseh entnommenen Blutes wurde in  den crsten 3 Stdn. unter Aufbewahrung 
bei 37° parallel dem Auftreten u. der Zunahnio der Glykolyse Anderung im Phosphat- 
gch. festgestellt. Durch die Phosphatase wird eine P-haltige Verb. gespaltcn. D ie 
Spaltung geht unabhangig von der Glykolyse weiter. Daher verlaufcn beide Pro- 
zesse nicht parallel iriiteinander. —  Wenn man zu n. B lut Traubenzucker zusetzt, 
findet Bldg. einer P-haltigen Verb. statt. —  Der Faktor, der die aktivierende Wrkg. 
der Phosphate bei der Glykolyse begrenzt, ist der Traubenzucker. Aufhoren oder 
Verminderung der Glykolyse hemmt die F ixation der P-Saure, oder es nim mt die 
Menge der P-Saure, die abgespalten wird, zu. —  Sowohl fiir die Glykolyse, d. h. dio 
W irksamkeit des glykolyt. Eerments, wio fiir die Bldg. einer P-Verb. m it Trauben
zucker ist die Anwesenheit von Ca unbedingt notwendig. —  Die zahlreichen Einzel- 
beobachtungen, dic im  Original verglichen werden miissen, fuhren zu dem SchluB, 
daB wahrend der Glykolyse eine Zucker-P-Saureverb. gebildet wird. (Buli. Soc. 
Chirri. biol. 11. 549—99. Mai. Kopenhagcn, Physiol. Inst. d. Med. Fakultat, u. StraB- 
burg, Biochem. Inst.) F . Mu l l e r .

E. Herzfeld und R. Kruger, Studien iiber die Einuńrkung des N atrium nitrits auf 
den Blutzucker. Injektionen von ŃaAr0 2 fuhrten fast regelmaBig sowohl bei Tieren, wie 
bei Menschcu, gesunden u. d iabtt., zu einer Blutzuckersenkung m it nachfolgender 
Erhóhung. (Klin. Wchschr. 8 . 1174— 75. 18/6. Berlin, U niy. Charlottenburg, Biirger- 
haus.) _ _ F r a n k .

Julius Ferber und Sophie Rabinowitsch, U ber die Yermehrung des Blutzuckers 
nach der Eingabe von Glycerin. Bei Diabetikern steigt der Blutzucker nach Verzehr 
•von 100 g Glycerin in  250 ccm W. auf nuchternen Magen stark an; gelegentlich tr itt  
Zucker im Harn auf. Bei Nichtdiabetikern is t der Blutzuckeranstieg gering oder
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gar nicht zu beobachten. Es wird angenommcn, daB Glycerin in  Traubcnzucker 
uingewandelt wird u. ais solcher im  Blut erscheint. (Amer. Journ. med. Sciences 
177. 827— 32. Juni. New York, U niv., Med. D ept., Bellevue Hosp. Med. Coli.) W a d .

Tetuzó Imahasi, Ober die Wirkung des Yóhimbins auf den Blutzuckerspiegel 
und auf die Hyperglykamie sowie die Glykosurie durch sympatliische Gifte. Yohimbin 
hat in  kleinen Dosen keinen merklicken EinfluB auf den Blutzucker, in  gróBeren bewirkt 
es eine geringe Hyperglykamie. Dagegen kemmt es dic Hyperglykamie nach Adrenalin
u. die Glykosurie fast yollkommen. D ie Hyperglykamie nach Diuretin, die wahrscheinlich 
zentralen Ursprungs ist, wird nicht beeinfluBt, die Hyperglykamie nach Traubenzucker- 
infusion u. Ca-Zufuhr wird nicht beeinfluBt. Das Yohimbin hemmt die Diurese nach 
Diuretin u. Traubenzuekerzufulir. Seine Wrkgg. sind also der des Ergotamins einiger- 
maBen ahnlich. (Okayama-Igakkai-Zasshi 4 0 . 1149— 50. 1928. Okayama, Japan, 
Pharmakol. Inst. Sep.) M e i e r .

Tetuzó Imahasi, Weitere Studien iiber die Wirkung des Yóhimbins auf den B lut
zucker. (Vgl. Yorst. Ref.) Bei der Priifung des Yóhimbins auf weitere Ilyperglykamie- 
formen am Kaninchen stellt sich heraus, daB die Hyperglykamie nach Pilocarpin, 
Nicotin u. Zuckerstich deutlich herabgesetzt wird. D ie Wrkg. des Insulins wird ver- 
starkt. Am Hunde wird der n. Blutzucker durch Yohimbin deutlich herabgesetzt, 
wahrend am pankreaslosen Hunde seine Wrkg. schwacher ist. D ie durch groBe Dosen  
Yohimbin hervorgerufene Hyperglykamie is t nicht zentralen Ursprungs, da sie auch 
nach Splanchnikotomie yorhanden ist. (Okayama-Igakkai-Zasshi 4 0 . 1347— 48.
1928. Sep.)  ̂ M e i e r .

Tetuzó Imahasi, Ober die Wirkung des Chinins auf den Blutzucker. (Vgl. vorst. 
Ref.) Am Kaninchen wird durch kleine Dosen Chinin (10— 15 mg pro kg) eine geringe 
Blutzuckersenkung hervorgerufen. Diese beruht wahrscheinlich auf einer Depression 
sym pathischer Endapparate, da Chinin die Adrenalinhyperglykamie, die wohl 
peripheren Ursprungs ist, stark hemmt, u. ebenso die Hyperglykamie nach Zucker
stich u. Pankreasexstirpation erniedrigt. Die blutzuekersenkende Wrkg. des Insulins 
wird durch Chinin deutlich yerstarkt. (Okayama-Igakkai-Zasshi 4 0 . 2302— 03. 1928. 
Okayama, Japan, Pharmakol. Inst. Sep.) M e i e r .

Robert M. Hill und Inez H. Mattison, Untersuchungen iiber Krealin. I. Die 
Wirkung von K reatin  auf den Blulzuclcer. Bei hungernden Hunden sinkt nach sub- 
cutaner Zufuhr von Kreatin  der Stand des Blutzuckers. Ebenso bewirkt Kreatin  
zusammen m it Traubenzucker bei einer Traubenzuckertoleranzprobe Verminderung 
oder sogar Beseitigung des Blutzuckeranstiegs. —  Kreatin  w irkt nicht giftig, es wurde 
nicmals durch Zufuhr Y o n  Kreatin ein so niedriger Blutzuekerstand erreicht, daB 
Kriimpfe auftraten. —  Wenn man durch Zufuhr groBer Mengen von Traubenzucker 
alimentare Glykosurie erzeugte, konnte durch gleichzeitige Gabe von Kreatin der 
Harn zuckerfrei werden. (Journ. biol. Chemistry 82. 679—85. Juni. Denver, Univ. 
of Colorado. School of Med., D ept. of Biochem.) E. M u l l e r .

W. A. Peabody und Robert M. Hill, Untersuchungen iiber Kreatin. H . Die 
Wirkung von Kreatingaben bei Kaninchen. (I. vgl. vorst. Ref.) Kreatin  bewirkto 
boi den untersuchteń Kaninchen weder Schadigung der Leber, noch m it einer Aus- 
nahme Harnstoffretention. —  In  Mengen, die beim Hunde blutzuckersenkend wirkten, 
trat bei Kaninchen weder bei Eingabo per os noch subcutan oder intraYenós injiziert, 
weder allein noch bei gleichzeitiger Zufuhr von Phospliat Senkung des Blutzucker- 
standes ein. (Journ. biol. Chemistry 82 687— 92. Juni. Denver, U niv. of Colorado, 
School of Med., D ept. of Biochem.) E. Mu l l e r .

Keiichi Horino, Ober die spezifische Hamolyse. I. Die reversible Adsorption  
des Hdmolysins und des Komplements. E s wurde yersucht, einen direlcten Beweis 
fiir die Adsorption des Hamolysins u. Komplements dureh Feststellung der Rever- 
sib ilitat zu fiihren. —  Ais Hiimolysin diente Kaninchenserum yon Tieren, die m it 
.Zicgenerythrocyten immunisiert waren. Adsorbiert wurde durch m ittels Kochen  
niit HC1 chlorfrei gemachtes Kaolin oder Tonerdesuspension. Diese wurde nach W i l l -  
STATTER aus Aluminiumsulfat licrgestellt. ■— Beides wurde 1 Stde. lang m it einer 
gepufferten Lsg. bei Zimmertemp. maschinell geschuttelt u. stark abzcntrifugiert. 
Beim  Adsorptionsvers. wurden Hiimolysin u. Komplement, Puffer u. Adsorptions- 
m ittel bei 37° 1 Stde. im Wasserbad gchalten u. dann abzentrifugiert. —  Bei dem  
untersuchtcn Phosphatgemisch wurde das Hiimolysin weder von K aolin noch von  
Tonerde merklich aufgenommen. Bei Citratpuffern war erst in  bestimm ten Mengen 
-yollstandige Adsorption an Tonerde zu finden. D ie Reyersibilitat der Adsorption
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wurde nachgewiesen. —  Komplement wurde in  schwaeh alkal. Ek. bei Phosphat- 
pufferung von K aolin, in  sehwach saurer Rk. von Tonerde adsorbiert; die Rover- 
sib ilitat lieB sich beim Komplement nicht cinfach nachweisen. —  M ittelstuck u. End- 
stiick konnten aus der Tonerde durch schwache Alkalescenz herausgel. werden. Zur 
Vervollstandigung der komplettierenden Wrkg. bedurfte es noch einer 3. Komponento, 
etwa eines inaktivierten Sorums. D ie Adsorption dieser dritten Komponento war 
irroversibel. —  Eine Leeithin-Albumin-Fraktion lieferte bei Adsorption durch Ton
erde dasselbo Resultat wie das Komplement, auch die Lsg. erfolgte in  gleicher Weise. 
(Journ. Biochem istry 9. 407— 21. 1928. Chiba, Med. Akad., Med.-ehem. Inst.) F. Mu.

Keiichi Horino, 0 ber die spezifische Hamolyse. II . Fermente in  dem Meer- 
schweinchenserum. (I. vgl. vorst. Ref.) E s handelte sich um die Frage, wie Immun- 
kórper an der Lsg. der Erythroeyten teilnehmen, ob es sich um einen fermentativen 
oder einen rein kolloidchem. Vorgang handelt. Ais Komplement diente Meerscliweinchen- 
serum. Dio Inaktivierung erfolgte durch V2 -std. Erhitzen auf 56". —  Dio Fermente 
des Mecrschweinchenserums: Protease, Peptase, Butylase, Lipase, Lecithase, Amjdase 
u. Nuclease fanden sich ausschlieBlich in  der Albuminfraktion. Nur Thrombin war 
sparlich darin u. reichlich in der Globulinfraktion. Thrombinlsg. aus Ziegenblutserum  
kann dio M ittelstiickfunktion vollstandig ersetzen. —  Durch Lecithinvorbehandlung 
wird dio Verteilung des Thrombin zwischen Albumin- u. Globulinfraktion derart 
verandert, daB man es dann reichlich in der Albuminfraktion findet. —  Mittelstiick- 
u. Thrombinwrkg. findet sich in der Leeithin-Albumin-Fraktion. D ie komplettierende 
Substanz enthalt immer Thrombin, das sich unter verscliiedenen Bedingungen genau 
so w ie das M ittelstuck verhalt. Daraus ergibt sich, daB in der Globulinfraktion des 
Komplements eine Substanz vorhanden ist, die an der Hamolyse ais sogen. M ittel
stuck teilnimmt u. bei der Blutgerinnung ais Thrombin wirkt. Das wesentlicho is t  
nicht der Zustand dieses Stoffes oder des Mediums, sondern seine besondere Wrkg. 
(Journ. Biochemistry 9. 423— 33. 1928. Chiba, Med. Akad., Med.-ehem. Inst.) F. Mu.

Keiichi Horino, Ober die spezifische Hamolyse. III. D as Lysinogen der Erythro- 
cylen und scine neue Reaktion. (II. vgl. vorst. Ref.) E s ist bekannt, daB durch Thrombin 
das Fibrinogen in Fibrin umgewandelt wird. E s ist aber noch nicht sieher, ob nicht 
auch andere dem Fibrinogen verwandte Stoffe durch Thrombin verandert werden. •—  
Ziegenblut wurde durch Oxalat ungerinnbar gemacht, zentrifugiert, die Erythro- 
cyten dreimal m it physiolog. NaCl-Lsg. gowasehen u. dann m it W. 10-fach verd. 
Nach Abzentrifugieren der Stromata aus dem hamolysierten B lut wurde durch Zusatz 
von NaCl isoton. gemacht. Durch Halbsiittigung m it NaCl entsteht eine starkę 
Trubung, auch wenn Ham olysin u. Kom plement zugesetzt sind u. nach 2 Stdn. im  
Brutschrank iiber Nacht im Eisschrank aufbewahrt war. Durch das stromafreie 
Ham olysat wurde Kohlensaure geleitet, der Nd. abzentrifugiert, der Bodensatz 5-fach 
m it W. yerd., wieder m it C 02 gefallt u. die Substanz durch mehrfache Wiederholung 
fast farblos erhalten. —  In physiolog. Kochsalzlsg. gel. hat man eine Substanz, dio 
durch Halbsiittigung m it NaCl fallbar ist, aber nicht durch Zusatz von Komplement 
oder seiner Globulinfraktion. Mit Ham olysin u. Komplement vorher behandelt, gibt 
NaCl-Halbsattigung keine Trubung mehr. Es is t also durch Ham olysin u. K om 
plement eine Dispersitatssteigerung eingetreten. Dasselbe wurde bei einer Kom- 
plementlsg. bekommen, die an Tonerde adsorbiert u. dann daraus wieder gel. war. —  
Dio „lysinogene“ Substanz, welche in  der Zelle an der Festhaltung des Blutes teil
nimmt, kann durch Immunserum eine Veranderung erleiden, ohne daB Hamoglobin 
austritt u. Hiimagglutination auftritt. Diese Veranderung braucht nicht in  einer 
Priizipitation zu bestehen. Dio lysinogene Substanz wird nicht in physiolog. Koch
salzlsg. unl. (Journ. Biochemistry 9. 435— 44. 1928. Chiba, Med. Akademie, Med.- 
ehem. Inst.) F. M u l l e r .

Katsumasa Noshi, Hamolyse und Glykolyse. Dureh Zentrifugieren aus Citrat- 
blut von Kaninehen gewonnene Erythroeyten wurden mehrfach m it Citratlsg. oder 
m it isoton. Phosphatlsg. von pn =  7,7 ausgewaschon. Durch k. A. wurde hiimolysiert 
u. die durch Zentrifugieren zellfrei gewonnene Lsg. auf Glykolyse untersucht. Bei 
streng asept. Arbeiten war die Glykolyse im  Phosphatgemisch noch deutlich vor- 
handen, im Citratgemisch nicht. (Journ. Biochem istry 9- 243— 49. 1928. Osaka,
II. Med. K linik d. med. Akademie.) F. Mu l l e r .

B. Nocht und W. Kikuth, Ober hdmolytisclie Chininwirkungen. D ie intraritale 
Amboceptorhamolyse wird beim Hund, Kaninehen u. Katze durch gleichzeitige Gabe 
von Chinin yerstarkt. Durch andere Medikamente tritt dies nicht ein. Ebenso ver-
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starkte Chinin die Hamolyse durch Cobragift u. durch Lysocithin, dessen Bldg. im  
Organismus ais Ursachc dor Cobragifthamolyse angesehen wird. Cholesterin hemmt 
in vitro alle drci Hiimolysearten, Kaninchen, dio durch langer dauernde Cholcsterin- 
fiitterung eine Erhóhung des Cholesterinspiegels zeigen, sind widerstandsfahiger gegen 
die drei Hamolysearten ais n. Tiere. Chiningabe hebt die W iderstandsfahigkeit auf. 
bntravenóse Injektion von kolloidaler Cholesterinlsg. hat keinen EinfluB auf die 
Imboceptorhamolyse. (Arch. Schiffs- u. Tropen-Hygiene 33 . 355— 75. Juli. Ham- 

Aurg, Inst. f. Schiffs- u. Tropenkrankhciten.) M e i e r .
Meyer Botłansky, Die WirJcung eter W asserstoffionenkonzentration auf die Saponin- 

Hamólyse. D ie Wrkg. anorgan. Sauren u. Basen auf die Saponinhamolyse hśingt 
in  erster Linio yon ihrer chem. Bindung an Globulin u. yielleicht andere EiweiBkórper 
auf der Zellmerribran ab, z. B. an Globin. —  Auf der sauren Seite, yom  isoelektr. 
Punkt der roten Blutkórper ab (ph =  4,6) gerechnet, nim m t die Resistenz der Zellen 
gegen Saponin m it Zunahme der positiyen Ladung ab. Auf der alkal. Seite, vom  
isoelektr. Punkt ab gerechnet, nim m t die Resistenz gegen Saponin m it Zunahme der 
negatiyen Ladung bis pn =  8,5 allmilhlich zu, daruber stoigt sie noeh steiler bis zu 
einem Maximum bei pn =  10. (Journ. biol. Chemistry 82. 567— 77. Juni. Galveston, 
U niv. of Texas, Lab. of Biol. Chem., School of Med.) F . M u l l e r .

M. v. Falkenhausen, Ober Blutgórinnung und ihre Beziehungen zum Komplement. 
Ubersichtsreferat. (Med. K linik  25. 1058—60. 5/7. Breslau, U niy.) F r a n k .

N. Uyeno, Ober den Einflu/3 des Extrahts der Nebennierenrinde und des Neben- 
nierenmarkes auf den SerumeiweiPgehalt. Der Extrakt von Nebennierenrinde soli 
yermehrend auf die Serumglobulinmenge u. antagonist. zum Markextrakt wirken. 
(Folia endocrinologica Japonica 4. 66—67. 20/11. 1928. K yoto, U niy., I. med. 
Klin.) W a d e h n .

Kozo Hirota, Ober die Bedingungen, die den kolloidalen osmotischen Druck des 
Blutserums bceinflussen. ( Untersuchungen iiber den kolloidalen osmotischen Druck 
der Blutfliissigkeit. I.) D ie Unterss. wurden im  Osmometer von S o r e n s e n  m it 
kleinen Abiindcrungen vorgenommen. Wenn ais AuBenfl. eine Salzlsg. dient, nimmt 
der kolloidale osmot. Druck des Serunls m it zunehnlender Konz. der Salzlsg. ab. —  
Gegenuber isoton. Lsgg. yon KC1 u. NH.,C1 ist der kolloidale osmot. Druck des Serums 
groBer, gegenuber N aH 2P 0 4, K 2 SO.„ MgCl2, CaCl2 u. K H 2P 0 4 is t er kleiner ais gegen- 
iiber NaCl. —  Man kann m it Kollodiummembranen nicht arbeiten, wenn die AuBenfl. 
N a2C 03 enthillt. —  Zunehmen der Aciditiit der AuBenfl. setzt den kolloidalen osmot. 
Druck herab, Zunehmen der Alkalescenz yermehrt ihn. Daher muB, wenn man die 
natiirlichen Verhaltnisse studieren will, die Rk. der AuBenfl. ungcfahr dieselbe sein 
w ie die der kolloidalen Lsgg. —  Durch Verd. des Serums m it dest. W. sinkt der kol
loidale osmot. Druck. —  D ie Ergebnisse beim Blutserum oder Blutplasma desselben 
Blutes zeigten keine Unterschiede. (Journ. Biochem istry 9. 71— 85. 1928. Kyoto, 
Imp. U niy. Inst. of Physiol.) F . M u l l e r .

Kozo Hirota, Ober den Ersatz der Blutfliissigkeit nach Blutverlust. (Untersuchungen 
iiber den kolloidalen osmotischen Druck der Blutfliissigkeit. II.) (I. vgl. yorst. Ref.) 
W enn man einem Kaninchen die H alfte seines Gesamtblutes nahm u. es wahrend 
mehrerer Stdn. in  verschiedenen Perioden verblutete, ging das Tier immer zugrunde. 
Bei einem Verlust von 30% der Blutmenge stellte sieh 50% der Menge wieder her, 
u. zwar unabhiingig yom Ausgleich des Blutdrueks. —  Der Ausgleich der Fl. geschieht 
zum groBen Teil in  der Leber, ebenso der des kolloidalen osmot. Drucks. —  Wenn 
der Blutdruck hoch u. der kolloidale osmot. Druck niedrig war, stellte sieh das Blut- 
vol. weniger schnell her ais im umgekehrten Falle. Der Verlauf der Wiederherst. des 
osmot. Drucks yerlief entsprechend der Theorie der Lymphbldg. naeh B a y l is s  u . 
St a r l i n g . (Journ. Biochem istry 9. 87— 102. 1928. K yoto, Imper. U niy. Inst. of 
Physiol.) F . Mu l l e r .

Stanley R. Benedict und Thomas P. Nash, jr., Zur Frage iiber den Ursprung 
des Ammoniaks im  R a m . Vff. bleiben bei ihrer Auffassung, daB N H 3 des Harnes 
in der Niere gebildet wird, daB weiter Harnstoff die Substanz ist, aus der N H 3 im  
Harn gebildet wird. —  Nach ihrer Ansicht werden die Sauren im  Blut nicht durch 
Ammonium neutralisiert. Sie spielen danach keine Rolle bei der intracellularen Be- 
seitigung der Acidose. (Journ. biol. Chemistry 82. 673— 78. Juni. N ew  York, Cornell 
U niv., Med. Coli., D ept. of Chem., Memphis, U niy. of Tennessee, Coli. of Med., Dept. 
of chem.) F. M u l l e r .
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M. R . G oiffon, Bemerkungen iiber die Ammoniakkoeffizienten im  Iiarn. Die 
HASSEŁBALCHsche Konstanto gibt zwar einen łcurzen Ausdruck fur gewisse Be- 
ziehungen zwisehen N H 3, N  u. pn des Harns u. gestattet einen gewissen Einblick in  
das Saure-Basen-Gleichgewicht, sie genugt aber nocli nieht fiir patholog. Falle zur 
Diagnose. Es werden yersehiedene Beziehungen zwisehen N H 3  u. ph ausprobiert u. 
zur Gesamtaciditat, zum C 0 2-Geli. u. zur N-Einnahme in  der Nahrung in Beziehung 
gesotzt. (Buli. Soc. Chim. biol. 11. 531— 42. Mai. Vaugirard, Clinicjue de Thćrapeut. 
Chirurg.) F. MULLER.

Fritz Schmerel, Uber die verminderte Diastascwirkung des Harns bei Nieren- 
erkranlcungen und beim Diabetes. ( Versiiclie iiber die Ursachen des Yerhaltens der Harn- 
diastase beim Diabetes.) Wenn man den Harn des Diabetikers unter Bedingungen 
untersucht, die fiir die Diastasewrkg. optimal sind (pn, Kochsalzzusatz, Pufferung), 
findet man, daB das Milieu, in welchem das Enzym sieh im  Diabetikerliarn befindet, 
nicht allein seine geringe Diastasewrkg. orklaren kann. Verss.. am Plilorrkizintier 
u. der Vergleich m it dem Verh. bei Nephritis u. bei anderen Nierenschadigungen 
sprechen dafiir, daB die yermindertc Durchlassigkeit der Kierc fiir die Diastase die 
geringe Diastasewrkg. des diabet. Harns zum Teil erkliirt. Auf einen abnorm geringen 
Diastasegeh. des Blutes laBt sieh die relative Diastasearmut des diabet. Harns nicht 
zuriickfuhren. t)ber den Enzymgeh. der Organe is t man in dieser Riclitung zu wenig 
orientiert, um etwas dariiber aussagen zu konnen. (Biocliem. Ztsehr. 208. 415—27. 
13/5. Berlin, Biochem. Labor. des Krankenhauses Moabit.) K o b e l .

Ernst Wieehmann und Julius Elzas, Uber verminderte Salzsdureabscheidung 
des Magens bei Diabetes mellilus. Fraktionierto Magenauslieberung von 25 Diabetikern 
m it A.-Probctrunk. 8 -mal A naeiditat, 2-mal Subaciditat, 13-mal n., 2-mal Super- 
aciditiit. —  Insulinmangel u. Gallenblasenleiden konnen die Ursache der yerminderten 
Magensaftsekretion sein. (Dtsch. Arch. klin. Med. 164. 163—71. Juni. Koln, Med. 
K linik.) F. M u l l e r .

Hirotada Misawa, E in  Fali von Cystinurie und Untersuchungen iiber den D idt- 
einflufi auf die Cystinurie und den Schwefelstofftoechsel bei diesem Fali. E in  Patient 
l it t  seit seiner K indheit an Nierensteinkoliken, bei depen es sieli um Cystinsteine 
handelte, im Harn zahlreiclie Cystinkrystalle. D ie Ausscheidung von Cystin betrug 
pro die bei eystinreicher K ost ca. 290— 300 mg, bei Reisgemiisekost ca. 40 mg. 
Wahrend der Reis-Gcmiisekost ist die Gesamt-S-Menge niedriger, wozu auch Ernie- 
drigung von Gesam t-S04 u. Atherschwefelsauren beitragt. D ie Cystinurie ist in diesem  
Falle also im wesentlichen exogencr Natur. (Japan. Journ. Medical Sciences V III. 
Internal Medieine 1. 193—202. 1927. Tokyo, Kaiserl. U niv., Med. K linik  Prof. 
Dr. R. I n a d a . Sep.) M e i e r .

T. Mima, Uber den Einflu/3 von uberschussigem Vitamin B  auf den Zuckerstoff- 
wechsel bei Ratten. Mit n. K ost gefutterte R atten erhielten Vitam in B in  Form von 
Oryzćmi?&-Injektion im "DberschuB kiinstlieh zugefiihrt. Der Blutzucker blieb im  
wesentlichen unverandert. D ie Empfindliehkeit gegenuber Insulin wurde geschwacht, 
gegenuber Adrenalin yerstarkt. Naeh Zufiilirung kleiner Vitaminmengen uber lange 
Zeit war das Glykogen der Leber yermehrt. (Folia endocrinologica Japonica 5. 17 
bis 18. Juni. K yoto, U niv ., I. med. K lin.) W a d e h n .

Steify Feilendorf, Die Erfolge der Vigantolbehandlung rachilischcr K inder. Klin. 
Bcricht. (Wien. med. Wchsehr. 79. 919. 6/7. Wien, Kaiser-Franz-Josef-Spital.) F k .

Hans Seel, Uber die Wirkung des Eisens auf den Ruheumsatz racliitischer Ratten. 
D ie bei der R achitis eintretende Verminderung des Ruheunisatzes bzw. des Sauer- 
stoffverbrauchs wird durch Eisen wie auch Phosphor giinstig beeinfluBt; trotzdem  
bleibt dio rachit. Knoehenveranderung bestehen. Fe u. P  stehen m ithin in  keinem 
Zusammenhang m it dcm antirachit. Vitam in D . Nur dieses behebt gleichzeitig die 
gesunkenen Oxydationsvorgiinge im  Organismus u. heilt die rachit. Knochenverande- 
rungen. (Biochem. Ztsehr. 208. 295— 98. 13/5. Halle-W ittenberg, Pharmakolog. 
Inst. d. U niv.) K o b e l .

Kanae Murakami, Uber die Gallensaurebildung. II . Avitaminosen und Gallen- 
saureausscheidung in  der Galie. (I. ygl. C. 1927- II. 285.) Beim Meerschweinclien 
ist die Abscheidung von Galie u. Gallensauren yermehrt, wenn in der Nahrung Vita- 
min A felilt. Durch subcutane Zufuhr yon Vitam in A wird Gallen- u. Gallensauren- 
ausscheidung wieder n. (Journ. Biochcmistry 9. 321—31. 1928. Okayama, Physiol.- 
chem. Inst.) F. Mu l l e r . ■
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T. Mima, Ober den E influp der verschiedenen innersekretorischen Organe auf den 
Blutzuckerspiegel des B-avitaminosen Hundes. I . Mitt. Einflup der Schilddruse und 
der Thymusdriise. Der Blutzucker yitamin-B-frei erniihrter Himde fallt anfangs ab, 
kehrt in  2— 3 Wochen zum n. Wert zuriick u. steigt dann w eit iiber den Normalwcrt 
hinaus. Schiiddrusenfutterung yerstarkt die Symptome, also die Hypoglykamie im  
Anfang der Avitaminose u. die Hyperglykamie im  Spatstadium, Thyniusfutterung 
yermindert sie. (Folia engocrinologiea Japonica 5. 3— i . April. K yoto, U niv., I. med. 
K linik.) W a d e h n .

Winifred Mary Clifford, Der E influp von Fluoriden und Jodiden auf das Gerinnen 
der M ilch durch Pepsin. (Vgl. C. 1928. I. 219.) Das Gerinnen yon Milch durch Pepsin  
wird yerhindcrt durch Zugabe der Fluoride von Na, K  u. N H 4 sowie der Jodide von  
Li, Na, K  u. N H 4. D ie Wrkg. ist von der Konz. der Salze abliangig. Die Fluoride wirken 
stiirker ais die jodide. (Biochemical Journ. 22. 1128—32. 1928. Kensington, W. 8 ,
K ing’s College Women.) H e s s e .

Ernst Friedrich Muller und Rose Holscher, Ober die Wirkung der Wuperen 
Anwendung von Wtirme und K alte auf die Selcretionstiitigkeit der Verdauungsorgane. 
Verss. an Hunden m it Magen- u. Duodenalfisteln u. am nuchternen ruhenden Menschon. 
E s zeigte sich, daB jedo Warmerk. der H aut automat, mit einer entgegengesetzten der 
Bauchorgane yerbunden ist, u. daB Kiilterk. der H aut (m it dem Bilde der Giinsekaut) 
die umgekehrte Rk. der Bauchorgane, namlich GefaBerweiterung, Steigerung der 
Sekretion, ihrer Durchblutimg u. ihres Vol. bedingt. (Dtsch. med. Wchschr. 55. 990 
bis 994. 14/6. Hamburg, Allgem. Krankenh. Eppendorf.) F r a n k .

Ladislaus Derer, Uber den Konzentrdtionsindex der gallensauren Salze im  Duodenal- 
saft. Das Verhiiltnis von Gallensauren zu Bilirubin ist in der Galie, dio direkt nach 
Duodcnalsondierung aus den hepat. Gallenwegen abflieBt, gleicli demjenigen, das nach 
Instillation von MgSO., abflieBt, trotzdem dio Konz. beider Stoffe in der letzten Galie, 
Blasengalle ca. 4-fach hoher ist. (Wiener Arch. fiir inncrc Mcdizin 15. 303— 08. 1928. 
Bratislava, Propadeut. Kliniki Sep.) M e ie r .

Kensa Oyama, Uber die Entstehung der alkalischen Reaktion des Durmsafles. 
Bei Kaninchen wurde in  eine isolierto Darmschlinge, dio durch Ausspiilen m it 10%ig. 
Rolirzuckerlsg. gereinigt war, die erwarmte Probelsg. eingespritzt, darauf die Darm
schlinge wieder in  die Bauchhóhle versenkt u. die Bauchhohle verschlossen. Nach ver- 
sehieden langer Zeit wurde dio Darmschlinge entfernt u. ihr Inhalt untersucht. —  Bei 
wss. Lsgg. von NaCl, Neuiralsalzen oder Rohrzucker stieg dio Alkalescenz. Anionen 
werden aus der Darmschlinge sclmeller resorbiert ais Kationen. —  Bei isoton. wss. 
Lsgg. von Traubenzuckcr, KOI, NH.jCl oder N a J  gehen Na u. Cl aus dem Blut in den 
Darminlialt iiber. —  Dio Alkalescenz des Darminhalts entsteht durch Umsetzung von 
Na aus NaCl u. H C 03' des Blutes oder der Gowebsfll. (Journ. Biochemistry 9. 1— 10.
1928. K anazaw aU niv.M ed.-cliem . Inst.) F. M u l l e r .

H. Tangl, Die Wirkung des Cholins auf den Gaswechsel. An R atten wurde fest- 
gestellt, daB Cholin (20— 80 mg Chlorid) den Sauerstoffverbrauch u. die Kohlensaure- 
produktion bei der Atmung steigert. Der Wirkungshóhepunkt liegt in der 2.— 6 . Stde. 
nach der Injektion u. fiillt zusammen m it der wiederholt beschriebenen Hypoglykilnue 
nach Cholingaben. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 139. 220— 25. Febr.) Z im m e r m a n n .

H. Tangl und F. Than, Uber die Wirkung des Secretins auf den Gaswechsel. (Vgl. 
vorst. Ref.) Nach Sekretingaben steigt der respirator. Q,uotient infolge verminderten 
Sauerstoffverbrauchs an, wahrend er nach kleinen Insulingaben unyerandert blieb. 
(Arch. cxp. Pathol. Pharmakol. 139. 226— 30. Febr. Budajiest, U niv.) Z im m e r m a n n .

Gerhard Sostberg und M. Steuber, Ober den E influp verschiedener Schwer- 
meialle auf den Grundumsatz von Meerschuóeinchen. Am Meerschweinchen scheint 
nach intrayenóser Einspritzung von 0,1 ccm 10%ig. Solganallsg. u. 1  ceni einer 40%ig. 
Kollargollsg. eine Steigerung des Grundumsatzes um 10—20% einzutreten. Bei 
Einspritzung von Elektroferrol oder Ringerlsg. ist dies nicht der Fali. (Bioehem. 
Ztsehr. 203. 385— 88. 9. Dez. 1928. Berlin, II. med. K linik der Charitó, Tierphysiol. 
ln s t. Landw. Hochsch.) M e i e r .

Kurt Tiefensee, Pharmakologiśche Studien an der Bronchialmuskulatur. I. Mitt. 
Melhodik. Vf. beschreibt Apparatur u. Methodik fiir die nachfolgenden Verss. (Areli. 
exp. Pathol. Pharmakol. 139. 129— 38. Febr. 1929.) Z im m e r m a n n .

Kurt Tiefensee, Pharmakologiśche Studien an der Broncliialmuskidalur. 2. Mitt. 
Uber die Bedeulung der Blutbeschaffenheit fiir den Tonus der Bronchialmuskeln und 
ihr Ansprechen auf Gifte. (I. vgl. yorst. Ref.) Die Wrkg. des Pilocarpins auf die Bron-

X I. 2. 85
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cliialmuskulatur is t lediglieh abhangig von der [H ‘]. Der Pilocarpinkrampf bleibt 
aus bei p j  =  7 u. tritt stark hervor bei Verschiebung der Rk. nacli der alkal. Seite. 
D ie Menge der Alkalireserve is t oline EinfluB. Atropin liebt den Krampf immer auf. 
Vf. glaubt, daB Asthma durch erhóhte Empfindlichkeit der Bronchialmuskulatur bzw. 
ihrer Nervenenden bedingt ist. (Arcli. exp. Pathol. Pharmakol. 139. 139— 53. Febr. 
Heidelberg, U niv.) ZiMMERMANN.

A. von Czike, Uber Gallenfarbstoffbildung in  vitro. Verss. an Citrat- oder Hiru- 
dinplasma ergaben Entstehung von Bilirubin  nach 24 Stdn. Stehen boi 37°. —  Es seheint 
ein Fermentyorgang zu sein, an dem die Leukocyten nielit beteiligt sind. Ursaelie ist 
nieht das Freiwerden von zuvor an EiweiB oder Blutkórperchen gebundenem, adsor- 
bierten Bilirubin. Gehemmt wird die -BiZiraiment-steliung durch niedere Temp. u. 
durch Inaktivieren des Plasmas. —  Vielleiclit erfolgt Entstehung von Bilirubin  im 
Korpcr, sowohl im  stromenden Blut, w ie in Blutergusson, Seltreten, Exsudaten auf 
dcm gleiehen fermentativen Wege. (Dtsch. Arch. klin. Med. 164. 236— 42. Juni. Pćcs, 
Med. K linik.) F . M u l l e r .

Joespli Barcroft, Das Hamoglobin und seine biologische Bedeuiung. (Naturwiss. 17- 
261— 69. 26/4. Cambridge, England.) HESSE.

W. Hausmann und O. Krumpel, Uber Absorption von Leukoverbindungen und 
Farbstoff en in  ihrer Beziehung zur photobiologischen Sensibilisation im  UUraviole.lt. 
Unters. der Absorptionsspektren eines Pyrrolfarbstoffes u. der entsprechenden Leuko- 
prodd., von Mesoporphyrinogen (Priiparate von H a n s  F i s c h e r )  u . von Trypaflamn. 
Von X =  300 m/t zu kiirzeren Wellen grofic Almlichkeit der Absorptionsverhiiltnisse 
der Leukoverb. u. des Pyrrolfarbstoffs in Chlf.; nach den Auslosehungen erseheint 
also eine Sensibilisation durch die Leukoverb. im  U ltraviolett moglich. Ahnliche 
Ergebnisse bei Mesoporphyrinogen. Trypaflavin hat Absorptionsmaxima bei ca. 458 u. 
265, Minima bei ca. 321,5 u. 235 m/(.. Fiir Sonnen- u. Himmelslicht seheint dalier eine 
Sensibilisation durch Trypaflayin im wcsentliehen nur in dem Absorptionsbereich 
um 458 m/i moglich, wahrend fiir Quarzquecksilberlicht auch Sensibilisation im Ultra- 
violett denkbar ist. —  In Yerss. von Hausmann u. Sonne wurde gezeigt, daB man 
Erythrocyten durch Hdmatoporpliyrin gegen ultraviolette Stralilen sensibilisieren kann, 
was m it den Ergebnissen der Unters. der Absorptionsverhaltnisse durch H a u s m a n n  u . 
K r u m p e l  ubereinstimmt. (Wien. klin. Wchschr. 42. 546— 47. 18/4.) K r u g e r .

Angelo Rabbeno, Uber die pharmakologische }Virksamlceit des Pyrrols und der 
Pyrrylalkylketone. Allgemeinwirkmig beimFrosch. Vf. vergleicht die pharmakolog. Wirk- 
samkeit desPyrrols m it a.-Acetyl-, a-Propionyl-, a -B utyryl-u . a.-Benzoylpyrrol in Yerss. mit 
Frósehen. Diese Ketone verhalten sich in  qualitativer Beziehung wie die Muttersubstanz. 
Auf ein bald vorubergehendes Stadium der motor. Reflexerregbarkeit folgt langsam ab- 
steigende zentrale Lahmung. Tod durch langsamc Herzliihmung. Beim PyiTol sind beide 
Wrkgg. yon gleieher GroBenordnung, bei denK etonen iiberwiegt die narkot. Die tox ., wie 
die minimale narkot. Wrkg. steigt m it zunelimendem Mol.-Gew. im Sinne einer Exponen- 
tialfunktion, aber in  yerschiedener Woise. D ie pharmakolog. W irksam keitist direkt pro
portional den Kpp. der untersuchten Substanzen, umgekelirt proportional den FF. u. 
Lóslichkeiten in W. —  Bei den Ketonen steigt die tox. Wrkg. im Verhaltnis 1: 2: 22, 
die narkot. Wrkg. im Verlmltnis 1 : 5 :  10. D ie gemiscliten Pyrrolketone u. aromat. 
Ketone haben also die narkot. Wrkg. gemeinsam, unterseheiden sich jedoch in  ąuanti- 
tatiyer Beziehung dadureh, daB in der Reihc der gemisehten aromat. Ketone die Wirlt- 
samkeit mit steigendem Mol.-Gew. abnimmt, wahrend sie bei den Pyrrolketonen zu- 
nimmt. (Ar. Int. Pharmacodynamie Therapie 35. 377— 421.1929. Pavia, U niv.) O h l e .

David I. Macht, Pharmakologischer Synergismus von Stereoisomeren. Bekanntlieh 
zeigen manche Arzneimittel im Gemisch miteinander nieht einen Effekt, der einer 
Summation der Einzelkomponenten entspricht, sondern eine potenzierte Wrkg., ge- 
legentlieh auch Antagonismus. Das Gleiche wird fur eine Anzahl Stereoisomere 
beobachtet. D ie Dosis von 0,256 mg l-Nicotin  pro kg (Katze) wirlct in  4,5 M n . todlich;
0,400 mg d,l-Nicotin  in  7,5 Min.; 0,229 mg l +  d,l-Nicotin  1 :1  in  4,5 Min. —  Bei 
d,l-Epineplirin  wurde ein Carotisblutdruckanstieg von 9 mm beobachtet, bei gleieher 
Dosis l-Epinephrin  60 mm, l +  d,l-Epineplirin  1 :1  56 mm. —  Sowohl d- ais d,l- 
Campher sind wesentlieh geringer giftig fur Tier u. Pflanze ais ein Gemisch von  
d +  d,l-Campher. —  Das Gleieho gilt fiir l- u. d,l-Hyoscyamin, Hyoscin. —  Die todliche 
Dosis Chininhydrochlorid betragt 6 6  mg pro kg, Chinidinhydrocldorid 43 mg, Chinin- 
hydrochlorid Ą-Chinidinhydrochlorid ( 1: 1)  42 mg. Das gleiche Verhaltnis zeigt sich 
im Pflanzenvers. — Letale Dosis pro kg (Katze) von Cinchoninsulfal 55 mg, Cinchonidin-
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sulfat 40 mg, Cinchoninsulfat +  Cinchonidinsulfat ( 1: 1)  37 mg. Das gleiche Ver- 
haltnis der Giftigkeit gilt fiir Pflanzen. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington  
15 . 63— 70. Jan. 1929. Baltimore.) Z im m e r m a n n .

Ferdinand Flury, Ober Harmin bzw. Banisterin. Pharmakolog. Bericht iiber 
Banisterin  bzw. iiber das m it demsclben chem., pharmakolog. u. klin. ident. Harmin. 
Die Stammpflanze des Harmins, die syr. Steppenraute Peganum harmala, aus welcher 
das Alkaloid gewonnen wird, ist bcreits seit dem Altertum bekannt u. keineswegs 
ein seltenes Gewachs, cs ist in  den Steppen des Orients u. Nordafrikas ein w eit ver- 
breitetes Unkraut. D ie arzneiliche Anwendung erscheint nach dem Bericht wohl 
begriindet. (Munch. med. Wchschr. 76. 1172. 12/7. Wurzburg, Univ.) F r a n k .

Radoslav BraSovan, Ober die Pernoktonanastliesie. K lin. Bericht. Pernoklon 
stellt eine bedeutende Reform u. Erleiclitcrung in  der Technik der Anasthesie dar. 
(Dtseh. med. Wchschr. 55. 1092. 28/6. Belgrad, U niv.) F r a n k .

Fritz Momburg und Erich Rotthaus, Avertindosierung. Avertin bei Tetanus. 
Die lcunstgerccht angewandto _4nerJiwnarkosG bedeutet zweifellos einen Fortscliritt. 
Avertin ist allen anderen M itteln uborlegen in der Beseitigung der klon. u. ton. Krampfe 
des Tetanus. (Dtseh. med. Wchschr. 55. 1164— 65. 12/7. Bielefeld, Stadt. Krankcn- 
liaus.) * F r a n k .

Otto GeBner, Pharmakolog ische Untersuchungen iiber das Lokalanasthelilcinn 
S .F .1 4 7  (Sandoz). 8 .F .1 4 7  istN-Diathylleucinol-p-aminobenzoesaureester, gebunden 
an Methansulfonsaure. D ie Lsg. ist ausgesprochen sauer. pn =  5,107 fiir 1%0> u - 
liiBt sich durch N aH C 0 3 oline Ausflockung nicht neutralisieren. Im systemat.' Vergleicli 
m it Novocain ergab sich fiir S. F . 147 eine 4,5-mal liohere Toxizitiit. S. F . 147 wirkt 
stark hśimolyt.; auf das Herz ausgesprochen giftig. Vf. lchnt wegen dieser Naclitcile 
gegeniiber Novocain S. F . 147 trotz der von W lN TERSTElN  angegebenen vierfach  
hoheren lokalanastliet. Wirksamkeit ab. (Narkose u. Anasthesie 2. 129— 47. 15/5. 
Marburg, Pharmakolog. Inst.) F r e u n d .

T. Paeprer, Erfalirungen mit Dilaudid. Klin. Bericht iiber giinstige Wrkg. des 
Praparates zur Stillung von Sehmerzen, Ilustenreiz u. allgenleiner Unruhe. (Therapie 
d. Gegenwart 70. 330— 31. Juli. Bcrlin-Moabit, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

Felix Klemperer, Zur Frage der Dosierung und Gewohnung von Dilaudid. Vf. 
empfielilt die Einzeldosen fiir Dilaudid  auf 0,0025 g bzw. 0,025 g pro die zu begrenzen. 
Tabletten zu 2,5 mg u. Suppositorien zu 5 mg erwiesen sich ais vollkommen aus- 
reiehend bei den bekannten Indicationen. (Therapie d. Gegenwart 70. 331— 32. Juli .  
Bcrlin-Reinickcndorf, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

Walther Kaupe, Die mrksame Gabe des Dicodid. Vf. erklart DicocZuMarrcichung 
in Gaben von 0,001 g bei Bcliandlung des kindlichcn Keuchhustens ais das Mittel 
der Wahl. (Med. K lin ik  25. 1069. 5/7. Bonn.) F r a n k .

Walther Schmid-Sachsenstamm, Allonal ais Hustenmittel. Allonal (Allional 
R o c h e ) bewiihrte sich ais brauchbares Hustenm ittel bei gleiclizeitiger Schlaf- 
begunstigung. (Med. K linik 25. 990— 91. 21/6. Klagenfurt, Landeskrankenk.) F k .

Koch, „D itonal“, ein narkotikumfreies schmerzstillendes M ittel bei Erkrankungen 
des Unterleibes. Ditonal, eine Kombination des Trichlorbutylsalicylsaureesters mit 
Pyramidon, bewiihrte sich boi Bcliandlung cntziindlicher Unterleibserkrankungen. 
(Therapie d. Gegenwart 70. 332— 33. Juli. Hamburg, Marien-Krankenh.) F r a n k .

J. Th. Peters, Ilohe Salicylgaben bei der Behandlung der akuten und clironischen 
rheumatischen Polyarthritis. Fiir die Behandlung yon Kranken m it akuter u. chroń, 
rheumat. Polyarthritis is t zu fordem, daB man die niedrige Salicyldosierung end- 
gflltig fallen liiBt u. in allen Fallen mit hohen Dosen beginnt. Auffiihrung einer Reilio 
klin. Falle. (Dtseh. med. Wchschr. 55. 1086— 87. 28/6. Leiden, U niv.) F r a n k .

O. Weselko, Ober die Entstehung des Schwarzwasserfiebers und seint Behandlung 
mit Calcium und Pepton. Schwarzwasserfieber, eine Folgcerkrankung hierfur dis- 
ponierter malariakranker Individuen, kann entstehen, wenn ein KomplementuberschuB 
vorhanden ist oder wenn m it diesem zugleich das physiolog. Ioncnverlialtnis in  den 
Kórperzellen gestórt ist. Hierbei spielt besonders der Ga-Ionenmangel eine ausschlag- 
gebende Rolle. Ca-Pepton-Injektionen vermogen das Schwarzwasserfieber therapeut. 
zu beeinflusscn. (Wicn. med. Wchschr. 79- 919— 21. 6/7. Skradin [Dalmatien], 
Malariastation.) F r a n k .

Rudolf Raabe, Behandlung der C ystitis und C ystopyelilis mil Uronovan. Uronovan 
(H e y l  & Co.) ist ein methylendiphosphorsanres Metliylentotramin von der Formel 
t(CH2 )c-N .,]2-C H 2- H 2POj. Das weiBe Pulyer von saurer Rk. is t in W. 11. Es bewiihrte

85*
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sich boi der Behandlung von Cystitiden, Oxalurie, Phosphaturie. (Munch. med. 
Wchschr. 76 . 1174— 75. 12/7. Dresden-Johannstadt, Stadtkrankenh.) F r a n k .

