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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
E. Fourneau, Charles Moureu (1863— 1929). Lebensbeschreibung u. Wiirdigung 

der wissensphaftlichen Verdienstc des bedeutenden franzos. Cliemikera. (Ber. Dtseb. 
chem. Ges. 62. A. 93—99. 9/10.) LiNDENBAUM.

V erney S to tt, Das M illiliter. Gesehiehtliche Darlegung der Beziehungen zwisclien 
Kilogramm, Meter u. L iter. Der beste Werfc ist bis je tz t 1 L iter =  1000,028 ecm. 
Man b a t in  England besclilossen, GlasgefiiBe nach Millilitern (ml) zu kalibrieren. Vf. 
un terstiitz t das u. schlagt ais internationale Abkurzungen ml u. cm3 vor, wahrend 
die Bezeichnung „e. c.“ zu ver\verfen ist. (Naturę 124. 622—23. 19/10. Teddington, 
N at. Phys. Lab.) W. A. R o t h .

Charles Janet, Die lielicoidale Klassifizierung der Elemente. V f. ordnet d ie  ckem . 
E lem en te  in  einem  sclineckenfórm igen System  an, das sich  auf das M oSLEYsehe G esetz  
s tiitzen  so li, u. in  dem  d ie  P eriod izita t des MENDELEJEWschen S ystem s erhalten  b leibt. 
(Chem. N ew s 1 3 8 . 372—74. 388—93. 14/6.) E . JoSEPHY.

W. S. Andrews, „Hypon“, ein hypothetisches Element und eine mogliche Energie- 
quelle der Steme. M it ,,H ypon“ bezeichnet Vf. ein hypothet. Edelgas der Ordnungs- 
zahl 118. Einige Tatsachen, die dureh dessen Existenz erkliirt wttrden, werden an- 
gegeben. (Scient. Monthly 27. 535—37. Dez. 1928.) E i s e n s c h i t z .

Gustav F. Hiittig, tlber die Additionsverbindungen der Lithiumhalogenide m it 
Methylalkohol utul Athylalkohol. E in  Beitrag zur Kenntnis der Ezistenzgebiele inner- 
lialb liomologer Beihen lcomplexer Verbindungen. Vf. g ibt zunachst eine allgemeine 
Charakteristik der von F. OSCHATZ (vgl. Dissertation, Univ. Jena 1926) untersuchten 
Systeme Lithiumhalogenid-CH3OH bzw. -C2IITlOII. Diese Verbb. weisen vielfach einen 
ziemlich tiefen F . auf, die Bk. zwisehen dem W.-freien Salz u. dem fl. oder dampf- 
fórmigen Alkohol geht haufig sehr langsam vor sich, die hierbei erhaltenen Boden- 
kórper haben nicht durehweg den Charakter von Phasen singuliirer Zus., es scheint 
die Moglichkeit der Existenz isomerer Verbb. gegeben. Von Verbb. sind z. B. angefiihrt 
(Tabelle) L iC l- lC J i f i l l ,  LiGl-4C2H 6OH, L iJ-4C H aOH u. U J - iC , f i  f i l i .  Aufierdem 
sind noch die gleichfalls eine homologe Reihe bildenden H ydrate u. Ammoniakate 
der Li-Halogenide u. fiir alle 3 Korperklassen die aus Messungen der Zers.-Drucke 
bei bekannten Tempp. nach der NERNSTsehen Naherungsgleichung errechneten Bil- 
dungswarmen sowie die Existenzgebieto angefiihrt. Aus dieser Zusammenstellung 
ergibt sich die qualitative GesetzmaCigkeit der Abnahmo der Affinitat der Anlage- 
rungsrk. m it steigendem Mol.-Gewicht des Addenden. (Monatsh. Chem. 5 3 /5 4 . 299 
bis 304. Okt. Prag, Dtsch. Techn. Hoehsch.) H e r z o g .

Wilhelm Briill, U ber die Beziehungen verschiedener Hydrate eines Salzes zueinander. 
Allgemeine theoret. Bemerkungen uber die Abbaumethode. Dio Bildungswarmo 
fiir 1 Mol. W. bei der Bldg. aus dem nachstniedrigen H ydra t wird fiir einige Salzo 
berechnet. Die Dampfdruckkurven worden diskutiert. Nach dem Gefalle der Kurven 
u. auch nach der Gittertheorie ist zu erwarten daS sich die Stabilitatsbeziehungen 
m it der Temp. andern bzw. umkehren kónnen. Die Verhaltnisso fiir MgSO,, u. Sr(OH )2 
werden an H and eines Diagramms diskutiert. Um keinen Irrtum  uber die Zalil der 
existierenden H ydrate zu begehen muB m an Isothermen oder Isobaren unter recht 
verschiedenen Bedingungen aufnehmen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 8 3 . 347—52. 
2/10. Góttmgen, Univ., Allgem. chem. Lab.) W. A. R o th .