Eugen Bernstein, Uróbenyl ais wirksames llarndesinfiziens. Bei saurem und 
allcalischem H am . TJróbenyl (Horst. Dr. R. & Dr. O. W e i l , Frankfurt a. M.) ent- 
ha.lt Benzylhexamethylentetramin, Salygenin u. Papaverin. E s leistete bei Fallen 
von postgonorrh. Cystitis wertvolle Dionste. Fernor wurden m it einem injizierbaren 
kombinierten Strontiumsalieylhexamethylentetramin-Praparat, welches von der- 
selben Firma unter dem Kamen Hexa- Stroniiuran in  den Handel kommt, sowohl 
bei Fallen von Cystitis ais auch bei der Behandlung der gewohnlichen Gonorrhoe gute 
Erfolge erzielt. (Med. W elt 3. 933. 29/6 Frankfurt a. M.) F r a n k

Werner Kiibelstein, Erfahrungen m it Gonovilan. Gonovitan ( S a c h s .  S e r u m -  
w o r k ) erwies sich ais wirksames u. zuverlassiges Mittel bei Behandlung der chroń. 
Gonorrhoe. (Dtsch. med. Wchschr. 55. 1178—79. 12/7. Carlsfeld, Knappschafts- 
Krankenh.) F r a n k .

Rudolf Lackenbacher, Ober die Verivendbarkeit des Allonal „JRoęhe“ bei Ilaut- 
Jcrankheilen. Interne Behandlung m it Allonal (R o c h e ) bei dermatolog. Erkrankungen, 
wie Pruritus, Ekzemen, speziell solehen m it nervóser Komponentę, fiihrte zu guten 
Heilungsorfolgen. (Wieij. med. Wchschr. 79. 887. 29/6. Baden b. Wien.) F r a n k .

F. Sacki, Erfahrungen m it Panialollan. Paniałollan-Zapfchen (Herst. C h e  m. 
F a b r i k H e l f o n b o r g )  bestohen aus einer Kombination von Theophyllin, Extract. 
Belladonnae, Papayerin, Campher u. Extrakten aus Grindel u Viburnum. Bei Be
handlung spast. Zustando der Gallenwege naeh Gallensteinkolilcen u. krankhaften 
Zustanden des Klimakteriums haben sich die Ziipfchen bowahrt. (Med. K linik 25. 
1069— 70. 5/7. Dresden.) F r a n k .

Erich Bescht und Willy H. Crohn, E in Fortschritt in  der Lebertherapie durch 
den Leberextrakt Marlol-Stroschein. Bei Durchfiihrung der Lebertherapie wurde der 
hochkonz. Leberextralct Martol-Stroschein don Anforderungen am vollkommensten ge- 
recht. Das Praparat kann auch rektal zugefuhrt worden. (Medizin. Klinik 25. 834— 36. 
24/5. Berlin, Rudolf Virchow-Krankenh.) F r a n k .

C. Focke, Zur pharmakologischen Prii.fung von Digitalisspezialitdten. Es gibt 
Digitalispriiparate, die aus dem Froschlymphsack langsamer resorbiert werden, wenn 
sio einen merklichcn Anteil an Glycerin enthalten. D ie Wirksamkeit am Frosćh u. 
die klin. Wirksamkeit durfen nicht ohne weiteres in  Beziehung gesetzt werden. (Areh. 
Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 267- 169— 77. Marz.) Z im j ie r m a n n .

W. Berggold, D ie intramuskulare, und orale Strophanthintherapie m it Slrophalen- 
Tosse. Słrophale?i-'L'OSS~E (Horst. E . T o s s e  & Co., Hamburg) is t das Glykosid aus 
dom Samen von Strophantus gratus. Es kommt fiir orale, intramuskula.ro u. intra- 
venóso Anwendungsform in den Handel. K lin. erwies es sich ais wertvolles Herz- 
tonicum von prompter, anhaltender u. den besten Digitalispraparaten gleichzusetzender 
Wrkg. Kuniulation u. unangenehme Nobonwrkgg. wnrden nicht beobaclitot. (Med. 
K linik 25. 989— 90. 21/6. Eppendorf, Allgem. Krankenh.) F r a n k .

Ernst Pochmann, Ober Cardiazol. Die Vorziige des Cardiazols bei Behandlung 
von Herz- u. Kreislaufinsuffizienzen, besonders in  Verb. m it Sirophantin, worden 
gewiirdigt. (Med. K linik 25. 1069. 5/7. Reichcnberg, H ospital.) F r a n k .

Berta Dubinskaja, Weitere experimentelle Beobachtungen iiber Bulbus Scillae 
maritimae und sein Glykosid Scillaren. In kleinen Dosen besteht die Wrkg. des Scillarens
i n einer Erhóhung der Herzleistung unter Erweiterung peripherer G!efaCgebiete. Die 
tox. Wrkg. zeigt eine Steigerung des Blutdruckes, die aber weniger durch erhohte 
Herzleistung ais durch GefaBkontraktion peripherer GcfaBe bedingt (ist. (Journ. 
cxp. Biologie u. Med. 1928. 132— 33. Charków, Pharmak. Lab. d. med. Inst. Sep.) Me i .

S. Kuttner, Klinische und allgemein praktische Erfahrungen m it Cardiotonin. 
Cardiotcmin (Herst. Dr. D e g e n  u . K u t h , Dureń) enthiilt die cardioton. wirksamen 
Stoffe der Convalaria majalis noben Coffein. natr. benzoic. Das Praparat nimmt eine 
Mittelstellung zwischen Digitalis- u. Baldrianpraparaten ein u. is t indiziert bei Herz- 
neurosen u. anderen Herzstorungen. (Med. W elt 3 . 861— 62. 13/6. Berlin, Frauen- 
klinik Dr. I I i l l e l .) F r a n k .

E. Klaiten, Klinische Erfahrungen iiber Gravilol ais Uterotonicum. Gramtol, der 
Diathylaminoathylather des 2-M ethoxy-6-ally lphenols, kaim por os gegeben oder 
intravenos einverleibt werden. Das Praparat wurde m it gutem Erfolg an Stelle von 
Seoale, Ergotoxin u. Ergotamin verwendet. (Med. Klinik 25. 949— 50. 14/6. Wien, 
Univ.) F r a n k .
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R. Podkowa, Erjahrungen m it dem neuen Welienmillcl „Gravitol“. Grcwitol 
(1. G . F a r b o n ) ,  der salzsaure Diathylaminoathylather des 2-Metlioxy-6-allyl- 
plienols, erwies sich sowohl pcroral ais parcnteral gegeben ais zuverlasśig wirkendes 
u. unschadlicbes Welicnmittel. (Dtsch. med. Wchschr. 55. 1093. 28/6. Berlin-Lichten- 
berg, Krankenh. Hubertusstrafic.) F r a n k .

Walter Mestitz, Zur Behandlung der Milchstauung. Ais geeignctstes M ittel 
zur Behandlung der Milchstauung werden Injektionen yon Salyrgan  empfohlen. Ais 
Kontraindication gilt eine cntziindliche Niercnerkrankung. (Miinch. med. Wchschr. 76. 
782. 10/5. Wien, Krankonhaus Wiedeń.) F r a n k .

O. Diehls, Beitrag zur Frage der konservativen Empyembehandlung millels ltivanol- 
spiiltmg. Spiilbeliandlung des Empycms, besonders des pneumon., m it Rivanol hat 
sich in  einer Reihe von Fallen bewahrt u. yerdient, weiterhin angewandt u. erprobt 
zu werden. (Therapio d. Gcgenwart 70. 301— 07. Juli. Hannover-Linden, Stśidt. 
Krankenh. ,,S ilvali“ .) F r a n k .

.Tose£ Skursky, Ober Adsorgan. Adsorgan (H e y d e n ) bewahrte sich bei der Bc- 
handlung der yerschiedensten Magen- u. Darmaffektionen. (Wien. med. Wchschr. 
79- 887— 88. 29/6. Graz, Krankenh. d. Barmherzigcn Bruder.) F r a n k .

Mark Lauterburg, Erjahrungen m it Tryparsam id bei ScJilafkranken. Mit Trypars- 
am id  konnte in  6 6 % der behandelten, meist schweren Fiille von Scblafkrankheit 
Hcilung erzielt werden. D ie Wrkg. tritt erst nach liingorcr Zeit ein. Das Schwindcn 
der Trypanosomen in B lut u. Cerebrospinalfl. m it dem Absinkcn der Leukocytenzahlen 
is t  das Zeichen des Erfolges. Durch Tryparsamid werden in ca. 20% Augenstorungen 
hervbrgerufen, die in einigen Fallen besonders bei kachekt. Individuen zu Blindlieit 
fiihren konnen. (Arch. Schiffs- u. Tropen-Iiygienc 33 . 251— 57. Mai. Gabun, Lam- 
barene, Franzosisch Aquatoriala£rika, Spital Dr. S c h w e i t z e r .) M e i e r .

Kurt Hennings, Weitere Erjahrungen m it dem anlitoxischen Colisertim (Behring- 
werk). K lin. Bericht. Dem anlitoz. Coliserum (B e h r i n g w e r k) ist bei Behandlung 
einer verschleppten Appendicitis u. Peritonitis eine Wrkg. nicht abzusprechcn. Vf. 
cmpfiehlt iii solchen Fallen einen Vers. m it dem Serum, das bislier niemals einen Schaden 
angerichtet hat, dringend. (Bied. Klinik 25. 902— 04. 7/6. Berlin, Krankenh. am  
Friedrichshain.) F r a n k .

Krekeler, Erjahrungen m it Stapliar (Staphylokokkenvaccine.). Mit der Staphylo- 
koldi.envac.cine Staphar konnten bei Behandlung von Furunkulosen, Drusenschwellungen 
u. dgl. guto Erfolgo erzielt werden. (Therapio d. Gcgenwart 70. 333. Juli. GroC- 
schweidnitz, Landesanstalt.) F r a n k .

Ferdinand Mattausch, Ober die Móglichkeit der Immunisicrung gegen Tuberkulosc 
durch den nichtbacilldren Fettstojf Gamelan (Lipom,ykol). Gamelan (Lipom ykol) enthiilt 
neben Fetten u. Lipoidon auch die entsprechenden Wachse. Vf. konnte m it dcm Praparat 
bei der Behandlung von Tuberkulosc Erwachsener u. Kinder guto Erfolgo erzielen. 
(Med. K linik 2 5 . 950— 51.14/6. Wien, Behandlungsstelle f. Lungenkrankc der Betrićbs- 
krankenkasse der Wiener StraGenbahnbedienstetcn.) F r a n k .

Artur StrauB, Zur Kupjerbehandhmg der chirurgischen Tuberkulose. Injektionen  
von Cu-Salzen (Lecutyl) stclltcn ein wirkungsvolles Unterstutzungsmittel bei der 
Hcilung jeder Form von Haut- u. chirurg. Tuberkulose dar. (Dtsch. med. Wchschr. 
55. 1087— 88. 28/6. Barmen.) F r a n k .

Paul Groner, Ober neue Gesichtspimkte bei der Guajakolbehandlung der Lungen- 
tuberkulose. K lin. Bericht iiber Erfolgo bei Behandlung der Lungentuberkulose mit 
Junicosan  (Herst. C h e m .  F  a b r i k  L i c h  t  e n li e 1 d t ) , einem guajacolsulfo- 
saures K  in  einem besonders hcrgestt.ilten Wacholderextrakt enthaltcndcn Praparat. 
D ie Erfolge waren gut. (Wien. med. Wchschr. 79. 886—87. 29/6. Wien, Kranken- 
anstalt ,,Rudolfstiftung“.) F r a n k .

Petzsch, Physormon und Tetanie. Besclireibung eines Falles, bei welchem auf 
intravenoso Einspritzung von Physormon eine Tetanio auftrat. (Therapio d. Gcgcn- 
wart 70 . 330. Juli. Bergen-Riigen.) F r a n k .

Tetuzó Imahasi, Ober den Einflufi einiger Pharmaka auf die tiidliche Vergijtung
durch Tetrodotoxin. Das Tetrodotoxin (Fugugift) iibt seine tox. Wrkg. am Zentralnerven- 
system u. dem peripheren motor. App. aus. D ie zentralc Wrkg. wird durch Pikro- 
toxin, Physostigmin, Guanidin, Adrenalin vcrstarkt, dureli Koffein, Xesteton, Coramin 
nicht wesentlieh behindert. Dio beste Gegenwrkg. zeigen Lobelin u. N a 2C 03, weniger 
Cardiazol u. Glucose. (Okayama-Igakkai-Zasshi 40 . 2464. 1928. Okayama, Japan, 
Pharmakol. Inst. Sep.) M e i e r .
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A. Schroder, E in F ali von Vero7ialvergiftung. Bericht iiber eine Selbstyergiftung 
m it todlicliem Ausgang nach Einnahme von Veronal. Auffallcnd war die lange Dauer 
der Erkrankung, der Tod trat erst 8  Tage nach Zufuhr des Veronals ein. (Dtscn. Ztschr. 
ges. gcrichtl. Med. 13 . 353— 57. 4/6. Gottingen, Gerichtsarztl. Unterrichtsanst.) F r a n k .

van der Reis und Hans Biissow, Klinische Beóbachtungen le i gewerblicher Arsen- 
uusserstoffvergiftung. Eine gewerbliche AsH3-Vergiftung laBt sieli friilizeitig durch 
das Vorliandensein einer akuten Hamolyse m it Hamoglobinurie, Fieber u. druck- 
sehmerzhafter Leberschwellung diagnostizieren. (Dtsch. med. Wchsclir. 55. 1081 
bis 1082. 28/6. Danzig, Stadt. Krankenh.) F r a n k .

St. Ban, Uber Paraldehydvergiftung. Bericht iiber 5 F a lle  von akuter Paraldcliyd- 
Tergiftung, von denen einer todlich endete. 5 geisteskranke Patientinnen hatten aus 
Versohen je 50 g einer ziemlich konz. Paraldehydlsg. erhalten, u. boten gleich nach 
der Einnahme Symptome der Paraldchydyergiftung. D ie klin. Erscheinungen der 
akuten u. chroń. Paraldehydyergiftung werden gescliildert. (Dtsch. Ztschr. ges. ge- 
riclitl. Med. 13 . 337— 51. 4/6. Basel, Gcrichtl.-Mcdizin. Inst.) F r a n k .

Jakob Mollerstróm, O ber akute Anilinvergiftung. Es wird der klin. Verlauf 
eines Falles yon akuter .kmZiwyergiftung, die nach dem Bespritzen von Wanden u. 
FuBbodcn eines Magazines m it einer 10%ig. Anilin-W.-Mischung bei einem 29-jahrigen 
Brauereiarbeiter eintrat, beschrieben. Das Anilin war im  Harn in  freier Form Dach- 
weisbar. Vf. maeht auf die Moglichkoit aufmerksam, daB yielleicht eine intravitalo 
Farbstoffbldg. eine beitragende Ursache zu der śiuBerst starken Cyanose bei diesen 
Vcrgiftungen bildet. (Acta med. Scandinavica 71- 73— 81. 12/6. Stockholm, Krankcn- 
liaus St. Erik Ostra.) F r a n k .

Fritz Demutłi und Ilse von Riesen, Eiweifistoffuiechsel normaler und bosartiger 
Gawebe in vitro. In Kulturen yerschiedener Gewebe wird die N-Vcrteilung zwischen 
fl. u. fester Phase des Kulturmediums u. die Veranderung des R est-N  im  Verhiiltnis 
zum Gesamt-N erm ittelt. Bei Sarkomkulturen tr itt eino Verfliissigmig ein, so daB 
sowohl Gesamt-N wic R est-N  in der fl. Phase zunehmen. Doch bleibt das Verhiiltnis 
R cst-N : Gesamt-N im  gesamten Kulturmedium etwa gleich. Kochextrakte aus 
Sarkomkulturen fiikrcn ebenfalls zur Verfliissigung von Plasmagerinnsel. D ie Ver- 
fliissigung wird durch Acetat- u. Lactat-Ion gefórdert, durch Ca" geliemmt. (Bio- 
cliem. Ztscdr. 203. 22— 48. 9. Dez. 1928. Berlin-Dahlem, Kaisor-Wilhelm-Inst. fiir 
Biologie.) M e i e r .

Waro Nakahara und Eiichi Somekawa, Vitamin und Tumorwaćhslum. II.
Vorlaufige M itteilung iiber das Fehlen von Viiamin B- Verbramh bei wachsendem Hiihner- 
sarkam. (I. ygl. C. 1 9 2 9 . I. 107.) N. Hiihner u. solche m it Roussarkom werden 
10 Tage lang m it poliertem Reis gefiittert. D ie Tumoren wachsen zu betrachtlicher 
GroBe heran. Der Vitamin B-G-eh. der Lebern beider Gruppcn ist im  Rattenyers. 
gepriift der gleiche. Durch den wachsenden Tumor wird also dem Organismus des 
Tragers kein Vitamin B entzogen. (Proceed. Imp. Aead., Tokyo 5. 55—56. Jan. 1929. 
Tokyo, Inst. of Phys. and Chem. Res.) M e i e r .

F. Pharmazie. Desinfektion.
H. Schwarz, Catendula. Ref. iiber die Bedcutung u. Ycrwendung der Drogę 

in der Pharmazie. (Hcil-Gewurz-Pflanzen 12 . 21— 22. 21/5. Ebenhausen-
Miinchen.) _ _ E l ł m e r .

Bela Pater, Vber die Heilkraft des Kurbissamens. Vf. empfiehlt Tee aus Kiirbis- 
kernen ais H eilm ittel gegen Blasen- u. Prostatalciden; die gleiclie Wrkg. soli Tee aus 
Samen der Wassermelone haben. (Hcil-Gewiirz-Pflanzen 12 . 18— 20. 21/5. Klausen- 
burg [Siebenburgen].) E l ł m e r .

L. K. Wolff, A klive Kolile (Supra-Norit) ais Adsorbciis fiir  Bakterienloxine und 
Endotoximi. (Dtsch. m ed. Wchsclir. 55 . 986— 88. 14/6. —  C. 1 9 2 9 . II . 438.) F r a n k .

P. M. Wolff und Hans Zeglin, Physikalisch-chemische Untersuchungen iiber
,,Siderac“ . E in  Beitrag zur Bedcutung des lłontgcnspeklrums fiir  die Charakterisierung 
pharmazeuiischer Praparate. Róntgenspektroskop. Unterss. einer Reihe yon Eisen- 
oxyden (m it Abb.). D ie Spektren des Siderac, des Original-Baudisch-Fe u. des teehn. 
Siderac sind gleichartig aufgcbaut, im Gegensatz zu dem Spektrum von aus FeCl3 

m it NaOH gefalltem Fe20 3 u. dem des auf 500° erhitzten Siderac. D ie Divergenz der 
Linienbldg. beweist m it Sicherheit, daB bei diesen trotz gleicher chem. Zus. yerschieden 
aufgebaute Substanzcn yorliegen, die durchaus yerschiedenartige biolog. Wrkg. haben.



1929. ir. F . P h a r m a z ie . D e s in f u k t io n . 1328

(Dtsch. med. Wchsehr. 55. 989—90. 14/6. Berlin, WissenschaftI. Lab. der A u e r - 
Ges.) F r a n k .

josef Augustin, Slark desinfizierende Zalmpaslen und Mundwasser. E ine starko 
desinfizierende Wrkg. in Zahnpasten u. Mundwassern wird durch das Cimol, ein neu- 
tralisiertes Ttirkischrotólpraparat, am besten in  Vcrb. m it Formaldehyd u. Natron- 
u. Kaliseifen, vorzugsweise einer Mischung von gewóhnlicher Scife u. Scife aus sulfu- 
riertem 01, ausgeiibt. Rezepte werden angegeben. (Dtsch. Parfiimerieztg. 14. 542.
1928.) _ E l l m e r .

Herbert Skinner, Fesie Alkoholprdparaie. Die Basis fiir Hartspirituspraparato 
is t  Natriumstearat, welches zu 5%, auf die Alkoholmenge berechnet, zugesctzt wird; 
es werden Rezepte fiir einige kosmet. u. pharmazeut. Praparate gegeben. (Cliemist and 
Druggist 110. 775. 29/6.) E l l m e r .

Chemische Fabrik vormals Sandoz, Basel, Verfahren zur Gewinnung des herz- 
wirksamen Glykosids aus Bulbus Scillac, dad. gek., daB man dasselbe aus wss. Mccr- 
zwiebelsubstanz in  Ggw. yon 11. Salzen m it organ., m it W. nicht mischbaren Losungsmm. 
extrahiert, die yorsichtig im Vakuum oingeengten Ex trak te m it Fettlósungsmm. aus- 
wascht, den Riickstand in  einer Mischung yon W. u. einem m it W. mischbaren organ. 
Lósungsm. auflóst, die Lsg. m it unl. Gerbstoffallungsmitteln behandelt, hiervon ab- 
filtriert u. das Glykosid durch yorsichtiges Eindampfen des Filtrats im Vakuum zur 
Trockne rein gewinnt. —  Durch den Zusatz yon Salzen gelingt es, das Glykosid fast 
ąuantitatiy in  die Losungsmm. uberzufiihren, die sonst das Glykosid aus seiner wss. 
Lsg. kaum aufnehmen. ZweckmaBig wird hierbei dem W. eine geringe Menge eines 
m it W. mischbaren Lósungsm. wie A ., CH3 0 H  oder Aceton zugesetzt. —  Z. B. werden 
getrocknete Meerzwiebeln m it etwa 50% (NH 4 )2 SO,, fein yermahlen, die M. m it wenig 
W. u. Essigcster angefeuchtet u. hierauf m it 10% Salicylsaure enthaltcndem Essigester 
extrahiert. An Stelle der Salicylsaure la.Bt sieh auch Benzoesaure yerwenden; der 
Zusatz der Siiuren beschleunigt die Extraktion. Der Extrakt wird im Vakuum zur 
Trockne eingedampft, der Riickstand in  trocknem A. aufgenommen, abgesaugt, zur 
Entfernung der Salicylsaure m it A. nachgewaschen u. getroeknet. Das Prod. lóst 
man in  50%ig. A. u. behandelt diese Lsg. zur Entfernung yon Gerbstoffen m it Pb-Hydr- 
oxyd. D ie Lsg. liefert nach Einengen im Vakuum unterhalb 30° das reine Glykosid. —  
Meerzwiebeln werden m it N aH 2P 0 4 u. Essigester fein yerrieben, abgeprcBt u. der Riick- 
stand m it Essigester extrahiert. Der Riickstand der Essigesterlsg. wird hierauf wio 
oben weiterverarbeitet. —  Meerzwiebeln werden m it MgSO., fein yermahlen, im Vakuum 
unterhalb 35° getroeknet, m it W. u. Chlf. angefeuchtet u. hierauf m it CH3 OH-haltigem  
Chlf. extrahiert. —  Ein wss. Auszug von Meerzwiebeln wird m it (NH 4 )2 S 0 4 gesiitt. 
u. hierauf m it Essigester extrahiert. Nach Trocknen der Essigesterlsg. m it W.-freiem 
N a2 S 0 4 dampft man ein u. reinigt das Prod. w ie oben. (Schwz. P. 130 021 vom  
23/5. 1927, ausg. 16/1. 1929. E. P. 287 147 vom 16/3. 1928, Auszug veróff. 9/5. 1928.
D. Prior. 16/3. 1927.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik vormals Sandoz, Basel, Verfahren zur Trennung des herz- 
wirksamen Glykosids aus Bulbus Scillac in  zwei Beslandteile. Das nach E . P. 199 400; 
C. 1925. II. 1776 oder E. P. 287 147; yorst. Ref. erhaltliche Glykosid laBt sieh in 
geeigneter Weise in  2 Bestandteile zerlegen. Teil A, Krystalle aus CH3OH m it 6 */2%  
Krystallmetkanol, das beim Erwarmen auf 76° im Vakuum entfernt wird, weiBes 
Pulver, wl. in  W. u. Chlf., unl. in A. Ziemlieh wl. in  k. CH3OH u. A., leiehter in h. A. 
Eine 5%ig. Lsg. des Prod. A in einem Gemiscli yon 75 Teilen A. u. 25 Teilen W. zeigt 
[cc]d20 =  — 78°. Durch W. oder Mineralsaurcn wird das Glykosid leicht hydrolysiert 
unter Bldg. von Aglucon A, sublimierbar im Vakuum bei 180— 200° unter Abspaltung 
von 1 Mol. W. Glykosid u. Aglucon geben in einer Mischung von H 2 S 0 4 u. Eg.-Anhydrid 
zunśichst eino carninrote, dann griine Farbung. D ie Wirksamkeit yon A betriigt 1050 
Froschdosen je mg. —  Teil B, weiBes Pulver, 11. in W. u. Alkoholen, wl. in Chlf., A ., 
Essigester, jedoch leiehter ais A, rechtsdrehend. B ist widerstandsfahiger gegen hydroly- 
sierende Mittel. Bei Einw. yon Mineralsaurc entsteht Aglucon B, nicht sublimierbar, 
sintert bei 225°, F . 228— 229°. B u. Aglucon B geben m it H 2 S 0 4 u. Eg.-Anhydrid  
eine tiefblaue Farbung. D ie Wirksamkeit yon B  betriigt 1500— 1600 Froschdosen 
je mg. —  Z. B. wird reines, nach einem der genannten Verff. erhaltenes Glykosid in  
CH3OH gel. u. die Lsg. in W. eingeruhrt. Die Hauptmenge des wl. A sclieidet sieh ais 
weiBer Nd. ab, der sieli bei Abdest. des CH3OH im Vakuum noch yermehrt. Der Nd. 
wird nach Abpressen durch Umkrystallisicren aus CH3OH rein erbalten. Das Filtrat



1324 P . P h a r m a z ie . D e s in e e k t io n . 1929. II.

wird m it etwas 25%ig. NaCl-Lsg. versetzt, m it Pb-Hydroxyd gcschiittelt, filtriert, 
dio Lsg. zwecks Entfernung organ. Verunreinigungcn ausgeathert u. im Vakuum ein- 
geengt. Aus dem trooknen Riickstand wird B m it absol. A. extrahiert. —  Trockene 
Meerzwiebeln werden m it A. cxtrahiert, der Extrakt im Vakuum zur Trockne ver- 
dampft, der Riickstand in W. gel., NaCl zugesetzt u. die Lsg. m it Essigester extrahiert. 
Der Essigesterriickstand is t eine Mischung der Tannoide von A u. B. Das Gemisch 
wird m it W. zu einem Brei verriihrt, dieser m it W. unter Riihren verdiinnt u. NaCl 
zugegeben; A bleibt hierbei ungcl., wahrend B in Lsg. gcht. Tannoid A wird in 50%>g- A. 
gel. u. m it Pb-Hydroxyd behandelt, worauf nach Abdest. des A. das Glykosid A zuriick- 
bloibt. Das Tannoid B enthaltende Filtrat wird m it verd. NaOH genau neutralisiert 
u. m it Pb-Hydroxyd von Tannin befreit, filtriert, das F iltrat m it Chlf. ausgeschiittelt 
u. die wss. Lsg. im Vakuum vorsichtig eingeengt, wobei B zuriickblcibt. —  Dio Reinigung 
von A u. B gelingt auch bei Anwendung von CH3 OH. (E. P. 300 726 vom 1/9. 1927, 
ausg. 13/12. 1928.) A l t p e t e r .

John Becker, San Diego, Kalifornien, Entwassern von flockigem Agar u. dyl. 
Man profit zuniichst einon Strom h. Luft in senkrechter Riehtung durch das auf- 
geschichteto Materiał, wobei die M. gemischt wird u. saugt dann dio Luft aus der M. 
ab, worauf der flockige Agar durch oino perforierte Rohre gefiihrt wird. (A. P. 1 703 654 
vom 4/12. 1926, ausg. 26/2. 1929.) S c h u t z .

Alois Fischer und Georg Schapringer, Wien, Lujtdichtes Einschliejien von 
strahlenden Stoffen. Ra, Mesothor u. dgl. werden in  CapiUarróliren eingesehlossen, 
indem das Capillarróhrchen ais Metallhaut auf dem Priiparat durch Niederschlagen 
auf chem. oder galvan. Wege gebildet wird. Man kann auch zwoi Ndd. bilden, z. B. 
cinen einon dichten Oberzug liefernden Grund-Nd., auf dom ein Uberzug von Edcl- 
metall aufgetragen wird. (Oe. P. 113 435 vom 15/7. 1926, ausg. 10/6. 1929.) SCHUTZ.

Karl Connell, New York, Chlorabspaltendes Heilmittel. Man bringt eine chlor- 
abspaltende Substanz, die zum Teil m it Paraffin u. dgl. iiberzogen ist, unter Erwarmen 
in Rk. m it einer Mineralsaure, z. B. HC1 oder H 2 S 0 4. Sowohl der Chlorontwickler 
ais auch dio Saure konnen in getrennter Vorpaekung angewendet werden. Bei An
wendung von HC1 komm t z. B. K M n04, K 2 Cr2 0 7 u. dgl. in Betracht. (A. P. 1 704 727 
vom 17/1. 1925, ausg. 12/3. 1929.) S c h u t z .

Calco Chemical Co., Boundbrook, New Jersey, iibert. von: Moses L. Crossley, 
Plainfield, V. St. A ., Herstellung von Heilmitteln  durch Zusatz von Mg-Verbb. wdo 
MgCla zu analget. oder antipyret. wirkonden Stoffen wie 2-Phenylcliinolin-4-carbon- 
sdure oder dereń Estern sowio D er iw . wic 6-Melhyl-2-plienylchiiwlin-4-carboJisdwe, 
ferner Acełylsalicylsdure, Acetanilid, Plienacetin, A n lipyrin , Pyramidon. Z. B. wird 
2-Phenylćhinólin-4-carbonsdure (3 Teile) m it MgCl2 (4 7 2 Teile) vermischt zu Tabletten 
vorarbeitet. Dio Mischung soli die Wrkg. der Einzelbestandteile in  synorget. verstarktem  
Mafie zeigen. (A. P. 1 716 686 vom 24/3. 1927, ausg. 11/6. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung organischer Arsen- 
yerbindungen. Zu den Reff. nach F. P. 562 460; C. 1924. II. 1272 u. E. P. 220 6 6 8 ;
C. 1925. II. 615 is t nachzutragen, daB die Verbb. gegen Luftoxydation wenig emp- 
findlich sind. (Oe. P. 113 674 vom 20/12. 1922, ausg. 25/6. 1929. Zus. zu Oe. P. 
108909; C. 1928. 1. 2990 [ D e u t s c h e  G o l d -  & S i 1 b e r s c h e i d e a n s t  a 11 
v o r m a  1 s R o e s s l e r ] . )  A l t p e t e r .

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), iibert. von: Walter 
Schoeller und Herbert Schotte, Berlin, Herstellung gemischtcr Alkaloid salze. Zn 
dom Ref. nach E . P. 273 279; C. 1929. I. 1713 ist nachzutragen, daB ais Sauren auch 
/ / ,P 0 4, Zuckersaure, Bernsteinsdure verwendbar sind. (A. P. 1717 585 voin 20/6.
1927, ausg. 18/6. 1929. D . Prior. 26/6. 1926.) A l t p e t e r .

Marius Louis Picon, Frankreich, Herstellung des neutralen Wismut-salzes der 
Camphercarbonsdure durch Einw. der Sauro auf W.-freies B i2 0 3  bei Ggw. von wenig 
W. Das Rk.-Gemisch wird im Vakuum getrocknet oder durch Dest. m it einem mit 
W. nicht mischbaren Lósungsm. von W. befreit. Verwendet man hierbei an Stello 
eines fliichtigen Lósungsm. ein Ol w ie z. B. Vaselinól, so erhalt man unmittelbar eine 
Lsg. des Bi-Salzes. (Hierzu vgl. PiCON, C. 1928. II. 1879 u. F a b r e  u . PiCON;
C. 1929. I. 2076.) (F. P. 657 694 vom  4/1. 1928, ausg. 25/5. 1929.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Herstellung von Verbindungen der Iso- 
butyl-n-propylbarbitursdure (I). Durch Vcrschmelzen von aąuimolekularen Mengen 
von I u. l-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolon  oder Umsetzung beider in h. CH3OH 
entsteht eine Yerb., F. 93— 94°, wl. in W., 11. in organ. Lósungsmm. —  Aus I u ,1-Phenyl-
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2,3-dimelhyl-4-diviethylamino-5-pyrazbt0i entsteht in  gleicher Weise eine Vcrb. vom
F. 107—108°. Hicrbei wird der SchmelzprozeB zweckmafiig im Yakuum bei 120— 140° 
durchgefiilirt. —  D ie Doppelverbb. besitzen gleichzcitig hypnot. u. analget. Eigg. 
(Schwz. PP. 131517 vom 1 1 / 1 1 . 1927, ausg. 1/5. 1929 u. 131 518 vom 2/12. 1927, 
ausg. 1/5. 1929. Zuss. zu Schwz. P. 122692; Ć. 1928. I. 2460.) A l t p e t e r .

Eduard Jena, Biberach, Riss, Gewinnung in  Wasser dauernd lósliclier und hall- 
barcr Praparate von erhohter therapeutiscJier Wirksamkeit aus Eiweiflsloffen oder dereń 
Derivaten (Spaltungsprodulclen), 1. dad. gelc., daB, man den betreffenden EiweiBkorper 
oder dessen Spaltungsprod. (oder Vaecine) in an sich bekannter Weise mit einer 
schwachen organ. Saure (Milchsaure oder ahnlich wirksame Sauren) ansauert u. dann 
Hexamethylentetram,in (I) zusctzt. —  2. dad. gek., daB man einen t)berscliuB iiber die 
aquivalente Menge I zusetzt, um dauernde W .-Loslichkeit der Praparate herbeizufiihren.
—  E s gelingt so, an sich zersctzliche EiweiBstoffe wie Albuminę, Globulinę, Albumosen, 
Peplone, Proteide sowie Bakterieneiu:eifSvaccine haltbar zu machen, wobei zur Erleich- 
terung der Anlagcrung des I  an die bas. Bestandteilo der EiweiBstoffe diese zunaehst 
mit Sauren behandelt werden. —  Z. B. wird frisch gefiilltes, gewaschenes Gasein mit 
etwa 2° / 0 des Gewichtcs an Milchsaure (II) yersetzt u. nach Zusatz von W. 2 Stdn. 
stohen gelassen. Hierauf wird I in  einer Menge von 50°/o des Casein zugegeben u. die 
M. im Vakuum zur Trockne gebracht. —  Blulscrum  wird m it 0,05°/o II versetzt u. 5° / 0

I  zugegeben. D ie F l. wird unterlialb 40° im Vakuum getroeknet u. in Ampullen gefullt.
—  An Stello des gewóhnlichen Serums liiBt sich auch Serum von Tieren verwenden,
dic gegen bestimmte Bakterien oder dereń Toxine immunisiert sind. —  Frische Bakterien- 
kulturen worden m it dest. W. gewaschen, in einem sterilen GefiiB nach Zusatz von II 
bis zur Auflosung u. Abtótung der Bakterien bei Bruttemp. aufbewahrt u. hierauf 
m it I versetzt, worauf auf bestimmte Starko cingestellt oder im Vakuum getroeknet 
wird. —  Eine wss. Lsg. von Deuteroalbumose wird nach Zusatz von II m it I  yersetzt 
u. hierauf in Ampullen gefiillt oder getroeknet. —  D ie so erhaltlichen Prodd. sind 
hygroskop., entwickeln m it NaOH NH 3 u. spaltęn beim Erhitzen m it Sauren HCHO 
u. EiweiB ab. Beim Kochen m it verd. NaOH entsteht nach Zusatz von C uS04-Lsg. 
Violettfarbung. D ie Lsg. der Prodd. in konz. II2 S 0 4 gibt m it Salicylsauro beim Er
warmen eine carminrote Fiirbung. (D. R. P. 478167 KI. 12 p yom 20/3. 1921, ausg. 
19/6. 1929.) A l t p e t e r .

Walter Edgar Hutchinson und George Thomas Smith, Forbes (Australien), 
Ileilm ittel fiir  Hufkrankheiten etc. von Schafen. D ic FuBwurzeln der Schafe, die ins- 
besondere Krankkeiten ausgesetzt sind, werden gereinigt u. m it einer Lsg. von 200 g 
HgCI2 in  4,5 kg A. behandelt, worauf die Schafe 3— 4 Stdn. an trockener Stelle gehalten  
werden. Eventuell wird die Behandlung wicderliolt. Boi Erkrankung der Harnorgane 
wird eine Injektion m it dieser Lsg., die m it der fiinffachen Menge W. verd. wurde, 
ausgefiihrt. (Aust. P. 13 903/28 vom 18/6. 1928, ausg. 8/1. 1929.) M. F. M u l l e r .

Naamlooze Vennootschap Organon, Oss, Holland, Gewinnung wirksamer O tarial- 
hormone aus Harn mśinnlicher oder schwangercr weiblicher Lebewesen durch Extraktion  
m it Fettlósungsmm. wie Chlf., Bzl., Aceton, Tetralin, wobei zur Vermeidung der 
Bldg. von Emulsioncn eine geringe Menge l°/oig. HCl zugesetzt wird. Der Extrakt 
wird hierauf zur Trockne yerdampft, der Riickstand m it W. aufgenommen u. yon ungel. 
Teilen abgetrennt. (Hierzu vgl. E. P. 256 176; C. 1929. I. 3010.) (E. P. 291 081  
vom 3/4. 1928, Auszug veróff. 18/7. 1929. Holi. Prior. 28/5. 1927.) A l t p e t e r .

Georg Eichelbaum, Berlin, Ilerstellung jodhalliger Hormonpraparate von genau 
bestimmbarem Jodgeh. aus solclien Driisen m it innerer Sekretion, die nahezu frei 
von natiirlich gebundenem J  sind, dad. gek., daB man geringe Mongen J  in alkoli. 
Lsg. yon genau bestimmtem J-Geh. auf diese hormonhaltigen Organe oder ihrc Aus- 
ziige einwirken liiBt u. die so erhaltenen Verbb. schonend trocknet. —  Durch die Ein- 
fiihrung yon J  in diese Driisen wird die Jodretention erleichtert u. die Tatigkeit des 
Stoffweclisels orhoht. —  Z. B. werden 100 Teilo zerkleinerte Ovarien (20% Trockcn- 
geh.) m it 10 Vol.-Teilen alkoh. J-Lsg. (20%ig) innig yerruhrt, nach Verschwinden 
des J  in  diinner Schicht bei 40° im Vakuum getroeknet; dunkelgelbes Pulyer m it 
1% J-Geh. —  In  gleicher Weise werden Thymusdriisen oder Hoden jodiert. (D. R. P.
476 717 KI. 12 p vom 1/12. 1922, ausg. 23/5. 1929.) A l t p e t e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co., Basel, Darstellung von Thelykininen, dad. gek., 
daB man ais Ausgangsmaterial Galio oder aus Galie gcwonnene Praparate verwendet 
u. diese m it geeigneten Lósungsmm. auszielit. —  Es lassen sich so Prodd. lierstcllen, 
die in  bczug auf Wachstum u. Verdickung des Uterus dem Ovarial- oder Placenta-



1326* G. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1929. II.

hormon gleichkommen. —  Z. B. wird 11 frischc Galie unter Zusatz von Tierkohle 
eingedampft, der Riickstand in  wenig absol. A . gel. u. h. m it der doppelten Menge 
Aceton gefallt. Nach Abtrennung des Nd. wird die Lsg. eingedampft u. der Riickstand 
m it A. oder Chlf. ausgezogen; aus der so erhaltenen Lsg. gewinnt man etwa 2— 4 g 
Thelykinin. —  A is Ausgangsstoff sind auch eingedickte Galie sowie gallensaure Salzc 
geeignet. —  Ferner laBt sich Thelykinin  durch Ausschiitteln von frischer Galie mit
A . gewinnen, wobei der A.-Riickstand nochmals m it PAe. extrahiert wird. (Oe. P. 
113 466 Tom 7/5. 1928, ausg. 10/6. 1929. D. Prior. 16/5. 1927.) A l t p e t e r .

G. Siegle Corp. of America, Inc., iibert. von: Julius Culmann und Edgar 
Ahrens, New York, Ungiftige Farbmillel fiir  Kosmctika. Man vermischt eine Lsg. 
von Al-Salzen  m it halogenhaltigen roten Farbstoff en, wie Eosin, u. solchen, welchc 
Phcnolcharaktcr haben, bei Ggw. von Alkalisalzen. (A. P. 1 702 227 vom 20/6. 1927, 
ausg. 12/2. 1929.) S c h u t z .

Carl Adolf Hartung, Berlin, Sterilisieren von Fliissigkeilen. D ie zu sterilisierende 
FI. flieCt in entgegengesetzter Richtung zu einem Heizmedium, bis sie eine gewiinschte 
Temp. erreicht hat, worauf die Temp. des Heizmediums einige Grade iiber der Temp. 
der FI. konstant erhalten wird. (A. P. 1 714 366 vom 8/5. 1926, ausg. 21/5. 1929.
D . Prior. 25/3. 1926.) S c h u t z .

Fritz Berger, Koln a. R h., Sterilisationsajyparat, insbesondere zum Sterilisieren 
von Kaniilen unter Anwendung von h. trockener Luft m ittels eines elektr. Wider- 
standes, dad. gek., daB der App. aus zwei iibereinander gestiilpten Hauben besteht, 
die auf einem Tell er luftdicht abschlieBen, von welchen die innere, den Heizkorper 
enthaltende Haube m it kon. Diiscn zum Aufstecken der Kaniilen versehen ist, die 
m it genannter Haube durch die auBere Haube von der Luft abgeschlossen sind. —  
D ie zweite Haube fórdert die Warmeisolation u. schiitzt die sterilisierten Kaniilen 
vor iiuBerer Verunreinigung. (D. R. P. 478406 K J. 30i vom 27/4. 1926, ausg. 24/6. 
1929.) K u h l i n g .

Esteve y F. Caballero, Eduardo, Tratado de Farmacia Galónica (Antigua Farmacia practica).
Madrid: Nicolas Moya 1928. (XVI, 775 S.) 4°. 30.—.

[russ.] W. Nekrassow, Chemie der Gifto. 2. umgearb. u. erw. Aufl. Loningrad: Wissenscliaftl.
chem.-teohn. Vorlag. 1929. (231 S.) Rbl. 4.25.

G. Analyse. Laboratorium.
B. Zimmermann, Uber die Brauclibarkeit des „W eta'‘-M aterials zu analylischen 

Zwecken. Beim Gliihen der leeren Schale bei 700°, 1 Stde. wurden Gewichtszunahmen 
von 2,3—3,1 mg, bei Auslaugen m it verd. HCI bei nachfolgendem Gliihen solche von  
42,7—44 mg beobachtet. Das Materiał kann daher fiir quantitative Zwecke Porzellan 
nieht ersetzen. (Ztsehr. Zuekerind. ćechoslovak. Rep. 53. 553—54. 5/7. Prag, Forschungs- 
inst. d. ćsl. Zuekerind.) G r OSZFELD.

H. Ebert, Fortsćhritte der Yakuumtechnik. II . (I. vgl. C. 1928. II. 2668.) Beriehte 
iiber Neuerungen bei Vakuumpumpen, Vakuummętern u. sonstigen vakuumtechn. Hilfs- 
app. m it Ausfiihrungen iiber die Nutzanwendimg des Vakuums zur Gewinnung ge- 
schmolzener Metalle. t Glas u. Apparat 10- 135— 36. 14/7. Cliarlottenburg.) B l o c h .

H . P. Cady und L. G. Longsworth, Eine M odifikation der Methode der sich 
bewegenden Grenzflaclie zur Bestimmung von Uberfiihrungszahlen. Vff. schlagen eine 
neue Methode vor, bei der folgendermaBen verfahren w ird: In einem kalibrierten engen 
Rohr befindet sich z. B. eine Silberelektrode, die beim Stromdurchgang zur Anodę 
gemacht wird. Befindet sich in dem GefaB z. B. K N 0 3-Lsg., so entsteht bei der Elektro- 
lyse A gN 03, dessen Grenzfliiche gegen die K N 0 3-Lsg. sich beim Stromdurchgang 
nach oben yerschiebt. Man hat nur die Hóhe dieser Grenzfliiche zu verschiedenen 
Zeiten zu bestimmen. Der EinfluB der Konz. u. des Rohrąuerschnitts u. des Potential- 
gradienten auf die Brauchbarkeit der Methode wird untersueht. Wird sie schon durch 
ihre Einfachheit empfohlen, so ist noch besonders angenehm, daB —  wie mehrere 
Yers.-Reihen zcigten —  die KoHLRAUSCHsehe Beziehung gilt: C/C' =  T c /T c '  
(C =  Konz., T c  =  Kationen-Oberfuhrungszahl der zu untersuchenden Lsg. —  hier 
K N 0 3; C' u . To' die der Indicatorlsg. —  hier A gN 03). D am it vermeidet man die 
Notwendigkeit, m it Indieatorlsgg. verschiedener Konz. arbeiten zu mussen, da sich  
das obige Verhaltnis automat, einstellt. Unter n. Bedingungen stórt Diffusion nieht. —  
D ie Methode ist brauchbar m it Ag fiir N itratlsgg., Cd fiir Halogenide u. andere An-
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ionen, TI fiir schnello Kationen (z. B. in Eisessig); auBerdem lassen sich Amalgam- 
clektroden u. a. ycrwenden. (Journ. Amor. chem. Soc. 51 . 1656—64. Juni. Lawrence 
[Kansas], U niv.) KLEMM.

Heinz Rosenberger, E in Standard-Mikrokinematographenapparat. Beschreibung 
eines zur, ldnematograph. Aufnahme yon Laboratoriumsyerss., besonders auch yon  
mkr. Vorgangen, geeigneten App. m it Mikrokinokamera. Zeichnung. (Science 69 . 
672— 74. 28/6. R o c k e f e l l e r  Inst. f. Med. R es.) B e h r l e .

Hantaro Nagaoka und Yoshikatsu Sugiura, Eine neuartige Cadmiumlampe. 
Bei der Ausmessung des Urmeters in  Wellenlangen der roten Cd-Linio ergeben sich  
Unstirrimigkeiten, dio durch Verbreiterung u. Verschiebung der Linie yerursacht sind; 
sie konlnien insbesondero zustando durch Druck, hohe Temp., Verunroinigung u . 
starken Spannungsabfall an den Elektroden. Vff. konstruieren eine Lampe, in  der 
Cd in  einem Quarztiegel auf ca. 300° gobracht u. im H o ch y ak u u rti yerdampft wird. 
Durch den Cd-Dampf flieCt ein Strom von einer W-Gliihkathode zu einer Anodę 
aus Mo. D ie Anodenspannung betragt 100 V., der Elektronenstrom 0,4 A. Boi der 
Anrcgung des Dampfes durch dio Elektronen fallen alle Ursachcn einer Vcranderung 
der Wellenlango fort. In einem FA BRY-PERO Tschen Interferometer wurden Fransen 
bis zu 200 mm beobachtet. Es hat den Anschein, daB die roto Cd-Linie eine Komplex- 
struktur besitzt. (Scient. Papors Inst. physical. chem. Res. 10- 263— 70. 3/6.) E it z .

Hermann Ruoss, Ober die Genauigkeit der Titrationen und iiber die Jcritische Konzen- 
iration der Biircltenflussigkeit, sowie iiber die Empfindlichkeit der Indicatorcn. Stollt man 
Kalilaugcn ycrschiedener Konz. unter gleichen Umstiindcn so auf, daB jede folgonde 
von geringerer Konz. ist ais die yorangehende, u. ycrsetzt man die Laugen m it Plienol- 
phthaloin, so findet man eine Laugo, die noch merklich rot —  etwa blaBrot —  erscheint, 
wahrend alle folgenden Laugen geringerer Konz. farblos sind. D ie Konz. der blaBroten 
Lauge kann man ais MaB des Schwcllenwertes des Rcizes u. blaBrot ais Schwellenwert 
der Empfindung fiir das R ot des Phenolphthaleins bczeichnen. Gibt eine Kalilaugc, 
die 1: /i n. ist, m it Phenolplithalein ycrsetzt, blaBrot ais Ubergang zu farblos, so nennt 
der Vf. 1: [i dio Entyfindlichkcit (Schwellenwert des Rcizes) des Phenolphthaleins gegen 
KOH. Zur Best. yon fj. fiigt man zu 100 ccm W ., das frei von MgCl2, NH j-Salzen u. 
C 0 2 ist, 10 Tropfen Phenolplithalein 1: 100, u. sodann solange 1/10 ccm von 0 ,0 1 -n. 
KOH, bis deutliche Rotfarbung auftritt. Das is t bei Zusatz von 0,5 ccm 0,01-n. KOH  
der Fali. Dio Empfindlichkeit des Phenolphthaleins gcgeniiber KOH —  u. auch gegen- 
iiber Ca(OH ) 2 —  betragt also 1: 20 000. 1: ji yon Metliylorange gegen HC1 (Farben- 
umschlag gelb — y  orange) is t 1: 10 000, yon yiolettenl Lacknluspapier gegen KOH  
1: 2000. —  In der Vorlago seien a ccm KOH a-n. nebst Phenolplithalein, in der Biirette 
sei HC1 fj-n., yon letzterer seien zur yollstandigen Neutralisation genau x  ccm erforder- 
lich , dann braucht man zur alkal. FI. x — A a: ccm. Is t ein Tropfen der Biirette
0,05 ccm groB, so sind zur tjberfuhrung von blaBrot in  neutral-farblos A x /0,05 =  
20//J-(a +  x)j(i Tropfen der Burettensaure erforderlich. — Di e lerit. Konz. der Saure —  
diojenige, wobei zum tjbergang yon blaBrot in neutral 1 Tropfen erforderlich ist —  
is t  hier fi' — 20/n (a +  x). Bei diesem Wert „schlicBt die Titration auf den Tropfen 
genau ab“ . -— Der Vf. behandolt theoret. u. prakt. yerschiedene F a lle: Titrationen m it 
der krit. Konz. der Biirettenfl., m it einer Saure, dereń Konz. kleiner u. andrerseits 
auch gróBer ist ais die krit. Er zeigt, daB die Titration m it starkorer Saure von Vorteil 
is t  gegenuber der m it schwacherer Saure, z. B. bei Best. der Carbonatharte des W ., ferner, 
daB bei der Titration yon Kalkwasser (a== 0,04) gegen HC11 :10000 m it Phenolphthalein  
der maximale Fehler nur halb so groB is t ais bei Anwendung yon Metliylorange, u. 
daB die Vorschrift yon TREADWELL, die FI. in Biirette u. Vorlage annahernd gleieh 
n. zu maehen, keineswegs zu empfehlen ist. —  Hauptergebnis is t der Satz: Is t die roh 
bestimmte Konz. der zu titrierenden FI. a-n. u. die Empfindlichkeit des Indicators 1: //, 
so erfolgt die Titration auf 1 Tropfen genau, wenn man zu a ccm FI. der Vorlage die 
Biirettenkonz. (1 +  l / l  +  [ta /b  a) n. yerwendet. Der Fehler der Titration ist 
5- Biircttenkonz./a-' Fl.-Konz. o/0. —  Prakt. beliandelt wird die Best. der Gesamtsaure 
im Wein, wo die Vorschrift 25 ccm Wein u. 0,33-n. Kalilauge besser ersetzt wird durch 
25 ccm W ein u. 2/ 5-n. Alkal i, u. die Best. der temporaren Hartę des W ., wo in  der Vor- 
sclirift nach T r e a d w e l l  Vio-n - HC1 zu ersetzen ware durch 1/ 5 -n. HC1. (Ztschr. 
analyt. Chem. 77. 175— 85. Stuttgart.) B l o c h .

Alfred Scłiwieker, Jodoxydimetrische Bestimmungen. Das Prinzip der Methode 
ist das folgende: Jodsaurc kann o h n e  Zusatz von Jodid, also unmittelbar, zur Titer-
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stellung der schwefligen Saure benutzt werden: 2 H J 0 3  +  (i H 2 S 0 3 =  6  ILSO., -f- 2 H J. 
Danach ist es nlóglich, den nach erfolgter Jodsiiurcoxydation oxydabler Substanzen 
noch unverbrauchten JodsaureiiberschuB m ittels schwefliger Saure bzw. Sulfitlsgg. 
zuriickzumessen, som it die zur Ox3 'dation vcrbrauchto Jodsaure zu bestimmen. —  
Jodsaure ist also m it H.,SO;l titrierbar u. kann unmittelbar zur Best. ron Sulfiten benutzt 
werden. D ie Rk. liiBt sich in  zwei Teile, in  einen direkten u. einen indirekten Oxy- 
dationsvorgang, zerlegen:
2 H J 0 3  +  5 HoSO, =  5 ILSO, +  H 20  +  J 2; H 2 S 0 3 +  J 2 +  H 20  =  H 2 SO, +  2  H J.

Is t 6/« des Wirkungswertes der Jodsaure durch zuflieflendes Sulfit reduziert, so 
ist alles Jodatjod ausgeschieden u. man titriert weiterliin bis zur Entfarbung nur nocli 
das freigewordene Jodatjod. —  D ie pdoxydime.tr. Bestst. fiihrt man so aus, daB man die 
Substanz in saurer Lsg. m it uberscliiissigem Jodat (0,1-n. Kaliumbijodatlsg., 3,250 g 
im  1) oxydiert u. den JodatiibersehuB m it einer auf diese eingestelltcn K-Bisulfitlsg. 
( 6  g im 1, m it 5— 10"/o A. stabilisiert) zuriickCitricrt unter Anwendung von Stiirkelsg. 
ais Indicator. D ie Brauchbarkeit u. Gcnauigkeit der Methode wird an Bestst. von  
H ydrazin, Ferrocyanid, Rliodanwasserstofjsaurc —  auftretendes Jodej'an stort liier 
nicht — , arseniger Sdure u. Antiviontrioxyd  dargetan. (Ztsehr. analyt. Chem. 77. 
161— 69. Budapest, Ungar. chem. Landesinst.) B l o c h .

E lem enta und anorganlsche Verbindungen.
D. Kószegi, N em  maPanalytische Bestimmmig des Sulfations. Das Verf. berulit 

auf folgendem: Bei der Fallung der Sulfationcn  m ittels Ba-Ionen nach I vorhandenes 
iiberschiissiges Ba-Ion reagiert m it K 2Cr2 0 7 nach II. D ie lósende Wrkg. der dabei ent- 
standenen HC1 auf BaCr04 kann man aufheben durch Bindung m it Na-Acetat u. dio 
Ausfallung des Ba-Chromats nach der Gesamtgleichung III so quantitativ machen. 
Der K 2Cr2 0,-t)bersehuB wird jodometr. erm ittelt u. daraus ergibt sich die Menge des 
bei der Sulfatfallung ubcrscliiissig gowesenen Ba-Ions u. daraus die des anwesenden 
SO,,-lons. D ie an sich schon sehr niedrige Lóslichkeit des BaCrO., in  W. wird durch 
Anwesenheit von Bichromationen u. uberschussigem Na-Acetat noch verringert. —  
Die Durchfiihrung der Best. geschielit unter Anwendung von 0,1-n. BaCl2-, 0,1-n. 
K 2Cr20 7- u. 0,1-n. N a2 S 20 3 -Lsgg. so, daB man die saure oder neutralc wss. Lsg. der 
Substanz (m it nicht mehr ais 0,1 g Sulfatgch., entsprechend einem BaCl2-Verbraucli 
von 20—25 ccm) im 200 cem-MeBkolben zum Sieden erhitzt, so v iel der BaCl2-Lsg. 
zuflieBen laBt, bis sich kein N d. rrtehr bildet, dann weitere 4—5ccrri BaCla-Lsg., dann 
5 Min. kocht, 5— 6  g krystallin. Na-Acetat zusetzt u. n iit 0,1-n. K,Cr,»07-Lsg. (zweck-

I S 0 4" +  B a ” =  B a S 0 4 

U  2 BaCl., +  K,Cr2 0 7 +  H .,0 =  2 BaCrO, +  2 KC1 +  2 HC1 
HI 2 BaCl2 +  K,Cr„0,“ -|- H 20  +  2 CH3COONa =

2 BaCrOj +  2 NaCl +  2 KC1 +  CH3COOH 
niaBig 20—25 ccm) fallt. Man kiihlt nun ab, verd. bis zur Markę, filtriert, nim m t 100 ccm 
des Eiltrats, setzt etwa 1  g K J, dann 100 ccm konz. HC1 zu u. titriert das ausgescliiedene 
Jod m it der Na„S»03 -Lsg. zuriick. Zur Berechnung hat man die Formel:

SO., =  [b —  (c —  t) 0,666] 0,0048, 
worin b =  ccm yerwendete BaCI2-Lsg., c =  ccm Iv„Cr2 0 7 -Lsg., t  =  der auf das ganze 
Filtrat berechncte Vorbrauch an N a2 S20 3-Lsg. ist. Der Faktor 0,666 riihrt daher, daB 
1 Mol. K 2Cr20 7 beim jodometr. Vorgang 6  Aquivalcntgewiclitc reprasentiert, hier 
aber nur 4 Aquivalente BaCl2 zu BaCrO., umzuwandeln vermag. lccm  0,1-n. BaCl2- 
Lsg. entspricht 0,0048 g S 0 4. —  Diese Methóde der Sulfatbest. laBt sich, da weder 
Ca noch Sr m it K 2Cr2 0 7  reagieren, auch in Anwesenheit von Ca- u. Sr-Ionen durch- 
fiihren (von Ca soli nicht mehr, ais 0,05 g Sulfat entspricht, vorhanden sein). Sie ist 
ferner anwendbar bei Ggw. von Al-Ionen. Ist Fe zugegen, so scheidet man dieses m it 
uberscliiissigem N H 4OH ab, gibt dann zur li., den N d cntlialtenden Lsg. dio 0,1-n. 
BaCl2-Lsg., kocht 5 Min. u. fahrt dann fort, wie oben beschrieben; der Nd. von F e(0 H ) 3 

wirkt nicht storend. B si Anwesenheit von Phosphorsiiure muB diese zunachst niit —  
frisch bereiteter carbonatfreier —  Magnesiummixtur abgeschieden werden. (Ztsehr. 
analyt. Chem. 7 7 . 203—09. Szeged, Ung., Franz-Josefs-Univ. I. Cherrt. Inst.) B l o c h .

Edmtrnd B. R. Prideaux, Die •poteniiomclrisclie Titration von Amrnonialc. D ie 
Chinon-Chinliydron-Elektrode kann zur Riicktitration einer m it N H 3 Yersetzten 
Normallsg. benutzt werden. D ie Resultate stimmen m it den durch Mcthylrot erhaltencn 
uberein. Die potentiomotr. Methode zeigt don Endpunkt genauer an, der Betrag an 
N H 3  ist bei jeder Konz. absolut u. kann m it jodem gcwiinsckten Grad an Genauig-
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keit bestimmt werden, die Methode ist auch bei dunkel gefiirbten u. triiben FU. an- 
wendbar. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. T 87— 88. 19/4. Nottingham, U niv. Coli.) Ju .

E. Schulek und P. v. Villecz, Die maflanalytische Beslimmung des Arsens in  
Gegenwart von organisclien Stoffen, IIa.loge.nen und Schwermetallen. Vorsclilag, das von  
Vff. fiir Arzneimittel angegebene Vcrf. (vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1721), dessen Einzelheiten  
beschrieben werden, auch auf andere Gebiete der organ. Chemie anzuwenden. (Ztsehr. 
analyt. Chem. 76. 81— 103. Budapcst, K . Ung. Staatl. Hygien. Inst.) G ił o s z f e l d .

Earle R. Caley, E in  neues qualitaiives Reagens fu r N atrium . Fur den qualitativen  
Nachweis von Na, insbesondere neben vicl K, fehlte bislicr ein geeignetes Reagens. 
Vf. ersetzt in dcm bekannten Nachweis ais Tripelsalz m it Uranylacetat u. Magnesium- 
bzw. Zinksalz (vgl. KOLTHOFF, C. 1 9 2 7 . I .  2577) das zweiwertige Metali durch Co u. 
erreicht so, daB das Reagens gegen K  nahezu unempfindlich wird. Zur Darst. werden
1. 40 g krys-t. Uranylacetat, 30 g Eisessig u. 500 cem W. u. 2. 200 g kryst. Koba.lt- 
acetat, 30 g Eisessig u. 500 ccm dest. W. gemischt. 1. u. 2. werden getrennt auf 75° 
bis zur Lsg. erwarmt, gemiselit u. auf 20° abgekiihlt. D ie ausgeschiedenen Salze 
werden abfiltriert. Zum Nachweis gibt man 20 ccm zu der zu untersuchenden Lsg., 
die auf 1  ccm eingeengt ist, u. kann dann, wenn man durch licftiges Sehiitteln Uber- 
siittigung yermeidet, 1 mg Na neben 150 mg K  nachweisen. NH.,, Mg, Ca, Ba u. Sr 
sowio 10 mg Li in 1 ccm reagicren nicht. Pliosphate u. andere Fiillungsmittel fiir 
die Reagenzien stóren. Auf sie wird, ebenso wie auf andere Scliwermetalle, im  Laute 
der n. Analyse sowieso keine Riicksicht erfordcrlich sein. —  Der aus der tiefroten 
Lsg. erlialtene schwere gelbe Nd. kat etwa die Zus. 3 U 0 2(C;!H.)0 ;!)2' Co(C.,H3 0 2),- 
NaC2H 3 0 2 - 6  H 20 . Da aber die Zus. nicht immer gleichmiiBig ist, ist das Reagens 
fiir quantitative Zwecke wertlos. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 1 . 1965— 69. Juli. 
Princeton [New Jersey], U niv.) KLEMM.

Earle R. Caley und C. W. Foulk, Eine grammetrische und colorimelrische Methode 
sur direlien Beslimmung eon Natrium. Vff. untersuchen die Fiillung von N a m it 
Magnesium-Uranyl-Aeetat. Sic stellen —  im Gegensatz zu B a r b e r  u . KOLTHOFF 
(C. 1 9 2 8 . II. 589) —  fest, daB die Methode durchaus gutc Werte gibt, wenn man die 
nótigen Vorsichtsma/3regeln beachtet. D ie Methode von B a r b e r  u . K o l t j i o f f  ist 
exakter fiir kleine Mengen (0,008 g u. weniger), dic hier angegebene fiir gróBere (bis 
zu 0,050 g). D ie Darst. des Fallungsmittels wird eingeliend beschrieben. Zur Fiillung 
wird auf 5 ccm oder weniger eingeengt, geniigend Fiillungsmittel zugegeben u. bei 20u 
40— 45 Min. lieftig geriihrt. Nach dem Abfiltrieren wird mehrfach m it je 5 ccm 
95°/0 ig. A. gewaschen (fiir je 5 ccm A. 1 mg abziehenl) u. bei 105 bis hochstens 110° 
getroeknet. Faktor 0,0153. —  An Einzelheiten wurde festgestellt: Die Zus. des Nd. 
ist Mg(C2H 3 0 2)2 -NaC2H 3 0 2- 3 U 0 2(C2H 3 0 ,) 2- 0 7 2 H 20 . wie durch mehrfache Analysen 
siehergestellt wurde. D ie Zus. war bei verseliiedenen Ndd. stets die gleiche. Der 
EinfluB des Vol. der Lsg. (soli móglichst klein sein!) u. die notwendige Menge Reagens 
wird bestimmt. Kriiftiges Riihren ist unbedingt notwendig, auch muB dabei eine 
Temp. von 20 +  1° eingehalten werden. NH,, stórt nicht, K  nur in  groBem T)ber- 
schuB ( ~  15-fach u. mehr). Li stórt schon in klcinen Mengen. Erdalkalien, Mg u. 
Fe(III) stóren nicht. Beleganalysen an Dolomit, Feldspat u. Glas. —  Da das Tripel- 
acetat 11. in  W. ist, kann die Best. auch in bekannter Weise colorimetr. erfolgen; hier- 
fiir sind einige VorsichtsmaBregeln angegeben. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 1664 bis 
1674. Juni. Columbus [Ohio], Univ.) K lem m .

Hellmut Fischer, Beitrdge zur analylischen Chemie des Berylliums. I. D ie  
q u a n t i t a t i v e  B e s t .  d e s B e r y l l i  u m s  n e b e n  E i s e n ,  i n s b e s o n d e r e  
i n  E i s e n - B e r y l l i u m l e g i e r u n g e n .  Das friiher (C. 1 9 2 8 . I. 1893) an
gegebene Verf. der colorimetr. Titration m ittels Chinalizarin laBt sieli auch zur Best. 
des Be neben Fe, besonders in Legierungen, verwenden, wenn man das Fe durch einen 
groBcn UberschuB yon Seignettesalz vor Zugabe von NaOH in das durch NaOH nicht 
mehr zersetzbare komplexe Tartrat iiberfiihrt. D as Verf. is t jedoch nicht mehr an- 
wendbar, wenn der UberschuB des Fe mehr ais das Dreifaehe des Be betriigt. In diesem  
Falle muB das Fe zuniichst grayimetr. abgetrennt werden. Man fallt dann beide Ele- 
irlente durch N H 4OH in der Kalte ais Hj?droxyde, setzt den Nd. im RoSE-Tiegel der 
Einw. von H 2 aus, tragt das Gemiseh von durch Red. des gróBten Teiles des E isenosyds 
gebildetem metali. Fo m it unveriindert gebliebenem BeO in k. verd. HC1 ein, filtriert 
von dem nur wenig Fe-Oxydhaltigen BeO ab, veraseht, gliiht im Platintiegel, raucht 
m it H F  ab, nimmt mit w. W. auf u. erm ittelt den Be-Geh. der Fluoridlsg. durch 
colorimetr. Titration. —  B e s t .  d e s  B e  b e i  G g w .  v o n  C u ,  N i  o d e r  Z n ,
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i n s b e s o n d e r e  i n  e n t s p r e c h e n d e n  L e g i e r u n g c n .  D ie colorimetr. 
Titration des Be m ittels des Chinalizarinyerf. liiBt sieli auch bei Ggw. von Cu oder N i 
anwenden, wenn dereń farbige einfaclie Ionen in komplexc farblose oder nur sehwach 
gefarbte Ionen iibergefiihrt werden, z. B. in  Cyanidionen Cu(CN)4"' bzw. Ni(CN)4"'. 
Man setzt zu diesem Zweek KCN-Lsg. zu. Bei Zn  erleiehtert das Vorliegen ais Zink- 
cyanidyerb. dio Auflsg. in  NaOH. Zur Z?e-Best. in Be-Cu- oder Be-Ni-Legierungen 
lost man 0,5 g der etwa 2° / 0 Be enthaltenden Legierung unter Vorsiclit in  konz. HC1 
u. etwas Perhydrol, dampft zur Trockne ein, 1. in der ausreichenden Menge W ., setzt 
10%ig. KCN-Lsg. bis zur Wiederauflsg. des Nd. zu, dann 50cem  1-n. NaOH, fiillt 
auf 200 ccm auf u. titriert. —  B e s t .  d e s  B e  i n  B e r y l i  n.  a h n l i c h e n B e -  
h a l t i g e n  M i n e r a l i e n .  D ie yersehiedenen yorgeselilagenen Verff. werden 
krit. besproehen u. ais ungenau festgestellt, besonders auch das yon der L e d o u x 
C o m p. in  N ew  York stammende, bei Erzen yielfach yerwendete, uberaus umstiind- 
liche Verf. Mit befriedigender Genauigkeit u. rasch kann die Wertbest. solcher Erze 
erfolgen, wenn man 1  g m it der gleichcn Gewichtsmenge Natriumsilicofluorid 
bei 680— 710° (3 Stdn.) in  unglasierten Porzellan- oder in  Eisentiegeln aufschliefit, 
aus dem AufśchluBriickstand das Bc ais Fluorid dureh Laugung m it W. extrahiert 
u. in der Lsg. das Be wieder durch colorimetr. Titration m ittels Chinalizarin bestimmt.
—  Q u a n t i t a t i v e  B e s t .  d e s  B e  i n  F l u o r i d e n  (Be-Oxyfluorid, Na-Be- 
Fluorid, BoF„ u. Be-oxyfluoridhaltiger Elektrolyt). D ie Fiillung des Be aus den wss. 
Lsgg. der Fluoride ist nicht yollstandig, die Fluoridkomplexe mussen zerstort werden. 
Das geschieht durch Abrauchen der Lsg. m it konz. H 2 S 0 4 in Pt-GefaBen. Das F iltrat 
des BaSO,r Nd. wird nach Entfernung der H F  in starker Verdiinnung m it N H 4OH 
gefallt, den Nd. lost man in  wenig H N 0 3 u. fiillt wieder m it N H 4 OH. Ohne doppelte 
Fallung enthiilt der N d. noeh Sulfat. (Wissenschl. Veroffentl. Siemens-Konzern 8 . 
9—20. 9/3. Siemensstadt, S ie m e n s  & H a l s k e  A.-G.) B l o c h .

Byron A. Soule, Die Bestimmung von Ferroeisen in  Silicatgesteinen. II . Eleklro- 
metrisch. (I. vgl. C. 1928. II . 589.) Bei der friiher vom  Vf. yorgeschlagenen Methode 
zur Best. von Fe(II) in silicathaltigen Mineralien stórte, daB der Pyrexbeeher, der 
zum HF-AufsehluB u. zur Titration benutzt wurde, eine reduzierende Substanz abgab 
(As2 0 3 ?), so daB eine Korrektur angebraeht werden muBte. Vf. weist darauf hin, 
daB man diese Unsiclierheit yermeiden kann, wenn man nicht m it K M n04, sondern 
m it C c(S04),-Lsg. titriert u. den Endpunkt elektrometr. bestimmt. Fiir einen 
Magnetit ergeben sieh sehr befriedigende Werte, die m it dcm Wert des Bureau of 
Standards ubereinstimmten. Da auflerdcm die in Glas u. (JuarzgefiiBen erhaltenen 
Zahlen ubereinstimmten, so ist erwiesen, daB etwaige vom Glas abgegebene reduzierende 
Stoffe die Best. nieht stóren. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2117— 20. Juli. Ann 
Arbor [Mich.], U niy.) K l e m m .

Alfred Stock und Wilhelm Zimmermann, Uber die Bestimmung Jcleinsier Queck- 
silbermengen. Bcmcrkung zur Mitteilung von R. Thilenius und R. Winzer. (Vgl. C. 1929.
II. 196.) Der Harnstoffzusatz beeinfluBt ph nicht bei Anwendung yon gesiitt. Chlor- 
wasser, er iibt aber giinstigen EinfluB aus, wenn m it móglichst wenig Cl ehloriert wird. 
Er muB bleiben, wenn die Chlorierung des Hg unter W . yorgenommen wird, kann aber 
wegfallen, wenn man nach T h i l e n i u s  u . W i n z e r  trocken ehloriert, wobei die Bldg. 
von HC1 yermieden wird. (Ztschr. angew. Chem. 42. 429— 30. 27/4. Karlsruhe, Teclm. 
H ochsch.) B l o c i i .

Otozo Funakoshi, E in  empfindlicher Naclw;eis fiir  das Cuproion. Vf. fand, daB 
das yon F e ig i , ais empfindliches Reagens fur Ag angewandte p-Dimethj'lamino- 
benzylidenrhodanin auch zum Nachweis des Cu‘-Ions dienen kann. Man reduziert 
die Cu"-Ionenhaltige Lsg. m it neutralem N a2S 0 3 u. yersetzt sie dann m it einer alkoh. 
Lsg. des Rhodanins (0,03 g Rhodanin in  100 ccm A .), ohne jedoeh einen groBen Uber- 
schuB des Fitllungsmittels zuzufugen, da dieses sonst ausfiillt. Es bildet sieh dann ein 
in  W. unl. Nd. von rotliclivioletter Farbę, der aber an der Luft durch Oxydation braun 
u. etwas wasserlóslich wird. Empfindliclikeit des Nachweises: 1: 4 000 000. (Memoirs 
Coli. Science, K yoto Imp. Uniy. Serie A. 12. 155—57. Mai.) F a b e r .

Shoichiro Saito, Uber die Trennung von Ruthenium und Osmium und die A n 
wendung von Benzol bei der jodometrischen Bestimmung des Osmiums. Os dest., wenn es 
ais solches oder in  Form einer Legierung oder Verb. yorliegt, yollstandig ab beim Er
hitzen m it H N 0 3 von hóherer Konz. ais 6 -n., wenn es in  einer in  dieser Saure 1. Form  
yorliegt. Ru yerhiilt sieh je nach den Umstanden liierbei yerseliicden. Os dest. yoll
standig, Ru uberhaupt nicht, beim Kochen der HCl-Lsg. (yon etwa 1 / 1 -n.), welche er-
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halten wird durcli Ansauern a) einer alkal. Lsg., die das D estillat der H N 0 3 -Dest. ent
halt, b) oder einer wss. Lsg. der N a20 2-Schmelze, die wenigstens 5 Min. nach dem An
sauern m it HCI gestanden hat. Ru kann aus der nach der D est. m it H N 0 3 oder HCI 
yerbleibenden Lsg. vollstiindig ais R u 0 4 abdest. werden, wenn man die Lsg. m it NaOH  
stark alkal. macht, CI einleitet u. unter besonderen Bedingungen erhitzt. —  Bei der 
jodonietr. Best. des Os nach K l o b b ie  ist der Endpunkt der Rk. zwischen J 2 u. N a2 S 20 3 

schwierig wahrzunehmen, wenn Starkelsg. ais AuBenindicator benutzt wird. Geńauer 
erhalt man den Endpunkt bei Anwendung von Bzl. ais Innenindieator. (Buli. Inst. 
physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 2. 23— 25. Marz.) B l o c h .

William R. Crowell und H. Darwin Kirschman, Die polentiometrische Be- 
stimmung von Brom, achtwerligem und vierwertigem Osmium in  Bromwasserslofflosungen. 
Fur die Unters. der Rk.-Geschwindigkeit der Rk. zwischen Os(VIII) u. HBr inter- 
essieren sich Vff. fiir die Best. von Br2, Os(VIII) u. Os(IV) nebeneinander. Ais ge- 
eignet erwies sich polcntiomełr. Titration mit T iC l3-Lsg. Dabei wird zuerst Br2 zu 
Br~ reduziert, dann Os(VIII) zu Os(IV) u. schlicfilich Os(IV) zu Os(III). Bei der Red. 
von Os(VIII) wurden die besten Ergebnisse in HBr-Lsg. erzielt. D ie dabei —  sowie 
in H 2 SÓ.,- u . HCl-Lsgg. —  auftretenden Farberscheinungen werden beschrieben. Zur 
Titration darf das Einleiten von N 2 erst nahe beim Umschlag erfolgen u. muB zunachst 
langsam geleitet werden, damit sich kein 0 s 0 4 verfliichtigt. D ie Titration von Os(VIII) 
zu Os(IV) erfolgt am besten bei 60° in 0,2—0,3-n. HBr-Lsg., die von Os(IV) zu O s(IlI) 
bei 80° in ~  1-n. HBr-Lsg. Der erste Umschlag liefert zuyerlassigere Werte. —  Br, 
liiBt sich sowohl in H 2 S 0 4- w ie HBr-Lsg., auch bei Ggw. von Os, bestimmen. SchlieB- 
lich werden eine Reihe von Bestst. von Br2, Os(VTIIj u. Os(IV) nebeneinander durch- 
gefiihrt. D ie ersten beiden Potentialspriinge ergeben auf 0,6% zuverlassige Werte 
fiir Br„ u. Os(VIII), der dritte Sprimg, Os(IV) — >- Os(III), gab fiir quantitative 
Zwecke nieht geniigend befriedigende Werte. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1695 
bis 1702. Juni. Los Angeles [Cal.]. U niv.). K le m m .

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
Yasushi Naito, Uber die Mikromethode zur Beslimmung von Phosphor in  den 

Gexveben. Wenn man bei Best. kleiner Mengen P diesen ais Ammoniuirtphosphor- 
molybdat ausscheiden will, kommt es sehr auf die H 2 S 0 4-Menge an, die bei der Zer- 
stórung der organ. Substanz angewandt wird. Es wurde festgestellt, daB bei Mengen 
zwischen 0,005 u. 0,1 mg P 3 ccm 20%ig. H 2S 0 4 anzuwenden sind: Man erhitzt bis 
zum Dunkelwerden, fiigt dann sicher P-freies konz. H 2 0 2 hinzu u. vermeidet zu starkę 
Erhitzung. H 2 0 2 erwies sich geeigneter ais H N 0 3. —  Nach Zerstorung der organ. Sub
stanz wird Ammoniumnitrat u. bei 80° Ammonmolybdat zugesetzt. Am folgenden 
Tage wird m it 20%ig. A. der Nd. gewaschen u. zur Feststellung des AJkaligeh. das 
Ammoniumphosphormolybdat titriert m it 1 / 25-n. NaOH u. H 2 S 0 4. D ie SchluBtitration 
muB im  C 02-freien Luftstrom ausgefiihrt werden. —  B is zu Mengen von 0,03 mg kann 
man die Titrationsmethode benutzen, wahrend die colorimetr. Methode nach B r ig g s  
bei 0,05 mg u. weniger nieht anwendbar ist. (Journ. Biochemistry 9. 45— 69. 1928. 
Tokio, Imper. U niv. Biochem. Lab.) F . M u l l e r .

H. Steudel, Uber den Nachweis des Yitamins A . Der Ausfall der Farbreaktion 
nach P r i c e  u . Ca r r  m it Antimonehlorid in negativer Richtimg beweist nieht das Fehlen  
von A-Vitaminen sicher. Es gibt Substanzen, die keine Farbrk. geben u. doch A-Vita- 
minhaltig sind, w ie vergleichende Futterungsverss. ergaben. (Biochem. Ztsehr. 207. 
437— 40. 13/4.) P a a l .

Ricardo Calatroni und Emilio Tschopp, Neue colorimetrische Mikromethode zur 
Bestimmung des Chlorions in  organischm Fliissigkeiten. E s wird eine neue colorimetr. 
Mikromethode zur Best. des Cl-Ions vorgesehlagen, die sich besonders fiir Bestst. 
in  Gesamtblut, Blutserum, Ruekenmarkfl. u. liberhaupt in  organ. F il. eignet. Das 
dieser Methode zugrunde liegende Prinzip is t das folgende: D ie enteiweiBte organ. FI. 
wird h. m it einem UberschuB titrierter A gN 0 3-Lsg. behandelt, das gebildete unl. 
Chlorid durch Zentrifugieren abgetrennt u. ein aliąuoter Teil der iiberstehenden FI., 
die den UberschuB der titrierten Lsg. enthalt, m it Gelatine ais Schutzkolloid u. ge- 
niigend H,S-W . versetzt. Das auf diese Weise entstandene Silbersulfid bestcht aus 
sehr kleinen Kolloidteilchen u. eignet sich sehr gut fur colorimetr. B estst. D ie Farbung 
is t sehr stabil. D ie Fehlergrenze der B estst. liegt innerhalb 2%. (Biochem. Ztsehr. 
208. 274— 78. 13/5. Rosario [Argentinien], U niv. Nacional del Litoral. Facultad de 
Medicina.) " K o r e l .
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Max M. Levy, M itleilung iiber die Beslimmung des Chlors im  Blutserum und den 
roten Blutkorperchen. Es wurde Cl (die Lsg. entsprach pro ccm 1  mg NaCl), nach KM n04 

u. H N 0 3  m ittels A gN 0 3 ausgefiillt, nach Erhitzen titriert m it Rhodankalium unter Zugatz 
von Eisenammoniakalaun. (Buli. Soc. Chim. biol. 11. 633— 34. Mai. Paris, P a s t e u r - 
Radiuminst.) E. MULLER.

J. Kriele, Vereinfaćlite und erweiłerłe Blutuntersuchungsmełhoden m it Hilfe einer 
neuen Universalblutkammer. Beschreibung m it Abbildungen einer Blutkammer 
(Herst. A l f r e d  H e c i i t e l , Berlin) zur schnellen u. sicheren Best. der Blutbestand- 
teile. (Med. W elt 3. 922— 25. 29/6. Berlin-Neukólln, Brandenburg. Landesfraucn- 
klinik.) F r a n k .

Em m y Raith, Eine Felderque.Ua bei der Blutzuclcerbestimmung nach der Bangschen 
Mikromethode. D ie zur BAXGschen Blutzuekerbest. in  den Handel kommenden Filter- 
blattchon besitzen eine mehr oder weniger grofie reduzicrende Wrkg. gegeniibcr F eh - 
L iN G sclier Lsg. u. tauselien dadurcli liohere Blutzuckerwerte vor. Durch Waschen 
m it essigsaurehaltigem W. lassen sich die Eilterchen zwar so reinigen, da(3 sie keine 
reduzicrende Wrkg. mehr aufwcisen, jedoch leidet dadurch ilire Absorptionsfahigkeit, 
so daB sie prakt. fiir Blutzuckcrbestst. nicht mehr zu verwenden sind. Man kann dem 
Eeliler nur dadurch begegnen, daB man vor jeder Blutzuekerbest. eine groBere Anzahl 
von Blindbestst. m it Filterblattchen macht u. den Durehschnittswert dieser Blind- 
verss. der Bereelmung zugrunde legt. Ganz ausgesclialtet is t dieser Eeliler bei Ver- 
wendung der WEiSZschen Pipctte, die allerdings groBere Blutmengen zur Analyse 
erfordert. (Bioehem. Ztschr. 208. 357— 60. 13/5. Graz, Unterrichtslabor. fiir Arznei- 
bereitungslehre d. Univ.) KOBEL.

Peter Fleisclimann, Ober den guantiłaliven Mikronachweis des M orphins. I. Mitt. 
Morphinbeslimmung in  reiner Losung. Es wird eine Methodo angegeben, die erlaubt,
0,02—2 mg Morphinchlorid, gel. in 5 ccm W ., quantitativ zu bestimmen. Der Eeliler 
liegt bei Werten iiber 0,6 mg unter 1 %, bei Werten zwischen 0,2 u. 0,5 mg kann er 
bis 3% betragen, bei niedrigeren Werten kann er etwas hóher werden u. bei den niedrig- 
sten bestimmbaron Werten 10% erreichen. D ie Methodo beruht auf der Ausfallung 
des Alkaloids durch Phospliormolybdansaure unter optimalen Bedingungen u. auf 
der colorimetr. Vcrwertung einer Earbrk., die nach Auflsg. des Nd. in konz. H 2 S 0 4 

entstelit. D iese Earbrk. is t der bekannten EttO H D Eschen Rk. wohl nahe yerwandt, 
ohne m it ihr ident. zu sein. (Bioehem. Ztschr. 208. 368— 91. 13/5. Berlin, Bioehem. 
Labor. des Krankenhauses Moabit.) K o b e l .

Peter Fleischmann, Ober den quanlitativen Mikronachweis des Morphins. II . Mitt. 
Morphinbestimmung im  Blutserum und Vollblut. (I. vgl. yorst. Ref.) Fiir Hammel-, 
Kaninclien- u. MeerschweinchenroZiWttż besteht die Móglichkeit, durch EnteiweiBung 
m it 14,5%ig. Uranylnitratlsg. (zu gleichen Teilen) u. durch Eliminierung des iiber- 
schiissigen Uranyls durch eine hochkonz. Phosphatlsg. genaue Morphinbestst. ohne 
Extraktionen u. Reinigungsyerff. yorzunehmen. Es gelingt bei Vorhandensein von  
5—7 ccm Blut, bis zu 0,01 mg Morphinchlorid pro ccm Blut quantitativ zu bestimmen. 
In dem Blutserum derselben Tierartcn sowie in  n. Menschenseruni is t die Best. ein- 
faeher, da schwaehere Uranylkonzz. zur Anwendung kommen u. eine Eliminierung 
des Uranyliiberschusses entbehrlich ist. D ie Best.-Eeliler bei Serum- u. Vollblut- 
yerss. sind obenso gering wie bei der Best. in reiner Lsg. (Bioehem. Ztschr. 208. 
392— 414. 13/5. Berlin, Bioehem. Labor. des Krankenhauses Moabit.) K o b e l .

Frank Worthington Allen und James Murray Luck, Die O xydation von 
Dixanihydrylhanisloff m it Hilfe einer Bichromalreakticm. Eine neue Methode der H am - 
stoffbeslimmung. (Vgl. C. 1929- I- 116.) Bei der kurzlieh angegebenen Harnstoffbest. 
wurde eine Verbesserung dadurch erzielt, daB an Stelle von KM n04 K,Cr20 7 benutzt 
wird. Es werden nicht iiber 2 mg des Xanthydrylharnstoffs bei der Titration ver- 
wendet u. der t)berscliuB an Oxydationsniitteln jodometr. titriert. —  D ie EnteiweiBung 
geschieht m it Hilfe von wolframsauren N a in H 2 S 0 4 -Lsg. u. beim Muskel oder anderen 
Gewebcn werden die enteiweiBten Extrakte m it C uS04 u. Ba(OH ) 2 (7% ig. gesatt.) 
geklart. —  D ie Harnstoffiillung erfolgt mittels 10%ig. methylalkoh. Lsg. von Xant- 
liydrol. In H 2 S 0 4 -Lsg. wird das Prod. m it K 2Cr2 0 7 oxydiert u. der t)berschuB mit 
'/lo-n- Thiosulfat zuriicktitricrt. (Journ. biol. Cliemistry 82. 693— 701. Juni. Cali- 
fornia, Stanford U niy.. Bioehem. Lab.) F. M u l i ,ER.

C. I. Kruisheer, Zur Bestimmung der L aw lose im  Harn. Benutzung des Prinzips 
yon K o l t h o f f , durch Zusatz von JoduberschuB in alkal. Lsg. alle Aldosen zu zerstoren 
unter Erhaltung der Layulose. AnsclilieBend an die Jodbeiiandlung, die auch andere
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storende, in  alkal. Lsg. jodverbrauchende Stoffe vernichtet neben der Dextrose, Ent- 
fernung des tjbcrschusses von J  m it 20% u. spater 2% Natriumsulfitlsg. unter Be- 
nutzung von 2% Starkelsg. ais Indicator (titrationsscharf), Neutralisieren m it 4 -n. 
NaOH unter Zusatz von Metbylorange ais Indicator u. Best. des Reduktionsvermogens 
gegen F e h l in g  in der erhaltenen Lsg. Genauigkeit der Best. im Harn 0,05%. (B io
chem. Ztschr. 207. 441— 46. 13/4.) P a a l .

Fritz Mainzer und Anna JofJe, Zur Analyse des Sdurebasengleichgewichts im  
Hani. Im  Harn von Rekonvaleszenten wird bestim m t: ph nach M ic h a e l is , Gesamt-N, 
Gesamtbasen, N H 3+, Cl- , P O /" , Gesamt-C02 nach Sattigung m it C 02-Atmosphare 
von 40 nim Hg-Druck, Saureausscheidung nach B r o c k  (Titration bis 7,4, Indicator 
Phenolrot), organ. Sauren nach v a n  S l y k e . Auf Grund einer groBen Zahl von 
Analysen wird dargetan, daB fiir die Beurteilung der Stoffwechsellage Saure bzw. 
Basencinsparung, N H 3 u. NaH C 03  in glcicher Weise beriicksichtigt werden miissen. 
Die alkalisparende Tcndenz wird durch den Quotienten (NH 3 +  Saureausscheidung —  
N aH C 0 3)/G csam t-N , der alkalisparende Effekt durch den Quotienten (N H 3 +  S&ure- 
ausschcidung —  N aH C 03)/Gesamtbasen dargestellt. (Biochem. Ztschr. 203. 50— 87. 
9. Dez. 1928. Altona, Stadt. KrankonhJ M e i e r .

Andre Boivin und Jean Roche, Die Mikrobestimmung des Kohlensloffs und des 
Stickstoffs in  den Faeces. Nach P r e g l  wurde der getrockneto K ot verascht oder nach 
der Methode von N ic l o u n  auf feuchtem Wege oxydiert. Beide Methoden ergaben 
gleiche Resultate. D ie 2. ist beąuemer. N  wurde nach „Mikrokjeldahl“ bestimmt u. 
lieferte die gleichen Werte wie nach „Mikro-Dumas“. (Buli. Soc. Chim. biol. 11. 543 
bis 548. Mai. StraBburg, Med. Fakultat, Biochem. Inst.) F. M u l l e r .

R. Heim und M. Ziihdi, Die Feslstellung der Trachligkeit miłtels der Alkohol- 
extraktrea1ction nach Liillge und v. H ertz und der Hormonmethode nach Dahmen- Wollers- 
heim. Das Verf. von L u t t g e  u . v . M e r t z  lieferte teils sehr gute, teils weniger gute 
Ergebnisse, ohne daB die Ursaehe der Verschiedenheit des Ausfalles ermittelt werden 
konnte; es is t wissenschaftlich wertvoll, aber zur Praxis noch nicht reif. D ie Hormon
methode nach D a h m e n - W o l l e r s h e i m  ermóglichte keine hinreichend sichere Fest- 
stellung bestehender Trachtigkeit. (Arbb. Reichsgesundh.-Amt 60. 639— 52. Juni. 
Berlin, Reichsgesundheitsamt.) G r o s z f e l d .

Ctto Rosenstock, Kassel, Absperrvorrichtung f v r  Fieberthermometer, dad. gek., 
daB der Maximum-Absperrstift am oberen Ende in  Form eines Kegelstumpfes ab- 
geschliffen ist. •— Die Herst. der Thermometer ist wesentlich einfacher ais die Herst. 
der bekannten Fieberthermometer. (D. R. P. 478290 Kl. 42i vom 15/3. 1927, ausg. 
26/6 .1929.) K u h l i n g .

Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vorrichtung zum tJbertragen 
einer Lićhląuelle auf den Spiegel von Meftinslrumenten behufs Erzielung von Licht- 
zeigern groBter Helligkeit mit Hilfe von hochkerzigen Metallfadenlampen, dad. gek., 
daB der Sockel der Lampe in  einem an sich bekannten Kugelgelenk gelagert ist, welches 
gestattet, den Faden nach zwei Polarkoordinaten hin einzustellen u. auBerdem noch 
zu drehen. —  Die Erfindung dient dazu, den Ausschlag von MeBinstrumenten durch 
das Wandern starker Lichtflecke auf Mattscheiben zu verfolgen. (D. R. P. 478 206 
K l. 21e vom 19/12. 1926, ausg. 21/6. 1929.) K u h l in g .

Friedrich Hahn, Frankfurt a. M., Bestimmung des Trubungsgrades triiber Medien, 
dad. gek., daB die zu prufenden Gegenstande durchfallend, d. h. geradlinig auf das 
Auge des Beschauers zu, m it Licht von einer Farbę u. gleichzeitig aus irgendeiner 
anderen Richtung, vorzugsweise senkrecht zur ersten, mit Licht von einer anderen 
Farbę beleuchtet werden, so daB der Farbton des austretenden Lichtes vom Triibungs- 
grad abhangig ist. —  Die Bestimmungen konnen auch in hellem Licht ausgefiihrt 
werden. (D. R. P. 477 640 K l. 421 vom 10/4. 1926, ausg. 11/6. 1929.) K u h l i n g .

[russ.] A. Kolpaschtschikow, Zur Frage der Analyscnmethoden fiir Handelsopium. Swerd- 
lowsk: Uralmedtorg 1929. (11 S.)

Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. von Emil Abderhalden. Abt. 1, Tl. 2, 
Hiilfte 2, H. 4. Abt. 4, Tl. 11, H. 2. Abt. 5, Tl. 7, H. 6 =  Lfg. 294— 296. Berlin, Wien: 
Urban & Schwarzenberg 1929. 4".

Abt. 1. Chemische Methoden. Tl. 2, Hiilfte 2. Allg. chem. Methoden. H. 4. 
Emil Klarmann; Darstellung metallorganischer Verbindgn. (S. 2149—2307.) =  Lfg. 
294. M. 8.— .

Abt. 4. Angewandte chem. u. physikal. Methoden. Tl. U . Hygiene. H. 2.
X I. 2. 85
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Walter Strauss: Die Untersuchungsmethoden d. Kleidg. Karl v. Angerer: Dio 
Methodik d. bakteriolog. Luftuntersuchg. — Die Methodik d. bakteriolog. Wasser- 
untersuchg. Alois Lode: Hygicn. Methodend. Luftuntersuchg. (S. 87—362.) =  Lfg. 295. 
M. 14.—.

Abt. 5. Methoden zum Studium d. Funktionen d. cinzelnen Organe d. tier. Or- 
ganismus. TI. 7. H. 6. =  Lfg. 296. M. 6.— .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

— , Gasflaschen aus Leichtmetall. (Vgl. R j e d e r , C. 1928. II . 92.) Der R h  e i n .  
M e t a l i  w  a r e n  - u. M a s c h i n o n f  a b r i k  in Dusseldorf is t die Herst. nahtlos 
gcproBter u. gezogener Gasflaschen aus Leichtmetall gelungen; im Handel sind aller- 
dingą bisher nur Flaschen yon 0,8, 1,34 u. 2,0 1 W .-Inhalt, die 300 at Priifdruck aus- 
haltcn u. im  Gewicht 40— 50% niedriger sind ais Stahlflasehen gleichen Inlialts. (Ztschr. 
kompr. fluss. Gase 28. 3— 4.) _ W o l f f r a m .

L. Piatti, Losemitleldampf-Litftgemische. D ie in gelcapselten Apparaten beim 
Absaugen yon Lósemitteldampf-Luftgemischen auftretenden Storungen durch tcil- 
weise Kondensation innerhalb der App. sind darauf zuriickzufuhren, daB die Absauge- 
leitungen so angebracht sind, daB die m it den Losemitteldampfen angereichcrte Luft 
nach oben steigen m uB. Aus Diagrammen, weiche die Abhangigkeit der D. der Luft 
von der Temp. u. den Zusammenhang zwisehen Mol.-Gew. u. D. des Dampfes ęr- 
lautern, ergibt sich, daB sich durch die beim Abkiihlen eintretende D.-Zunahme ein 
naturliches Gefalle einśtcllt, welches die Absaugung erleichtert, falls dio Ventilations- 
leitungen an der ticfsten Stelle der App. angebracht sind. (Chem. Apparatur 16. 
105— 07. 25/5. B e r l i n . ) ___________________ J u n g .

Paul Janes, Wien, Einrichtung zur Herstellung eines intensiven Gemisches mehrerer 
M edien miltels Fliehkraftwirkung. Dio Vorr. besitzt ein Laufrad, welches m it einer 
Offnung zum Ansaugen des einen Mediums oder der einen Gruppe yon Medien u. 
mindestens einer hiervon gesonderten Offnung zum Ansaugen des andern Mediums 
oder der anderen Gruppe von Medien, dio vermischt werden sollen, yersehen is t u. 
wenigstens eine weitere Offnung besitzt, durch weiche das Gcmisch ausgetrieben wird. 
(Schwz. P. 131 306 vom 20/1. 1928, ausg. 16/4. 1929. Oe. Priorr. 9/2., 30/7. 1927 u. 
18/1. 1928.) S c h u t z .