Alois Musil, Thermodynamisclier Zusammenhang zuńschen Laugen- und Soda- 
verseijung der Estir. Nach Verss. von E. Mazzoli u. H. Manzano. Die direkto 
T itration  der N a2C03-Estergemisehe m it 0,1-n. HC1 is t ungenau. Die Vff. gieBen die 
Lsgg. in  iiberschussige BaCl2-Lsg., das BaC03 w ird nach Entfernen der gel. C 02 titrim etr. 
bestimmt. Daneben wird die Probe so entnommen, daB kein Ester u. kein C 02 (aus 
der NaH C03-Lsg.) entweichen kann. Es wird meist bei 0,2, 10, 20, 30 u. 40° m it 
Alhylacelat-, i-Amylacelal, n-Bulylacetat u. 'p-Propylacetal gearbeitet; die Lsg. der
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ersten Ester war 0,1 u. 0,01, die der anderen 0,01-n. Der letztgenannte Ester wird 
auch m it 0,1 K3FeCyc-/usatz  verseift, um die Elektrolytwrkg. zu studieren.

Im  theoret. Teil wird Sk r a b a l s  Ansehauung (C. 1922. I II . 409) von der „B rutto- 
R k.“ benutzt, um den thermodynam. Zusammenhang zwischen der NaOH- u. der 
Na2C03-Verseifung der Ester z u entwickeln. I s t  a die Anfangskonz. des Esters, b die 
des Carbonats, c die des Biearbonats, k' die Hydrolysenkonstante der Esteryerseifung,

so gilt — =  k' (a — x) , wenn die „Pufferbedingung“ erfiillt ist. I s t  k
d t c cc

die Laugenyerseifungskonstante, K  die Hydrolysenkonstante des Carbonats, so ist
k' — K -k;  in der kinet. GróBe k' ist also die s ta t. K  enthalten; k' ist naeh SKRABAL
„komplex k inet.“ I s t  r der Temp.-Koeffizient der Laugenverseifung, r' derjenige
der Sodayerseifung, so ist z' — t K t+10/K t. I s t  Q die W armetónung der Rk.

C03" +  H 20  ^  H C 03' +  OH'

so muB In — =  sein, falls O, r u. r ' in dem 10°-Intervall konstant sind.
t  K I  Ą- T 10)

Genauere Eormeln ohne diese Voraussetzung werden abgeleitet. Yersuehsweise wird 
m it gutem Erfolg Q — Q0 +  a T 2 gesetzt. Die eigcnen Zalilen werden m it den Zahlen 
von II. O ls s o n  (Laugenyerseifung) kombiniert. Die Temp.-Koeffizienten der Soda
yerseifung t '  sind etwą doppelt so groB wie die der Laugenyerseifung r ;  beide nehmen 
m it steigender Temp. stetig ab. Die Hydrolysenwarme der Soda ist naeh thermocliem. 
D aten bei 15° 9,75 kcal. Die m it Naherungswerten von Q u. den von den Vff. ge- 
fundenen r'-W erten berechneten r-W erto stimmen m it O ls s o n s  Zalilen n ieht immer 
gut, nam entlich boi kleinenKonzz. niclit, wahrseheinlieli wegen der,,E lektro ly tw rkg." 
u. daneben wegen des Nieliterfulltseins der ,,Pufferbedingung“ . Vf. berechnet die 
Hydrolysenwarmen naeh der Methode der kleinsten Quadrate aus den Gesehwindig- 
keitskonstanten fur Lauge u. Sodalsgg. bei den yerschiedenen Tempp. Die K ónstanten 
gehorehen der v a n ' t  HoFFschen Gleiehung ln k =  — A jT  +  B - T  +  C gut, reelinet 
man aber die (J-Werte naeh der Formel Q — Q0 — a T -  fiir die einzelnen E ster aus, so 
sehwankt die Hydrolysenwarme der Soda bei 20° zwischen 10,46 u. 11,91 kcal. u. die 
Dissoziationswarme der Kohlensciure naeh der zweiten Stufe zwischen •— 1,79 u. — 3,24 
kcal., bei 10° ist der M ittelwert — 4,29, naeh T h o m s e n  bei 18° — 4,2 kcal. Die Elek
trolytwrkg. wird dadureh herausgeschalt, da 13 Vf. n ieht die thermocliem., sondern 
die kinet. gefundenen W erte von Q einsetzt. Alsdann lassen sieli die r'-W erte bis auf 
kleine, fast konstantę Differenzen gut darstellen. Hydrolysen- u. Dissoziationswarme 
lassen sieli also aus Geschwindigkeitskonstanten ableiten. (Monatsh. Chem. 52. 192 
bis 219. Ju li. Graz, Chem. Inst., Univ.) W. A. R o t h .

A lois M usil, Ober die, Verseifung von