L’Air Liquide (Soc. an. pour 1’fitude et l ’Exploitation des Procedós Georges 
Claude), Prankreich, Herstellung von pordsem M ateriał zwecks Durchleiten von Gasen 
in  feiner Verteilung unter Druck in  Fliissigkeiten, bestehend aus porósen Stiicken, wie 
Holzkohle, dereń weite Kanale durch pulverige Stoffe, wie Holzkohlepulver, weniger 
gasdurchlassig gemacht werden. Um ein zu feines VerschlieBen der Poren zu yerhindern, 
u. um die Gasdurchliissigkoit nicht zu sehr zu beeintrachtigen, werden die feinen Staub- 
pulyerteilchen durch Sicben durch ein z. B. 200 Maschen im Quadratzoll enthaltendes 
Sieb aus dem Kohlepulyer etc. entfernt. (F. P. 655 124 vom 19/10. 1927, ausg. 15/4. 
1929.) ___________________  M. F. M u l l e r .

Moritz Dolch, Betriebsmittelkunde fiir Chemiker. Ein Lehrbuch d. allgeraeLncn chem. Tech
nologie. Leipzig: O. Spamer 1929. (XVI, 336 S.) 8°. M. 18.— ; Lw. M. 20.— .

III. Elektrotechnik.
F.Chemnitius, Elektroosmose und Elektropliorese in  ihren technischen Anwendungs- 

moglichkeiten. I . u. II. Mitt. Abhandlung iiber die Gesetze der Elektroosmose u. 
Elektrophorese u. ihre Anwendung in der Technik. Besprochen werden die elektro- 
osmot. Wasserreinigung, Ledergerbung, die Heinigung von Zuckersdften, die Elektro
osmose bei elektrochem. Oxydationsprozessen, die Entwiisserung breiartiger Mischungen 
u. die Heinigung von Ton u. Kaolin. (Chem.-Ztg. 53. 361— 62. 378— 80. 15/5.) Ju .

Heinrich Pincass, Neuere Diaphragnienmassen f iir  die chemische Technik. Be- 
sch re ib u n g  n eu er d u rc h  Patente g e sc liu tz te r  Verff. z u r  Herst. y o n  D ia p h rag m en . 
(Cheni.-Ztg. 53. 437— 38. 5/6.) JUNG.

G. Lefort des Ylouses, Die Pechkranz-Elektrolysatoren m it Diaphragma aus 
Nickcl. B eschreibung  u. A b b ild u n g en  d e r n eu es ten  M odelle y o n  PECHKKANZ-Elektro-
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lysatoren, die niit zahlreichen Neuerungen ausgestattet sind. (Science et Ind. 13. 
342— 45. Mai.) J u n g .

Shun-Ichi Satoh, Metallische Elektrcden zum, GufSeisen-Bogenschu-eiflen. D ie chem. 
Analyse der benutzten SchwciBeisenstiicke (33 X 0,49) war: 0,040% C, 0,054% Si,
0,09% Mn, Spuren P u. 0,02% S. Jeder dieser Stabe wurde m it einem Asbestfaden  
umwickelt u. m it einer Graphit-Carborundummischung wechsclnden Geh. iiberzogen. 
Obem. Analysen, Hilrteproben u. mkr. Unterss. der Ndd. wurden gemacht u. 3 Elek- 
troden ausgesueht, die fiir GrauguBschweiBungen geeignet sind. Dio optimalen tlber- 
zugsmengen wurden bestimmt u. die Wrkg. der ZusiLtze von calciniertem Borax, CaC03 

u. BaC0 3 zu den tlberzugsmischungen u. die Anderung der Polaritat untersucht. Dabei 
wurde eine seltsame Erscheinung bei der Benutzung des B aC 03 gefunden; das Schmelzen 
dor Elektrode kann durch den BaC 03-Zusatz zum Uberzug, der die Elektrodo bedeckt, 
verzogert werden. D ie Elektrode wird dabei m it dem negativen Pol verbunden. Am  
besten hat sich f olgendes bewahrt: Jcde der 3 Mischungssorten G : 4 , 5 : 5 u . 4 : 6  Graphit- 
Garborundum u. 1% BaC03 wurde durch eine Wasserglaslsg. 1 :3  zu einer Pastę an- 
gemacht u. auf die Elektroden aufgcbracht. Der Vorteil der vorliegenden Elcktroden  
liegt darin, daB Ndd. von GuBeisen yersehiedener Zus. m it wenig S, wenig P  u. ohne 
oine harto Zone olinc Vorwarmen erhalten werden konnen. (Techn. Publ. Amer. Inst. 
Mining metallurg. Engineers 1929. Nr. 162. 16 Seiten. Jan. R igakushi, Tokio, Japan, 
Mitsubishi Research Lab.) W i l k e .

M. Sem, Die selbstbackende Snderbcrg-Elektrode. Eine Beschreibung der bekannten 
Elektrodo u. ciniger amerikan. Einrichtungen. (Oanadian Chem. Metallurg. 13. 177— 78. 
Juni. Buffalo [N. Y .].) W i l k e .

Joseph Henry 0 ’Neil, Die fiir  die Reinigung von Gasen fiir  „Neonl‘-Zeichen er- 
forderliche hoch enttoickelte Technik. Gewinnung, Trennung u. Reinigung von Neon, 
Argon u. Helium zum Zwecke der Lichtreklame sowie die Herst. der dabei vcrwendeten 
Earbeffekte werden erortert. (Chem. metallurg. Engin. 36. 143—44. Marz. New  
York.) ___________________ J u n g .

Eleetrical Research Products, Inc., New York, Behandlung einer Kautschuk- 
isolation fiir Untersee- und andere Kabel und fiir  eleklrische Leilungen, dad. gek., daB 
der Kautschuk nach seiner Auflegung auf den Leiter zunachst unter Erwarmung 
getroeknet u. dann der Einw. von gesehmolzenem Paraffinwachs fur eine solche Zeit- 
dauer unterzogen wird, daB dio Poren des Kautschuks an u. in der Nahe der śiuBeren 
Oberflache gefiillt werden, ohne daB im wesentlichen die mechan. Eigg. oder Ab- 
messungen der isolierten Leitung eine Anderung erfahren. —  Vor der Einw. des Paraffin- 
wachses wird der Kautschuk zweckmaBig mehrere Stdn. bei etwa 93° erhitzt. (D. R. P. 
477890 KI. 21c vom 15/6. 1924, ausg. 15/6. 1929.) K u h l in g .

Adolfo Pouchain, Turin, Negative Elektrode fu r Zinkakkumulatoren. (D. R. P. 
477628 KI. 21b vom 11/1. 1928, ausg. 11/6.1929. —  C. 1929. I. 3021.) K u h l in g .

Deutsche Elemente-Fabrik Akt.-Ges., Berlin, Transportabler Sammler mit 
aus spiralformig gewiclceltem Profilbleidralit bestehenden Elektroden, dad. gele., daB 
die Spirale halbkreisformigen Querschnitt besitzt u. daB jeweils das eine ais Strom- 
ableitung dienende Ende der Elektrode durch das Innere der Spirale nach auBen 
hindurchgefiihrt ist. —  Es besteht ein inniger Kontakt zwischen der ais Gerust dienenden 
Spirale u. der akt. M. (D. R. P. 478 089 KI. 21b vom 20/9. 1927, ausg. 21/6. 
1929.) K u h l in g .

George Francis Downer, Cleveland, Herstellung von Akkumulatorenplatten, 
dereń Gitter m it einer Paste aus PbO u. W. gefiillt u. in eine Lsg. von H,SO,, ein- 
getaueht werden, dad. gek., daB dio Platten nach dem Einstreichen der M. in die 
H^SOj eingetaucht werden, wenn ihre Oberfliichenporen nach oder durch einen be- 
sonderen Arbeitsgang wieder m it W. gefiillt sind, um das Loslosen der M. vom Gitter 
zu verliindern. —  Die Platten werden in II2 S 0 4 von solcher Verdunnung formiert, 
daB die von den Platten abgegebene H 2 S 0 4 die D. des Elektrolyten nahezu auf n. 
GróBe bringt. (D. R. P. 477627 K I 21b vom 27/5 1925, ausg. 11/6. 1929.) K u h l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Franlcfurt a. M., Kathoden fiir  Bleisammler. 
Bleigitter werden m it porigem Pb gefiillt, welches (vorzugsweise) aus Legierungen 
des Pb m it solchen Metallen hergestellt ist, die sich mittels verd. Sauren, W., A. o. dgl. 
aus der Legierung herauslosen lassen. Die gefullten Gitter werden bis zur Erreichung 
hochstmoglichcr Kapazitiit ais Anoden von Sammlern geschaltet u. das entstandene 
P b 0 2 hierauf elektrolyt. in poriges Pb zuriickverwandclt. Mit derartigen Elektroden

80*
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ausgestattete Sammler besitzen eine viel lióhere K apazitat ais die bekannten Blei- 
sammler. (F. P. 657 502 vom 13/7. 1928, ausg. 23/5.1929. D . Prior. 27/9. 1927.) K u h l .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, Elektronenrohren. Zur Absorption schad- 
licher Gase in  m it Edelgasen gefiillten Elektronenrohren dienen im  gliihenden Zustande 
nieht fliichtige, feste, stromleitende Stoffe, wie Mo oder, vorzugsweise, Ta. Zweck
maBig werden die Anoden ganz oder teilweise aus diesen Stoffen hergestelłt u. es 
werden ihnen, da die Stoffe erst in  gliihendcm Zustande die schadlichen Gase absor- 
bieren, solehe Ausmafle gegeben, daB sie bei n. Betriebe zum Gliihen kommen 
(Schwz. P. 128 079 vom 17/10. 1927, ausg. 16/11. 1928. D. Prior. 23/10. 1926.) K u h l .

Patent-Treuhand-Ges. fiir elektrische Gliihlampen m. b. H. (Erfinder: 
Franz Skaupp und Hans Pulfrich), Berlin, Elektńsche Leuchirohre, welche neben 
dem leuchtendcn Gas noch Edelgase enthalt, dad. gek., daB die Gastiillung aus einem 
Gemisch von C 0 2 m it einem Edelgas, besonders He, oder m it mehreren Edelgasen 
besteht. —  Der Geh. der Fiillung an C 0 2 is t zweckmaBig geringer ais der Geh. an 
Edelgasen. (D. R . P. 4 7 8 0 7 3  KI. 21f vom 5/11. 1926, ausg. 18/6. 1929.) K u h l i n g .

William Richard Bullimore London, Gasgefullte elektrische Leuchirohre mit 
einem vor ihrer Benutzung durch kathod. Zerstilubung des Elektrodenmaterials er- 
zeugten medali. Nd. an der GefaBinnenwand, dad. gek., daB die Leuchtrohre vor B e
nutzung eine gegenuber dem n. Betriebszustande uberschiissige Menge an Fiillgas 
enthalt u. daB die aus leicht schm. Metallen oder Legierungen, wie Mg, Ca oder Le- 
gierungen dieser Metalle, bestelienden Elektroden in je einem PolgefaB untergebracht 
sind u. so durch die kathod. Anfangszerstiiubung der Elektroden ein sieli nur an den 
Wanden des PolgefaBes ausbildender, vor der Benutzung der Rohre den iiberschiissigen 
Toil der Gasfiillung absorbierender Nd. entsteht. -— Die bei den bekannten Leucht- 
rohren rasch eintretende Verschlechterung der Wrkg. wird vermieden. (D. R. P. 
478315 K I. 21f vom 24/9. 1925, ausg. 22/6. 1929. E . Prior. 29/9.1924.) K u h l in g .

Patent-Treuhand-Ges. fiir elektrische Gliihlampen m. b. H., Berlin, Elek
trische Gasentladungslampe, dereń Gasfiillung durch Fernwrkg. eines Hochfreąuenz- 
feldes zum Leuchten gebracht wird, 1. dad. gek., daB das LampengefaB ein verdampf- 
bares Metali oder verdampfbare Metallverbb. u. auBerdem ein leicht ionisierbares 
Gas, zweckmaBig Edelgas, enthalt. —  2. dad. gek., daB das LampengefaB aus einem  
fiir ultrayiolette Strahlen durchlassigen Glase, wie Quarzglas oder Uviolglas, besteht.
—  Die Lampen sind bei Verwendung von fiir ultraviolette Strahlen durchlassigem 
Glas auch fiir Bestrahlungszwecke brauchbar. (D. R. P. 477 311 K I. 21f. vom  11/9.
1926, ausg. 10/6 .1929. A. Prior. 9 /4 .1926 .) K u h l i n g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindlioven, Holland, Entladungsróhren 
zum GleichńcMen von Wechselstrómen. D ie róbrenfórmigen Scbirme, welche in be- 
kannter Weise die Stromzuleitungen zu einer oder mehreren Elektroden umgeben, 
bestehen aus hochschm., sogenanntem Pyrexglas u. ragen zweckmaBig in das Innere 
der Elektroden hinein. (SChwz. P. 129406 vom 9/1. 1928, ausg. 17/12.1929. Holi. 
Prior. 12/2. 1927.) K u h l i n g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, GasgefiiUte Enl- 
ladungsrohren m it Heizkathoden. In  Reihe m it der Entladungsbabn wird innerhalb 
der Róhren ein z. B. aus Fe óder W  bestehender Widerstand angeordnet, welcher bei 
Spannungsiinderungen den Strom konstant halt. ZweckmaBig wird der Widerstand 
durch einen Schirm von der Entladungsbabn getrennt. D ie Gasfiillung besteht vorzugs 
weise aus einem Edelgas, wie Ar. (Schwz. P. 129 407 vom 14/1. 1928, ausg. 17/12.
1928. Holi. Prior. 4/2. ,1927.) K u h l in g .

V. Anorganische Industrie.
Rene Dubrisay, Wasserstoff in  der inodemen Industrie. D ie Herstellungsverff. 

yon Wasserstoff werden besprochen. (Science et Ind. 13. 323— 24. Mai.) J u n g .
Fernand Lefebvre, Eine. neue A rt der direkten Wasserstoffgeuńnnung unter Dm ck  

im  Laboratorium oder auf freiem Felde fem  von jeder Wasserversorgung. D ie Methode 
beruht auf der Rk. von Ferrosilicium auf Atznatron. D ie Gewinnung erfolgt im Auto- 
klayen bei 180° u. 50 at Druek. (Moniteur Produits chim. 12. Nr. 124. 6 —7. 15/7.) Ju.

Hermann Plauson, Hamburg, Herstellung von synthetischen Stickstoffverbindungen 
aus N , oder N 2-haltigen Gasgemischen durch Einw. von ^-Strahlen event. unter gleich- 
zeitiger Mitwrkg. von Rontgenstrahlen, die die Einw. der /?-Strahlen erhohen. —



1929. II. Hv. A n o r g a n is c h e  I n d u s t r ie . 1337

Z. B. wird staub- u. C 02-freie Luft in  Ggw. von kolloidal beżgomischtem Katalysator- 
staub, wie Mg-Peroxyd oder -Perearbonat, m it einem a-, fl- u. Rontgenstralilengemisch  
in einem stark elektr. Felde in  einem Glas oder Porzellanapp. bestrablt u. in  einem  
synthet. N H 3-Kompressor auf 100— 1000 at komprimiert; dabei entstehen Stiekoxyde 
enthaltende Gasgemische, die bei der weiteren Verarbeitung H N 0 3 u. Nitrate łiefern. 
Eyent. wi rd die Luft vor der Bestrahlung zweeks Erhóhung der Ausbeuto ozonisiert.
—  In gleicher Weiso wird ein Gasgemiseli, bestehend aus 39,9% CO, 16,9% H 2 u - 
43,2%  N 2, in Ggw. von Mg-Oxyd oder -Carbonatpulver behandelt, u. dabei ein Ge
misch von Ammoniumcarbamat, Harnstoff u. Ammoniumbicarbonat erhalten. —  Ein  
Gemisch von reincm N 2 u. H 2 in  Ggw. von kolloidalem Mg- u. Ti-Carbonat oder Fe- 
Carbonyl liefert N H 3. (E. P. 309 001 vom 30/12. 1927, ausg. 2/5. 1929.) M. F. Mu.

Rudolf Rohde, Berlin, Vorriclilung zur synthetischen Darstellung von Ammoniak 
aus Siicksloff und Wasserstoff, gek. dureh zwei oder mehrere je in  sieh geschlossene, 
von den Synthesegasen in entgegengesetzter Richtung durchstrom te,' fein verteilten  
Kontaktstoff enthaltende Rohrsysteme, denen Wandungen sowie die Hoclitemp. 
u. Tieftemp. gemeinsam sind. —  2. gek. durch eine Fuhrung der beiden Systeme in 
ring- oder ahnliclier Form, in welcher scharfe Kriimmungen u. andere, die Stromungs- 
widerstande stcigernde Ausbildungen yermieden sind. —  Die Vorr. soli einfacher sein 
ais die bekannten Vorr. zur Synthese von N H 3 u. an Energie sparen. (D. R. P. 
478 313 Kl. 12k vom 12/11. 1924, ausg. 22/6. 1929.) K u h l in g .

Hans Harter, Wiirzburg, Katalylische Herstellung von Ammoniak mittels kom- 
binierter Hoch- und Niederdrucksyntliese. (D. R. P. 478455 K l. 12k vom 24/2. 1924, 
ausg. 25/6. 1929. —  C. 1926. I. 201.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Schliephake, 
Mannheim, und Friedrich Henning, Neu Rossen), Gewinnung von A lkali- und Am - 
moniumphosphaten oder Gemischen dieser drach Umsetzen von Dicalciumphosphat 
m it Alkali- oder Ammoniumbisulfat, dad. gek., daB man eine innige Mischung der 
festen Ausgangsstoffe auf miiBige Temp. (hochstens bis zur Sinterung) erhitzt, die 
erhaltene M. auslaugt u. die anfallende Lsg. in  bekannter Weise weitervcrarbeitet. 
(D. R. P. 478 387 K 1.12i vom 2 2 / 2 . 1928, ausg. 26/6. 1929.) S c h u t z .

Vereinigte Aluminiumwerke A.-G., Deutsehland, K ryolith . Eine Lsg. yon  
H F  u. H 2 SiF6, dargestellt durch Einw. von H 2 SO., auf wenig F  enthaltende S i0 2, 
wird m it K F  oder K 2C0 3 oder einem Gemisch beider behandelt, das K 2 SiF6 yon  der 
H F getrennt u. hierauf m it K 2C 03 zers.; die S i0 2 wird abgetrennt u. die Lsg. mit 
N a2C 03  behandelt, wobei N aF u. K 2C 03 entstehen. Hierauf setzt man zu der wie 
oben erhaltenen reinen H F  A1(0H ) 3  u. die NaF-Lsg. liinzu, wobei reiner K ryolith  
erhalten wird. (F. P. 653 584 yom 28/4. 1928, ausg. 22/3. 1029. D . Prior. 29/12.
1927.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik Siesel G. m. b. H., Eiringbausen, Herstellung von sehr 
porosem, hochprozentigem Barium oxyd aus einem Gemisch von Bariumcarbonat und 
Kolile durch die strahlende Warmo von dureh den elektr. Strom betatigten Heiz- 
ąuellen gemaB Pat. 431 617, dad. gek., daB wahrend der gleichzeitig yon zwei oder yon  
allen Seiten erfolgenden Einw. der strahlenden Hitze elektr. Heiząuellen auf das von  
diesen nicht beriihrte Rk.-Gemisch in an sieh bekannter Weise im Rk.-Raum ein nur 
wenig unterhalb des gewóhnlichen Luftdrucks befindlichcr Unterdruck m ittels Luft- 
pumpe oder m it Hilfe anderer Mattel aufrecht erhalten wird. —  Durch die Anwendung 
eines gelinden Vakuum wird infolgo der Erleichterung der Gasentw. die Rk.-Dauer 
verkiirzt u. som it eine Ersparnis an elektr. Energie bewirkt. (D. R. P. 478 166 Kl. 12 m 
vom 26/2. 1925, ausg. 19/6.1929. Zus. zu D. R. P. 431617; C. 1926. II. 1316 [H e r m a n n  
S c h u l z e ].) A l t p e t e r .

Alexander Nathansohn, Berlin-Wilmersdorf, Otavi Minen- und Eisenbahn- 
Gesellschaft, Aron Hirsch & Sohn, Berlin, Metali- und Farbwerke Akt.-Ges., 
Oker, Harz, Zinkhutte Hamburg, Hamburg-Billbrook, und Compagnie Metallurgięiue 
Franco-Belge de Montagne, Brussel, Herstellung, von Bleiverbindungen aus Erzen, 
Huttenproduktm, Ab/allen der chemischen Industrie u. dgl. zweeks Gewinnung von teehn. 
reinem Bleicarbonat, dad. gek., daB man bleihaltige Rohstoffe in der K alte oder in  der 
Warme m it Chloridlaugen auslaugt u. unter móglichster Vermeidung therm. Krystalli- 
sation das Pb aus den Lsgg. durch Zusatz alkal. Stoffe in  Form yon Bleioxychlorid  
ausfallt, daB man das gefallte Bleioxychlorid yon der Fallungslauge trennt u. die Ein- 
leitung von C 0 2 zu, dem gefallten Bleioxychlorid bei Ggw. solcher Wassermengen yor- 
nim mt, daB nahezu eine yóllige Entchlorung des Pb-Nd. erreicht wird. —  B ei Ggw.
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zu geringer Wassermengcn -wird nach teilweise durch zu holiem Clilorgoh. der Lsg. 
zum Stillstand gcbrachter Carbonatbldg. der N d. von der F i. getrennt u. erneufc, unter 
Zugabe von W., C 0 2 eingeleitet. —  Das erzeugte Pb-Carbonat is t in  der Regel bas. 
Es kann unmittelbar ais Farbę verwendet oder zur Herst. anderer Pb-Verbb., wio Blei- 
glatte, Mennige oder Pb-Acetat, benutzt werden. (D. R. P. 475 284 KI. 12n vom  
24/9. 1924, ausg. 23/4. 1929.) S c h a l l .

Rene Daloze, Uccle, Briissel, Herslellung von Bleicarbonal. (D. R . P. 475 475 
KI. 12n vom 11/9. 1926, ausg. 25/4. 1929. F. Prior. 3/7. 1926. —  C. 1927. II. 
2417.) Sc h a l l .

Rhodesia Broken Hill Development Co., Ltd., London u. Brokcn H ill, Afrika, 
Technischa Entfernung von Nickel aus Zinksulfatlósungen. (D. R. P. 477 290 KI. 40a 
vom  9/9 .1926 , ausg. 10/6. 1929. —  C. 1928. I. 1692.) K u h l in g .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Felix Singer, „P laslizitd t“. Beschreibung des piast. Zustandes. Ursachen 

der Bildsamkeit des Tons, Erkliirung des Verh. piast. Tonmassen gegen Sauren u. 
Alkalien. (Feuerfest 5. 101— 02. Juni.) V. S t o e s s e r .

G. Heim, Neuerungen und Fortschritte in  der keramiscluin Industrie. Maschinen-
techn. Neuerungen fiir die Aufbereitung u. das Formen von Massen, sowie fiir Glasieren 
u. Dekorieren koram. Waren. (Ztsehr. Ver. Dtsch. Ing. 73. 985—91. 13/7. Ber
lin .) v . St o e s s e r .

— , Herslellung fem rfester Gefdjie am Ausgang des M ittelalters. Ausziige aus dem  
1598 in  Frankfurt gedruckten Werk von L a z a r u s  E r k n e r . (Keram. Rdsch. 37. 
480— 81. 11/7.) v . St o e s s e r .

— , Kobaltblau in  der Aufglasurdekoration. Daten fur die prakt. Durchfuhrung 
der Kobaltaufglasurdekoration; Berechnung eines Kobaltofens. (Keram. Rdsch. 37- 
461— 63. 4/7.) v . S t o e s s e r .

— , D ie Einwirkung von Schwefelverbindungen auf Glasuren. Ursachen der Bldg. 
1. Sulfate im  Scherben. Vermeidung von Fehlern, die durch den Sulfatgeh. hervor- 
gerufen werden. (Dtsch. Ton-Ziegel-Ztg. 6 . 388— 89. 19/7.) v . S t o e s s e r .

H. M ólll und H. Lehmann, Die Gelbfarbung von Bleiglasuren. D ie gelbe Farbung
bleireicher Glasuren, die besonders bei osydierendem Brand zutage tritt, ist nicht dem  
Eisengeh. der Mennige zuzusehreiben, sondern entsteht durch Lsg. von uberschiissigem  
PbO in der Sclimolze. Das freie PbO kann bei entsprechender Brenntemp. u. Kiihlung 
vollstiŁndig an Sauren, w ie SiO, u. B 20 3, gebunden werden. Das Glas erscheint dann 
ungcfarbt. Alkali bindet PbO zu Plumbat, wodurch ebenfalls Entfarbung eintritt. 
Feldspat w irkt auf Griuid seines Alkaligeh. in  der gleichen Richtung, vorausgesetzt, 
daB die Brenntemp. geniigend hoch ist. Eine Zufiihrung von Kalk zu bleireichen G-lasern 
vcrtieft die Gelbfarbung, indem Kalk dem PbO die Kieselsaure entzieht. Kieselsaure, 
die m it Tonsubstanz in  die Sclimolze eingefiihrt wird, erzeugt keine vdlligo Entfarbung. 
(Sprechsaal 62. 463— 65. 27/6.) v . St o e s s e r .

Hans Melzer, Zur Weifiirubmigsmittelfrage. —  Tcrrar. Unterss. iiber das Zirkon- 
prśiparat „Terrar“ der Gasgliihlicht A U E R -G esellschaft bzgl. seiner Anwendbarkeit 
ais Triibungsmittel fiir Emails. (Glashutte 59. 338— 41. 13/5.) v . St o e s s e r .

— , Ober die Herslellung von Abziehbilderpapier [Mclacliromatypie- , auch kurz 
M ctapapier genannt). Patento aus den Jaliren 1887— 1909 bstr. die Herst. von Ab- 
ziehbildorpapicr. (Sprechsaal 62 . 509. 11/7.) V. S t o e s s e r .

E. Menzel, Neue Untersuchungsergebnisse iiber die physikalischen Eigenschaften
der Glaser. Zusammcnfassendc Darst. der Physik des Glases auf Grnnd der neueren 
Literatur. (Glasliiitte 59. 407— 10. 425— 26. 17/6.) v . St o e s s e r .

G. Gehlhoff und H. Thomas, Die physikalischen Eigenschaften der Glaser und 
ihre Ablmngigkcit von der cliemischen Zusammensetzung. Der EinfluB einzolner glas- 
bildender Oxydo auf die D ichte, Zugfestigkeit, Biegefestiglceit, StoBfestigkeit, Druck- 
festigkeit, Ritzharte u. den ElastizitiŁtsmodul. Zug- u. Biegefestigkeit sind einander 
proportional. Druck- u. Zogfestigkeit werden durch die Glasbildner in  entgegengesetzter 
Richtung beeinfluBt. D ie Alkalien haben einen starken EinfluB auf das physikal. 
Verh. K„0 u. Na„0 sind in  der gleichen Richtung wirksam. Der EinfluB von CaO ist 
stśirker ais der von BaO u. PbO. D ie Borsaureglaser zeigen m it Ausnalime der Druek- 
festigkeit Maxima der physikal. E igg. bei etwa 15% B 2 0 3. (Glass Ind. 10. 139 bis 
144.) “ “ v . St o e s s e r .
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Hugo Kiihl, Die elektrisclien Eigenschaften des Glases. Das Glas ais Dielektrikum.
(Glashiitte 59. 335— 36. 13/5.) v . St o e s s e b .

A. I. Andrews, Uniersuchung der Eigenschafłen einfacher Emailgldser. Ver- 
schiedene Emailglaser der Systeme: N a20 -B 20 3 -S i0 2, N a20 -P b 0 -S i0 2 werden auf 
Saurefestigkeit gepruft. Eine Erhohung des Kieselsauregeh. macht die Emails wider- 
standsfiihiger. Der EinfluB von N a20 ,  B 20 3, PbO luingt von dem Verhaltnis ab, in  
dem die Oxyde zugegeben werden. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 390— 94 
Juni.) v . S t o e s s e r .

F. H. Stang, Betriebstechnisches bei der Maschinenglas-Herslellmig. Wannen- 
konstruktioncn u. neuere Tendenzen der Herst. des Glassatzes fiir den FOURCAULT- 
ProzeB. (Keranł. Rdsch. 37. 445— 46. 465—66. 27/6.) v . S t o e s s e e .

F. G. Schwalbe, Brennstoffverbrauch von Glasófen. (Amer. Glass Rev. 48. Nr. 37. 
15— 16. 15/6.) v . S t o e s s e e .

F. H. Zschacke, Ober die Verfliichtigung von Bestandtcilen des Glases walirend 
der Schmelze und der Ldutenmg. M. H o w e s  studiert die Fliicktigkeit yon Glas bestand - 
teilen, indem er glasgefiillte Platinschiffehen auf Lautertemp. erhitzt, u. dereń Gewicht 
vor u. nach der Warmebeliandlung untersucht. Der Inhalt der Schiffchen wird analy- 
siert. Es wird eine nennenswerte Verdampfung festgestellt, abhangig von der Ober- 
flache des erhitztcn Glases. D ie Analysen ergeben Abnahmc des Alkali- u. Zunakme 
des Kieselsauregeh. Der Gewichtsverlust des Glases is t  wahrend der ersten Stimdcn 
des Erbitzens grófier ais nachher. Diese Feststellung trifft nach Angabe von
O. A n d e e s e n  auch fiir bleihaltige Glascr zu. D ie Verdampfung von PbO erfolgt 
ebenfalls proportional der Oberflache des erhitzten Glases. Arsenik ais Zusatz zum 
Glas in Mengen bis zu 1% yerdanipft nur spurenweise. Bei einem Zusatz von 2,5%  
verdampfen schon iiber 40%. (Glashutto 59. 331—32. 13/5.) v . STo e s s e r .

— , Ober die Entfarbung der Hiitlenglaser. D ie Verff. zur physikal. u. chem. Ent- 
farbung von Glasern. (Glashiitte 59. 332— 35. 13/5.) v . S t o e s s e e .

— , Nicht splitterndes Glas. tJbersicht iiber die bisher erschienenen Veróffent- 
liehungen auf dem Gebiete der nicht splitternden Glaser. Beriicksichtigt werden nur 
solche Glaser, die aus 2 Glasplatten u. einer Zwisehenschicht bestehen. (Kunststoffe 
19- 1 2 1 — 23. 153— 55.) . v . St o e s s e e .

Otto Stange, Ober Gasreinigung speziell in  Icleinen Glashutlen. D ie zur Ent- 
staubung, Entwasserung, Entteerung u. Entschwefelung yorteilhaft in kleinen Be- 
trieben angewandten Vorr. (Glashiitte 59. 441— 43. 24/6.) v . St o e s s e e .

Z. von Hirschberg, Geschmokener Quarz ais Baustoff in  der chemischen Industrie. 
Der Aufsatz enthalt eine Reihe yorzuglichcr Zeichnungen, an Hand deren chem.-techn. 
Anwendungsmoglichkeiten des geschmolzenen Quarzes veranschaulicht werden. 
(Chem. Apparatur 16. Korrosion u. Metallscliutz 4. 25—28. 25/6.) v . S t o e s s e r .

Hobart M. Kraner, Die Bedeutung der Glasphase im  Porzellan. Chem. Yorgiinge 
beim Brcnnen des Porzellans. D ie Vcrmutung wird ausgesprochen, daB Lsg. yon Mullit 
in  der Glasphase die Ursache fiir Anderung des physikal. Yerh. des Porzellans ist. 
Lsg. yon M ullit u. Kieselsauro yerringern die Tempcraturwcchselbestandigkeit trotz 
gleiclizeitiger Vcrringerung des Ausdehnungskoeffizienten. (Journ. Amer. ceram. Soc.
12. 383— 89. Juni.) v . St o e s s e e .

A. Jaeschke, D ie Yerwendung von Braunkohlenbriketts zum Scharfbrand von 
Porzellan. Hartę Braunkohlenbriketts konnen ais yollwertiger Ersatz yon Steinohlen 
zum Seharfbrand yon Porzellan benutzt werden. (Keram. Rdsch. 37. 479— 80. 
11/7.) v . S t o e s s e r .

P. Budników, Ober Beziehungcn zwischen Wasserlósliche.m und Gluhtemperalur 
von Tonen und anderen lceramisclien Massen. Eine Anzahl keram. Massen wird auf den 
Geh. an wasscrloslichen Substanzen untersucht. D ie Massen werden bei yerschiedenen 
Tempp. gebrannt u. die Menge des von einem abgemessenen Wasseryolumen aus gleichen 
G«wichtsmengen ausgelaugten wird dttreh elektr. Leitfahigkeitsmessung bestimmt. 
(Keram. Rdsch. 37. 493— 95. 18/7.) V. St o e s s e r .

K. Silk und N. D. Wood.. Das Verhalten von Tonschlickern bei Zugabe wachsender 
Mengen N atrium silicat. Viscositatsmessungen an Tonschlickern. (Trans, ceramic. Soc. 
28. 252— 60. Mai.) v . S t o e s s e r .

A. J. Eduards, Haarrisse und Abblattern der Fayence. Haarrisse u. Abblattern 
der Fayence beruhen auf cincr Disharmonie der Ausdehnimgskoeffizicnten yon Scherben 
u. Glasur. Haarrisse treten auf, wenn der Ausdchnungskoeffizient des Scherbens kleiner,
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Abblattern, wenn er gróBer ist ais der der Glasur. D ie Beseitigung der Fchler wird,
erreicht durch Anderung des Ausdehnungskoeffizienten des Scherbens oder der Glasur.
Der Ausdchnungskoeffizient von Scherben u. Glasur wachst m it zunehmendem Kiesel- 
sauregeh. (Sprechsaal 62. 241— 43. 4/4.) V. S t o e s s e r .

Sturmer, Haarrisse und Abblattern. Erwiderung. Vf. weist nach, daB in dem 
Aufsatz: Haarrisse u. Abblattern der Fayence (vgl. yorst. Ref.) eine Verwechslung 
der charakterist. Eigg. von Stcingut u. Fayence unterlaufen ist. Unter Fayence ist 
ein Erzeugnis zu yerstehen, das auf einem kalkhaltigen, rot bis gclblichweiB gefiirbt-en 
Scherben eine deckende Zinnglasur tragt. (Sprechsaal 62. 351— 52.16/5.) V. St o e s s e r .

Haegermann, Zusammensetzung und Eigenschaften von sogenannten Naturzementen. 
Durch eine groBe Anzahl von Unterss., dereń Ergebnisse tabellar. zusammengestellt 
sind, wird naehgowiesen, daB die sogenannten Naturzemente eine an Qualitat ge- 
ringere Zementart darstellen ais die gewóhnlichen Nbrmenzemrnte. (Zement 18. 
S61— 6 8 . 11/7.; Tonind.-Ztg. 53. 981— 85.) v .  St o e s s e r .

— , Das Lagern von Portlandzement. Portlandzement, der in ungeheizten Raumen 
in Stapeln von 100 Sack gelagert wurde, zeigte

nach 3-monatlieher Lagerung Schadigung von 7,7° / 0 

» G „ „ „ „ 13,8%
>> 12 ,, „ „ „ 21,2%

Beim Lagern kann sich die Abbindezeit des Zements andern. D ie Ggw. yon Alkalien 
u. hoher Tonerdegeh. befórdern die Neigung zum sogenannten Umschlagen. (Tonind.- 
Ztg. 53. 946— 47. 4/7.) v . St t o e s s e r .

Felix Singer, Ober neuartige Steinzeugmassen. I. Zusammensetzung. Wird in 
einem Dreistoffsystem  R 0-A l20 3-S i0 2 RO durch MgO, CaO, SrO, BaO, ZnO oder 
FeO ersetzt u. wird ein solches System therm. so behandelt, daB mindestens drei 
Phasen bestimmter Konsistenz nebeneinander bestehen, so wird ein Steinzeug er
halten, dessen Ausdchnungskoeffizient den W ert von 0 ,15-10~6 erreicht u. mithin  
den dritten Teil yon dem der Kieselsaure besitzt. Eine der Phasen soli sein: Sillimanit 
bzw. Mullit oder Misehkrystalle yon Sillim anit bzw. M ullit m it dem RO-Silicat oder 
RO-Alumosilicat. D ie zweite besteht aus RO-Ortho- oder -Metasilicat, wahrend die 
dritte ein Glas des Systems R 0-A l20 3-S i0 2 darstellt. D ie Steinzeuge konnen jedem  
Spezialfall weitgehend angepafit werden, sowohl durch die Auswahl eines geeigneten 
RO ais auch durch die Fiihrung des Brennprozesses, der so geleitet werden kann, 
daB dio glasige Phase ganz oder teilweise in den krystallinen Zustand ubergefiihrt 
wird. (Bor. Dtseh. keram. Ges. 10. 269— 71. Juni.) '  V. St o e s s e r .

Willi M. Cohn, Ober neuartige Steinzeugmassen. II . Das Ausdelmungsverhalten. 
Beschreibung einer neuen Apparatur zur Messung des Ausdehnungsverh. Ergebnisse 
der Messungen an neuartigen Steinzeugmassen nach S in g e r  (vgl. yorst. Ref.). Zum 
Vergleich dienen Zahlenangaben bzgl. des Verh. ublicher Steinzeugmassen. (Ber. 
Dtseh. keram. Ges. 10. 271— 84. Juni.) v . St o e s s e r .

W. J. Rees und W. H u gill, E in  Vergleich der Eigenschaften und der Dauerliaftig- 
kcit im  technischen Gebrauch von kalk- und tongebundenen Silicasteinen. Tongebundene 
Silicasteine konnen nach dem gleichen Herst.-ProzeB erzeugt werden wie kalk- 
gobundene. E ine bessere Verteilung des Tons wird erreicht, wenn der Tonschlicker 
mit Natrium silicat diinnfliissiger gemacht wird. D ie Eigg. der kalk- u. tongebundenen 
Steine sind im groBen ganzen gleich. Proben, die ohne Bindem ittelzusatz gebrannt 
werden, zeigen eine starkere Umwandlung des Quarzes in Modifikationen geringerer 
Dichte ais bindemittelhaltige. D ie Feuerfestigkeit 31/ 2% Ton enthaltender Steine 
ist ebenso groB wie die 2% Kalk enthaltender. D ie W iderstandsfahigkeit kalk- 
gebundener Steine gegen alkal. Sehlacken is t gróBer; zunackst scheint es, ais seien 
tongebundene Steine widerstandsfahiger. (Trans, ceramic. Soc. 28. 221— 50. 
M ai.) v . St o e s s e r .

W. Luft, Zellenbeton ais hochwertiger Isolierstoff. Herst. u. Eigg. des Zellbetons 
u. seine Anwendungsmoglichkeiten. (Ztschr. Ver. Dtseh. Ing. 73. 998— 1000. 13/7. 
Miinchen.) V. STOESSER.

A. steopoe, Einflu/3 von Trapzusatz a v f  die Eigenscliaften des Gipses. Vorl. Mitt. 
Das Abbindeyermogen u. die Zugfestigkeit des Gipses wird durch TraBzusatz in  der 
gleichen Richtung beeinfluBt wie Portlandzementmortel. M it wachsendenl Trafl- 
zusatz wachst die GieB- u. Streiehzeit. Dio Zugfestigkeit wachst bis zu einer gewissen  
TraBmenge, um bei groBeren Zusatzen rasch abzufallen. Der EinfluB von TraB auf
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die Zugfestigkeit ist nur bei der 7-Tageprobo u. nicht bei der 1-Tagprobe festzustellen.
(Tonind.-Ztg. 53. 927— 28. 1/7. Bukarest.) v . S t o e s s e r .

J. D. Ramsey, Die Anpassung feuerfester M aterialien an den Verwendungszweck. 
(B last Furnace Steel Plant 17. 905— 24. Juni.) v . St o e s s e r .

Robert B. Sosman, Kieselsdure ais feuerfestes M ateriał in  der Stahlinduslrie. 
Die Modifikationen der Kieselsaure; Kieselsaure u. andere Oxyde. (B last Furnace 
Steel P lant 17. 920— 24. Juni; Iron Age 123. 1554— 56. 6 / 6 .) v . S t o e s s e r .

— , D ie Eisenbeslimmung im  Rolimaterial. Colorimetr. u. jodometr. Eisenbest. 
in Glasrohstoffen. (Glashiitte 59. 306— 07. 6/5.) v . S t o e s s e r .

Vance Cartwright, D ie Bestimmung von Luft in  plastischen Massen. Beschreibung 
eines App. zur Bestimmung yon Luft in  feuchtem Ton. (Journ. Amer. ceram. Soc.
12. 395—98. Juni.) v . St o e s s e r .

Stuart M. Phelps und J. Spotts Mc Dowell, Der gegenwdrtige Stand der Prufung 
feuerfester Materialien. (B la s t Furnace Steel Plant 17. 910— 17. Juni.) v . St o e s s e r .

Dynamidon-Werk Engelhorn & Co. G. m. b. H., Mannheim, Herslellung 
von Emails, Glasuren und Gldsern, dad. gek., daB denselben zur Schmelze oder zur 
Miihle Sillimanit oder Korund zugesetzt wird. —  Die Erzeugnisse besitzen holie chem. 
Widerstandsfiihigkeit u. eine starkę Triibkraft. (D. R. P. 477 800 KI. 48c vom 18/11.
1927, ausg. 14/6. 1929.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustire Akt.-Ges., Frankfurt a. M., und Eisenwerk Kaisers- 
lautern Akt.-Ges., Kaiserslautern, Eviaillieren von gu/3- und sclimiedeeisernen Stiicken,
1. dad. gek., daB die Stiicke nach oder wiihrend des Auftragens der Emailschlamme 
einem Vakuum u. darauf wieder atmosphar. Druck ausgesetzt werden. —  2. Verf. 
nach Ansprueh 1 fiir das Wiederemaillieren von GuBstiicken, dad. gek., daB man die 
GuBstucke vor der Anwendung des Verf. zunachst m it geeigneten Fil. (Siiuren, Laugen, 
Lósungsmm.), gegebenenfalls nacheinander m it yerschiedenen F il., unter abwechselnder 
Anwendung von Vakuum u. Druck u. Warme behandelt u. trocknet. Durch das 
Evakuieren wird die in den Poren der GuBstucke befindliche Luft entfernt, welche 
haufig Fehlemaillierungen yerursacht. (D. R. P. 477 721 K I. 48c vom 20/12. 1927, 
ausg. 12/6. 1929.) K u h l i n g .

Carl Grambach, Ziirich, Schutziiberzug fiir  die Silberbeluge von Spiegeln. Auf 
den zu sehiitzenden Belag wird zunachst eine dunne Schicht von fl. Emaille auf- 
getragen u. diese nach dem Trocknen m it leicht schm. Metali iiberzogen. (Schwz. P. 
129 233 vom  14/1. 1928, ausg. 1/12.1928. D. Prior. 1/2. 1927.) K u h l i n g .

Corning Glass Works, Corning, V. St. A ., Fiir Lichtstrahlen von weniger ais 
300 fiji Wellenlange durchlassige Gldser. D ie Glaser werden aus prakt. eisen- u. titan- 
freien Stoffen erschmolzen, móglichst eisen- u. titanfreie Schmelzgefa.Be verwendet u. 
durch Zusatz von Carborundum zu den Schmelzen der Geh. an Fe2 0 3 unter 0,025% u. 
der an T i0 2 unter 0,02%  gehalten. D ie Glaser enthalten zweckmaBig H 3B 0 3, der 
verwendete Sand wird m it HC1 gereinigt oder in SiF4 verwandelt u. letzteres m it W. 
zersetzt. (Scliwz. P. 128 941 vom 2/7. 1926, ausg. 1/12. 1928.) K u h l i n g .

Thomas Rigby, London, Herslellen von Zetnent nach dem Napterfahren, bei 
tcelchem der Schlamm in  zerstaubtem Zustande in  den Ofen eingefiihrt wird, 1. dad. gek., 
daB der Schlamm in getrennten Spriilikegeln mehreren liintereinanderliegenden Ofen- 
zonen zugefiihrt wird, so daB der zerstaubte Schlamm m it den Ofengasen auf einem  
betraehtlichen Teile der Ofenlange in  Beriihrung ist. —  2. dad. gek., daB nur ein ein- 
ziger Spruhkegel verwendet, aber von einem erheblich vor dem Beschickungsende 
des Ofens gelegenen Punkte gegen dieses Ende gerichtet wird. —  3. dad. gek., daB 
die getrennten Spruhkegel von Punkten auBerhalb des Ofens gegen die yerschiedenen 
Ofenzonen gerichtet werden. (D. R. P. 478 632 K I. 80c vom 24/7. 1925, ausg. 29/6. 
1929. E . Priorr. 28/7., 13/8., 22/10., 3/12. u. 5/12. 1924.) K u h l i n g .

Wilhelm O. Zimmermann, Stettin, Herstellung eines bearbdtungsfdhigen Betons 
fiir Hochbauten nach Patent 448 030, dad. gek., daB man zunachst nassen gelóschten 
CaO u. Sand mischt u. das bereits in anfanglicher Abbindung befindliche Prod. in  
einen anderen Mischbehalter iiberfuhrt, in den man dann eine in gleicher Weise bereits 
in einleitender Abbindung befindliche Mischung aus Zement, Sand u. W. uberfiihrt, 
worauf schlieBlich beide Massen gemeinsam gemischt werden. —  Die Erzeugnisse 
besitzen bei leichter Bearbeitbarkeit hohe Druekfestigkeit. (D. R. P. 477 609 KI. 80b 
vom 26/4. 1928, ausg. 11/6. 1929. Zus. zu D. R. P. 448030; C. 1928. I. 1317.) K u h l .
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Paul Lechler, Stuttgart, Herstellung von wassergeąueltien organischen Stoffen. 
(D. R . P. 477760 KI. 80b vom 9/7. 1925, ausg. 13/6 .1929. —  C. 1927-1. 388.) K u h l .

Ernst Murmann, Freudenthal, Tschechoslowakei, Trockenlegen feuchter Mauern. 
(D. R. P. 478 466 KI. 80b vom  21/6. 1925, ausg. 25/6. 1929. Tschechoslowak. Prior. 
9/9. 1924. —  C. 1928. I. 2123.) K u h lin g .

Vm. Metallurgie; Metallographie; MetaUverarb eitung.
Takeo Fujiwara, Zerreipfestigkeit und Brućhaussehen von gewalzten Slreifen aus 

Molybdanblcch. Der Yf. sclineidet aus einem gewalzten Mo-Blech Streifen, dereń Langs- 
erstreckungen mit der Walzriehtung Winkel von 0, 22,5, 45, 67,5 u. 90° bilden. Diese 
Versuehsstreifen (Dicke 0,09 mm, Breite 5,5 mm, Lange 70— 130 mm) werden dann 
dem Zugyers. unterworfen, die Bruchlast bestimmt u. das Aussehen des Bruohes (Rich- 
tung im  Verhaltnis zur Walzriehtung) mkr. u. róntgenograpb. untersucht. D ie Zug- 
riohtung fallt m it der Langsrichtung der Streifen zusammen. Vf. findet: D ie ZerreiB- 
fcstigkeit ist am gróBten, wenn Zug- u. Walzriehtung zusammenfallen, bilden sie einen 
Winkel von 45 oder 90°, so ist die Festigkeit um 20% geringer. Da in einem gewalzten 
Mo-Blech die Mikrokrystalie beinahe alle gleich gerichtet sind —  (110) ist senkrecht 
zur Walzriehtung, (100) ist annahernd parallel der Oberflache der Streifen (vgl. T. F u ji-  
WARA, Mazda Kenkyu-Jiho 1 [1925]. Nr. 1) — , so kann der Streifen ais Einkrystall 
aufgefaBt werden. Vf. kommt zu dem Resultat, daB der Bruoh nach den Flachen (211) 
u. (110) erfolgt, die beide auch Gleitfliichen sind. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. 
Univ. Serie A. 12. 165— 78. Mai. Kawasalri, Kanagawa-Ken, Japan. Research Lab., 
Tolcyo Electric Company.) F a b e r .

M. Hansen, Die. Lóślichkeit von Kwpfer in  Silber. Vf. fiihrt eine genaue Best. 
der Lóslichkeitskurve yon Cu in Ag aus. Dio Lóślichkeit des Cu steigt von 1,7% boi 
Tempp. bis zu 300° iiber 3,2, 5,0, 7,2, 7,5% Cu, bei 400, 500, 600, 700, 725° bis auf 
ca. 9% Cu bei der eutekt. Temp. yon 779°. Es wird ferner der Verlauf der Endkuryc 
der Erstarrung Ag-reicher Mischkrystalle mittels Abkuhlungskurven festgelegt, u. 
gleichzeitig werden mkr. Unterss. iiber das Gefiige einer Reihe yon Legierungen, die 
ober- u. unterhalb der Soliduskurye abgeschreckt waren, sowie besonders iiber den 
Vorgang der Entmisohung yon Legierungen, die nach dem Gliihen bei Tempp. ober- 
halb der Lóslichkeitskuryen auf eine Temp. innerhalb des heterogenen Gebiets ab- 
gckiihlt wrorden sind, ausgefiihrt. (Ztschr. Metallkunde 21. 181— 84. Juni. Berlin- 
Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Metallforschung.) Cohst.

Daidzi Iitsuka, Uber die Wirlcung von geringen Kobalt-Beimengungen zu Messing. 
Der Vf. stellt mittels therm. Analyse, Gliihbohandlung u. Unters. der Milcrostruldiur 
das Diagramm des ternaren Systems Cu-Zn-Co auf in  den Grenzen 100— 50% Cu,
0— 50% Zn, 0— 10% Co. Fiir das biniire System Cu-Zn yerwendet der Vf. das von  
ihm  aufgestellte Diagramm (C. 1925. II. 1092), fiir das Zn-Co das von L e w k o n j a  
(C. 1908. II. 1159). Im  Gegensatz zu Sahm en  (C. 1908.1- 805) findet er bei dem System  
Cu-Co fiir die Sohmelze keine yollstandige Mischbarkeit der beiden M etalle; demgemaB 
iindern sich auch die Lagen der Liąuiduslinien. Das ternare System  Cu-Zn-Co hatt-e 
schon G u i l l e t  untersucht in den Grenzen: 0,5— 5% Co ais Zusatz zu Messing mit 
70, 60, 55% Cu (C. 1920. IV. 713). Das aus den Unterss. des Vfs. sich ergebende D ia
gramm des Dreistoffsystems ist im Original in  Tabellen, einer perspektiyen Zeichnung, 
einer Projektion auf die Cu-Zn-Co-Ebene u. 5 Schnitten parallel der Cu-Co-Seite wieder- 
gegeben. —  Vf. untersucht auch die mechan. Werte der Co-haltigen Messingsorten u. 
findet, daB bei Ms 60 durch Zusatz von Co in einer Hóhe yon ca. 3% sowohl die ZerreiB- 
festigkeit, wie auch die Bruchdehnung erhóht wird. Bei Ms 70 wird jedoch nur die 
ZorreiBfestigkeit erhóht, wahrend die Dehnung sinkt. Auch auf Korrosionsbestandig- 
keit prMt der Vf. die Cu-Zn-Co-Legierungen; im  kiinstliehen Seewasser hat ein Co- 
Zusatz zu Messing eine giinstige Wrkg. D ie genauen Daten des Dreistoffdiagramms, 
der Dehnungs- u. Festigkeitswerte u. der Korrosionspriifungen miissen im  Original 
nachgelesen werden. (Memoirs Coli. Science, K yoto Imp. Uniy. Serie A. 12. 179— 98. 
Mai.) " F a b e r .

Leon Guillet, Jean Galibourg und Michel Samsoen, Uber Zugversuche bei 
erhohter Temperatur. D ie Vff. setzen ikre Zugyerss. bei einer Temp. von 450° fort 
(ygl. C. 1929. II. 789). Sie bestimmen wieder Proportionalitiitsgrenze, Elastizitats- 
grenze, FlieBgrenze u. Elastizitatsmodul, weiter auch die Brinellharte. Die Ergebnisse 
sind in einer Tabelle wiedergegeben. Untersucht werden. N i- u. Ni-Cr-Stahle weehselnder
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Zus. D ie Hólie der einzelnen Werte hangt ab von der oliem. Zus. u. von der tliorm. 
Vorbehandlung; docii entspricht bei ein u. derselben Probe einer hołien Proportionali- 
tatsgrenze nieht auch notwendig eine hohe Elastizitatsgrenze. —  Vff. weisen noch auf 
einen Ni-Cr-Mo-Stahl hin, der bei der Vers.-Temp. eine Elastizitatsgrenze von 29 kg/qinm  
hat. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1328—30. 22/5.) F a b e r .

v . Góler und G. Sachs, Zugversuche an K rystalłen aus Kupfer und <x-Messing. 
Die Vff. fuhren an Einkrystallen aus Cu u. a-Messingen mit verschiedenem Zn-Geh. 
Zugverss. aus u. bestimmen die damit yerbundene Orientierungsiinderung róntgeno- 
graph. m it einer Genauigkeit von ca. 1/2° (Orientierung: Winkel zwischen einer krystallo- 
graph. Richtung u. Stabachse). —  Fiir den Anfang des Zugvers. kann man m it der 
einfachen Gleitvorstellung rechnen (1 Gleitebene u. 1 Gleitrichtung), obwohl auch da 
schon eine geringe Beteiligung anderer ais des mechan. bevorzugten Systems naeh- 
gewiesen ist. D ie wesentliehsten Ergebnisse sind: Die wirksame Schubspaimung an 
der Streckgrenze steigt von 0,4 kg/qmm bei Cu bis zu 1,4 kg/qmm bei Ms 72 (Messing 
m it 72% Cu). Durch Umrechnung auf krystallograph. GrdBen ergeben sich aus den 
Zugkurven fiir jede Legierung anscheinend einheitliehe FlieCkurven (Ordinate: Schub- 
spanmmg, Abszisse: Abgleitung in %). Diese beginnen m it einem nur wenig ansteigen- 
den Ast (Abgleitung ohne Erhóhung der Schubspannung), der um so langer wird, je 
hóher der Zn-Geh. des untersucliten Krystalles ist. Der dann erfolgende Anstieg ist 
beim Cu steil, bei Ms 72 setzt er erst nach 20% Abgleitung ein u. yerlauft flacher. Im  
Hinblick darauf, daB der fiir Ms 72 gegen Cu 4-fache Betrag der Streckgrenze alsbald 
dadurch kompensiert wird, daB die erst spiiter ansteigenden Messingkurycn liinter 
der flacheren Cu-Kurve zuriickbleiben, kann man im  Gcgensatz zu den ublichen Vor- 
stellungen uber den EinfluB der Legierungsbldg. von einer Schwachung des Krystall- 
gitters durch den Zn-Zusatz sprechen. —  Im  weiteren Verlauf des Zugvers. ergibt sich: 
Bei den Messingen wird das zunśichst wirksame Gleitsystem weniger yerfestigt, ais die 
anderen es durchkreuzenden Systeme. D ie Krystalle gleiten deshalb noch_auf dem 
ersten System (111) [101], wenn die Schubspannung auf dem zweiten (111) [110] 
bereits groGer ist, u. zwar um so liinger, je hoher der Zn-Geh. ist. Von der Symmetralen
—  Linie (111)— (100) —  an tritt eine starkę Beteiligung des zweiten Systems ein, bis 
dieses plótzlich seinerseits den Ilauptteil der Gleitung ubernimmt. Der Anteil der 
einzelnen Gleitsysteme an einer bestimmten Gesamtabgleitung ist vom  Zn-Geh. ab- 
hangig. Durch ICombination der Dehnungs- u. Oricntierungsmessungen gelingt es, 
das Wechselspiel der beiden Gleitsysteme fiir die yerschiedenen Legierungen klar- 
zulegen. Der Wechsel der beiden Gleitsysteme wird durch eine Spannungsbedingung 
bestimmt, u. zwar erfolgt er dann, wenn der Unterschied der Schubspaimung auf den 
beiden Systemen einen fiir jede Legierung festen Wert erreicht hat, der von N uli fur 
Cu fast linear m it dem Zn-Geh. bis auf ca. 20% fiir Ms 72 ansteigt. Daraus kami man 
schlieBen, daB durch die Yerformung eine um so starkere Storung der strengen kub. 
Symmetrie eintritt, je groBer der Zn-Geh. ist, namlich in dem Sinne, daB die wirksame 
Gleitfliiche weniger yerfestigt wird ais eine sie durchkreuzende, nieht wirksame.

Die Krystalle aus Ms 72 zeigen einen Alterungseffekt. D ie Gitterkonstanten der 
Messinglegierungen werden durch Vergleichsaufnahmen m it Ag bestimmt, u. zwar 
śteigen sie linear m it dem Zn-Geh. von 3,609 A  boi reinem Cu bis auf 3,686 A  bei Messing 
m it 64,5 Atom-%  Cu. (Ztsehr. Physik 55. 581— 620. 27/6. Berlin-Dahlem, Kaiscr 
W ilhelm-Inst. f. Metalllorsch.) F a b e r .

S . Erk, Vber die Zahigkeit fester K or per. Vf. yergleicht die yerschiedenen Methoden 
zur Best. der Zahigkeit fester Stoffe. D ie nach den period. Verff. (Best. der Dampfung 
langsamer u. schneller Schwingungen) erhaltenen Werte sind viel zu niedrig. An Hand  
der kinet. Gastheorie zeigt Vf., daB die Dampfung von elast. Schwingungen wesent- 
lieh yerschieden yon der bei einem Stromungsyorgang auftretenden iimeren Reibung 
ist, so daB die period. Verff. schon grundsatzlich fiir die Messung der Zahigkeit nieht 
geeignet sind. Vielmehr sind dagegen die FlieByorgange bei einer dauernden Form- 
iinderung (einfacher Verdrillung) fester Stoffe, wie sie bei der stationaren MeBmethode 
auftreten, der bei einem Stromungsyorgang in Fil. auftretenden inneren Reibung 
ahnlich. Aus der nach dem stationaren Verf. beobachteten bleibenden Formiinderung 
errechncn sich daher auch Ziiliigkeitswerte, die der GróBenordnung nach richtig sind. 
Ihre Genauigkeit ist aber infolge der groBen Abhangigkeit der Zah gkeit krystalliner 
Stoffe von Temp. u. Yorbehandlung der Versuchskorper nur gering. (Ztsehr. Metall- 
kunde 21. 185— 89. Juni. Berlin-Charlottenburg.) COHN.
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Heinz Choulant, Herrichtung von Aluminiumlegierungen fu r die mikroskopische 
Unłersuchung. Vf. gibt eine Reilie von Vorschriften zur Herst. brauchbaier Metall- 
sehliffe von Al-Legierungen, speziell von Duralumin. Um die Bldg. von Schlciern 
auf den Sehliffen zu verhiiten, wird ein Zusatz von Ammonialtalaun beim Polieren 
empfohlen. Fiir einen sehónen Nachweis der Verb. CuAl2 wendet Vf. eine 5%ig. alkoh. 
Ferrinitratlsg. an, die bei Zimmertemp. nach einer Einw. von 3— 5 Min. CuA12 hell- 
bis tiefbraun farbt, metali. Si nur wenig andunkelt u. N iA l3 u. FcA13 ungefarbt lafit 
(auch Mg2Si bleibt heli, hebt sieh aber gut von Al ab). D ie Eisenyerb. kann durch vor- 
lieriges oder nachtriigliches Atzen m it 20°/oig. H 2 S 0 4 nachgewiesen werden. —  Vf. 
zeigt, daB durch die Atzung m it alkoh. Ferrinitratlsg. das in  hochdisperser Form im  
Duralumin ausgeschiedene GuAL schon nach 10-std. Anlassen auf 300° deutlich er- 
kennbar wird. (Ztschr. Metallkundc 21. 197— 99. Juni. Freibergi. Sa., Metallograph. 
Inst. d. Bergakademie.) CoHN.

Buntaro Fujita, Die beim Atzen von Alum inium und Zinkkrystallen entmckelten 
Krystallfldchen. Wenn man die Oberflache eines Metalleinkrystalls iitzt, so reflektiert 
sie Licht, das aus verschiedenen bestimmten Richtungen einfallt. Der Grund hierfur 
ist der, daB die Reflexion an vielen kleinen, regelmaBig angeordneten Krystallflachcn 
erfolgt, die durch das Atzen entwickelt wurden. Vf. bestimmte mittels eines opt. 
Goniometerp u. rontgenograph. Aufnahmen die Indizes der bei Al- u. Zn-Krystallen 
entwickelten Fliichen. Das opt. Goniometer besteht aus einem Fernrohr m it Auto- 
kollimationsokular, das aui die zu untersuchende Metallfliiche gerichtet ist; der Metall- 
krystall ist in 2 zueinander senkrechten Richtungen drehbar. Fiillt die Normale einer 
der kleinen angeatzten Fliichen in die Richtung der Fernrohrachse, so wird das durch 
das Fernrohr einfallende Licht reflektiert; die Lage der spiegelnden Flachę kann durch 
Ablesen des Liingen- u. Breitenkreises, um die das Metallstiick drehbar ist, festgelegt 
werden. Vf. untcrstiitzt die opt. Unters. durch Rontgenaufnahm.cn. Er findet dann: 
Beim A l werden die Flachen {100} u. {110} angeiitzt, wobei_{110} viel schwiicher rcflek- 
tiert wic {100}. Beim Zn findet er die Fliichen {0001} u. {1010}. (Memoirs Coli. Science, 
K yoto Imp. U niv. Serie A. 12. 159— 63. Mai.) F a b e r .

Ulick R. Evans, D ie Verleilung und Sćhnelligkeit der Korrosion von Metallen. 
Der Vf. gibt eine Zusammenfassung seiner schon friiher veróffentlichten Ergebnisse 
(C. 1929. I. 2730. 2732), u. versucht, die Geschwindigkeit der Korrosion zu erfassen. 
Diese ist fiir geringe Konzz. darstellbar durch die Gleichung: d y /d  t =  K y (C0 —  K 2 y), 
wobei K 1 u. I i2 Konstanten sind, C0 die Anfangskonz. des Elektrolyten, u. y  ein MaB 
der Korrosion bedeutet. D ie Starkę der Korrosion hangt ab von der Hóhe des Potentials 
der Anoden- bzw. der Kathodenstellen; diese Spannungsdifferenz wird in  den meisten  
Fiillen durch den fliefienden Strom durch Polarisation yermindert. Sinkt dadurch 
die E K  unter einen bestimmten Grenzwert, der durch dic Art des Elektrolyten gegeben 
is t (Leitungswiderstand), so flieBt kein Strom mehr, u. die Korrosion hórt auf. (Journ. 
Franklin Inst. 208. 45— 58. Juli. England, Cambridge U niv.) F a b e r .

F. N. Speller, Die Beeinflussung der Korrosion von Metallen durch Oberfldchen- 
filme. (Vgl. C. 1929. I. 2690.) Vf. unterzieht die natiirliche Bldg. von Oberfliichen- 
filmen u. -lagern yerschiedener Dicke, welche sieh auf blanken Metallen unter dem 
EinfluB iiuBerer Stoffe bilden, einer naheren Unters. Es wird gezeigt, daB der Wider- 
stand von Metallen gegen hohe Tempp. zum groBen Teil auf ihrer Eig. beruht, einen  
mehr oder weniger cłauerhaften Oxydiilm auf ihrer Oberflache zu bilden, der unter- 
lialb einer bestimm ten Temp. gegen Sauerstoff undurchlassig ist, u. bei dessen Ver- 
letzung sieh imterhalb eines krit. Temp.-Punkts immer wieder eine schiitzende Oxyd- 
liaut dureh frischen Angriff des Metalls bildet. Auch bei niedrigen Tempp. bilden sieh  
in entsprcchend gróBeren Zeitraumen solche Schutzhiiute aus. Es wird ein Beispiel 
angefiihrt, wo ein viele Jahre der Atmosphiire ausgesetztes verzinktes Eisenblech eine 
gróBere Korrosionsbestandigkeit zcigte, ais ein ganz neues yerzinktes Blech glcicher 
Qualitat. —  Vf. fuhrfc zahlrciche Bcispiele dafiir an, daB auch die Wrkg. der Siiure- 
schutzmittel u. die Passiyitat auf der Bldg. eines diinnen Schutzfilmes auf der Metall- 
oberfliiche zuriickzufuhren ist. Es wird weiterhin der EinfluB, den Zusiitze von wider- 
standsfiihigen Legierungsmetallen, wie Cu, N i, Cr, Si, zu E isen haben, an einigen Bei- 
spielen gezeigt. Auch hier ist die Widerstandserhóhimg m it der Bldg. einer sehr stabilen 
Oberfliichenhaut aus gemischten Oxydcn vcrbunden. Vf. nim m t an, daB der Stabilitiit 
dieser Filme ein hoherer EinfluB auf die Widerstandserhóhung der Legierung zukommt, 
ais der Erniedrigung des Lósungsdruckes, welcher durch die Zusatzmetalle bewirkt 
wird. (Mechan. Engineering 51. 431— 34. Juni. Pittsburgh.) C ohn.
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Bergbau- und Hiitten-Akt.-Ges. Friedrichshiitte, Gorsdorf, Rosten oder Ag- 
glomerieren von Feinerzen, Carbonaten oder ahnlichen Sloffen mit Hilfe des eleklrischen 
Stromes, dad. gek., daB das zu behandeLndc Gut m it Feineisen, z. B . Eisenspanen, 
gemisoht -wird. —  Das Verf. kann m it Untorbrechungen oder, bei Anwendung mehrerer 
Behiilter, stetig durchgefuhrt werden. (D. R . P. 477  8 8 8  K I. 18a vom 18/5. 192G, 
ausg. 15/6. 1929.) K u h l i n g .

Pierre-Ferdinand Viandon, Haute-Savoie (Frankr.), Affinieren von M etallen. 
Man entfernt die durch Red. im SchmelzfluB entstandenen Verunreinigungen, indem  
man ein Gemisch von CO u. C 02 in das Schmelzbad einleitet-. (F. P. 654 676 vom  
24/5. 1928, ausg. 9/4. 1929.) S c h u t z .

Schweiz. Industrie-Ges., Neuhausen, Schweiz, Harlen von Schnelldrehstahl im  
Salzbad. Nach der Behandlung im Salzbad werden die zu hartenden Gegenstande 
in  ein w. oder k. Bad von C abgebenden Stoffen eingetaucht. Es wird die Entstehung 
einer W eichhaut vermieden. (Scliwz. P. 129 352 vom 20/12.1927, ausg. 1/12.
1928.) K u h l in g .

Hdganas-Billesholms Aktiebolag, Hoganas, Schweden, Herslellung von Eisen
schwamm (kurzes Ref. nach F. P. 645 328 vgl. C. 1929. I. 437), bei dem Eisenerz in 
Form von PreBlingen, Stiicken oder Pulyerschichten in ein festes Reduktionsmittel 
(Kohlenstoff), das gegebenenfalls zwecks Bindung seines Schwefelgeli. m it Kalkverbb. 
gemischt wird, eingebettet u. die Beschickung ohne Zufuhr von Luft oder eines anderen 
Gases bis zur Reduktionstemp., jedoch nicht bis zu Schmelztempp. erhitzt, darauf 
gekuhlt u. der Eisenschwamm von der Asche u. den Resten des Reduktionsmittels 
getrennt wird, dad. gek., daB der Kohlenstoffgeh. des Reduktionsmittels so bemessen 
wird, daB nach beendeter Red. C in der Asche noch vorhanden is t u. daB gleichzeitig 
die Kiihlung des erzeugten Eisenschwammes derart beschleunigt wird, daB eine Zers. 
des in  dem Reduktionsmittel enthaltenen Sulfids sowie eine Aufnahme des freigemachten 
Schwefels durch das Fe nicht stattfindet. —  Der erhaltliche Eisenschwamm ist prakt. 
schwefelfrei. (D. R . P. 478 563 I ii. 18a vom 3/12.1927, ausg. 28/6.1929.) K u h l in g .

National Metal and Chemical Bank Ltd., London, Behandlung von titanhaltigen 
Erzen und Verbindungen (kurzes Ref. nach Aust. P. 4224/1926 vgl. C. 1928. I. 1707), 
dad. gek., daB sie in  geeignetem physikal. Zustande, namlich in  feuchtem oder be- 
feuchtetem u. fein verteiltem Zustande, m it Oleum behandelt werden, derart, daB die 
Zufuhr von Warme vermieden wird u. eine leiclite Begelung der Rk. durch Regelung 
des Zumischungsverbaltnisses erzielt wird. —  Der Vorteil der Vermeidung auBerer 
Warmezufuhr wird gegenuber der bekannten Verwendung von gewóhnlicher konz. 
H 2 SO, erzielt. (D. R. P. 478136 KI. 22f vom 18/5. 1926, ausg. 18/6. 1929. E. Prior. 
2 2 / 1 . 1926.) K u h l in g .

Hiittenwerke Tempelhof A. Meyer, Berlin, Gemnnung von M ischzinn aus 
Legierungen von Blei und Zinn. (D. R . P . 477 379 K I. 40a vom  12/10. 1924, ausg. 
10/6. 1929. —  C. 1 9 2 6 .1. 1284.) K u h l i n g .

Richard Muller, Berlin, Herslellung von Aluminium-Siliciumlegierungen  nach 
Art der fiir die Gewinnung des Al bekannten Schmelzelektrolyse im Fluoridbade, 
dad. gek., daB gemaB dem gewunschten Geh. der Endlegierung an Si das letztere in 
m etali. Form zugesetzt wird. —  ZweckmaBig setzt man das metali. Si dem Bade in  
dem MaBe zu, in  dem sieh das AISi bildet. |D . R. P. 478075 K I. 40c vom 17/7. 1925 
ausg. 18/6. 1929.) K u h l in g .

Gewerkschaft Wallram, Abteilung Metallwerke, Essen, GiePen von Ziehstehien 
aus Schwe metallcarbiden, insbesondere Wolframcarbid, 1. dad. gek., daB bei dem GieBen 
in  k. Formen die spater das Ziehloch aufnehmende Kem partie des Ziehsteinkorpers 
besonders gut gekuhlt 'wird. — 2. dad. gek., daB die vermehrte Kiihlung der K em 
partie dadurch erreicht wird, daB von der k. oder gekiihlten Form ein D om  von  
z. B. kon. oder zylinder. Form in die eine oder beide Stim seiten der Ziehsteinkórper 
hineinragt. —  Die zentrale Partie des Ziehsteines kann auch durch einen aus der Form  
herausziehbaren Kern gekuhlt werden. (D. R. P. 478 318 KI. 31c vom 3/1. 1926, 
ausg. 24/6 .1929.) K u h l i n g .

American Machinę and Foundry Co., N ew  York, Lolmetall. Reines Pb wird 
geschmolzen, der Schmelze 0,05—0,1%  Bleiphosphid u. gegebenenfalls etwa 1 %  Al, 
Sb, Sn oder Zn zugegeben u. die M. zu Stangen o. dgl. gegossen. (Schwz. P. 129 051 
vom 27/10. 1927, ausg. 1/12. 1928.) K u h l i n g .

Franz von Wurstemberger, Zurich, Elektrolylische, besonders NickeB/ader. Bei 
Elektrolysen von Lsgg., besonders Lsgg. von Nickelverbb., werden im Bade berum-
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scŁwimmende, z. B. von den Anoden losgel. Metallteilehen durcli Magnetwrkgg. von  
den Kathoden zuriickgehaltcn. Zu diesem Zweclc konnen in geeigneten Fallen dio 
Anoden magnetisierfc oder besondere Magnete vcrwcndct werden. (Schwz. P. 129 293 
vom  25/11. 1927, ausg. 17/12. 1928.) K u h l i n g .

Siemens & Halske Akt.-Ges. (Erfinder: Herbert Hein), Berlin, Erzielung von 
Abscheidungsprodukten m it gleichen physikalischen Eigenschaften bei eleklrochemischen 
Prozessen m it Veranderung der wirksamen Elektrodenflachen, 1. dad. gek., daB die 
wirksame Flachę einer aus Einzelteilen bestehenden Kathode geregelt wird. —  2. Ein- 
richtung zur Ausiibung des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB die stabfórmigen 
Teile der Kathode ohne Herausnahme der Kathode langs einem langgestreckten Trager 
beliebig Yerstcllbar u. in bei Anoden bekannter Weisc einzeln auswechsclbar sind. —  
D ie Erzeugnisse werden z. B. nur in zusammenhangender oder in  Pulverform erhalten. 
(D. R. P. 478 511 K l. 48a vom 7/3. 1928, ausg. 27/6. 1929.) K u h l in g .

Riedel & Co., Fabrik fiir chem.-techn. Erzeugnisse, Bielefeld, Elektrolytische 
Entfeltung in  ringformigen elektrolyt. Entfettungsbadern, 1. dad. gek., daB durch 
Anordnung mehrerer schaumabweisender Zwisehenwande u. Kreisenlassen der Badfl. 
gegensinnig zur Drehrichtung der Waren der Teil der Badoberflśiche, aus welchem dio 
Ware nach der Behandlung entnommen wird, schaum- u. fettfrei erhalten bleibt. —
2. Vorr. zur Ausiibung des Verf. gemiiB Anspruch 1, dad. gek., daB der ringfórmige 
Behalter zwecks Abscheidung des von der Ware abgestoBenen Schmutzes ais m it einem  
Doppelboden versehencr Doppelzylinder ausgebildeb ist, durch dessen innere Ring- 
u. Bodenraume der Umlauf der FI. u. die Schlammtrennung erfolgt. —  Es entsteht 
auch im letzten Drittel des Entfettungsbades kein Schaum. (D. R. P. 478 362 Kl. 48a  
vom  24/12. 1927, ausg. 22/6. 1929.) K u h l i n g .

Societe des Usines Chimiąues „Rhone Poulenc“, Paris, Verhinderung der 
Korrosion von Kupferapparaten durch organische Sauren durch den AusscliluB yon Luft- 
sauerstoff oder 0 2 freimachenden Verbb., event. unter Durchleiten eines indifferenten 
Gascs. —  Z. B. wird verd. Essigsaure zweoks Extraktion m it A. vorher durch eine m it 
Eisenschnitzeln gefiillte Kolonne geleitet, wobei das gel. Cu-Acetat reduziert u. der gel.
O, herausgenommen -wird. Der Kupferschlamm sammelt sich dabei am Boden der 
Kolonne an. In  gleicher Weise wird auch der A. von gel. 0 2 befreit. D ie Extraktions- 
app. wird durch Einleiten eines indifferenten Gases luitfrei gemacht u. durch OlabsehluB 
vor dem Luftzutritt geschiitzt. (Schwz. P. 130 691 vom 30/11. 1927, ausg. 1/3. 1929.
D. Prior. 4/2. 1927.) M. F . M u l l e r .

E. W. Terry, Victoria (Australien), Anstrichmillel zur Yerhinderung der Korrosion 
und Rostbildung, bestehend aus bituminosen Riickstanden, die aus Petroleumólen, 
Steinkolilentcerkreosot u. dgl. gewonnen werden. D ie Riickstande werden in  fl. KW - 
stoffen gel., wie Kerosin, Roherdól etc., u. event. wird Bitumen in Bzl. gel. zugesetzt. 
(E. P. 310 640 vom  16/4. 1928, ausg. 23/5. 1929.) M. F. Mu l l e r .

IX. Organische Praparate.
Alox Chemical Corp., New York, Kalalytische Oxydalion von Petroleumkohlen- 

•wasserstoffen m it 0 2-haltigen Gasen unter Druek. —  Z. B. wird pennsylvan. Roh- 
petroleumdestillat (42° Bć.) nach Zusatz von 0 ,l° /o Mn-Stearat bei 135— 140° m it Luft 
unter Druck oxydiert. D ie abziehenden Gase enthalten ca. 5% der KW-stoffmenge 
an Ameisensdure. D as Oxydationsprod. besteht hauptsachlich aus Keto-, Oxy- u. 
Ketooxycarbonsauren. An Hand einer Zeichnung ist eine App. zur Durchfuhrung des 
Verf. naher beschrieben worden. (E. P. 309 382 vom 6/10. 1927, ausg.9/5. 
1929.) _ M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Gewinnung der Oxydations- 
produkte von festen Kohlenwasserstoffen, Wachsen u. dgl. Dio in  den rohen Oxydations- 
prodd. enthaltenen sauren Bestandteile werden zunachst in Salze ubergefuhrt u. die  
oxydierten u. nichtoxydierten Prodd. werden dann durch Abpressen bei Tempp. unter- 
halb des F. des Ausgangsmaterials getrennt. —  100 Teile rohes oxyd. Weichparaffin 
m it 50% Sauregeh. werden auf 15° abgekiihlt u. unter 50 at abgepreBt. D ie ablaufendcn 
fl. Antcile, ea. 70% der Gesamtmenge, stellen ein brauchbares Ausgangsmaterial fiir  
die Seifenherst. dar, das ais sulfoniertes Prod. ais Turkischrotólersatz dient. (E. P. 
309 875 T o m  7/11. 1927,_ ausg. 16/5. 1929.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. BI., Kalalytische Oxydation hoch- 
molekularer aliphatischer Yerbindmigen m it 0 2-haltigen Gasen bei 80— 100° unter Ver-
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wendung von Erdalkalimetall-, Mg- oder Al-Salzen hoherer organ. Sauren ais K ataly- 
satoren, z. B. Stearate, Oleate, abietinsaure oder antliranilsaure Salze. —  Z. B. wird 
bei 150° durch Weichparaffin ein kriiftiger Luftstrom geleitet, dem 0,1%  Ba-Stearat 
zugesetzt werden, u. das durch einen m it Aluminiumringen gefiillten Turm herab- 
rieselt. Das Oxydationsprod. hat die SZ. 8 6  u. VZ. 236. (E. P. 310 069 vom 17/12.
1927, ausg . 16/5. 1929.) M. P .  M u l l e r .

Albert Maier, Deutschland, Herstellung von Chlorderivaten des Athans. Man laBt
auf 1 Vol. C2HĄ 2 Voll. Cl? bei 25° einwirken u. erhalt ein Prod., das zu 70% aus Athan- 
trichlorid, zu 15% aus Athylenchlorid, zu 5% aus Atliantelrachlorid u. zu 1 0 % aus 
hóheren Chloriden besteht. D ie Trennung der ais Losungsmm. fiir Fette, Harze u. dgl. 
geeigneten Chloride erfolgt durch fraktionierte Dest. (F. P. 655 930 vom 14/6. 1928, 
ausg. 25/4. 1929. D . Prior. 25/8. 1927.) D e r s i n .

Silesia, Verein chemischer Fabriken, Ida- u. Marienhiitte b. Saarau, Dar- 
stellung von N',N,N',N'-Tetramethylthiuramdisulfid. Zu dem Ref. nach D. R. P. 
444 014; C. 1927. II. 636 ist folgendes nachzutragen: D ie ais Oxydationsmittel ver- 
wendeten TritJdonate gehen im Verlauf der Umsetzung in Tliiosulfat u. Sulfit, die 
Tetrathionate in  2 Moll. Tliiosulfat, die Pentalhionate in 2 Moll. Thiosulfat u. 1 Atom S 
iiber. (Schwz. P. 129172 yom 4/9. 1926, ausg. 1/12. 1928. D. Prior. 19/10. 1925. 
Zus. zu Schwz. P. 127031; C. 1929. I. 3486.) A l t p e t e r .

M. Naef & Cie., Genf, Herstellung des Lactons der 14-Oxytetradecan-l-carbonsdure 
aus Cyclopenladecanon u. Permonoschwefelsiiure (CAROsche Saure). Nach Zusatz yon  
Alkali u. Entfernung des unyeranderten Ketons mittels Semicarbazid u. dgl. wird das 
Rk.-Prod. im  Vakuum dest., wobei bei 14 mm das Lacton bei 175° iibergeht. F . 30°. 
n .,1 1  =  0,9383; no4 1  — 1,4633. Das Lacton dient ais Ersatz fiir Ambra oder Mosclius. 
Es ist in  k. Alkalilsg. unl. D ie freie 14-Oxytetradecan-l-carbonsaure wird daraus durch 
Siiurebehandlung erhalten. F. 84°. Durch Oxydation m it C r0 3 wird die Tridecan-
1,13-dicarbonsaure (F. 112°) erhalten. (Schwz. P. 128 466 vom 27/7. 1927, ausg. 1/11.
1928. E. P. 294 602 vom 26/6. 1928, Auszug veróff. 19/9. 1928. Schwz. Prior. 27/7.
1927.) M. F. M u l l e r .

M. Naef & Cie., Genf, Herstellung von monocyclischen Lactonen m it 14— 18 Ring- 
gliedern aus Ketonen m it 13— 17 Ringgliedcrn, ausgenommen Cyclopentadecanon, 
durch Erhitzen m it Permonoschwefelsiiure. —  24 g Cyclotridecanon in 45 g Bzn. gel., 
werden so schnell m it einer Lsg. yon 160 g K-Persulfat in 400 g konz. H 2 S 0 4 u. 74 g 
W. yersetzt, daB die Temp. des Gemisches auf ca. 50° steigt. Nach mehreren Stdn. 
wird die M. in  Eiswasser gegossen u. die Bzn.-Lsg. m it N a 2C 03-Lsg. u. dann m it Semi- 
carbazidlsg. gewaschen. Durch Kochen m it PAe. wird das 11. Lacton der 12-Oxydodecan-
1-carbonsdure extrahiert. —  In  gleicher Weise liefert das Cyclotetradecancm das Lacton 
der 13-Oxytridecan-l-carbonsaure, das Cycloliexadecanon das Lacton der 15-Oxypenia- 
decan-l-carbonsdure, das Cycloheptadecanon (Dihydrczibeton) das Lacton der 16-Oxy- 
hexadecan-l-carboiisdure, das 3-Methylcyclopentadecan-l-on (Muscon) das Lactongemisch 
der 14-Oxy-13-methyllelradecan-l-carbonsdure u. der 14-Oxy-2-methyltelradecan-l-carbon- 
sdure. D ie Lactone dienen ais Ersatzmittel fiir  Moschus, Ambra oder Zibet. (E. P, 
306 352 vom 26/6.1928, ausg. 14/3. 1929. Zus. zu F. P. 294602; vorst. Ref.) M. F. Mu.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hydrierung von aromotischcn 
Basen. Durch Anwendung yon Katalysatoren, die neben Metalloxyden Oxyde oder 
Carbonate der Alkalien oder Erdalkalien enthalten, gelingt es, die Hydrierung aromat. 
Basen bereits bei erheblich niedrigeren Tempp. durchzufiihren u. die Bldg. yon Neben- 
prodd. zu vermindern. —  Z. B. wird Athylanilin  bei Ggw. von Ni-Oxyd u. N a2C 03 
schon bei 100 at u. 250° zu 85% in Hexahydrodthylanilin  iimgewandelt, wobei nur 
etwa 2% Nebenprodd. entstehen. B ei Ggw. yon CaO beginnt die Hydrierung bereits 
bei etwa 190°; die Ausbeute erreicht etwa 98% der Theorie. —  o-Toluidin  geht bei 
Hydrierung m it Co-Oxyd-CaO Katalysator bei 100 at bei 225— 230° zu 93% in Hexa- 
hydro-o-toluidin iiber. (Hierzu vgl. P .P .  655 810; C. 1929. II. 352.) (F. P. 657179 
vom 9/7. 1928, ausg. 17/5. 1929. D. Prior. 6 / 8 . 1927.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik Griinau Landshoff & Meyer Akt.-Ges., Griinau. Mark, 
Darstellung von Aminooxyverbindungen der aromatischen Reihe. Zu dem Ref. nach
D. R. P . 437 002; C. 1927- I. 805 ist folgendes nachzutragen: An Stelle von Leim  
eignen sich Kolloide wie Dextrin, Gummi, Gelatine, Agar-Agar, Traganth, Casein. Auch 
lassen sich Abkochungen pflanzlicher Stoffe wie z. B. Siifiholzw-urzel oder Leinsamen- 
extrakt yerwenden. (Oe. P. 113 679 vom 21/12. 1925, ausg. 25/6. 1929.) A l t p e t e r .
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Scottish Dyes Ltd., David Alexander Whyte Fairweather, Ernest George 
Beckett und John Thomas, Grangemouth (Schottland), Herstellung von Erdalkali- 
benzoałen und Benzoesaure aus Ca-Phthalat und Ca(01I)2, event. unter Zusatz eines 
Fullstoffes, durch Erhitzen in  diinner Schicht in einem engen Rohr etc. auf 440— 450°. 
Das Ca-Benzoat wird m it li. W. ausgelaugt. —  Z. B. werden 400 Teile Ca-Phthalat, 
74 Teile Ca(OH) 2 u. 480 Teile CaC03 oder Sand, gemahlener Granit oder Fe-Pulver 
durch ein Rohr yon 3 Zoll Durchmesser u. 10 FuB Lange bei 440—450° durchgeleitet. 
ZweckmaBig wird die Rk.-Masse vor dem Verlassen des Rohres, das entspreehend ver- 
langert wird, abgekiililt. Das Rk.-Gemisch wird m it h. W. ausgezogen, wobei das 
Ca-Benzoat in  Lsg. geht, wahrend das unveranderte Ca-Phthalat u. CaC03 ungel. 
bleiben. Durch Ansauern m it H 2 S 0 4 fallt aus der Lsg. Benzoesaure aus. (E. P. 309 202 
yom  29/9. 1927, ausg. 2/5. 1929.) M. E. M u l l e r .

Scottish Dyes Ltd., Philip Fletcher Bangham und John Thomas Grange- 
mouth (Schottland), Herstellung von subslituierten Benzoylhalogeniden aus substi- 
tuierten Benzotrihalogeniden u. substituierten Benzoesauren in Ggw. von ZnCl2, 
insbes. yon Cldorbenzoylchlorid aus Chlorbenzotrichlorid u. Chlorbenzoesaure. — 
Z. B. wird ein Gemisch von 11,5 Teilen o-Chlorbenzolrichlorid, 7,5 Teilen o-Chlor- 
benzoesaure u. 1 Teil ZnCl2 auf 110° erhitzt. Unter starker HCl-Entw. bildet sich 
o-Chlorbenzoylclilorid. —  46 Teile eines Gemisehes von o- u. p-Clilorbenzotrichlorid, er
halten durch Chlorieren yon o- u. p-Chlortoluol mittels Cl2 in  Ggw. von FeCl3, 31 Teile 
eines Gemisehes von o- u. p-Chlorbenzoesdure u. 2 Teile ZnCl2 werden auf 100— 110° 
erwarmt. Dabei bildet sich ein Gemisch von o- u. p-Chlorbenzoylclilorid. —  12 Teile
1,4-Diaminoanthrachinon werden nach Zusatz von 70 Teilen Nitrobenzol auf 150— 160° 
erwarmt u. innerhalb 1 / 2  Stde. wird ein Gemisch von o- u. p-Chlorbenzoylchlorid ein- 
getragen, das aus 20 Teilen o- u. p-Chlorbenzotriehlorid u. 13,5 Teilen o- u. p-Chlor- 
benzoesaure erhalten wurde, u. naehher noch 1 Stde. weiter erhitzt. Beim Abkuhlen 
krystallisiert das l,4-Di-(chlorbenzoylamino)-antlirachinon aus, das event. auch durch 
W.-Dampfdest. abgetrennt wird. (E. P. 308 231 vom 18/11. 1927, ausg. 18/4.
1929.) _ M. F. M u l l e r .

Fritz Goedecke, Thusis, Schweiz, Herstellung von Salzen der Inosiihezaphosphor- 
saure (I). Zerkleinerte geeignete Pflanzen werden m it HCl-haltigem k. W. extrahiert. 
D ie Lsg. enthiilt hauptsachlich die sauren Ca- u. Mg-Salze von I  neben freier Saure 
u. unyeriinderten pflanzlichen Yilamin&n. Durch Zusatz von CaC03, MgC03 oder 
dereń Oxyden werden die in W. unl. neutralen Salze von I ausgefallt, wobei alkal. 
Rk. zwecks Vermeidung der Zers. der Vitamine nicht eintreten soli. Der Nd. laBt 
sich m it Oxalsiiure zerlegen u. so die freie Inosithexaphosphorsdure gewinnen. (A. P. 
1 715 031 yom 14/11. 1927, ausg. 28/5. 1929. D. Prior. 11/8. 1925.) A l t p e t e r .

Theodore B. Wagner, Brooklyn, New York, Herstellung von inosilphosphor- 
saurem Calcium. Das beim Einąuellen von Getreide anfallende Weichwasser wird mit 
Kalkmilch neutralisiert, auf etwa 80° unter Rtihren erhitzt, der N d. auf einer Filter- 
presse gut ausgewasehen u. auf 10% Feuchtigkeitsgeh. getrocknet. Hellgraues bis 
weiBes Pulyer, im wesentlichen aus dem Ca-Salz der Inositphosphorsdure bestehend; 
daneben enthalt es etwa 10% Proteine. E in proteinfreies Prod. wird erhalten, wenn 
das Weichwasser yorher zwecks Koagulierung der EiweiBsubstanzen erhitzt u., zweck
maBig unter Zusatz von Filterstoffen wie Kieselgur, filtriert wird. (A. P. 1 716 286 
vom 10/11. 1927, ausg. 4/6. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von 1,8-Naphth- 
oxypenthiophen. Zu dem Ref. A. P. 1709277; C. 1929. II. 798istfolgendes nachzutragen: 
Wahrend der Rk. wird yorteilhaft in Ggw. eines Elektrolyten, w ie NaCl, gearbeitet. 
(E. P. 300 771 vom 25/10. 1927, ausg. 13/12. 1928. F. P. 642 946 vom 24/10. 1927, 
ausg. 6/9. 1928.) H o p p e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Johannes Casper, 
Leverkusen und Karl Burr, Wiesdorf, Darstellung subslituierter Indole. 1. dad. gek., 
daB man Monoacylaminoyerbb. der aromat. Reihe m it o-standiger Methylgruppe oder 
ihre ALkalimetallverbb. mit N aN H 2 in  Ggw. eines geeigneten Verdunnungsmittels 
erhitzt. — 2. dad. gek., daB man das Verdunnungsmittel wahrend des Erhitzens ganz 
oder z. T. abdest. ■— Z. B . wird 2-Acetylamino-1-methylbenzol in Dimethylanilin, Didthyl- 
anilin  (I) oder Naphthalin  m it Na-Metall bis zur Lsg. erhitzt, N aN H 2 zugegeben u. 
unter Ruhren auf 205° erhitzt, wobei das Verdunnungsmittel abdest. wird. Aus der 
Schmelze erhalt man durch Zersetzen m it W. in 80— 8 4 %  Ausbeute das 2-Methylindol.
—  Aus 2-Acetylamino-l,5-dimethylbenzol u. N aN H 2 in Ggw. von I entsteht 2,,5-Dimethył-
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indol-, 2-Acetylamino-l,3-dimethylbenzol liefert in gleieher Weise 2,7-Dimethylindol. —  
A us 2-Benzoylamino-l-methylbenzol wird mit 44% Ausbeute 2-Phenylindol, aus
2-Propionyl-l-m ethylbenzol mit 73% Ausbeute 2-Athylindol erhalten. (D. R. P. 479 283 
KI. 12 p vom 11/11. 1926, ausg. 11/7. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (ErfLnder: Paul Nawiasky, 
Artur Krause, Ludwigshafen und Alfred Holi, Offenbach a. M.), Darsłellung vcm 
N -Alkylderivaten der Pyrazolanthrone. (D. R. P. 479 284  KI. 12 p vom 15/12. 1926, 
ausg. 13/7. 1929. Zus. zu D. R. P. 454760; C. 1928. 1. 2667. — C. 1929. I. 2586 [EP. 
282 375].) _ _ A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darsłellung von 6-Isopropyl- 
oxy-8-aminochinolin. Zu dem Ref. nach Schwz. PP. 125 625 u. 125 626; C. 1928.
II. 1491, ist folgendes nachzutragen: Die G-Isopropyloxyverb. laBt sich auch durch 
Einw. von Isopropyljodid  auf 6-Oxy-8-formylaviinochinolin bei Ggw. von Na-Athylat 
darstellen. (Hierzu ygl. D. R. P. 451 730; C. 1928. I. 414.) (Schwz. P. 131496 
Yom 13/4. 1926, ausg. 1/5. 1929. D. Prior. 29/4. 1925. Zus. zu Schwz. P. 128225;
C. 1929. 1. 3488.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Georg Rudolph, Farben von Mischtonen. (Jentgen’s artificial Silk Rey. 1. 96— 97. 

Jan. —  0 . 1929. I. 1616.) S u v e r n .
Georg Rudolph, Indanthrenfarben auf Kunstseide. (Jentgen’s artificial Silk R ev. 1.

15— 17. 1928. —  C. 1927. II . 980.) S u v e r n .
— , Farben von Acelałseide und gemischten Geweben. Angaben iiber die Anwendung

der Cellitecht-, Celliton-, Cellitonechtfarben u. der Oellitasole. Farbstoffmischungen 
fiir gemischte Gewebe werden genannt, Vorschriften fiir das WeiBlassen von Acetat- 
seide auf Viscoseseide, Baumwolle, Wolle oder Naturseide werden m itgeteilt. (Jentgen’s 
artificial Silk Rey. 1. 149— 51. April.) Su v e r n .

— , Farben von Wolle- und Viscose- oder Kupferseidegeweben. Das 2- u. 1-badige
Farben, das Farben der Wolle u. WeiBlassen der Baumwolle, die Erzielung von Zwei- 
farbeneffekten, die Anwendung von direkten, bas., S-, Hydronblau- u. Indanthren- 
farbstoffen ist besproehen. (Jentgen’s artificial Silk Rev. 1. 93— 96. Jan.) SijvERN.

Wilhelm Baumann, Das Atzen der Sleine und Zinkplatten. Vf. macht allgemeine 
Angaben iiber die Atzmethodcn fiir die yerschiedenen Arten von lithograph. Arbeiten. 
Er betont die Notwendigkeit einer schwachen ersten Atzung u. einer allmahlichen 
Tiefatzung. Im allgemeinen soli der Atze nur wenig Gummi zugesetzt werden, nur 
bei Kreidearbeitcn muB die Gummiatze dick (wenn auch nieht scharf) sein. W ichtig 
is t  die restlose Entfernung yon Harzresten vor dcm Einbrennen u. eine kurze Ein- 
brenndauer. (Klimschs Druckerei-Anzeiger 56. 1293—95. 19/7.) H a m b u r g e r .

— k— , Die weifien, anorganisćhen Pigmente der Industrie gestrichener Papiere. 
Besprechung der fiir Papierstrich yerwendeten weiBen Pigmente: Kaolin (China Clay), 
Blanc fixe, SatinweiB u. TitanweiB. Erfolglose Verss. zur Einfiihrung anderer weiBer 
Substrate, wie gefallte Kieselsaure. (Farben-Ztg. 34. 2244— 45. 22/6.) K o n ig .

L. J. Hooley, Farben und ihre Anwendung: Neuer technischer Fortschritt. Tech- 
tiische Entwicklungen im  Jahrel928. I. II. III. (Vgl. C. 1929. II. 1076.) Patente iiber 
die Herst. yon Azofarbstoffen m it dem Pyrazolonkern, Azochromfarben, entwickelten  
Azofarben, Celluloseacetatfarben, bas. Triphenylmethan- u. S-Farben, indigo-, W oll- 
kiipen- u. Benzanthronfarben, von Anthrachinon- u. Peryleuderiw ., iiber Netzm ittel, 
Erzeugung von Musterungen, Zwischenprodd. u. Bcnzolderiyy. werden besproehen. 
Weiter wird behandelt die Literatur iiber Druckerei, Drucken m it Kiipenfarben, Atz- 
druck, Verdickungs- u. Lósungsmm., Mehrfarben- u. besondere Fiirbeeffekte. (Chem. 
Age 20. Dyestuffs Monthly Suppl. 3—5. 14— 15. 19—20. 9/3.) S u y e r n .

— , Neue Farbstoffe und Musterkarten. E in neuer direkter Baumwollfarbstoff der
I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  ist Siriusgrun B B , der 
schone klare Ton ist etwas blauer u. lebhafter ais der yon Siriusgrun BL, die Licht- 
echtheit is t gut. Supranolbrillantrot B  derselben Firma zeigt gute Echtheitseigg., es 
wird fiir lose Wolle, Kammzug, Wollgarn u. Stiickware sowie fiir unbesehwerte u. 
beschwerte Seide empfohlen. Naphthol A S -E  g ibt m it der neuen Blaubase ein be- 
sonders lebhaftes u. natronlaugekochechtes Blau. A is wichtige neue Farbbase der
selben Firma ist Variaminblau B  zu erwahnen, je nach der Wahl des Naphthols lassen 
sich klare Heli- u. Mittelblautone sowie tiefe gedeckte Marinę- u. Schwarzblautóne

XI. 2. 87
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erhalten. Eine ncue haltbare Diazoverb. ist das Echlrotsalz IiL  derselben Firma. 
Neue Acetatseidenfarbstoffe sind Cellitonecktmarineblau B  Teig  u. OT Teig. Supranol- 
scharlach G u. GX  is t ein neuer sauerzięhender Wollfarbstoff von sehr reiner lebhafter 
Nuance von herrorragender W .-Echtheit u. guter bis sehr guter Walk- u. Wasch- 

'echtheit. Echtviolett B  Bose gibt m it den Naphtholen AS, AS-RL, AS-TR wertvolle 
„blau- u. rotstichige Violettone von guten Echtheitseigg. Indocarbon CLG pat. unter- 
; scheidet sich von der alteren CLkonz.-Marke durch gruneren Farhton, die damit her- 
gestellten Farbungen konnen m it dem I-E tikett versehen werden. D ie Firma bringt 
ihre Celliton- u. Cellitoneehtmarken auch ais Pulverware in den Handel, sie bieten den 
Vorteil, auf Mischgeweben aus Aeetatseide u. tier. Faser beim einbadigen Farben aus 
dem N a2 S 0 4-Ameisensaurebade Farbungen von besserer Reibeehtheit zu liefern. 
Auch fiir Druck unter Zusatz von Glyeein A oder Fibrit D  werden diese Marken emp- 
fohlen. An neuen Musterkarten brachte dio I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. Strumpf- 
farben auf W olltrikot mit Kunstseido plattiert, eine Saisonfarbenkarte fiir Friihjahr 29, 
eine Baumwollkarte m it Indanthrenfarben, eine Kartę m it Kunstseidenstuckfarbungen, 
m it Siriusfarben hergestellt, ferner eine Garnmusterkarte N aphtholA S auf Baum- 
wollgarn. D ie G e s e l l s c h a f t  f i i r  C h e m i s c h e  I n d u s t r i e  in  Basel braohte 
unter der Bezeichnung Cibacelviolelt B  Teig, Teig doppelt u. P uhcr  einen neuen 
Ącetatseidenfarbstoff von guten bis Yorzuglichen Echtheitseigg., ferner einen neuen 

■S-Farbstoff im Pyrogenreinblau2RL, der bedeutend roter farbt ais die bisherigen 
Pyrogcnreinblaumarken. E in neuer saurer Alizarinfarbstoff derselben Firma ist das 
Alizarinećhlrubin R, es egalisiert gut, eignet sich auch zum Nuanoieren von Cr-Farben u. 
zieht auf Halbwollo neutral. Musterkarten der Firma zeigen Wollmelangen m it Cr- 

; Echtfarbstoffeń, Cibacetfarbstoffe in  verschiedenen Schattierungen u. Kombinationen, 
ferner Halbwollfarbstoffe, Saurefarbstoffe auf Gewebe aus W olle u. Seide, Cibanon- 
dunlcelblau B 0(J^ , M B (7 ) , M B A ^p) u. Cibanonschwarz B F (1^  fiir tiefe Marineblau- 
Schwarztone, Saurefarbstoffe im Seidenatzartikel u. die beiden Farbstoffe Direlet- 

. brillanirosa B  u. SB  in  Ausfarbungen auf Baumwoll- u. Viseosegarn, Baumwollstiick, 
Mischgewebe sowie Drueken auf Baumwollstuck. (Leipziger Monatssehr. Textil-Ind. 
44. 222— 23. Mai.) ___________________  Su v e r n .

H. T. Bohme Akt.-Ges., Chemnitz, Netz-, Reinigungs- und Emulgierungsmittel,
bestehend aus den Schwefelsaureestern solcher hóherer Alkohole, die sich von den 
entsprechenden Fetten oder Fettsauren ableiten u. durch Behandlung m it H 2 S 0 4, 
Cl- S 0 3H oder ahnliehen Sulfonierungsmitteln erhalten wurden. —  Z. B. gibt Oleyl- 
alkohol u. H 2 S 0 4 den 0xystearinsaure-H 2 S 0 4-Ester. (E. P. 308 824 vom 28/3. 1929, 
Auszug veroff. 23/5. 1929. Prior. 30/3. 1928.) M. F. Mu l l e r .

J. P. Garriga Anglada, Barcelona, Spanien, Fdrbevorrichlung. Das Farbegut 
befindet sich im Iiinern einer sich drehenden durchlócherten in  das Farbebad ein- 
tauehenden Trommel; im Inneren der Trommel sind Platten usw. angebraeht, die 
das Farbegut hochhebcn u. dann wieder in die Farbflotte fallen lassen. (E. P. 3 10006  
yom 17/4. 1929, Auszug veroff. 1 2 / 6 . 1929. Prior. 19/4. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Waschen, Farben usw. von 
Faserstoffen. Beim Waschen, Farben usw. m it hartem W. wird das Ausseheiden von  
unl. Verb. durch Zusatz von ungesatt., wenigstens eine Sulfogruppe am C-Atom ent- 
haltenden Fettsauren oder ihren Estern Yerhiitet. Man erhalt diese Sulfonsauren durch 
Behandeln der ungesatt. Fettsauren m it S 0 3 oder Oleum, vort«ilhaft in  Ggw. von 
Verdiinnungsmitteln, wie Triehlorathylen, oder den niederen Fettsauren oder ihren 
Anhydriden. Man behandelt Ricinusól in  Ggw. von Essigsaure u. Essigsaureanhydrid 
m it Oleum. (E . P. 309 923  vom 17/4. 1929, Auszug veroff. 12/6. 1929. Prior. 17/4.
1928.) F r a n z .

W.Haendel, Berlin, Farben und Bedrucken von Faserstoffen. Man behandelt
die Faser m it lichtempfindlichen Stoffen u. setzt sie hierauf der Einw. des Liclites 
aus. Die lichtempfindlichen Stoffe konnen unter der Einw. des Lichtes Farbstoffe 
bilden oder die Fahigkeit zur Farbstoffbildung verlieren. Zur Erzeugung einer Farbung 
behandelt man das Gewebe m it einer Mischung von einer sulfonierten Diazoyerb. 
mit einem Phenol oder Amin u. belichtet, bis der gewunschte Ton erreicht ist. Zur Er
zeugung von Mustern bcdruekt man das mit Phenol oder Amin grundierte Gewebe mit 
einem yerdickten Diazosulfonat. (E. P. 30 9 1 6 6  vom 8/3. 1929, Auszug veroff. 29/5.
1929. Prior. 7/4. 1928.) F r a n z .
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Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Fdrben von 
Cdluloseestern und -dthern. (D. E . P. 478 476 Kl. 8  m vom  2/11. 1926, ausg. 29/6. 
1929. Schwz. Prior. 14/11. 1925. —  C. 1927. I. 2358 [E. P. 261423].) F k a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Julius Hopker, 
Bad Soden, Taunus), Resermeren von Kupenfarbstoffen. (D. R. P. 478 032 K l. 8  n 
vom 7/5. 1927, ausg. 18/6. 1928. — C. 1928. II. 1945 [E. P. 290 177].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von aus Papier- 
masse entfernbarer Druclcerschwdrze. Man bcnutzt zum Drucken saurc Wollfarbstoffe, 
z. B. Diamantscliwarz, Brillantschuiarz, Naphtliolgelb, Patentgriin n. dgl., die man zweek- 
mafiig in  unl. Lacke uberfiihrt. (F. P. 657 516 vom 16/7. 1928, ausg. 23/5. 1929.
D. Prior. 4/8. 1927.) S c h u t z .

Akt.-Ges. Georg Egestorifs Salzwerke und Chemische Fabriken (Erfinder: 
Robert Muller), Hannover, Herstellung roter Eisenfarben durch Ausfallen aus konz. 
Ferro- oder Ferrisalzlsgg. m it Hydroxyden oder Carbonaten der Alkalien oder Erd- 
alkalien gewonnenen Ferro- oder Ferrihydroxyds, dad. gek., daB man das H ydrosyd  
gegebenenfalls unter Einblasen von Luft m it einer Ferro- oder Ferrisalzlsg. behandelt, 
das erhaltene Fe(OH ) 3 von der Salzlsg. trennt u. es hierauf wascht u. gliiht. —  Es 
werden gelb- oder violettrote Eisenfarben von hoher Farbkraft erhalten. (D. R. P. 
478119 K l. 22f vom 16/4. 1921, ausg. 25/6. 1929.) K u h l in g .

Gesellschaft fiir chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
eines Zwisclienproduktes der Teerfarbenindustrie, dad. gek., daB man 1 Mol. Cyanur- 
chlorid, 1 Mol. l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfonsdure u. 1  Mol. Dehydrotliio- 
toluidinsulfonsdure (I) aufeinander einwirken laBt. —  Das Cyanurchlorid wird in  Eis- 
wasser suspendiert u. naoh Zusatz des Naphthalinderiv. etwa 1— l ł / 2 Stdn. unter 
langsamem Zusatz von N a 2C 03 -Lsg. verriihrt, worauf nach Zugabe einer neutralen 
Lsg. von I  unter weiterem Zusatz von N a2C0 3 bei etwa 40° 21 / 2 Stdn. verriihrt wird. 
Das erhaltene Prod. laBt sieh aus der Rk.-Mischung m it NaCl abscheiden, gelbes 
Pulver, in N a 2C03 -Lsg. fast farblos 1., besitzt Affinitat zur Baumwollfaser u. laBt 
sieh auf dieser m it Diazoverbb. entwickeln. (Schwz. P. 131494 vom 22/10. 1927, 
ausg. 1/5. 1929. Zus. zu Schwz. P. 103 430; C. 1925. II. 775.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder- Erwin Hoffa 
und Carl Seib, Frankfurt a. M .-Hóchst), Erzeugung von Azofarbstoffen auf der Faser. 
(D. R. P. 478 031 K l. 8m vom 14/6.1927, ausg. 22/6. 1929. —  C. 1928. II. 2065 
[E. P. 292 100].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinz Eichwede 
und Erich Fischer, H óchst a. M.), Herstellung von Azofarbstoffen nach D. R. P. 427 246 
darin bestehend, daB man hier Aminodisazofarbstoffe der allgemeinen Formel 
H "N" • R/ • N  * N

R -N -N -'5"'̂ ’ we^°^er -f" u - z'w'ei gleiche oder verscbiedene Benzol- oder
Naphthalinkerne oder dereń nicht sulfierte Homologen u. Substitutionsprodd. u. X  
eine mindestens zweimal Irapplungsfahige Oxy-, D ioxy-, Aminooxy- oder Diamino- 
verbb. der Benzol- oder Naphthalinreihe oder dereń Homologen bzw. Substitutions
prodd., m it Ausnahme der sulfierten, bedeuten, monodiazotiert u. m it einem Mol. 
eines /S-Oxynaphthoesaurearylides in Substanz oder auf der Faser vereinigt. —  Man 
erhalt hiernach sehr echte schwarze Farbstoffe. Der Disazofarbstoff aus 1 Mol. Diazo- 
bcnzolchlorid u. 1 Mol. m-Phenylendiamin u. 1 Mol. p-Nitrodiazobenzol wird m it 
Schwefelnatrium reduziert, diazotiert u. m it /S-Oxynaphthoesaure-4-chlor-2-toluidid 
gekuppelt, der Farbstoff wird dann in  der ublichen Weise m it einem Substrat vermahlen. 
Man kann diese Farbstoffe auch in der ublichen Weise auf Baumwolle erzeugen. (D. R. P. 
431535 K l. 22a vom 28/9. 1923, ausg. 10/6. 1929. Zus. zu D. R. P. 427246; C. 1929. 
I. 701.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Winfrid Hentrich, 
Wicsdorf, und Rudolf Knoche, Leverkusen a. Rh.), Darstellung von Azofarbstoffen. 
(D. R. P. 477 912 Kl. 22a vom 13/3. 1927, ausg. 15/6. 1929. —  C. 1929. I. 2830 
[Oe. P. 112 614].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kalischer, 
Frankfurt a. M., und Richard Gast, Frankfurt a. M.-Fechenheim), Herstellung 
von wasserlóslichen basischen Azofarbstoffen, darin bestehend, daB man unsulfierte 
Azofarbstoffe, die in ihrem Mol. eine oder mehrere Thiazolgruppen enthalten, durch 
Erhitzen m it geeigneten Alkylierungsmitteln, vorteilhaft bei Ggw. von organ. Lósungs-

87 *
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mitteln, in Rk. bringt. —  Das Alkylierungsmittel lagert sich wahrscheinlich an das 
Schwefel- oder Stickstoffatom des Thiazolringes unter Bldg. einer Thionium- bzw. 
einer Azoniumverb. an. D ie Farbstoffe farben gebeizte Baumwolle gelb, orange, rot 
bis braun. Der Azofarbstoff Dehydrothio-p-toluidinazo-/?-naphthol liefert in  Chlorbenzol 
beim Kochen m it D im ethylsulfat einen Farbstoff, der tannierte Baumwolle gelbstichig 
rot farbt. Der Farbstoff Dehydrothio-p-toluidinazo-l-phenyl-3-methyl-5-pyrazolon liefert 
beim Erhitzen in Chlorbenzol m it D im ethylsulfat einen tannierte Baumwolle licht- 
echt rotstichiggelb farbenden Farbstoff. Der Farbstoff Dehydrothio-p-toluidinazo- 
acetessigsaureanilid gibt mit Dimethylsulfat in Chlorbenzol einen tannierte Baum
wolle griinstichiggelb fiirbenden Farbstoff. (D. R. P. 477 913 Kl. 22a vom 22/5.
1927, ausg. 17/6. 1929.) F r a n z .

Gesellsehaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von wasserloslichen Chromverbindunqen von Azofarbstoff en. Man behandelt o-Oxy- 
azofarbstoffe aus diazotierter 2-Aminophenol-4,6-disidfosaure m it • unsulfonierten Azo- 
farbstoffkomponenten m it Cr-abgebenden Mitteln; die Farbstoffe egalisieren sehr 
gut, die Farbungen sind wasch- u. walkecht. Der Azofarbstoff aus diazotierter 2-Amino- 
phenol-4,6-disulfonsaure u. l-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolon liefert beim Kochen mit 
CrFj einen W olle orange farbenden Farbstoff. Ais Kupplungskomponente kann man 
noch l-(3'-Sulfamido)-phenyl-3-methyl-5-pyrazolon, l-(3'-Carboxy-4'-oxy)-phenyl-3- 
methyl-5-pyrazolon, Phenyl-5-pyrazolon-3-carbonsauro, Arylide der 2,3-Oxynaphthoe- 
saure, Resorcin oder /S-Naphthol verwenden. (E. P. 310 011 vom 19/4. 1929, Auszug 
veroff. 12/6. 1929. Prior. 19/4. 1928.) F r a n z .

Gesellsehaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Trisazofarbstoffen und wasserloslichen Metallverbindungen. Trisazofarbstoffe der 
Formel: R t -N:  N - R 2 -N:  N -R 3, worin R Ł u. R 3 Reste yon o-Oxydiazoverbb. u. R 2 

der R est eines der Monoażofarbstoffe 2-Amino-5-naphthol-7-sulfonsaure — y  2-Amino- 
5-naphthol-7-sulfosaure oder 2-Amino-8-naphthol-6-sulfonsaure oder 2-Amino-8-naph- 
thol-6 -sulfonsaure — y  2-Amino-5-naphthol-7-sulfonsaure sind, werden im  Laufe der 
Herst., in  Substanz, im Farbebade oder auf der Faser m it chromabgebenden Mitteln 
oder einem Metali der ersten Reihe der dritten Periode des period. Systems oder ihren 
Mischungen behandelt. Man kuppelt lM ol. des Monoazofarbstoffes 2-Amino-5-naphtliol- 
7-sulfonsaure — ->- 2-Amino-5-naphthol-7-sulfonsaure mit 2 Moll. von diazotiertem  
4-Chlor-2-aminophenol in  alkal. Lsg. u. kocht den erhaltenen Trisazofarbstoff unter 
RiickfluB mit einer wss. Lsg. von CrF3; der Farbstoff farbt Baumwolle u. Viscose- 
seide in gleichmaGigen grauen Tónen aus neutralem oder schwach alkal. Glauber- 
salzbade an. K ocht man den Farbstoff erst m it CrF3 u. dann m it CuSO.,, so erhiilt 
man einen rótlichgrau farbenden Farbstoff. Man kuppelt 1 Mol. des Monoazofarb
stoffes 2,l'-Azonaphthalin-5,5'-dioxy-2'-amino-7,7'-disu]fonsaure m it 2 Moll. diazo
tierter Pikraminsaure u. kocht den Trisazofarbstoff unter RiickfluB m it CrF3; der 
Farbstoff farbt griżngrau; kuppelt man den genannten Monoazofarbstoff m it 2 Moll. 
diazotiertem 5-Nitro-2-aminophenol u. kocht den erhaltenen Trisazofarbstoff mit 
CrF3 u. CuSO.,, so entsteht ein blaugrau fiirbender Farbstoff. Kuppelt den Mono
azofarbstoff m it 1 Mol. diazotiertem 4-Chlor-2-aminophenol u. 1  Mol. diazotierter 
Pikraminsaure u. kocht den gebildeten Trisazofarbstoff m it CrF3, so entsteht ein grau 
farbender Farbstoff. D ie Farbstoffe konnen auch zum Farben von natiirlicher be- 
schwerter u. unbeschwerter Seide dienen. (E. P. 307705 vom 11/3 .1929, Auszug 
veróff. vom 8/5. 1929. Prior. 10/3. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hugo Schweitzer 
und Johann Huismann, Wiesdorf), Darstellung von Trisazofarbstoffen. (D. R. P. 
478 045 K l. 22a vom 18/5. 1926, aus£r. 18/6. 1929. Zus. zu D. R. P. 450988; C. 1928. I.
260. —  C. 1926. I. 1889 [F . P. 598 894].) F b a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Winfrid Hentrich
und Max Hardtmann, Wiesdorf a. Rh.), Darstellung von Tetrakisazofarbstoffen. 
(D. R. P. 477 914 K l. 22a vom 17/7. 1926. —  C. 1928- II. 812 [F . P. 637 743].) F b a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ottmar Wahl, 
LeYerkusen), Darstellung von nachcliromierbaren Triphenylmethanfarbstoffen. (D. R. P-
477 634 Kl. 22 b vom 11/5. 1926, ausg. 11/6. 1929. —  C. 1928. II. 396 [A. P.
1 663 869].) F b a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Tust, Lever- 
kusen), Darstellung ton KondensationsproduJcten der Anthrachinonreihe, dad. gek.,
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daB man Benzoylaminoanthrachinone oder ihre D er iw . oder Substitutionsprodd., 
die im Benzolkern des Aroylrestes Halogen entlialten, m it Aminoanthraclnnonen 
oder ihren D eriw . oder Substitutionsprodd. kondensiert. — Dio Verbb. sind teils 
Kupenfarbstoffe, toils dienen sie zur Herst. von Farbstoffen. Durch Kondcnsation 
von 1,4-Diaminoanthracldnon m it 1-m-Brombenzoylaminoanlhrachinon, erhaltlich durch 
Behandeln von 1-Aminoanthrachinon m it m-Brombenzoylclilorid bzw. -bromid) in  
Nitrobenzol unter Zusatz von Cu2Cl2 u. entwassertem Na-Acetat erhalt man einen 
Farbstoff (I.), Nadelchen, der Baumwolle aus der Kiipe blaustichiggriin farbt; der 
Farbstoff aus 1,4-Diaminoanthrachinon u. 1-p-Chlorbenzoylaminoanthrachinon, er
haltlich aus 1-Aminoanthrachinon u. p-Chlorbenzoesaure unter Zusatz von Thionyl- 
chlorid, farbt etwas gelbstichiger ais der yorhergehende. Mit l-o-Chlorb&nzoylaraino-

CO /  ^ 0 0 -  NH
\ ___ / UU , COr

Ń H  0 0

CO * H . C O ^ _ /

CO

n h .c o/ ~ \ /  v c o 'NH
IICO

0 0  ŃH-CO-<^ N

anthrachinon, erhaltlich durch Behandeln von 1-Aminoanthrachinon m it o-Chlor- 
benzoesaure unter Zusatz von Thionylchlorid, liefert 1,4-Diaminoanthrachinon ein 
schwarzgriines krystallin. Prod. Durch Kondcnsation von 1,4-Diaminoanthrachinon 
mit 2-m-Brombenzoylaminoanthrachinon, erhaltlich aus 2-Aminoanthraehinon u. 
m-Brombenzoylchlorid, cntsteht ein Baumwolle blaugriin farbender Kupenfarbstoff. 
Kondensiert man l-Benzoylamino-5-in-brombenzoyłaminoanthrachinon, erhaltlich durch 
Behandeln von l-Benzoylamino-5-aminoanthrachinon m it m-Brombenzoylehlorid. 
mit 2-Aminoanthrachinon, so cntsteht ein Baumwolle gelb farbender Kupenfarbstoff. 
Das Kondensationsprod. II. aus 1,5-Di-m-brombenzoylaminoanthrachinon, erhaltlich 
aus 1 ,5-Diaminoanthrachinon u. m-Brombenzoylbromid oder -chlorid u. 1-Amino-
4-benzoylaminoanthrachinon, farbt Baumwolle aus der Kiipe grau. 1 -m-Brombenzoyl- 
aminoanthrachinon liefert m it 1 -Amino-4-methoxya,nthrachinon einen rotviolett farbenden 
Kupenfarbstoff. (D. R . P. 478  046 KI. 2 2 b vom 10/4. 1926, ausg. 19/6. 1929.) F rajstz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Franlcfurt a. M., Herstellung von Nitro- und 
Aminodibenzpyrenchinonen. Man behandelt Dibenzpyrenchinone oder ihre D er iw . 
in An- oder Abwesenheit von Verdiinnungsmitteln, m e  Nitrobenzol, m it nitrierenden 
M tteln, u. reduziert dann zu den Aminoverbb. Durch Red. des Dinilro-3,4,8,9-di- 
benzpyren-5,10-chinon m it Alkali u. Hydrosulfit entsteht ein Aminodcriv., das Baum
wolle aus der Kiipe violett farbt. Das durch Behandeln von 3,4,8,9-Dibenzpyren-
5.10-cliinon m it Salpeter-Schwefelsiiuremischung erhaltliche Nitrodcriv. liefert bei 
der Red. m it N a2S eine Aminoverb. Beim Behandeln von Dibrom-3,4,8,9-dibenzpyren-
5.10-chinon oder 4,5,8,9-Dibenzpyren-3,10-chinon erhalt man je nach den Bedingungen 
Di- oder Trinitroderiw . Das Dinitroderiv. gibt bei der Red. mit Phenylliydrazin eine 
Diaminoverb., die Baumwolle graublau fiirbt, durch Nachbehandeln m it Hypochloriten 
werden die Fśirbungen dunkelbraun. Mono?nethyl-4,5,8,9-dibenzpyren-3,10-chinon, 
erhaltlich aus 2-p-Toluylbenzanthron u. A1C13, liefert durch Nitrieren u. nachfolgende 
Red. einen oliygrun farbenden Kupenfarbstoff. 4,5,8,9-Dibenzpyren-3,10-chinon
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liefert m it H N 0 3 in  Nitrobenzol ein Mtmonitroderiv., aus dem man durch Red. eine 
Monoaminoverb. erhiilt. (E. P. 307 926 vom  13/3. 1929, Auszug veróff. 8/5. 1929. 
E. Prior. 16/3. 1928.) F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., Ronald Sidney Barnes, John Edmund Guy Harris, 
Birkett Wyłam und John Thomas, Grangemouth, Herstellung von KupenJarbstoJJ- 
derivaten. Man gibt die wss. Lsg. oder Suspension von Leukoverbb. von Kiipenfarb- 
stoffen oder ihren Alkalisalzen zu einer organ. FI., aus der das W. durch Dest. ent- 
fernt werden kann. Aus der Mischung entfernt man das W. durch Dest. unter passendem  
Druck. Die so erhaltenen trockenen Leukoverbb. dienen zur Herst. von Estern der 
Schwefelsaure, Phosphorsaure usw. Man versetzt die alkal. Hydrosulfitkiipe von  
Thioindigo m it HC1, wascht auf dem Filter mit 0 2-freiem W. u. nutscht auf dem 
Vakuumfilter so trocken wie moglich. Dio erhaltene Pastę wird m it W. vermischt, 
m it Dimethylanilin versetzt u. dann eine Lsg. von NaOH in W. zugegeben. Man 
laBt dann absitzen, trennt die die Leukoverb. enthaltende Dimethylanilinschicht 
von der wss. Schicht u. dest. im Vakuum bei 90°, bis im D estillat kein W. mehr nach- 
weisbar ist. D ie Leukoyerb. des Thioindigos wird dann durch Pyridin-Schwefelsaure- 
anhydrid in den Schwefelsiiureester iibergefiihrt. D ie Rkk. werden zweckmaBig in einer 
indifferenten Atmosphiiro ausgefiihrt. In ahnlicher Weise behandelt man die Leuko- 
verb. des Flayanthrons, des Dimethoxydibenzanthrons u. des Indigos. (E. P. 309970 
vom  17/1. 1928, ausg. 16/5. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky,
Ludwigshafen a. R h., und Julius Muller, Mannheim), Darstellung eines bramien 
KiipenJarbstoJJes. (D. R. P. 478 047 KI. 22b vom 6/10. 1926, ausg. 18/6. 1929. — 
C. 1928. II. 1269 [E. P . 289 980].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erwin Kramer, 
Koln-Deutz, Ludwig Zeh, Wiesdorf, und Bernhard Bollweg, Leverkusen a. Rh.), 
Darstellung von Schwejeljarbstojfen nach D. R. P. 477 698, dad. gek., daB man hier 
Binaphthylendioxyd  m it Schwefelhalogeniden m it oder ohne Verdiinnungsmittel bei 
hoheren Tempp. behandelt; —  2. daB man Binaphthylcndioxyd mit Schwefelhalogeniden 
unter Zusatz von Schwefel erhitzt. —  Man ruhrt Binaphthylendioxyd in  Chlorschwefel, 
erwarmt auf 80— 120° u. dann einige Stdn. auf 250— 260°, bis die Farbstoffbldg. voll- 
endet ist; der Farbstoff farbt Baumwolle aus Schwefelnatriumlsg. yiolcttbraun. Einen 
ahnlichen Farbstoff erhalt man bei Yerwendung von Nitrobenzol ais Verdunnungs- 
m ittel. Man tragt Binaphthylendioxyd in Schwefeldichlorid ein, wobei unter Er- 
warmen die Rk. einsetzt, dann gibt man Schwefel zu u. erhitzt mehrere Stdn. auf 
250— 280°, bis die Farbstoffbldg. Tollendet ist. Man tragt Binaphthylendioxyd in  
eine Mischung von Schwefelchloriir u. Schwefel ein, hii.lt die Temp. erst bei 80— 120° 
u. erhitzt dann auf 250— 260°. (D. R. P. 478 351 KI. 22d vom 9/7. 1927, ausg. 21/6.
1929. Zus. zu D. R. P. 477698; vgl. vorst. Ref.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. BI. (Erfinder: Erwin Kramer, 
Kóln-Deutz, Ludwig Zeh, Wiesdorf a. R h., und Bernhard Bollweg, Leverkusen 
a. R h., Herstellung von SchweJelJarbstoJJen aus Binaplithylendioxyd durch Erhitzen 
m it Schwefel auf hóhero Tempp. — Der Farbstoff farbt BaumwoJle aus Schwefel
natriumlsg. rotbraun. (D. R. P. 477 698 10. 22d vom 1/7. 1927, ausg. 12/6. 1929.) F r.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Herz, 
Frankfurt a. M., und Wilhelm Hechtenberg, Frankfurt a. M.-Fechenheim), D ar
stellung von ećhten blauen Schwefelfarbstojfen. (D. R. P. 477 697 Iii. 2 2 d yom 13/2.
1927, ausg. 12/6. 1929. —  C. 1928. I I .  1948 [Schwz. PP. 122 273 u. 122 274].) F r a n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstellung von Zwischenprod-ukten 
Jur SchweJelJarbstoJJe. Am Ring hydroxylierte Plienazine, Naphthopbenazine oder 
Dinaphthazine werden ais Na-Salze m it CO„ behandelt oder m it N aH C 03 -Lsg. unter

Druck erhitzt, wobei die COOH-Gruppe eingefiihrt 
wird. —  Z. B. wird das Na-Salz des Azins der nebenst.
Zus. m it einer wss. Lsg. von N aH C 03  auf 135° wahrend
10 Stdn. erhitzt. Das in W. wl. Na-Salz der entstandenen 
Carbonsaure wird m it Siiure zerlegt. D ie Carbonsaure 
ist unl. in  W ., rótlich glanzendes Pulver. —  Zu der 

gleichen Verb. gelangt man durch Erhitzen des Na-Salzes des Azins m it C 02 unter
etwa 7 at Druck. —  D ie Carbonsauren lassen sich m it Hilfe von Na-Polysulfid in Ggw.
von Cu-Verbb. in  SchweJelJarbstoJJe uberfiiliren, die auf Seide rótlichbraune Tóne 
geben. (F. P. 657589 vom 17/7. 1928, ausg. 24/5. 1929. E. Prior. 8/9. 1927.) A l t p .
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XIII. Atherische Ole; Riechstoffe.
D’Auribeau, Die durch flilchtige Losungsmittel gewonnenen Extraklole. Vf. ver- 

tr itt die Ansicht, daB die natiirlichen Ricchstofte in  der Pflanze z. T. Kondensations- 
prodd. darstellen, ahnlich denen, weiche kiłnstlieh durch Kombinationen, wie die 
von Anthranilsduremethylester m it Hydrozycitronellal oder Anisaldehyd u. a ., erhalten 
werden konnen. Diese Verbb. geben den m it fliichtigen Losungsmm. durch Extraktion  
gewonnenen Naturprodd. ikre besondere, natiirliche Note. Sie stellen ziemlich labile 
Kórper dar, weiche schon durch Wasserdampf in ihre Komponenten gespalten werden, 
die ebenfalls noch geruchliche Eigg. aufweisen, die aber yon den urspriinglichen er- 
heblich abweichen. Vf. leitet hieraus einen Yorzug der Gewinnung von Riechstoffen  
aus Pflanzen durch Extraktion m it fliichtigen Losungsmm. gegeniiber der durch 
W.-Dampfdest. ab u. weist auf die Widerstandsfahigkeit dieser Prodd. auch besonders 
bei der Verwe?idung in  Seifen hin. (Parfumerie mod. 22 . 397— 413. Juni.) E l l m e r .'.

Hugo Wessely, Die Fenchelkultur in  Siidmahren. Ref. iiber Anbau, Schadlinge, 
Ernte, Ernteertrage u. Preise. (Heil-Gewiirz-Pflanzen 12 . 6— 10. 21/5. Wien.) E l l m .

G. Borghesani, Die K ultur der Pfefferminze in  Italien. Ausfiihrliches Ref. tiber 
Anbau von Mentlia piperita L ., Ernte, Verkauf, Verarbeitung u. tlbcrsicht iiber die 
Produktion u. Preise von 1921— 1926. (Heil-Gewiirz-Pflanzen 12 . 1— 6 . 21/5.
Rom.) E l l m e r .

Etablissements Antoine Chiris, Das M uskalelhr Salbeiól. Vff. bespreehen die 
Verbreitung u. die Kultur von Salvia sclarea L ., die Dest. u. dio Eigg. des Ols. Die 
beste Ausbeute wird erhalten in der Zeit vom Abbliihen bis zum Ausreifcn der Fruchte 
(0,12— 0,15%). Stengel u. Bliitter geben nur wenig Ol, der spezif. Moschusgeruch 
tr itt jedoch bei diesem am starksten hervor. Die Ausbcuten an 01, sowie dereń Eigg. 
bei der Dest. yerschiedener Pflanzenteile wiihrend yerschiedener Wachstumsperioden 
in Siidfrankreich sind in Tabellen zusammengestellt u. zum Vergleich die Eigg. von  
Olen anderer Provenienz herangezogen. Das Ol aus Stengeln u. Blattern ścheint einen 
stark linksdrehenden, nicht esterartigen Bestandteil zu enthalten. Nach den Verss. 
der Vff. ist es zweckmaBig, die bluhenden Spitzen getrennt vom Kraut zu dest., da 
letzteres bei gemeinschaftlicher Dest. eine esterspaltende Wrkg. auszuiiben scheint. 
Mit Bestimmtheit sind an chem. Bestandteilen bisher nur IAnalool u. Linalylacetat 
nachgewiesen worden. (Parfums de France 7. 149—54. Juni.) E l l m e r .

W. A. Poucher, Die Jasminsyntliese m it einem Bericht iiber die Blumenindustrie 
und einigen Bemerlcimgen iiber cliemische Vorgdnge und neue chemische Korper. Um- 
fassendes Referat iiber die yerschiedenen Arten von Jaśmin, Herkunft, Verbreitung, 
Kultur, Ernte, Verarbeitungsmethoden u. Ausbeuten, geruchliche Bewertung, chem. 
Zus., synthet. Ersatzprodd. u. kunstlicke Korrlpositionen unter besonderer Beruck- 
sichtigung des AmylcinnamylaldeJiyds. Vorschriften fur Seifenólkompositionen. 
(Chemist and Druggist 1 1 0 . 778— 81. 29/G.) E l l m e r .

Siegiried Malowań, Die Riechstoffe und dereń Loslichkeit in  Alkohol. Bei 
den im  Handel befindlichen terpenfreien Olen ist der Grad der Deterpinierung u. 
somit auch der Loslichkeit in  wss. A. ein sehr yerschiedener. Vf. hat fur eine Anzahl 
sjmthet. Riechstoffe u. naturlicher Ole die Toleranz gegen W. festgestellt. Hiermit 
wird die Anzahl der ccm dest. W. bezeichnet, weiche man zu 10 ccm einer 10% ig. 
absol. alkoh. Lsg. geben kann, um eine bleibende Triibung zu erhalten. Ais Vergleichs- 
lsg. wurde eine Kieselgursuspension von 0,25 g in 1  1 W. yerwendet. Kunstliche Riech
stoffe sind im allgemeinen leiehter 1 . ais natiirliche, doch konnen auch hier, je nach  
der Provenienz, die Loslichkeiten stark differieren. Tabellen. (Seifensieder-Ztg. 56 . 
Parfiimeur 3. 49—50. 30/5.) E l l m e r .

Otto Gerhardt, Einige Blwmenduftkompositionen: Vf. bespricht die zur Nachbldg. 
des Akazien-, Gassie- u. Cyclamenduitcs ycrwendbaren naturlichen u. synthet. Riech- 
stoffkomplexe u. Einzelrieehstoffe u. gibt Rezepte zur Herst. der betreffenden Kompo- 
sitionen. (Parfumerie mod. 2 2 . 91— 95. Febr.) E l l m e r .

Olphe Gaillard, Die Parfums im  Laufe der Zeitalter. Beschreibung der Bereitung 
u. Verwendung kosmet. Mittel im Altertuni. (Parfumerie mod. 2 2 .125—31. Febr.) Er,LM.

Siegfried Malowań, Die pharmakologische Auswerlung der synthetischen Riech
stoffe. Vf. erortert die pharmazeut. Verwendbarkeit von Riechstoffen u. weist auf die 
bereits erprobte Wirksamkeit yon Lavendeldl u. Ol yon Gynocardia odorata hin; die 
wesentlichen, wirksamen Bestandteile dieser Ole sind noch nicht erforscht. D ie pharma
kolog. Auswertung synthet. Riechstoffe, wie Phenyluthylalkohol u. Benzylalkohol, hat
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schon gróBere Bcachtung gefunden u. diirfte noch Erweiterung crfahrcn. (Ricehstoffind.
4. 90— 91. Juni.) E l l m e r .

K. Krebs, Puder und kompakler Puder. Ausgangsmaterialien u. Fabrikation 
werden besproehen. Rezepte. (Seifensieder-Ztg. 56. Parfiimeur 3. 50— 52.30/5.) E llm .

Willibald Rehdern, Neuzeitliche Fettpuder. Es werden die Ausgangsmaterialien 
fiir Grundmasse, Farbung u. Parfiimierung, sowie dereń Anwendung, die Fabrikation 
u. die dazugehorigen Maschinen besproehen u. eine Anzahl Rezepte angegeben. (Riech- 
stoffind. 4. 73—75. 93— 94. Juni.) E l l m e r .

Josef Augustin, Die Parfiimierung der Puder. 2 bis 3° / 0 eines neuzeitigen, also 
hochkonz. Gemisches von Duftstoffen genugen in den meisten Fiillen. Beispiele gut 
yerwendbarer Kompositionen. Kosten der Parfiimierung etwa 10- bis 100-mal so  
groB wie die des Puders an sich. Warnung vor gewissen farbenden u. vor solchen 
Duftstoffen, die m it Puderkorpern unangenchme Mischdiifte ergeben. (Seifensieder- 
Ztg. 56- Parfiimeur 3. 72. 1/8. Munchen.) H . H e l l e r .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
N. A. Helmer, Verminderung der Zuckerkosten durch neuzeitliche Verfahren. 

Hervorhebung der Vorziige des Dorr- Pclree- Verf. an Hand schemat. Zeichnungen. 
Das Verf. is t ein Dekantationsvcrf. unter besonders giinstigen, durch den Bau des 
Klarers bedingten Verhaltnissen, w ie naher erortert wird. (Sugar 31. 95— 97. 
Marz.) G r o s z p e l d .

George G. Sartoris, Der Schwarzfdule-Pilz desZuckerrohrs. Wie an Hand anatom. 
Zeichnungen dargelegt wird, handelt es sich bei dem von B u t l e r  entdeckten P ilz  
um einen zum Genus Ceratostomella gehorigen Ascomyceten. Unter gewissen Be
dingungen kann der Pilz starkę Schaden bedingen, n. is t er jedoch ein schwacher 
Parasit. (Sugar 31. 102— 04. Marz.) GROSZFELD.

Clement Alfred Hack, Melbourne -(Australien), Gewinnung von Zuckersaft aus 
Zuckerrohr unter gleichzeitiger Gemnnung von Papiersloff. Das Zuckerrohr wird in  gc- 
schichteter Form gegen einen rotierenden Stein gepreBt u. dabei nach Art der Holz- 
schliffherst. zerfasert. D ie Zellstoffasern werden in  einer Reihe von GefaBen m it Sieb- 
trommeln im Gegenstrom ausgelaugt. Durch die Siebtrommeln fJieBt das W., das m it 
Zuckersaft angereichert in  die nachst yorhergehende Kammer gesaugt wird, wahrend 
der Zellstoffbrei durch ein kleines Schaufelrad in die nachst folgende Kammer befórdert 
wird. In der schemat. Zeichnung sind 6  solcher Kammern angegeben. (Aust. P. 
13 494/28 vom  26/5. 1928, ausg. 15/1. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Baratier Corp., ubert. von: C. A. Spreckels, New York, Konzentrieren von 
Zuckerlosungen und Gewinmmg von KryslallzucJcer durch Einblasen von Luft oder 
von anderen Gasen unter gleiclizeitigem kraftigen Umruhren, wobei das W. ver- 
dampft wird. Die Krystallisation wird durch Zusatz von kleinen Zuckerkrystallen 
unterstiitzt. Event. wird bei hoherer Temp. gearbeitet. (E. P. 310 369 vom 22/3.
1929, Auszug veróff. 19/6. 1929. Prior. 24/4. 1928.) M. F. M u l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
J. GriiB, Weitere Hefenfunde aus den Pharaonmgrabern. II. (I. vgl. C. 1928-

II. 2518.) In dem Wand- u. Bodenbelag der altagypt. Bierkruge des alten Museums 
in  Berlin wurden auBer S. Winlocki viele andere Hefearten u. sonstige Mikroorganismen 
gefunden. In  einem Weinkrug fand sich eine Hefe, die ais Weinhefe anzuspreeften ist. 
(Abbildungen.) (Allg. Brauer-u. Hopfen-Ztg. 69. 685— 88. 25/5. Berlin.) K o l b a c h .

Faber, Die Filtration der Maische. Der Vergleich zwischen dem Lauterbottich 
u. dem Maischefilter fallt zugunsten des letzteren aus. (Brasserie et Malterie 19  
101—03. 20/6.) K o l b a c h .

J. Raux, Ersatz der Tiicher des Maischefilters durch metallische Fillerfldchen. 
Es wurden Drantgeflecnte u. gesehlitzte Bleche ais Filterflaehen angewendet. Die 
Drahtgeflechte gaben die besten Resultate bei Maischen aus sehr feinem Mehl. Bis 
auf eine nieht voll befriedigende Auslaugung der Treber verlief die Filtration ebenso 
gut wie mit Filtertiichern. D ie geschlitzten Bleche bewahrten sieh vorlaufig nieht 
in  dem MaBe wie die Drahtgeflechte. (Brasserie et Malterie 19. 53— 61. 69— 73. 
86—92. 97—101. 20/6.) K o l b a c h .
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Carl Engelhard, Infektión im  Brauereibetrieb. Zusammenfassende Darst. (Ztschr. 
ges. Brauwesen 52. 121— 26. 15/6.) K o l b a c h .

J. Hausner, Erfahrungen m it Aktiińn. A ktivin hat sich auch im Brauereibetriebe 
bewahrt. (Allg. Brauer- u. Hopfcn-Ztg. 69. 690. 25/5.) K o l b a c h .

Fritz Windisch, Die biologisclie Beschaffenheil der Bottichgeldgerhefe. Erwiigung 
iiber den Nulzeffekt des Wiirzeumpumpens auf dcm Botlich. Auf Grund von Verss. 
in Laboratorium u. P rasis kommt Vf. zu dem SchluB, daB das Umpumpen der garenden 
Bierwurze vom Anstellbottieli zum eigentlichen Garbottich, zwecks Reinigung der 
Wiirze von Trub (hauptsachlich koaguliertes EiweiB), den Garyerlauf ungiinstig 
bceinfluBt. D ic niit dem Trub im  Anstellbottich zuriickbleibendc Hefe betrug bis 
zu 50% der Gesamtmenge u. erwies sich, entgegen der bisherigen Ansicht, ais wert- 
volles, garkraftigcs Materiał. (Wchschr. Brauerei 46. 183— 87. 197— 200. 11/5. Berlin, 
Inst. f. Garungsgewerbe.) K o l b a c h .

N. Iwanow und M. Lischkewitsch, Ober die Kałalase in  Oersłen verschiedener 
Herkunft. D ie Priifung einer Reihe von reinlinigen Gersten von ycrschicdenen Stand- 
orten RuBlands ergab einen hohen Katalasegeh. fiir die nórdlichen u. einen niedrigen 
fiir die siidlichen Gersten. D ie im Siiden auf den Bergen gewachsenen Gersten hatten  
ebenfalls hohen Katalasegeh. Vff. schlieBen aus diesen Ergebnissen, daB die Katalase- 
rk. eine Rk. auf den physiolog. Reifezustand der Gerste ist. Wenig Katalase bedeutet 
hohe Reife u. umgekehrt. (Wchschr. Brauerei 46. 216— 18. 228— 31. 1/6.) K o l b a c h .

Henry Arnstein, Der Alkohol in  der Industrie und ais Brennstoff. D ie in den 
letzten Jahren standig gestiegene Verwendung von Alkohol ais Losungsm., Des- 
infektionsmittel u. ais Brennmaterial wird erortert. (Chemicals 31. Nr. 23. 29—32. 
3/6.) _ J u n g .

W. Windisch, P. Kolbach und E. Schild, Uber die Bestimmung der fliichligen 
Saure im  Bier. Entw. u. Beschreibung einer yerbesserten Arbeitsvorsehrift, bei der 
100 ccm Bier durch Zusatz von 0,1-mol. H 3PO., auf Ph =  3,0 gebracht, m it Tartrat- 
pufferlsg. (75,03 g Weinsaure, 312,5 ccm n. NaOH/1) gepuffert, im Vakuum bei Zusatz 
von Octylalkohol u. Paraffin dest. u. Riickstand nochmals m it 50 ccm W. ebenso dest. 
werden. Durch das D estillat wird zur C 02-Entfernung % Stdn. durch yerd. H 2S 0 4 u. 
35%ig. NaOH-Lsg., sowie durch W.-gereinigtc Luft geleitet u. dann m it 0,1-n. Lauge 
titriert. Untergarige Biere enthielten in 100 ccm 1,71— 4,17 cem 0,1-n. fluchtige Sauren, 
WeiBbier 7,94, Ale 5,24, Porter 4,63. Schon Bierwurze enthielt erheblichc Mengen. 
Bei den untersuchten Suden bestand die Gesamtsaure ans 50— 66% fluchtigcn Sauren, 
dereń Anteil im Verlauf der Garung scheinbar abnimnit. D ie Nachgarung veriindert 
den Geh. an fluchtigen Sauren prakt. nicht. (Wchschr. Brauerei 46. 245— 48. 255— 59. 
22/6. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) G r o s z f e l d .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington (Delaware), Gewinnung von Alkohol 
und Glycerin durcli Vergdrung zuckerhaltiger Lósungcn, denen 3— 7% Kaliumsalze, 
auf die Maischemenge berechnet, zugesetzt werden, insbesondere in  Form der kalisalz- 
reichen Aschen, die aus Melasseriickstanden gewonnen werden. —  Z. B. werden 2300 g 
Melasse in  4900 g W. gel. u. die M. sterilisiert. Dann werden 800 g Hefe u. 0,5%  
(NH 4)2 SO., zugesetzt u. bei 8 6 ° E. yergoren. Sobald die Garung lebhaft eingesetzt hat, 
werden die Kalisalze in fester oder gel. Form zugesetzt; dabei wird der Zucker zu 
ca. 38— 40% A. u. ca. 25— 27% Glycerin yergoren. (Aust. P. 13 280/28 vom 14/5.
1928, ausg. 5 /2 .1929 .) M. F. Mu l l e r .

A. Freymann, Berlin, A pparalur zur Gewinnung von Alkohol aus Ddmpfen, ins
besondere aus Backereischwaden, bestehend aus einem GefaB, in  dessen oberem Teil 
ein m it W. gekiihlter Kondensator sich befindet. In diesem werden die hóher sd. An- 
teile des yon dem unteren Teil des GefaBes aufsteigenden Dampfgemisches kondensiert. 
Das Kondensat flieBt duseh zićkzackfórmig angeordnete untereinanderliegende Rohr- 
leitungen, die yon den eintretenden h. Dampfen erwarmt werden, so daB die in  dem 
Kondensat noch enthaltenen leichter sd. Antcile yerfluehtigt werden u. m it den nicht- 
kondensierten Dampfen abziehen. An Hand einer Zeichnung ist die Apparatur naher 
beschrieben. (E. P. 310 403  vom 25/1. 1928, ausg. 23/5. 1929.) M. F. M u l l e r .

M. Andrusiani, Mailand, A pparatur zur Gewinnung von Alkohol aus den Back- 
ofenschwaden. D ie Dampfe werden aus dcm Ofen durch mehrere iibereinander an
geordnete katalyt. Diaphragmenkammern geleitet, die die Bldg. yon Alkohol u. die 
Trennung des W. begiinstigen, u. dann durch m it W. von 140— 150° F. gekiihlte 
Kammern, wobei sich das in Dampfen enthaltene W. kondensiert, wahrend die A.-
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Diimpfe in  dariiberliegenden Kondensatorrohren kondensiert werden. (E. P. 310 426 
vom 25/4. 1929, Auszug veróff. 19/6. 1929. Prior. 25/4. 1928.) M. F. Mu l l e r .

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
J. A. F. Pauli, Das Rosten der Konservendosen. Durch Uberziehon des Bleches 

m it einer diinnen Schicht Patinol (hergestellt von E t r i  c o  G. ni. b. H ., Hamburg) 
gelingt es, das Rosten vollig zu verhindcrn. 1  kg des Mittels deckt u. isoliert 30 qm 
Flachę. (Konserven-Ind. 16. 413— 14. 18/7.) GROSZFELD.

M. F. Babb, Der Emflu/3 von Athylen auf den Gehalt von Sellerie an Viłamin B. 
Das Reifen von Friichten kann durch Athylengas beschleunigt werden. Bei Sellerie 
hat diese Behandlung keine Yerminderung des Geh. an Vitamin B zur Folgę. (Science 
6 8 . 231. 1928.) M e i e r .

E. Elser, Die Grundlagen der chemischen Honigforschung. Ausfiilirliche zusammen- 
fassende Bearbeitung des bisherigen Standes der Honigforschung u. dereń Beziehung 
zum Gesamtgebiet der Chemie an Hand des Schrifttums u. auch eigener Yerss. Im  
einzelnen werden behandelt: Gcschichtlicher Riickblick, Zustandsformen, Chemie, 
Fermente u. Vitamine des Honigs, giftiger Honig, Honigstatistiken verschiedener 
Liinder, anormale eehte Honige, Honigtau, Zuckerfutterungshonig, Honigpraparate 
wie Kuiisthonig. Honigpulver, Honigfarbe u. Methodik der chem. Analyse des Honigs. 
(Landwirtschl. Jahrbch. Schweiz 43. 413—90. Liebefcld-Bern, Schweiz. milchwirt-

A. W. Farralls und w . M. Regan, Sterilisierung von Molkereigeraten m it an- 
gefeuchteler heifier Lufi. Eine wirksame Mełhode, die in  baklericider Hinsicht hei/3evi 
D am pf gleichkommt und dabei die Gerdte frei von Feuchtigkeit la/3t. Das Verf. hat die, 
genannten Vorzuge, greift die Gerate wenig an u. is t billiger ais elektr. Behandlung; 
gewisse Temp.-Schwankungen sind allerdings moglich. Prakt. Durchpriifung wahrend
2 Monaten. (Creamery Milk Plant Monthly 18 Nr. 7. 34. 36. 40. Juli. California, 
A giicult. E speiim . Station.) G r o s z f e l d .

M. E. Parker, Mitteilungen iiber Reinigung von Molkereigeraten. III. Die keim- 
iotenden Eigenschaften von Alkalien und die chemische Sterilisierung von Mollcerei- 
geraten. (II. vgl. C. 1929. II. 505.) Zur Entkeimungswrkg. ist [H'] ein wesentlicher 
Faktor, doch ist der Alkalitiitsgrad allein nicht entscheidend. Chem. M ittel sind nur 
bei reincn G era ten , frei von Milchresten u. anderem Schmutz, wirksam. (Creamery 
Milk Plant Monthly 18. Nr. 7. 38. 40. Juli.) G r o s z f e l d .

J. E. N yrop, Zerstaubungstrocbiung und die Trocknung von Molkereiprodukten. 
Unter Erklarimg des Vorganges der Zerstaubungstrocknung an Hand mathemat. 
Ableitungen wird gezeigt, daB die Trocknung nicht plotzlich, śondern wahrend des 
Durchganges der Luftstrómung crfolgt. Man unterscheidet Diisen- u. Zentrifugal- 
Zerstaubungstrockner, z. B. den ,,N iro“-Trockner, dessen Anwendbarkeit fiir manche 
Zwecke der Nahrungsmittelindustrie geschildert wird. Hinweis auf die Konstruktions- 
móglichkeit eines ncuartigen Hauttroekners (film dryer) oder Evaporators, bei dem 
das Trockengut ais diinne Haut uber Wandflachen yerteilt wird u. m it groBer G-e- 
schwindigkeit vorubcrstrómende h. Luft die Trocknung bewirkt. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 48. T 136— 39. 14/6. Kopenhagen.) Gr o s z f e l d .

James Scott, Die Mikroskopie und Chemie der Milch. I. H . Behandelt werden 
an Hand von Abbildungen, besonders von mkr. Praparaten, Mikroskopie u. Chemie 
der Milch, im einzelnen: Infektionsgefahr, Milchfarbe, Rahmbldg., der Pilz Oidium 
lactis, Milehsaurebazillen, Milchsaure, EiweiBstoffe, Casein, A lbum in , Nuclein, Milch- 
fett, Mineralstoffe u. Lactose. (Food Manufacture 4. 125—70. 195— 97. Mai.) Gd.

Studien-Gesellschaft fiir Wirtschaft u. Industrie m. b.H., Munchen, Kon- 
servierung von Ndhrungs-, Genup- und Futtermitteln durch kolloidale Metall-Lsgg., 
dad. gek., daB diese Metall-Lsgg. in  feinster Vernebelung u. in Verb. m it verd. anorgan. 
oder organ. Sauredampfen verwendet werden. (D. R. P. 476 434 KI. 53c vom 25/1. 
1925, ausg. 17/5. 1929.) S c h u t z .

Matro Ges. Heilbronn, Nahrprdparate. Lian behandelt Wurzelfasern von ge- 
miilztem Getreide m it trocknem oder gel. Alkali oder alkal. Salzen, z. B. N a2C 03 oder 
CaO u. fiigt ein beliebiges Mehl hinzu. D ie M. wird dann auf iiber 100° erhitzt. SchlieB- 
lich setzt man vitaminhaltige Prodd. hinzu. (E. P. 309 097 vom 28/12. 1927, ausg.

schaftl. u. bakteriolog. Anstalt.) Gr o s z f e l d .

2/5. 1929.) S c h u t z .
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E. M. Simonds Devices Co., iibert. von: Edmond M. Simonds, Illinois, Nahr- 
mittelbereitung. Man erhitzt das betreffende Prod. auf Kochhitze unter Druck u. laBt 
niehtleuchtende Warmestrahlen darauf einwirken. (A. P. 1 702 854 vom 22/7. 1925, 
ausg. 19/2. 1929.) SCHUTZ.

W. N. Boyes, Auckland, Neuseeland, Getreideprodukte. Man behandelt Roggen-, 
Weizen- u. anderes Mehl otwa 21/., Stdn. im Autoklaven bei 4— 6  a t u. 212— 215° F. 
B ei Verwendung harter Kórner, z. B. von Mais oder Gcrste, kann der Druck bis 15 at 
gesteigert werden. Man laBt darauf bis 60° abkuhlen, setzt 6 % Kochsalz hinzu u. 
rostet das Prod. im  Ofen bei 135— 145° F. I 1/ 2— 13/ 4 Stde., worauf die M. abgekiihlt, 
gemahlen u. durchgesiebt wird. (E. P. 310 372 vom 27/3. 1929, Auszug veroff. 19/6.
1929. Prior. 24/4. 1928.) S c h u t z .

Renś-Andre Legendre, Frankr., Konse.rvie.rung von Gelreide, Mehl u. dgl. Man 
behandelt das Prod. m it einer FI., welche einen 7 iibersteigenden pH, also z. B . zwisehen 
8  u. 10, besitzt. (F. P. 655 197 vom 4/6. 1928, ausg. 16/4. 1929. D . Prior. 28/10. 1927 
u. Belg. Prior. 20/2. 1928.) S c h u t z .

Dominie di Leonardo, Pittsburgh, V. S t. A., Herslellung von Spaghetti und ahn- 
lichen NahrungsmitteIn. Man stellt in  bekannter Weise einen Teig her u. preBt ihn 
in die gewiinschte Form, worauf dio M. teilweise entwassert wird. Das so gewonnene 
Prod. wird kurze Zeit getroeknet, ohne hart zu werden, u. dann gekocht. (A. P . 1716 966 
vom 30,12. 1927, ausg. 1 1 , 6 . 1929.) Sc h u t z .

Sun Maid Raisin Growers of California, Fresno, iibert. von: Thomas W. 
W. Forrest Oakland, Kalifornien. TrocJcnen von Friichten, bes. Trauben. Man laBt die 
Trauben u. dgl. iiber eine erhitzte Oberflache laufen, wahrend sio der Einw. von iiber- 
hitztem Dampf ausgesetzt werden. D ie getrockncten Friichte werden wahrend der 
Abkiihlung m it einem genieBbaren Ol besprengt. Zwecks Konseryierung werden die 
einzelnen Trauben m it einer Petroleumschicht uberzogen. (A. P. 1 711 729 vom 17/6.
1925, ausg. 7/5. 1929.) S c h u t z .

Charles Fraisse, Cavaillon, Frankr., Konservieren von Friichten. D ie Friichte 
werden zunachst m it W. gekocht, um die Zellen fiir Fruchtsirup durchlassig zu machen, 
worauf man sie in einen Sirup von geringer D. bringt u. die M. durch ein Sieb m it 
feinen Offnungen preBt. (A. P. 1 703 730 vom 26/2. 1926, ausg. 26/2. 1929. F. Prior. 
8/4. 1925.) S c h u t z .

Citizens of the United States, iibert. von: Reginald H. Robinson und Henry 
Hartman, Oregon, Entfernung von Giftresten aus konservierlen Friichten. Man be
handelt dio Friichte mit einem Gemiscli einer w. Lsg. von TI Cl u. H-CHO, worauf 
man dio Friichte m it W. wiischt u. trocknet. (A. P. 1 708 330 vom 19/5. 1927, ausg. 
9/4. 1929.) S c h u t z .

Jacgues Duprat, Frankreicli, A pparat zum Einmachen von Friichten und Konzen- 
trieren von Sdften. Der App. besteht aus einem Belialter, der den Zuckersaft u. die 
einzumachenden Friichte enthalt. Letztere werden in  GefaBe gebracht, in die der 
Saft mittels einer Pumpe gedruekt wird; in  diesen befinden sieh Zwischenwande, 
welche ein Zirkulieren des Zuckersaftes um die Friichte ermóglichen. Im  geschlossenen 
Zustand ermóglicht die Vorr. d ie Konz. des Sirups im Vakuum. Die Pumpe fuhrt 
die FI. dauernd iiber die Oberflache des Verdampfers fort. (F. P. 653 038 vom 26/9.
1927, ausg. 15/3. 1929.) S c h u t z .

Joseph L. Rosenfield, Alameda, Kalifornien, Nahrmittel aus Niissen. Man zer- 
kleinert Niisse u. verreibt die M. m it einem eBbaren schwereu Ol, wodurch man ein  
piast. Prod. erhalt, das in  Kartons usw. verpackt werden kann. (A. P. 1716152  
Tom 10/11. 1924, ausg. 4/6. 1929.) S c h u t z .

Vaman R. Kokatnur, New York, Konservierung von Zitronensaft. Man setzt
dem Saft eine verhaltnismaBig geringe Menge des Extraktes der Zitronenschale ohne 
weitere konservierende Zusatze hinzu, worauf das Prod. bei verhaltnismiiBig niederer 
Temp. (45— 55°) pasteurisiert wird. (A. P. 1 715 932 vom 14/1. 1927, ausg. 4/6.
1929.) S c h u t z .

Vitapack Corp., iibert. von: Thomas M. Rector, New York, Kaffeeprdparat. 
Man mahlt Kaffee in  einem fetten Medium, z. B . einem geruch- u. geschmacklosen
Ol, u. preBt das iiberschiissige Ol ab. Der PreBkuchen wird zermahlen u. kann dann
durch Zusatz von W. in Kaffeegetriink iibergefuhrt werden, da er so fein verteilt ist,
daB er im W. suspendiert bleibt. (A. P. 1 716 323 vom 1/8.1925, ausg. 4/6.1929.) Sc h u .

E. Oppenheim, Briinn, Vitaminhaltiges Kcmfekt und Schokoladenpraparate. Die 
schon piast, gewordene M. wird abgekiihlt u. der Einw. v.ltravioletler Slrahlen unter
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Umriihren oder in diinnen Schichten unterworfen. (E. P. 309 601 vom 11/4. 1929, 
Auszug veroff. 6 / 6 . 1929, Prior. 13/4. 1928.) S c h u t z .

Traugott Zeller, Deutschland, Zubereitung von frischen Kakaobolincn. Man unter- 
briclit die ublicho alkoh. Garung von Kakaobohnen, bevor Essigsiiurebldg. beginnt u. 
erłritzt die M. auf 45— 70°, wodureh die Wrkg. der Hefe u. Essigbakterien ausgeschaltet 
wird, ohne daB die Fermente gesehadigt werden. (F. P. 656 410 vom 25/6. 1928, 
ausg. 7/5. 1929. D . Prior. 16/1. 1928.) Sc h u t z .

Christiaan Schipper, Belawan (Niederl.-Ostindien), Trocknen von Tabaksblaltern 
zweeks Gewinnung eines Tabaks von gutem Aussehen olme Fleekenbldg. Die griinen 
Tabaksbliitter werden bei miiBiger Temp., z. B . bei 20— 35°, mittels gut getrockneter 
Luft schnell getroeknet, u. zwar bis das griine Blattgewebe getrocknet ist; naohher 
findet das weitere Trocknen der Blatter, insbesondere der Blattrippen, in liblicher 
Weise statt. (Holi. P. 19 314 vom 29/7. 1926, ausg. 15/1. 1929.) M. F. M u l l e r .

Vegetable Products, Inc., ii bert. von: Robert B. Chamberlin, New Jersey, 
Backinittel u. dgl. Man preBt Luft sowohl in pflanzlielie Ole von hoherem K p., wie 
Cocosól, ais auch in solehe von niederem Kp., wie Baumwollsamenól u. dgl., worauf 
die so beliandelten Ole gemiseht werden, wodureh eine piast. M. entsteht, welche ikre 
Form bei verschiedener Temp. beibebalt. (A. P. 1710 403 vom 26/2. 1927, ausg. 
23/4. 1929.) S c h u t z .

William H. Sheffield, Hobart, New York, Herstellung von Casein. In  einer 
besonderen Vorr. wird Magermilch mit HC1 gemiseht. Die M. flieBt hierauf durch eine 
geneigte, m it einer Transportsehnecke versehene Rohre zu einer Siebtrommel, in welcher 
die festen von den fl. Teilen getrennt werden. Der fl. Anteil lauft zu einem Sammcl- 
gefiiB u. wird auf Milchzucker verarbeitet. D er feste Anteil passiert ein weiteres, m it 
Transportsehnecke yersehenes Rohr u. -wird hier unter Zusatz von Frischwasser, welches 
zweckmiiBig sehwach sauer u. auf etwa 24° gehalten wird, ausgewaschen. Das 
Miśchrohr endet wiederum in eine Siebtrommel, in welcher gleichfalls eine Trennurig 
von F l. u. festen Stoffen erfolgt. Durch nochmalige Wiederholung der Wiischc erhiilt 
man ein sehr aschearmes Prod. (A. P. 1716 799 vom 21/8. 1925, ausg. 1 1 / 6 .
1929.) A l t p e t e r .

Adrian Hendrick Willem Aten und Warner Lulofs, Holland, Yorńćhiung zum  
eleklrischen Pasteurisieren oder Sierilisicren von Flussigkeiten, besoiiders von H ilcli. 
Die zu behandelnde Fl. wird durch ein Róhrensystem aus nichtleitendem Stoff gefiihrt, 
das sieh zwischen mehreren Behaltern aus leitendem u. ais Elektrode dienendem Stoff 
befindet u. von dem jeder m it der Phase eines Wechselstromes u. m it der Erde ver- 
bunden ist. Die Rohren u. Behalter konnen hintereinandergeschaltet sein. D ie Be- 
halter sind zweeks Abkiihlens der Fl. m it Kiihlwanden oder Fliigeln versehen. Fiir 
starkere Pasteurisierung ist ein Behalter angebracht, in  dem die aus dem App. aus- 
flieBende Milch gesammelt u. ohne Zufuhr von Warme konserriert wird. (F. P. 651154 
vom 23/3. 1928, ausg. 15/2. 1929. H oli. Prior. 24/9. 1927.) S c h u t z .

[russ.] A. Schmuck, Untersuclnmg der Sauren des Tabaks. Krasnodar 1929. (11 S.) Rbl.—.40.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
C. H. Keutgen, Das Weckerverfahren. (Olentsduerung und Fellsauredesł.) Er- 

widerung auf die Ausfiihrungen von K l a t t e  gegen das Weckerverf. (C. 1929. I. 1523, 
2254). Vf. kennzeichnet nochmals den Arbeitsgang u. die Vorteile des Verf. u. betont 
besonders hinsichtlieh der Dest. der Fettsauren, daB sieh die Ausbeuten geradezu 
den theoret. moglichen Werten nahern. Auch bei Olen m it niedrigein Siiuregeh. ist 
das Verf. noeh wirtschaftlich u. die Apparaturkosten erscheinen gegenuber den er- 
zielten Leistungen ais nieht zu hoch. (Allg.Ol- u. Fett-Ztg. 26". 239— 42. 15/5.) Sc h w a .

H. Klatte, Das Weckerverfahren. Auf die Bemerkungen von K e u t g e n  (vorst- 
Ref.) betont Yf. die Komplizierung der Olentsauerung durch das Weckerverf., indem 
auch eine Nachentsauerung des dest. Oles mit dunner Lauge die gleichen Verluste 
bringt, ais wenn man eine selbstiindige Entsauerung vornehmen wiirde. Eine Kal- 
kulation der Kosten des Verf. beweist, daB dasselbe nur bei hochprozentigen Olen 
rentabel ist. Andere Verff., Avie z. B. dasjenige von H e l l e r , vermeiden eine Nach
entsauerung des dest. Oles u. sind somit wirtschaftlicher. {Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 
242— 43. 15/5.) Sc h w a r z k o p f .
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C. H. Keutgen, Das Weckerverfahren. Erwiderung auf die Ausfiihrungen von 
K l a t t e  (vorst. Ref.). (AUg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 314. 26/6.) S c h w a r z k o p f .

Eugene Schucb, Kaliseifen und fliissige Seifen. Genaue Beschreibung der Roh- 
materialien u. Fabrikationsmethoden. (Amer. Perfumer essential Oil Rev. 24. 221— 23.

W. Hannemann, Medizinische Seifen. I. Hauptyerwendung bei Hautkrank- 
heiten. Oberfettung dalier nicht vorteilhaft, ebensowenig Cocosól ais Rohstoff fiir 
die Grundseife. Teer-, Schwefel- u. Ichthyolseifen sind hinsiehtlich ihrer Darst., Wir- 
kungsweise u. Haltbarkeit besehrieben. (Dtsch. Parfiimerieztg. 15. 321— 23.

Karl Braun, Die Bedeutung der •physikalischen und chemischen KennzaJilen der 
Fette und Ole. E s  werden die zur Bcurteilung von Fetten u. Olen fiir die Seifenfabiilcation 
angewendeten Best.-Methoden der physikal. Kennzahlen, wio D ., Drehungsyermógen, 
Titer, Lichtbrechungsyermógen, Flammpunkt, Viscositiit, Tropfpunkt, F . u. E . be- 
schrieben, ferner dio dem gleichen Zwecke dienenden chenl. Methoden, w ie SZ., VZ., 
EZ., HEIIN ER sehe Z ah l, REICHERT-M EISZL-Zalll, R oLEN SK E-Zahl, JZ., N o r m a n n - 
sche Hydroxylzahl, Best. der Verseifbarkeit u. Best. des Unverseifbarcn. (Dtsch. 
Parfiimerieztg. 14. 555— 57. 1928.) E l l m e r .

Ernest J. Parry, Olivenól. Vf. halfc dio Priifung yon Oliyenól unter der Ultra- 
lampe fiir wertlos u. irrefiihrend. Eine Fluorescenz kann auch bei den besten ge- 
prefiten Olen eintreton, wenn dieselben zur Entsiiuerung raffiniert wurden, sie ist an 
sich kein Zeichen yon Minderwertigkoit. (Chemist and Druggist 111. 92. 20/7.) Gd.

A. Andersen und E. Nightingale, Priifung auf Y itam in A  in  Margarine, Bulter 
und aiideren Fett-Nahrungsmitteln. Gefunden wurde, daB die SbCl3-Probe sich zur 
colorimetr. Vitaniin-A-Best. in  Fetten eignet, wenn man sie auf das unter besonderen 
VorsichtsmaBregeln dargestellto Unyerseifbare anwendet. Zur Erzielung einer gleichen 
Fiirbung betrug dio Verdiinnung beim Unyerseifbaren aus Lebertran 1 000 000, 
Medizinal-Lebertran selbst 1950, Butter 25—60, Vitaminmargarine 52—65. In  ge- 
wóhnlicher Pflanzenmargarino wurde kein Vitamin A nachgewiesen, in Oleomargarine 
nur Spuren. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. T  139— 40. 14/6.) G r o s z f e l d .

Alph. Steger und H. W. Scheffers, Die Trennung der flussigen und festen  
Fettsauren nach der Twitchellmethode. Die zahlreichen Methoden zur Trennung von  
festen u. fl. Fettsauren, die zum groBen Teil auf der yerschiedenen Lóślichkeit der Salze 
in  A ., A ., Bzl. usw. beruhen, haben sich in  der Mehrzahl fiir die prakt. Anwendung 
ais unbrauchbar erwiesen. Nach der Methode von M e ig e n  u. N e u b e r g e r  (C. 1923-
IV. 298), die die Thallosalze der Fettsauren zur Isolierung benutzten, konnten Vff. aus 
bekannten Mischungen yon Stearin- u. Olsiiure erstere nur mit einiger Schwierigkeit 
bestimmen, wahrend die Isolierung der Olsiiure aus dem Filtrat gar nicht yersucht 
wurde, da die lange Filtrationsdauer die Methode fiir schnelle Bestimmungen un- 
geeignet machte. Am geeignetsten zur Trennung erwies sich die Methode yon T w it - 
CHELL (C. 1921. IV. 1041), bei der folgendermaBen yerfahren wurde: Das eingewogene 
Gemisch der Fettsauren (m it einem Mindestgeh. yon 1 — 1,5 g festen Sauren) wurde 
in 95°/0ig. A.-Lsg. (D . 1 4 '8 0,8141) zum Sieden erhitzt u. dann eine sd. Lsg. von 1,5 g 
Pb-Acetat zugegeben. Das Gemisch wurde kurze Zeit gekocht, abgekiihlt u. iiber 
Nacht bei 15° stehen gelassen. Der Nd. wurde abfiltriert (durch Absaugen m it einem  
Pt-Konus), m it 95%ig. A. gewaschen u. darauf von neuem m it 100 ccm 95% ig. A. 
u. 0,5 ccm Eg. durch Kochen in  Lsg. gebracht. Nach Abkiihlen, Filtrieren u. Waschen 
mit A. wurde der N d. m it A. in ein Becherglas gespiilt u. zur Zers. der Pb-Salze mit 
yerd. H N 0 3 behandelt. Nach Auswaschen der A.-Schicht im Scheidetrichter mit 
dest. W. bis zur neutralen Rk., Abdampfen u. Trocknen im Exsiccator lieBen sich  
die festen Fettsauren bestimmen. Aus den yereinigten alkoh. Filtraten konnten 
nach Abdampfen des A., Aufnehmen des Riiekstandes in A. u. Zers. m it HNOs die 
fl. Fettsauren erhalten werden. — Diese Methode, die an Stelle des A. nach der Methode 
von V a r r e n t r a p  A. zur Trennung der Pb-Salze yerwendete, besaB neben dem Vor- 
zug, daB anstatt der aus wss. Lsg. gefallten, schwierig zu ycrarbeitenden Pb-Salze 
die freien Sauren selbst ais Ausgangsmaterial dienten, den Vorteil, daB bei Zusatz 
einer zu geringen Menge Pb-Aeetat zu den Gemischen bei Anwesenheit von yiel fl. 
Fettsauren nur die festen in die Pb-Salze iibergefuhrt wurden u. die freien fl. Sauren 
in  Lsg. blieben. Zur Priifung der Methode wurde eine Anzahl von bekannten Ge
mischen aus reiner Olsiiure einerseits in Stearin-, Palmitinsaure, Gemischen beider 
u. Elaidinsdure andererseits hergestellt; weiter wurden Gemisehe yon Stearinsaure

Mai. 279—80. Juni.) E l l m e r .

25/7.) H . H e l l e r .



1362 Hxvm. F a se b - tj. Sp ik n s t o f f e : P a p ie r  u s w . 1929. II.

m it ungesatt. Sauren des Leinols untersueht. D ie Resultate waren nur auf einige 
Prozente genau, da die in  geringerer Menge vorhandenen Fettsauren gewóhnlich 
einige Prozent der anderen Fettsauren zuriickhielten. Weiter wurde die Trennung 
stark durch die Natur der festen Fettsauren beeinfluBt. In  Gcmisehen von gesatt. 
Sauren m it Olsaure waren die Sohmelzpunkte die entscheidenden Falctoren. Stearin- 
siiure (F. 69,2°) lieB sich besser abtrennen ais Palmitinsiiure (F. 62,8°) u. letztere 
vollstandiger ais ein Gemisch aus gleichen Teilen Stearin- u. Palmitinsaure. Auf 
der anderen Seite hatte die Natur der fł. Fettsauren eine weniger ausgesprochene 
W rkg.; Olsaure u. die Fettsauren des Leinsamenóls sehienen beinahe dieselben Resul- 
tate zu geben. Bei Anwesenheit von hoher ungesatt. Sauren neigten diese dazu, sich 
ais piast. M. auf dem Boden des GefaBes abzusetzen u. die Trermung dadurch schwieriger 
zu gestalten. Ungesatt. feste Sauren, w ie Elaidinsaure, verkielten sich wie die gesatt. 
Sauren m it niedrigem F ., nur war die Ausbeute geringer. D ie Jodzahlen der ungesatt. 
Fettsauren anderten sich wahrend des Prozesses wenig oder uberhaupt nieht. (Rec. 
Trav. chim. Pays-Bas 46. 402— 08. 1927. Delft, Techn. U niv.) P o e t s c h .

John C. Merrill, Los Angeles und Henry S. Montgomery, Pasadena, Kali- 
fornien, Entfdrbungsmittel fiir Ole u. dgl. Man behandelt Tonerdesilicate m it einer 
Salzlsg., die die chem. Zus. des Silicates nieht verandert, z. B . Al-Sulfat, Alkalibisulfat, 
Borsaure u. dgl. (A. P. 1 716 828 vom 10/8. 1927, ausg. 11/6. 1929.) S c h u t z .

Albert K. Epstein, Chicago, Margarineherslellung. Man stellt eine h. fl. Emulsion 
von Fettstoffen u. W. her, kiihlt bis zum Festwerden ab u. setzt die erhaltene M. einer 
Temp. aus, welche unter ihrem F. liegt, worauf man in einer Buttermaschine u. dgl. 
w. W. in die M. einarbeitet, bis ein butterahnliches Prod. entstanden ist. (A.P. 
1 707 800 vom 8/3. 1926, ausg. 2/4. 1929.) Sc h u t z .

X V in . Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

G. Ł. M. Hellstrom, Holzbehandlung fiir Zellsloffabrikcn. Es wird der Transport 
des Holzes ans dem Forst zur Fabrik, das Entrinden, die Herst. der Hackspane u. das 
Sortieren derselben besproehen. (Paper Trade Journ. 8 8 . Nr. 24. 86— 87.13/6.) B r a u n s .

B. Kolb, Der Erkensator D . li . P . a., eine sieblose JReinigungsschleuder fu r spezifisch 
leichle Schwcbesloffe. Beschreibung der Reinigungsschleuder „Erkensator" fiir Halb- 
u. Ganzstoffe der Papicrfabrikation m it Abbildung des Querschnittes. (Chem. Ap- 
paratur 16. 107— 08. 25/5.) JUNG.

Almeron W. Wickham, Harzleimung. Vf. besprieht die friihere Herst. von  
Harzleim, den Grad der Leimung u. den EinfluB der Hydratation des Stoffes auf die 
Leimung. Harzleim aus Harzen m it niedrigem F. geben eine feine Harz-Al-Fallung, 
so daB man auch m it weniger Harz gute Leimung erzielen kann. W ichtig ist das rich- 
tige Verhaltnis von Harz zu Alaun, u. som it die geeignete [H ‘] zu treffen. (Paper 
Trade Journ. 8 8 . Nr. 24. 94—95. 13/6.) B r a u n s .

A. W. Wickham und R. W. ShaHer, Das Pufferverfahren. Bei dem Puffer- 
verf. wird verhindert, daB durch alkal. reagierende Fiillstoffe eine Entleimung eintritt, 
was durch fortgesetzte Neutralisation u. Koagulation Termieden wird; dadureh wird 
gleichzeitig eine gute Leimung bewirkt. W ichtig is t deshalb die Beibehaltung einer 
gewissen Aciditat, deshalb wird wahrend des ganzen Leimungsvorganges der pn ge- 
messen. Dieser steigt bei Zugabe des Harzleimes auf 7,2, geht bei Zugabe des Alauns 
auf 4,3 zuriick u. steigt dann wieder auf 7,5 nach Zugabe des Fiillstoffes. D ie Vorteile 
des Pufferverf. sind gleiehmaBige Leimung, geringerer Leimverbrauch, gute Blattbldg., 
hohe Festigkeit, gleiehmaBige Farbung u. erhohte Produktion. (Paper Trade Journ. 
8 8 . Nr. 24. 92— 93. 13/6.) , B r a u n s .

— , Einige neue Gedanken uber die Harzleimung. Hinweis auf die Arbeiten von  
W ic k h a m  u . S h a f f e r  (vorst. Reff.). (Pulp Paper Magazine Canada 27. 919— 22.

. 20/6.) _ B r a u n s .
Wilhelm Mang, Anfarbbarkeit und texiile Werligkeił von Kunststide. (Jentgen’s 

artificial Silk Rev, 1. 17— 19. 1928. —  C. 1927. II. 1419.) S u v e r n .
A. Lehner und A. Jaeger, Einflufi von Spannung und Fdllslrecke auf die An- 

farbbarkeit von Yiscoseseide. (Jentgen’s artificial Silk Rev. 1. 3— 5.. 1928. —  C. 1927-
I I .  193.) S u y e r n .
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Albert Sander, Technische Verbesserungen in  der italienischen Kunstseideinduslrie. 
(Jentgen’s artificial Silk Rev. 1. 66— 67, 97. Jan. —  C. 1929- I. 2601.) Su v e r n \

M. Durś, Einflusse auf die Gleidiriiafjigke.it der Beschaffenheit von Kunstseide. 
An einer graph. Darst. der Viscosereifung wird gezeigt, welehen groBen EinfluB die 
Apparatur auf die GleichmaBigkeit des Prod. hat selbst boi einem yerhaltniśmaBig 

: wenig Arbeit erfordernden Pabrikationsverf. (Jentgen’s artificial Silk Rev. 1. 12— 14. 
2 2 . 1928.)  ̂ S u v e r n .

H. Brandenburger, Ober Acetatseide: Die Arbeiten uber Aeetyleellulosen, soweit 
sie fiir Kunstseidegewinnung in Betracht kommen, iiber den Nachweis von Acetat
seide u. ihre Unterscheidung von anderen Kunstseiden sowie iiber die wichtigsten 
Eigg. der Acetatseide sind besprochen. (Jentgen’s artificial Silk R ev. 1. 116— 22. 
April.) S u v e r n .

W. A. Dyes, Produktion, Behandlung und Zukunft der Acetatseide. (Jentgen’s 
artificial Silk Rev. 1. 6 8 — 77, 92. Jan. —  C. 1929. I. 955.) S u v e r n .

Alois Herzog, Ober die Eigenschaften der neuen Acetatseide (Celanese, Milanese, 
Aceta usw.). (Jentgen’s artificial Silk Rev. 1. 6 — 12. 1928. —  C. 1927- I- 1642.) Sij.

Rud. Bernhardt, Mikroskopisch sichtbare Verunrcinigungen der Viscose und 
Viscosekunstseide. (Jentgen’s artificial Silk Rey. 1. 59— 6 6 . Jan. —  C. 1929. I. 
2601.) - _ Su v e r n .

H. Sommer, D ie Bestimmung der mittleren Faserlange und des Stapeldiagramms 
,langfaseriger Gespinste. N a ch  B eschreibung  d e r yersch ied en en  V eiff. zu r B est. d e r  
m ittle re n  F ase rlan g e  u . d e r  A u fs te llu n g  y o n  S tap e ld iag ram m cn , w ie  des V erf. des Aus- 
m essens u . A uszah len s, des H andm eB yerf. n a c h  KUHN, des JoH ANN SENsclien K am m - 
y erf. u . d e r  M ijLLER schen F a sc rb a rtm e th o d e , b e sc h re ib t Vf. V crss., in w iew eit sich  diese 
V erff. z u r  B est. d e r  F ase rlan g e n  in  b esonders d ick en  F aserg eb ild en , w ie  K o rd en - u. 
S treck en b an d e rn , u . in  G esp in sten  m it  besonders groBer F ase rlan g e  o ignen. (M elliands 
T ex tilb e r. 10. 448— 50. J u n i .  B erlin -D ah lem .) B r a u n s .

Otto Alden, Priifmig von ICunstseide, in  der Praxis. (Jentgen’s artificial Silk Rey.
I. 142—43. April. — C. 1929. I. 956.) Su v e r n .

A. Herzog, Eine einfache Einrichtung zum Priifen von Kmistseide im  mikro- 
skopischen Dunkelfelde. (Jentgen’s artificial Silk Rev. 1. 123— 25. April. —  C. 1928.
II. 720.) S u v e r n .

Wilhelm Dischreit, Wie man Cuprammonium- von Viscoseseide unterscheidet.
(Jentgen’s artificial Silk Rev. 1. 125. April. —  C. 1929. I. 2601.) SiiYERN.

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, und G. W. Trobridge, Birmingham,
Wasserdichlmachen von Geweben usw. Die Ruckseite des zu impragnierenden Gewebes 
usw. wird auf eine porose Form oder Unterlage, die erforderlichenfalls luftleer gemacht 
werden kann, gebracht; hierauf bringt man auf die Vorderseito des Stoffes Lsgg. yon 
Stoffen auf, die das Agglomerieren der zur Impragnierung dienenden wss. Dispersionen, 
z. B. von Kautschuk, natiirlichen oder kunstlichen Harzen, erleichtem. Man bringt 
einen Handschuh auf eine Porzellanform, yerbindet das Innere der Form m it einer 
Saugpumpe, taucht zuerst kurze Zeit in eine Lsg. von CaCl2, Alaun, Ameisen- oder 
Essigsaure, liiBt abtropfen, taucht dann in  Kautschukmilcli u. setzt die Saugpumpe 
einige Min. in Tiitigkeit; nach dem Trocknen m rd yulkanisiert. (E. P. 309 391 yom  
9/1. 1928, ausg. 9/5. 1929.) F r a n z .

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. yon: William J. Kelly, Akron, Ohio, 
V. St. A ., Ballonstoffe. Man iiberzieht das Gewebe mit einer Lsg. yon Cellulose- 
xanthogenat u. ftillt dann die Cellulose. Um  die Bldg. yon H 2 S-Blasen zu yerhuten, 
behandelt man jeden Uberzug m it einer schwach angesauerten Lsg. von N a2 S 0 4. 
(A. P. 1691764 yom 23/6.1925, ausg. 13/11. 1928.) F r a n z .

Alox Chemical Corp., New York, Herstellung eines Papierleims durch katalyt. 
Oxydation yon Petroleum-KW-stoffen unter Druck bei 120— 155° zwecks Gewinnung 
schwerer in  dem KW-stoffgemisch unl. organ. Sauren, die in die Alkaliseifen ubergefuhrt 
werden. —  Ein Petroleum-KW-stoffol (36— 40° Be.) wird in Ggw. yon Fe-, Ou- oder 
Mn-Oleat mittels Luft bei 135— 140° unter Druck oxydiert, bis nicht mehr ais 10%) 
insbesondere 4— 5%, schwere organ. Sauren in  dem iibergehenden Oxydationsprod. 
enthalten sind. Diese schweren u. in dem nichtoxyd. Ol unl. Oxydationsprodd. setzen 
sich am Boden des SammelgefaBes ab. Nach dem Abziehen werden diese m it W.-Dampf 
von ca. 150° behandelt, um die Ketone u. W. abzutreiben u. um die Schlammstoffe 
abzuscheiden; die so gereinigten Sauren werden in wasserlósliche Alkaliseifen uber-
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gefiihrt u. dienen ais solche zum Leimen von Papier etc., indem sie dem Papierstoff 
im Holliinder zugesetzt werden. An Hand einer Zeiclinung ist eine Apparatur zur 
Durchftihrung des Verf. beschrieben. (E. P. 309 383 vom 6/10. 1927, ausg. 9/5.
1929.) M. F. M u l l e r .

Arthur Archibald Patrick, Summer H ill (Australien), Herstełlung eines mit 
P yroxylin  uberzogenen Papiers. Das Papier wird zunachst mit Gummilsg. oder binem 
geeigneten Fiillm ittel behandelt, um die Poren zu yerschlieBen; dann wird eine Pyr- 
oxylinlsg. in diinner Schicht auf das Papier gespritzt, u. nach dem Trocknen wird das 
Papier zwischen polierten Metallplatten bei ca. 100° geprefit. Das Papier eignet sich 
ais Druck-, Muster- oder Oberzugspapier. (Aust. P. 11 933/28 vom 24/2. 1928, ausg. 
2 2 / 1 . 1929.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Weichmachen von Papier 
durch Oberziehen desselben m it geschmolzenen KW -stoffen oder Wachs, Harz oder 
Mischungen derselben. Das Papier wird yor dem Uberziehen iiber die Schmelztemp. 
dea KW -stoffs etc. erwarmt u. der UberschuB des tJberzugsmaterials wird mit einem 
Schaber entfernt. (E. P. 310 340 vom 23/4. 1929, Auszug veróff. 19/6. 1929. Prior. 
23/4. 1928.) M. F. Mu l l e r .

British Dyestuffs Corp. Ltd. und Anthony James Hailwood, Manchester, 
Herstełlung von Derivaten der Ligninsulfonsaure. Zu dem Ref. nach F. P. 648728;
C. 1929. I. 2257 is t folgendes nachzutragen: Zur Entfarbung des beim Kochen ron  
Ligninsulfonsaure mit konz. N H 3  unter Druck erhaltenen Prod. werden 15 Teile in  
100 Teilen 4%ig. NaOH gol. u. durch 2-std. Kochen mit 3 Teilen Zn-Staub reduziert. —  
Statt m it N H , kann man mit 18 Teilen NaOH  6  Stdn. erhitzen. —  Man erhalt Prodd., 
die unl. in W., 1. in Alkalien u. A. sind u. die ais Gerbsloffe oder ais Zusatz zu Farb- 
stoffen dienen, dereń Koagulation sie yerhindern. Sie yereinigen sich mit Diazoverbb. 
zu Azofarbstoff en. -—- Venvendet man an Stelle yon 18 Teilen NaOH 36 Teile N a2C 03, 
so erhalt man ein S-haltiges, in  W. 1. Prod., das nicht m it Diazoverbb. kuppelt. (E . P . 
286 808 vom 21/12. 1926, ausg. 5/4. 1928.) N o u v e l .

British Dyestuffs Corp. Ltd. und Anthony James Hailwood, Manchester, 
Herstełlung eines Schutzkolloids, Gerbstoffs etc. aus Sulfiicellulosepech durch Behandlung 
mit NHj-Lsg. unter Druck u. nachfolgende Reinigung m it Siiure. —  36 Teile Sulfit- 
cellulosepech werden in  100 Teilen W. gel. u. nach Zusatz von 50 Teilen konz. wss. 
N H 3 -Lsg. 12 Stdn. im Autoklaven auf 110— 120° erhitzt. Die Lsg. wird duroh Dest. 
von iiberschussiger N H 3 befreit u. zur Trockne eingedampft, oder die rohe Lsg. wird 
angesiluert u. der Nd. filtriert. Nach dem Auswaschen des Nd. m it W. von 80° wird 
derselbe in wss. NEL, oder Alkali gel. u. die Lsg. eingedampft u. getrocknet. Das Prod. 
dient auch ais Dispergierungsmittel. (Schwz. P. 131111 vom 3/10. 1927, ausg. 1/4.
1929. E. Prior. 21/12.1926.) M . F. M u l l e r .

L. C. P. Jardin, Paris, Verfahren und Apjiaratur zur Herstełlung von Viscose aus 
Alkalicellulose in einem Arbeitsgang in  einor mit einem Kuhlmantel yersehenen 
rotierenden Kugeltrommel. Die Alkalicellulose wird duroh ein Mannloch eingefullt, 
wahrend der CS2 u. die Alkalilauge durch Zuleitungen zugefiihrt werden, die mit der 
Trommel durch die hohle Welle in Verb. stehen. D ie Kugeln bestehen aus Blei oder 
anderem geeigneten Materiał. Fernor sind an dio Welle W.-Leitungen u. eine Yakuum- 
absaugleitung, die event. die uberschussigen Fil. absaugfc, angesehlossen. An Hand von  
schemat. Zeichnungen ist das Verf. u. die App. niilier beschrieben. {E. P. 310 495 
vom 12/10. 1928, Auszug yeroff. 19/6. 1929. Prior. 28/4. 1928.) M. F. M u l l e r .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. R h., Herstełlung von Ccllulosehduten aus 
Viscose. (D.R. P. 479 246 K l. 39b yom 14/10.1924, ausg. 29/6. 1929. F . Prior. 
23/11. 1923. —  C. 1925. II. 1827 [F . P. 586 020].) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, iibert. yon: C. Dreyfus, New  York, Herstełlung 
von Cellulosedther entlialtenden tjberzugsmassen. Man yerwendet Celluloseather yon  
niedriger Viscositat, yorzugsweise von 0,1— 5 nach dem Ostwald-Viscosimeter, bei 
Venvendung einer Lsg. von 6  g des Celluloseathers in  100 g Bzl.; zum Vergleich wird 
dio Viscositiit des Glycerins - -  100 gesetztr. Den Celluloseatherlsgg. kann man natiir- 
liohe oder ktinstliche Harze, Weichmachungs- oder Plastizierungsmittel, Lósungsmm., 
Pigmente, Farbstoffe, Fiillmittel u. Stabilisierungsmittel, wie Harnstoff usw. zu- 
setzen. (E. P. 309 951 yom 11/4.1929, Auszug ver5ff. 12/6.1929. Prior. 18/4.
1928.) ' °  F r a n z .
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XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
P. Schlapfer und M. Brunner, Beilrage zur Kenntnis vo?i Verbrennungsvorgangen. 

Vff. weisen auf die Bedeutung der Aufkliirung des Verbrennungsmechanismus fiir 
dio Technik hin. Den Unterss. wurde reines n-Hexan zu Grunde gelegt. D ie Be- 
obachtung von Druck, Temperatur u. Reaktionsprodd. wahrend der langsamen 
Verbrennung werden niedergelegt. Aus der starken H 20-Bildung zu Anfang der 
Rk. schlieBen V f f d a B  die W egoxydation von H 2-Molekulen neben der yorangehenden 
Bldg. von Mol- u. Peroxyden die wichtigstc Primarreaktion darstellt. D ie an- 
gewandten Untersuehungsmethoden werden gegeben, der EinfluB von antioxygenen  
Zusiitzen (Antiklopfmitteln) auf den Verbrennungsablauf erórtert. Der Zusammen- 
hang . zwischen langsamer Verbrennung und Selbstziindung von Brennstoffen wird 
besprochen. (Monats-Bull. Schweiz. Ver. Gas-Wasserfachmiinnern 9. 161— 69. Juni. 
Zurich.) Co n r a d .

W. Paymail und R. V. Wheeler, Brenngeschwindigkeilen und ihre Berechnung. 
Vff. haben auf Grund langjahriger Unterss. ein „Geaetz der Brenngeschwindigkeiten“ 
festgestellt, mittels dessen m it ziemlicher Genauigkeit die Brenngeschwindigkeit von  
G e m i s c h e n  v e r s c h i e d c n e r  b r e n n b a r e r  G a s e  m it Luft erreclinot 
werden kann, falls fur die einzelnen brennbaren Gase die Brenngeschwindigkeit mit 
Luft unter gleichen Bedingungen bekannt ist. Es kommen aber bestinimte Ausnahmen 
vor, besonders wenn 0 2 statt Luft zur Verwendung gelangt, dereń Begriindung u. 
Priifung Zweck der vorliegenden Unterss. ist. Zunachst wurde m it Gemischen von  
67i4, 0 2 u. N  gearbeitet, fiir welche die einschliigigen Verhaltnisse innerhalb gewisser 
Grenzen festgestellt u. die erzielten Ergebnisse dann verallgemeinert werden. (Euel 8 . 
4—9. Jan. Sheffield, U niv., Departm. of Euel Technology.) W o l f f r a m .

Sadao Iki, Elektrische Leitfahigkeit von Kohle bei der Verkokung. I. Elektrische 
Leitfahigkeit von Kohle bei Tieftemperaturverkokung. Anthracit, bituminóse Kohle, 
Braunkohle u. Sagespiine wurden in Hartglas- oder Quarzrohr im  elektr. Ofen unter
sucht. Anthracit leitet schon bei gewohnlicher Temp. D ie Leitfahigkeit stcigt langsam  
von 300°, schnell von 400° an. Dio 3 anderen Unters.-Objekto leiten bei gewohnlicher 
Temp. prakt. nicht, die Leitfahigkeit steigt langsam von 400°, schnell von 500° an. 
Braunkohle von hohem W.-Geh. zoigt bei 100—200° yorubergehend groBe Leitfahig
keit. —  Die Temp., bei der die Leitfahigkeit der Kohle schnell steigt, ist ein wenig hóher 
ais die Erweichungstemp., u. fiillt etwa m it der Temp. zusammen, bei der die Kohle 
Gase entwickelt u. sich blaht. —  D ie Leitfahigkeit der Kohle wahrend der Abkiihlung 
nach der Verkokung hangt vom Grad der Yerkokung, den Eigg. des abgesetzten C, 
dom Aschcngeh. u. anderen Faktoren ab. —  Die so gewonnenen Resultate konnen zur 
Klassifizierung, zur Best. der Zers.-Temp., zur Best. der Eigg. des Kokses usw. heran- 
gezogen werden. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 111 B— 12 B. April. 
Tobata, Department of applied Chemistry Meiji College of Technology, Japan.) N a p h t .

Sadao Iki, Elektrische Leitfahigkeit der Kohle bei der Verkokung. II. Elektrische 
Leitfahigkeit der Kohle bei Uochtemperaturverkohung. (I. vgl. vorst. Ref.) D ie elektr. 
Leitfahigkeit bei Hochtemporaturyerkokung steigt schnell in  2 Stufen, u. zwar von  
400— 500° u. boi 700—800°. D ie erste entspricht der Temp., bei der die Kohle sich zu 
zers. beginnt (Gas- u. Teerentw.), die zweite diirfte die Temp. sein, bei der sich der 
Teer zers. u. die Koksniasse bindet. —  Die Leitfahigkeit von Anthracit steigt relativ 
langsamer an, ais die yon bituminóscr Kohle. Der geringe Unterschied zwischen dieser 
u. Braunkohle diirfte auf Aschengeli., Backfahigkeit u. a. m. zuriickzufuhren sein. —  
Koks wurde durch 7 Min. lange Erhitzung der Kohle auf bzw. 600, 700, 800 u. 900° 
hergestellt. Je hóher dio Verkokungstemp., desto niedriger ist die Temp., wo die Probe 
beginnt, Elektrizitiit zu leiten, aber je hóher die Verkokungstemp., desto niedriger ist 
der Temp.-Koeffizient der Leitfahigkeit. —  Kohle wurde eine bestimmte Zeit auf kon
stantę Tempp. (600,'700, 800, 900°) erhitzt u. die Anderung in  der Leitfahigkeit ge- 
messen. B is 600° ist die Steigernng der Leitfahigkeit sehr gering, wachst aber schnell 
von 700° an. —  Die Befunde sollen zur Kliirung des Mechanismus der Verkokung u. 
zur Unters. von Kohle u. Koks dienen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 
112 B— 13 B. April. Tobata, Department of applied Chemistry Meiji College of Techno
logy, Japan.) NAPHTALI.

K. Ish ibash i, Sticksloffuerbindungen in  der Kohle. Kohle wurde m it Phenol ex- 
trahiert u. der N 2 im Riiokatand u. im Extrakt bestimmt. Der Extrakt betrug 30% 
u. enthielt 20,8% des Gresamtstickstoffs. In den Fraktionen wurde dann der duroh

XI. 2. 88
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therm. Dissoziation ais N H 3  fltichtige N 2 bestimmt. Da sich im  Extrakt hauptsachlich 
die Bestandteilc der bas. Kórper im Teer befinden, nimmt Vf. an, daB der N 2 im Riick- 
stand fiir die N H 3-Bldg. yerantwortlich ist. (Journ. Fuel Soc. Japan 8 . 64— 65. Mai.

George Stanley Scott, Prufungen der Waschmoglichkeit von Kohlen ais Richt- 
linien fiir die wirlscliafllichen Grenzen der Kóhlenwasche. Fiir die Horst. von Hoch- 
ofenkoks ais Beispiel werden die wirtschaitlichen Grenzen fiir die Herabsetzung der 
Aschen- u. S-Gehh. durch entspreehend waitgehende Waschung der Steinkohlen sowie 
ihre mechan. Aufbereitung unter graph. Darst. der einschlagigen Verlialtnisse erórtert u. 
ldargestellt. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1 9 2 9 . No. 159.

Julien Pieters, Fortschritte bei der Herstellung von Gieflereikoks durch ein neues 
System zur Kohlenverkokang. W ah re n d  T ief- bzw . H o ch tem p .-V erk o k u n g  bei e tw a  
550 bzw . 950° erfo lg t, s te ig t d ie  E rw arm u n g  bei dem  n eu en  PiETER S-V erf, a llm ah lich  
v o n  e tw a  20° au f 800—950°, je  n a c h  d e r h e rzu ste llen d en  K o k sso rte , w obei d ie  K ohle  
a llm ah lich  d ie  e inzelnen  T em p.-B ereiche  du ro h w an d o rt. Vf. sc h ild e rt d ie  p liysikal. 
G ru n d lag en  fiir  das  neu e  V erf., d en  w ah ren d  de r D est. au f d ie  K o h le  au sg e iib ten  D ruck , 
d e n  D est.-V erlau f, d as B aekyerm ogen , d ie  c lia ra k te r is t. E igg . d es n eu en  Ofens u . V erf., 
d ie  t jb e rleg e n lie it d u rc h  G ew innung  des K o k s in  e in e r b es tim m ten  StiickgroB e, d ie 
B a u a r t  des O fens u . d ie  B etrieb sv o rg an g e , sow ie d ie  e rz ie lten  p ra k t.  E rgebn isse , end lich  
d ie  fiir  b itu m in o se  K o h le  erfo rderlic lie  S o n d erb ehand lung . (P roceed . I n t .  Conf. b itu m . 
Coal 1 9 2 8 .1 1 .707—25. P ittsb u rg li,P a .,C A R N E G lE  I n s t i tu te  of T echnology .) W o l f f r a m .

Ernst Weise, Die koniinuierlich arbeitende Teerdeslillalion nach Reiclimann. 
Beschreibung m it Abbildungen. (Asplialt u. Tcer 2 9 . 620—21. 4/6. Sehwerto 
[Ruhr].) N a p h t a l i .

W. Bertelsmann, Die Entwicklung der Leuchtgasinduslrie vom chemisclien Stand- 
punkt aus. tlbcrsicht iiber die Entw. der Steinkohlen-, Ol- u. Wassergaserzeugung u. 
der Gasreinigung. Besehaffenheit u. Zus. des Stadtgases friiher u. nach den „Krumm- 
hiibler Richtlinien". Bedeutung u. Gestaltung der Industrie der Nebonerzeugnisse. 
Parallelitat yon Gaswerken u. Kokereien. Zu erstrebendes Ziel der Gasindustrie: 
Restlose Vergasung der Rohstoffe ohne Nebenerzeugnisse, da die WE. im  Gas am 
besten bezalilt wird, unter Herst. eines CO-freien u. daher ungiftigen Gases von  
4300 kgcal/cbm. (Ztsehr. angew. Chem. 42 . 753— 57. 20/7. Berliner Stadt. Gas- 
werke A.-G.) W o l f f r a m .

J. E. Spindle, Erfalirungen bei der Gaslrocknung zu Grand Rapids. Belastung 
des Verbrauchsgases mit W.-Dampf, TaupunJct u. grundlegende Tempp. Art der 
Troeknung des Gases, d. i. der Entfernung des W.-Dampfs, —  Verwendung hygroskop. 
Sole —  in dor neuen Anlage zu Grand Rapids, Beschreibung der Apparatur, techn. u. 
wirtschaftliche Ergebnisse, auch in  graph. Darst., Wrkg. der Troeknung auf das Ver- 
teilungssystom. (Gas Age-Record 64 . 39— 43. 13/7. Grand Rapids Gas Light 
Comp.) W o l f f r a m .

Gerhard Lorenzen, Enlschweflung von Gasen und Nutzbarmachung des Schu-efels. 
Bemerkungen iiber den derzeitigen Stand der Frage. t lb e r s ic h t  iib e r  d ie  Verff. zur E n t 
fe rn u n g  des H 2S au s d em  G ase ohne  u . m it  V e rw ertu n g  des S sow ie u n te r  G ew innung 
restlos verk au fsfiih ig e r Prodd., W irtschaftlichkeit. Kombination d e r  G ew innung  
v o n  S u . N H 3 u n te r  F o r tfa ll  des  B ezugs v o n  H 2 S 0 4, w enn  d ie  G ehh. a n  beiden e tw a  1: 1 
s in d . ( B u r k h e i s e r ,  F e l d ,  I .  G. F a rb e n in d u s tr ie , B a h r ,  E n g e l h a r d t ,  K o p p e r s -C o . ,  
G l u u d  u . S t i l l ,  F i s c h e r ,  , ,P h y lo x “ -V erf.). B esch re ib u n g  des n eu en  V erf. v o n  
P e t i t  zur Grewinnung v o n  re in em  S m itte ls  A lk a licarb o n a t-L sg . u n te r  Austausch 
v o n  C 0 2 u . H 2 S. (Z tseh r. angew . C hem . 4 2 . 768— 73. 20/7. B o ch u m , D r . C. OTTO &
Com p. G. m . b. H .) WOLFFRAM.

Otto Krebs, Ober Naphthalingewinnung und -reinigung. Vf. erortert die Siittigungs-
verhaltnisse von C10H 8 im Gas bei yerschiedenen Tempp. unter graph. Darst. u. 
beschreibt dann die Gewinnung von Roh-Naphthalin aus dem Steinkohlenteer sowie 
die Reinigung. D ie groflen techn. u. wirtsehaftlichen Vorziige eines kontinuierlich 
arbeitenden Blasenbetriebes, die dabei verwendete Apparatur u. die Arbeitsweise 
werden eingehend gesehildert. (Teer u. Bitumen 2 7 - 254-—58. 20/5. Essen (Ruhr].) W o.

D. W. Parkes, Die Verwerlung von Ammoniakwdssern. D ie Aufarbeitung der 
Ammoniakwasser yon Koksófen u. Hoi izontalretorten m ittels aktiyierter Kohle unter 
Wiedergewinnung yon Phenolen u. die Gewinnung von Brenzeatechin aus den Am- 
moniakwassern von Yertikalretorten u. Tieftemperaturfll, durch Fallung mittels eines

Imp. Fuel Research Inst.) E n s z l in .

3— 13. Jan. Wilkes-Barre, Pa.) W o l f f r a m .



1929. II. H mx. B r e n n s t o f f e ;  T e e r d e s t i l l a t i o n  u sw . 1367

Metallsalzes u. die Vcrwendung des Brerzcatechins zur Herst. wertvoller Verbb. wird 
geschildert. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. T  81— 86. 19/4.) JUNG.

JohnKeillor, Die selbsttdtig arbeitende Wassergasanlage zu Vancouver. Beschreibung 
der Apparatur u. Arboitswcise der yon H u m p h r e y s  & Gl a s g o w , Ltd., London, zu 
Vancouver neu erbauten Wassergasanlage der B r i t i s h  C o l u m b i a  E l e c t r i c  
P o w  e r & G a s  C o m p a n y ,  Ltd., m it automat. Entschlackung, Abhitzekessel u. 
yóllig selbsttatiger Umschaltung auf die in regelmaBigem Turnus wechselnden Arbeits- 
yorgange, die bei Sfcórung der Stromzufuhr auch von Hand erfolgen kann. (Gas Age- 
Record 64. 5— 6 . 12. 6/7. Vancouver, B. C.) W o l f f r a m .

J. Bronn, Zerlegung der Koksofengase und Ausnutzung ilirer Einzelbestandteile. 
Auf Grund eingehender Unterss. gibt Vf. die Zus. der Koksofengase, wie sie wahrend 
der 20-std. Garungszeit wechselt, u. im Durchschnitt, auch in graph. Form, wieder u. 
erórtert das Verh. der einzelnen Bcstandteile bei Tiefkiihlung bzgl. ihrer Verfliissigungs- 
u. Erstarrungstempp. Ergebnisso der Zerlegung in  dio einzelnen Komponenten mittels 
C 02 -Schnee-A.-Gemisch u . fl. Luft. Beschreibung des m it fl. N  ais Kiilte-Fl. arbei- 
tenden App. von L in d e  bei der C o n c o r d i a  - B e r g b a u -  A. - G.  Verwendung 
des gewonnenen H 2 fiir die N H 3-S y n th esc  nach H a b e r , dio Fetthartung nacliNORMANN 
u. das BERGIUS-Verf. Verss. zur Verwertung der spezif. Eigg. von CH, u. C2H, d u rc h  
Polymerisation, Cracken usw. unter Gewinnung hochwertiger Schmierólc, Herst. von A., 
Verweudung ais Triebstoff usw. Zukunftsaufgaben u. -aussichten. (Ztsehr. angew. 
Chem. 42. 760— 68. 20/7. Berlin-Charlottenburg.) W o l f f r a m .

P. Schuftan, Beilrdge zur Kenntnis des Koksofengases. NO, im Koksofengas 
durch m-Phenylendiamin colorimetr. direkt nachweisbar, Beschreibung der Best. —  
Feststellung von NO ais sehr bestandigem Hauptanteil der N-Oxyde durch teilweiso 
Umwandlung in N 0 2 m ittels 0 2 -Bcimischung. Umsetzungsgrad aus Oa-Konz. u. 
Rk.-Daucr berechenbar (Korrekturkurve), da Parallelbcstst. des NO ais N H :, nach 
Hydrierung iiber Cu die Giiltigkeit der Rk.-Geschwindigkeitskonstanten nach B o d e n - 
STEIN, auch fiir die minimalen NO-Konzz., ergaben. AlsUrsprung dcsNO-Geh. wurdo 
durch zu starkę Saugung wahrend der Verkokung beigemischtes Rauchgas ermittelt. 
Die Bldg. komplcxcr Fe-Salze aus NO, FeS u. Alkalien (R oussiN sche Salze) wurdo 
beobachtet. (Ztsehr. angew. Chem. 42. 757— 60. 20/7. Hóllriegelskreuth bei Mun- 
chen.) _ W o l f f r a m .

Fritz Frank, Gas aus Braunkohle. Vf. erganzt die Angaben von B u b e  (C. 1928.
II. 1408) iiber die Herst. yon den „Krummhiibler Richtlinien" entsprechendem Ge- 
brauchsgas aus Braunkohle u. beschreibt seine Sehwclverss. in dieser Richtung, dereń 
Anordnung u. Apparatur beim Spiilen m it C 02 u. m it synthet. erzeugtem W.-Dampf, 
sowie iiber elektrostat. Entleerung der Schwelgase. Bei angemessener Vortrocknung 
kann Braunkohle in verschiedenen Ofensystemen mittlerer Abmessung je Heizflachen- 
einheit auBerst schnell entgast u. durch Uberleiten der Dest.-Prodd. iiber gliihenden 
Koks techn. u. wirtschaftlieh ein geeignetes Gebrauchsgas erzielt werden, zu lósen 
ist nur noch die Umsetzung von CO in CH, zwecks Entgiftung. Graph. Darst. der 
Schwelverss. ohne Crackung u. zum Cracken yon Teerdampfen durch tlberleiten iiber 
erhitzten Grudekolcs. (Ztsehr. angew. Chem. 42. 773— 76. 20/7. Berlin.) W o l f f r a m .

Richard Kiflling, Die Erddlindusłrie im  Jahre 1928. Fortschrittsbericht. (Erdól 
u. Teer. 5. 275— 76. 299—300. 322— 24. 345—50. 5/7. Bremcn.) N a p i it a l i .

A. Weinfeld, Neue Theorien uber die Bildung von ErdóllagerstaUen in  Verbindung 
mit der Unverwdsserlichlceit derselben. Vf. geht von der These aus: Dio WW. der Erdól- 
lager sind WW., denen das Erdól seine Entstehung yerdankt, u. in dencn es gebildet 
wurde, m it anderen Worten: „Fossiles Mutterwasser des Erdóls“, u. erórtert danach 
den genet. Zusammcnhang zwisehen Salz u. Erdól, die primare Lagerung des Erdóls 
u. der Gase, u. behauptet die Unmóglichkeit einer Verwasserung der Erdóllager durch 
Bohrungen in Theorie u. Praxis. Einzelheiten im Origlnal. (Allg. Ósterreich. Chem. 
u. Techn.-Ztg. '47. Internationale Ztsehr. f. Bohrtechnik usw. 37. 83—89. 93—96. 
15/5. Bukarest.) N a p h t a l i .

E. Mc Kenzie Taylor, Die austauschbaren Basen in  Schiefern und Tonen, die 
pclroleumfuhrende Schichlen ilbcrlagern. (Vgl. C. 1928. II. 205. 336.) D ie pH-Werlo 
yon Sanden aus Trinidad, Mexico u. dem ElsaB zeigen an, daB der yorherrsehende 
Tontyp Na-Ton ist. D ie Resultate der Best. der austauschbaren Basen zeigen, daB 
der Betrag an austauschbarem Na betrachtlich groBer ais der an austausehbarcm Ca 
ist. —  D ie untersuchten Schiefer unterlagen zuerst einem Basenaustausch m it Lsgg. 
von NaCl, u. der so gebildete Na-Ton wurde nachher in  frischem W. hydrolysiert. D ie
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erhaltenen Besultate stiitzen die Annabme, daB die Schiefer, die petroleumfiihrende 
Schichton iiberlagern, durch die Ggw. yon Na-Ton bei der Hydrolyse charakterisiert 
■werden, ebenso wie die friiher gemachte Annahme einer móglichen Beziphung zwischen 
Basenaustausch u. Entstehung des Erdóls. (Journ. Inst. Petroleum Teehnologists 15. 
207— 10. April.) N a p h t a ł i .

J. S. Parker und C. A. P. Southwell, Die chemische Untersuchung des Wassers 
aus Trinidadbrunnen und ihre geologische und wirlschaftliche Bedeutung. D ie chem. 
Unters. der Eigg. von Salzwassern aus olproduzierenden Schichten gestattet
I. Schiitzung der wahrseheinlichen Horizonte u. danach Aufstellung von Bohrpro- 
grammen, 2. kann der Vergleich von Salzwassern dort, wo Leitfossilien oder charakte- 
rist. Gestcinsarten fehlen, die Deutung der unterird. Struktur erleichtern, 3. liiBt sich 
die Quelle des in  eine Sondo einbrechendcn Salzwassers ermitteln, 4. kann die Ver- 
teilung ahnlicher W.-Typen zur Aufklarung der Ausdehnung u. Richtung poroser 
Sandmassen herangezogen werden, so daB genauere Aufschliisse iiber Olakkumulation 
erhalten werden. D ie Unters.-Verff. werden eingehend beschrieben. AuBer den ub- 
lichon Mineralbestandteilen wird nach besonderem Verf. auf Jod gepriift u. die yon  
naphthensauren Salzen oder anderen organ. Verbb. herriihrende Farbę u. das spezif. 
Gewicht zur yergleichenden Unters. herangezogen. Die erhaltenen Resultate werden in 
besonderer Weise auf Karten eingetragen. —  Bzgl. aller Einzelheiten der sehr umfang- 
reichen Unters. u. der daraus gezogenen geolog. Schlusse muB auf das Original ver- 
wiesen werden. (Journ. Inst. Petroleum Teehnologists 15. 138— 82. April.) N a p h t a ł i .

Ernst Schlenker, Bohrpasten. Kennzeichnung der hauptsachlichen Qualitats- 
mangel. Besonders zu beachten ist, daB die Pastcn im Gebrauch nicht zu stark schaumen. 
Es beruht dies fast stets auf zu hohem Seifengehalt. Dieser darf andererseits nicht 
zu klcin sein, damit die Metallstiicke nicht iiberrasch rosten. Versuchsvorschriften. 
(Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 351— 52. 17/7.) H . H e l l e r .

Robert L. Mond, Die Metallcarbonyle. Vf. gibt eine zusammenfassende Uber- 
sicht iiber die Arbeiten yon L u d w ig  M o n d  u . dessen Mitarbeitern ( L a n g e r ,  Q u in c k e ,  

/ R e c k l i n g h a u s e n ,  B l o o m e r ,  R . L . M o n d , C o w a p , H i r t z ,  G o l d s c h m id t ,  W a l l i s )  
'  auf denl Gcbiete der Metallcarbonyle. Nach einer histor. Einleitung werden die Verff. 

zur Gewinnung u. die Eigg. der Carbonylo von N i, Fe , Co, Mo, Ru, Cr, W  beschrieben 
u. die Konst. der ersten 3 erortert. Es folgt eino m it Abbildungen yersehene Schilderung 
der tcchn. Gewinnung yon N i durch die M o n d  N i c k e l  C o m p a n y  in Clydach 
u. der teebn. Anwendung yon F e-N i-L eg ieru n g en  u. anderen Ni-Metallprodd. SchlieB- 
lich wird auf die Verwendung der Carbonylo fiir Anlildopfzwccke u. andere Verwertungs- 
móglichkeiten, Herst. von Spiegeln, Katalyse usw., eingegangen. Ausfuhrliche Lite- 
raturzusammenstellung. (Chim. et Ind. 21. 681— 700. 937—40. M ai.) N a p h t a ł i .

G. E. Salkvist, Interpretation der Sćhachtgasanalyse. Es wird gezeigt, wie man 
durch Best. der Gehh. an Ć 0 2 u. 0 2 in  dem Abzugsgas aus der Verbrennung die Mangel 
der Brennstoffausnutzung in  CO berechncn kann. Ist die Analyse des Brennstoffs 
bekannt, so kann leieht ein Diagramm gezeichnet werden, das die CO-% abzulesen 
gestattet. Man muB zu diesem Zweck sich berechnen, w ieviel ° / 0 C 02 bei yollstandiger 
Verbrennimg u. w ieyiel ° / 0 CO bei Verbrennung auf CO entstehen konnen. (Blast 
Furnaee Steel Plant 17. 1055— 57. Juli.) W i l k e .

Masakiehi Mizuta, Beslimmung des Gesamlschwefels im  Transformatorenol. Der
S-Goh. eines Transformatorenoles wurde nacb 5 Vorff. ermittelt. I. N H ,N O n 4- MgO,
II. N a2C 0 3 +  MgO. III. rauehende HNOs +  MgO, IV. konz. HNO-, +  Br, u. dann
N a2C 03 in tlbersehuB, V. O, in  der Calorimeterbombe. Dabei wurden bzw. 0,081,
0,106, 0,082, 0,120 u. 0,123% S gefunden. so daB Verf. IV  u. V event. auch II be- 
friedigende Resultate geben. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 97 B. April. 
Nihon Petroleum Co.) NAPHTAŁI.

August Noll, Quantitative Untersuchung von Gemischen aus Benzin, Benzol und 
Spiritus. In  einer groBen Anzahl von Verss. wurden die gunstigsten Bedingungen 
fiir die ąuantitatiyo Unters. von Bzn.-Bzl.- u. Spiritusgemischen festgestellt. Es wurde 
einerseits die Methode der Sulfurierung, andrerseits dio Methode der Nitrierung 
studiert u. diejenigen Sauremengen ermittelt, die notwendig sind, um eine vollstandigo 
Sulfurierung bzw. Nitrierung des Bzl. zu erreichen. (Seifensieder-Ztg. 56. Chem.- 
teehn. Fabrikant 65— 67, 69— 70. 9/5.) S c h w a r z k o p f .

Hans O. Schundler, Madison, Willis H. Botsford, New York und Archimedes 
J. James, New York, iibert. von: Thomas A. W. Dwyer, Passaic, N ew  Jersey,



1929. II. HXII. B r e n n s t o e f e ;  T e e r d e s t i l l a t i o n  u s w . 1369

V. St. A ., Deslillation von festen Brennstoffen. D ie D est. yon Kohle, Olschiefer oder 
Holz erfolgt in  rotierenden Retorten von der Form eines Kegelstumpfes, yon denen 3 
zu einer Einheit yerbunden sind, so daB das zu destillierende Materiał diese der Reihe 
nach durohwandert. Dabei wird N 2 oder ein Ar2-haltiges Gas, z. B. Luft, hindurch- 
geleitet. In  der 1., auf 750° F. erhitzten Retorte werden Olefine, in der 2., auf 900° F. 
erhitzten Naphthene, Polymethylene u. dgl. entwickelt, m it denen der N 2 unter Bldg. 
yon IIexamethylena»iin u. dgl. reagierfc. In der 3., auf 1250° F. erhitzten Retorte 
werden Stoffe der aromat. Reihe, z. B. Pyridine u. verschiedene Glieder der A nilin- 
u. Chinolinreihe gebildet. (A. P. 1 703 419 vom 20/1.1926, ausg. 26/2.1929.) D e r s i n .

J. A. Montgomerie, Glasgow, Bituminose Emulsionen. Zwecks Erhóhung der 
Benetzungsfahigkeit, des Durchdringungsyermógens u. der Verteilbarkeit wss. Em ul
sionen von mexikan. Asphalt u. iihnlichen Petrolcumerzeugnissen wird diesen eine 
geringe Menge eines laurinsauren Salzes in Substanz oder in Lsg. zugesetzt. (E. P. 
3 0 5  7 1 6  vom 11/11. 1927, ausg. 7/3. 1929.) K u h l i n g .

Clement Alfred Hack, Melbourne (Australien), Herstellung von bituminosen 
Emulsionen aus Asphalt, insbesondere mexikan. Asphalt oder Erdólruclcstanden, unter 
Verwendung einer Emulsion, aus neutralen Glyceriden u. wss. Alkalicarbonatlsgg. 
hergestellt, ais Emulgierungsmittel. —  Z. B. werden 50— 60 Teile Asphalt auf 120 bis 
130° erhitzt u. unter lebhaftem Riihren in eine wss. Emulsion, aus 1,5 Teilen Knochen- 
fett, 40 Teilen W. u. 2,5— 3 Teilen K 2C0 3 hergestellt, von 70— 80° eingetragen. Es 
entsteht eine bestandige Emulsion, die insbesondere zum Besprengen yon StraBen etc. 
geeignet ist. (Aust. P. 13 805 /28  yom 12/6. 1928, ausg. 22/1. 1929.) M. F. M u l l e r .

Kohlenyeredelung Akt.-Ges., Deutschland, Destillation und Spaltung von Olen 
und Teeren. D ie Ausgangsstoffe werden durch Auftropfen auf sich drehende Scheibcn 
zerstaubt, wahrend ein h. Gas, z. B. W.-Dampf, in die Kammer eingeleitet wird. Die 
yerdampftcn Anteile werden mittels einer Pumpo durch eine Uberhitzerschlango 
wieder von unten in die Dest.-Blase eingefuhrt. Von Zeit zu Zeit wird ein Teil der Spalt- 
prodd. aus dem Kreislauf durch einen Kiihler abgeleitet. Ais Heizgas eignen sich be
sonders / / 2-haltige Gase, z. B. Wassergas, ferner kann man in  Ggw. yon Kataly- 
satoren m it hydrierender Wrkg. u. unter Druck arbeiten. Durch das Verf. soli bei 
der spaltenden Dest. jede Kohleabscheidung yermieden werden. D ie nicht umgesetzten 
Stoffe werden aus der Dest.-Blase am Boden abgezogen. (F. P. 657120 yom 6/7.
1928, ausg. 17/5. 1929. D. Prior. 6/7. 1927.) D e r s i n .

Wolf Johannes Muller, Wicn, Entgiflung von Leuchlgas oder von aus Dcslillalions- 
gas und Wassergas bestehendem Mischgas. Das CO des Gases soli in fiir Generatorgas 
oder Wassergas bekannter Weise an Fe-Oxydkontakten oder gemischten Oxydkontakten 
mittels JF.-Dampf in  I i2 u. C 02 iibergefiihrt werden u. das C 02 soli aus dem Gas durch 
Berieselung m it K 2C 03-Lsg. unter Bldg. yon Bicarbonat entfernt werden. Ein Teil 
der bei der Regenerierung der Bicarbonatlsg. erhaltenen C 0 2 soli in die Leuchtgas- 
retorten geblasen worden, um eine bessere Ausbeute zu orzielen. (Oe. P. 113 333 
yom 16/4. 1927, ausg. 25/5. 1929.) D e r s i n .

Josef Gyorki und Stefan Balint, Budapest, Entfernung von Kohlensaure und 
Schwefelwasserstoff aus industriellen Gasen. (Oe. P. 113 684 yom 14/10.1927, ausg. 
25/6. 1929. Ung. Prior. 4/12. 1926. —  C. 1928. II. 1845 [D . R. P. 464822].) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Gustav Egloff und Harry 
P. Benner, Chicago, V. St. A ., Cracken von wajirigen Eohpetroleutmmulsionen. D as
Ol wird auf Cracktemp. erhitzt, die Dampfe gelangen in die m it einem Dephlegmator 
yersehene Verdampfungskammer u. yon  dem Dephlegmator in Kondensatoren. Dio 
Kondensation wird so yorgenommen, daB die Schweróle in einem iiber die Siedetemp. 
des W. erhitzten Kiihler (375 °F.) kondensiert u. in  m it k. W. gekiihlten Kuhlern dio 
leicht sd. KW-stoffe u. das begleitende W. verfliissigt werden. Dadurch soli die Bc- 
riihrung der liochsd. Anteile m it W ., wodurch erneut Emulsionen entstehen wiirden, 
yermieden werden. (A. P. 1 703 103 vom 1/9. 1920, ausg. 26/2. 1929.) D e r s i n .

Minerał Akt.-Ges., Brig, Schweiz, Kiinstlicher kautschukarliger Asphalt. Vul- 
kanisierte, nicht bituminóse Stoffe, wie Ole oder Kautscliuk, werden m it zweckmaflig 
Schwefel enthaltenden, bituminosen Stoffen, wie Pech, Asphalt u. dgl., gegebenenfalls 
unter Zusatz eines Lósungsm. fiir yulkanisiertes Ol, wie C2HC13, gemischt. Die 
Mischungen konnen ais GuB- oder VorguBasphalt benutzt oder in  Asphaltpulyer yer- 
wandelt werden. (Schwz. P. 127 974 yom  15/3. 1927, ausg. 1/11. 1928. Ung. Prior. 
19/11. 1926.) K u h l in g .
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Steel Bros. & Co. Ltd., London, ubert. von: D. Armstrong und G. C. G. Dobbie, 
Indo-Burma Petroleum Co., Seikkyi Refinery, Rangoon, Burma, Schwitzen von 
Paraffin. D ie Vorr. besteht aus einem Kasten m it Rohrschlange u. einem Zwischen- 
boden aus Drahtgeflceht iiber dem etwas gewolbten Boden. — Der Kasten wird bis 
zum Zwischenboden m it W. gefullt, geschmolzenes P araffin  aufgeleitet, bis der Kasten  
gcfullt is t u. k. W. durcli die Schlange geleitet, bis das Paraffin  zu erstarren beginnt. 
Darauf wird das W. abgelassen u. die Raumtemp. erhoht. Naoh Beendigung des 
Sehwitzprozesses wird der Paraffinkuchen m it Dampf ausgeschmolzen. (E. P. 303 812 
yom 8/7. 1927, ausg. 7/2. 1929.) D e r s i N.

Deutsche Werft Akt.-Ges., Hamburg, Reinigung von Olen. Zur Befreiung von  
feinen, suspendierten W.-Tropfchen laBt man das Ol in einer Vorr. in diinner Sobieht 
eine geneigte Wand hinunterflieBen. Dadurch yereinigen sieh die feinen Trijpfchen 
zu groBeren, die sieh am Boden der Vorr. absetzen u. von dort abgelassen werden 
konnen. (E. P /308752 vom 21/6. 1928, Auszug veróff. 23/5. 1929. Prior. 29/3.) D e r s .

Ludwig Bachrich, Wien, Trocknen von Holz. Zu dem Ref. nach F. P. 642 583;
C. 1929. I. 180 ist folgendes nachzutragen: Das Trocknen durch Erhitzen des Holzes 
in  der Trockenkammer wird unter dazwischenliegendem Abkiihlenlassen mehrmals 
in  der Weise vorgenommen, daB jedesmal die spater bcnutzte Temp. etwas hoher ist 
ais die beim yorhergehenden Troclmen. Man beginnt z. B. bei etwa 80°, laBt hierbei 
langsam Luft durch die Trockenkammer streiehen u. innerhalb insgesamt 24 Stdn. 
abkufSen. Hierauf wird auf 90° erwarmt usw. (Schwz. P. 131 633 vom 17/10. 1927, 
ausg. 16/5. 1929. Oe. Prior. 20/10. 1926.) A l t p e t e r .

Charles Goodall, Tutbury, Stafford, Engl., Trocknen, Impragnieren u. dgl. von 
Bauliolz. Man umgibt das Holz seitwarts m it Stahlbandern o. dgl., worauf ein dehn- 
bares Polster, Diaphragma o. dgl. uber dio Schneiden der Bander gelegt wird. Man 
bringt dann in dem Holz Locher an, in  die eine geeignete trocknende oder konsenderende 
Fl. gepreBt wird. (E. P. 308102 vom  24/4. 1928, ausg. 11/4. 1929.) S c h u t z .

Heinrich K reill, Deutschland, Schulz von Holz, Metallen u. dgl. vor zerstorenden 
Einfliissen. Glasige MM. worden in  das Innere (von porigon Gegenstanden, besonders 
Holz) der zu schiitzenden Gegenstande eingefiihrt oder auf ihrer Oberflache aufgebracht. 
(F. P . 655 173 vom 2/6. 1928, ausg. 16/4. 1929.) K u h l in g .

International General Electric Co., Inc., New York, V. St. A., ubert. von: 
Allgemeine Elektrizitats Ges., Berlin, Ferzieren von Holz. Man bringt auf die Ober
flache des Holzes ein m it einem Kunstharz, Phenolformaldehydharz, impragniertes 
Papier, das auch gefarbt u. m it Mustern versehen sein kann, auf. Zur Verstarkung 
kann man mehrere Schichten Papier aufbringen. (E. P. 308 739 vom 27/3. 1929, 
Auszug veróff. 23/5. 1929; Prior. 27/3. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung nicht klopfender 
Motorbetriebsstoffe durch destruktive Hydrierung von fl. C-haltigen Stoffen gemiseht 
mit anderen Brennstoffen, dio geeignet sind, bei der Hydrierung aromat. KW -Stoffe, 
Olefine, Naphthene zu bilden. D ie Ausgangsstoffe konnen dureh Cracken, Extraktion  
mit Losungsmm. zweeks Entfernung unerwiinschter Bestandteile oder durch Teil- 
hydrierung vorbehandelt werden. Beispiel 1: F l. Prodd., die dureh Suspension in fl. 
KW-stoffen, Druckhydrierung, Extraktion oder Schwelung aus bituminoser Braun- 
kohle erhalten wurden, werden gemeinsam m it ahnlichen Prodd. aus bitumenarmen 
Kohlen hydriert. 2.: E in Gemisch von 3 Teilen amerikan. Rohól m it 1 Teil Steinlcohlen- 
teer wird bei 460° u. unter 200 at Druck hydriert. —  3.: 1 Teil amerikan. Rohiils wird 
mit 1 Teil Hydrierungsprod. von Lignit zusammen der Druckhydrierung unterworfen. 
Man erhalt so eine hohere Ausbeute an unter 100° sd. Verbb. (E. P. 296 984 voin 
22/8. 1928, Auszug veroff. 7/11. 1928. Prior. 10/9. 1927.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Motorbetriebs- 
stoffen durch destruktive Hydrierung von Kohle u. dgl. N icht klopfende Motorbetriebs
stoffe werden dureh Hydrierung yerschiedener KohleeLHen u. Mischen der erhaltenen 
Benzine gowonnen. Beispiel: Bitumenreiche Braunkohle wird bei 450° u. 200 at in 
Ggw. von \V03 u. MgO hydriert. Das erhaltene Benzin klopft bei einem Kompressions- 
yerhaltnis von 5: 1. Diese Erscheinung tritt jedoch nicht mehr ein, wenn man durch 
Hydrierung von Pechkohle erhaltenes Benzin dazumischt. Hydriert man bituminóse 
Braunkohle in  Ggw. von Aluminiumhydrosilicat bei 500° u . 200 at, so erhalt man ein 
nicht klopfendes Benzin. (E. P. 304 894 vom  7/1. 1929, Auszug veroff. 6/3. 1929. 
Prior. 13/1. 1928. Zus. zu E. P. 296984; vorst. Ref.) D e r s i n .
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Max Buchholz, Kassel, Einriclitung zum Nachweis von Wasser in  Olen, insbesondere 
Isolierolen, durch Zusatz von Stoffen, die m it W. Gase entwickeln, dad. gelc., daB durch 
den Auftrieb der Gasblasen in an sich bekannter Weise eine elektr. oder mechan. 
Kontakteinricktung in Tiitigkeit gesetzt wird. —  Das Verf. gestattet rasche Abstellung 
von Obelstanden, besonders bei elektr. Anlagen. (D. R. P. 477 639 Kl. 421 vom 4/7.
1926, ausg. 1 1 / 6 . 1 9 2 9 . ) ___________________  K u h l in g .

Juan Sancliez Arboledas, Estado actual de nuestros conocimientos sobre el carbón. Madrid: 
Enrique Teodoro 1929. (232 S.) 8 °. Ptas. 10.—.

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
Alexander Howard Tod, Glasgow, Schottl., Herstełlung von Gelatine aus ent- 

mineralisierter Knoclicnsubstanz, dad. gek., 1 . daB das Extraktionsgut in einem ganz 
m it W. gefullten, nicht bewegten Extraktionsapp. so lange bis auf etwa 80° erhitzt 
wird, bis eine Konz. yon etwa 10° Bć. erreicht ist, worauf man die Gelatinebriiho am 
unteren Ende des ExtraktionsgefaBes stiindig abgieBt u. gleichzeitig h. W. von etwa 
80° stiindig von oben nacliflieBen liiBt, u. zwar m it solcher Geschwindigkeit, daB der 
Konzentrationsgrad der abflieBenden Bruhe yon etwa 10° Bó. wahrend der ganzen 
Extraktionsdauer eingehalten wird, 2. daB man bei abnehmondem Gelatinegeh. des 
Extraktionsgutes die Arbeitatemp. allmahlich bis auf 98° steigert. (D. R. P. 476 611 
Kl. 22i vom 19/8. 1925, ausg. 21/5. 1929.) T h i e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstełlung von Gelaline- 
lósungen in  organischen Losungsmitteln. Kurzes Ref. nach F. P. 642 235; C. 1929. I. 
3167. Nachzutragen ist folgendes: Durch Zufiigen von Eg. oder einer in bekannter 
Weise gewonnenen sauren Gelatinelsg. in organ. Lósungsmm. zu der alkal. Lsg. von 
Gelatine in  wss. Ba(OH)2-Lsg., sowie CH3OH u. A. konnen neutrale oder Lsgg. beliebigen 
PH-Wertes erhalten werden. (E. P. 279 443 vom 15/10. 1927, Auszug yeroff. 14/12.
1927. D. Prior. 20/10. 1926.) H o p p e .

Parkę, Dawis u. Co., Oełatineflaschenkapsełn. Die GelatinekapseLn werden in
piast. Zustand in  Aldehydbad (Benzaldehyd) eingelegt, dem Glycerin zugesetzt ist. 
(F. P. 656 556 vom 27/6. 1928, ausg. 10/5. 1929.) T h i e l .

Mary Ann Florence Allen, Klebmittel, bestehend aus einem Gemisch von Latex 
u. einer Lsg. von unvulkanisiertem Kautschuk. (Aust. P. 10 707 vom 3/12. 1927, 
ausg. 4/12. 1928.) T h i e l .

Celluloid Corp., Newark, iibert. yon: J. F. Walsh, E ast Orange, und A. F .  Ca- 
prio, Newark, New Jersey, Vereinigen von Gegenstanden. Ais Bindemittel verwcndet 
man unpolymerisierte oder teilweise polymerisierte Vinylverbb., die dann zu der schwer 
oder unl. Form polymerisiert werden. Das Verf. eignet sich zum Yereinigen von Holz, 
Metali, Stein, tceram. Stoffen, Kautschuk, Celluloid, natiirlichen oder kiinsthchen 
Harzen, Glaa, Pappe, Gewebe usw. Es eignet sich besonders zur Herst. nicht splittemden  
Glases durch Vereinigen von zwei oder mehr Glasscheiben mit einer dazwischen an- 
geordneten Schicht aus Cellulosederiw. (E. P. 308 659 vom 25/3. 1929, Auszug 
yeroff. 23/5. 1929; Prior. 23/3. 1928.) F r a n z .

Paul I. Smith, Glue and gelatine. London: Pitman 1929. (162 S.) 8 °. 8  s. 6  d. net.

XXIII. Tinte; Wichse; Bohnermassen usw.
— , Abbau von Lagerstdtten mlkanischer Aschen in  Saskatcheiva7i. D ie Aschen- 

lagerstatten werden abgebaut u. der Staub zur Reinigung, zum Polieren u. ais Fullsel 
fiir Seife yerwandt. (Chem. News 138. 281— 82. 3/5.) E n s z l in .

G. Wagner, Hannoyer, Kolilepapiere. Das Mittel zur Herst. von Kohlepapieren 
besteht aus einer Lsg. von Natur- oder Kunstkautschuk, Guttapercha, Balata oder 
dereń Isomeren, Natur- oder Kunstharzen, Estera o. dgl. oder Gemischen dieser Stoffe 
in einem fluchtigen Losungsm. Der Lsg. wird ein Farbstofi zugesetzt. Das Losungsm. 
wird nach Impriignieren des Papiers m it der Lsg. verdampft. Man kann noch Weich- 
machungsmittel zusetzen. (E. P. 307 435 vom 7/3. 1929, Auszug yeroff. 1/5. 1929. 
Prior. 7/3. 1928.) K a u s CH.
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A. de Waele, London, Herstellung von Vervielfdltigungsblattern durch tjberziehen 
von Yoshinopapier m it oinem Gemisch aus Celluloseestern, w ie Nitrocellulose, einer 
Oxyfettsaure, wie Ricinusolsaure, u.’ TitanweiB. —  E in  solches Gemisch wird z. B. 
erhalten aus 1200 g TitanweiB, 4000 g Ricinusolsaure u. 6 , 6  Litern einer 6 %ig. Lsg. 
von Filmabfallen in  1,5 Vol.-Teilen A. gel. (E.P. 303631 vom 6/12. 1927, ausg. 31/1.
1929.) M . E. Mu l l e r .

Bruno Stockel und Max von Tenspolde, Deutscliland, Wiederbrauclibarmaclien 
von Schreibmaschinenkopierpapier. Das Papier wird zwischen PreBwalzen entlang- 
gefiihrt, yon denen die eine behoizt ist, so daB das Papier ca. 60— 80° w. wird. Der 
Farbstoff yerteilt sich dabei wieder gleichmafiig iiber der Papieroberflache, so daB das 
Papier wieder brauchbar wird. An Hand yon mehreren Zeichnungen is t  eine Aus- 
fiihrungsapp. naher beschrieben. (F. P. 647 853 vom 6 / 1 . 1928, ausg. 3/12. 1928.
D. Priorr. 7/1. u. 17/9. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Robert F. Raynor, St. Paul, V. St. A ., Politur. Man benutzt eine Mischung 
von z. B. 4% T . Bzn., 21/., Paraffinól u. eines Prod., welches man crhalt durch Be- 
handeln von 15 T. Sandarak m it 43/ 4 T . A. u. 4% T . Weinessig; der weiBe Nd. wird 
abfiltriert. (A. P. 1708 801 yom 10/2. 1928, ausg. 9 /4 .1929.) T h i e l .

William Breitzke, Detroit, Michigan, Poliermittel, bestehend aus den Reaktions
prodd. eines verd. Gemisehes der Safte teilweise yerdorbener Orangen, Limonen, 
Tamionzapfcn u. Banancn m it 2,25% Borax, 1,5% HC1 u. 1,25% A. (A. P. 1709 819 
vom  31/1. 1927, ausg. 16/4. 1929.) E n g e r o f f .

Ernst Neuhauser, Muhlebach, Schweiz, Verfahren zur Herstellung eines Polier- 
mittels fiir Móbel u. andere Holzgegenstiinde, dad. gek., daB man Ceresin, Carnauba- 
waclis, Paraffin  u. Terpentinol zu einer Creme yermischt. (Schwz. P. 130 701 yom  
15/8. 1927, ausg. 1/3. 1929.) E n g e r o f f .

British Celanese, Ltd., London, iibert. von: L. R. Hubbard, Silver Springs, 
Maryland, V. St. A ., Reinigungsmittel, bestehend aus Seife, W. u. einem Stoff, der
11. in den iiblichen, trockenen Reinigungsfll. u. etwas 1. in  W. ist, oder in  dem W. etwas
1. ist (Cyclohexanol, Cyclohexanon u. dereń Homologe, w ie Methylcyclohexanol). 
(E. P. 307508 vom 9/3. 1929, Auszug veróff. 1/5. 1929. Prior. 10/3. 1928.) KAUSCH.

British Dyestuffs Corp., Ltd., J. Baddiley und E. Chapman, Manchester, 
Reinigungsmittel fiir Gewebe, Wandę, Steinzeug, Glas, Metali u. gemalte u. polierte 
Flachen, bestehend aus der wss. Lsg. oder Pastę der komplexen Sulfonsauren gemaB
E. P . 284 367 (C. 1928. I. 2767) u. N aH S 0 4 oder einem anderen anorgan., sauren 
Reinigungsmittel. (E.P. 307141 vom 23/12. 1927, ausg. 28/3. 1929.) KAUSCH.

J. M. Mellors, Pitsmoor, Sheffield, Reinigungsmittel fiir Zylinder usw. von Ver- 
brennungskraftmaschinen, bestehend aus 1— 7 Unzen Naphthalin u. 0,5—3,5 N a2C03, 
gel. in  1 Quart Petroleum. (E. P. 304 923 yom 2/2. 1928, ausg. 21/2. 1929.) K a u s c h .

Renć Gaston Godallier und Eugene Camille Saint-Jacąues, Frankr., Ent- 
fernen von Teerflecken auf lackierten Oberflachen, Gemalden u. dgl. Man mischt, evtl. 
unter Erwiirmen, Anthracenol m it Seife im Verhaltnis von 5: 25% Seife in bezug auf 
das ó lvo l. (F. P. 657 313 vom 21/11. 1927, ausg. 21/5. 1929.) S c h u t z .

XXIV. Photographie.
S. E. Sheppard, Die Funktion der Gelatine in  der photographischen Emulsion.  

Es werden die yerschiedenen Theorien einer K ritik unterzogen, die die Rldc. der Gelatine 
zu deuten yersuchen, durch die sie in  der Emulsion eine Red. des AgBr yerhindert. 
Vf. hofft, im Verh. der Thioanilide eine Erklarung zu finden. Die in dem zu 8 — 9%

Ag+ i -N H
yorhandenen Arginin enthaltene Gruppe ~> C =  N H  yermag AgBr zu ; i

B r i 1 G \
zu binden, das sowohl Koagulation u. ICrystallisation ais Red. des AgBr yerhindert. 
Mit der Annahme in  Einklang steht die Adsorptionstheorie der Enfcw. Aus den von  
R o b e r t s o n  unsersuchten Umwandlungen des Diketopiperazins leitet Vf. eine Er- 
kliirung des yon R a w Łin g  entdeckten Einflusses der [H'] auf die photograph. Emp- 
findlichkeit ab. (Photographie Journ. 69. 330—36. Juli. Rochester, Kodak-Labo- 
ratorium.) LEISTNER.

rrioud in Germany SchluB der Redaktion: den 23. August 1929.


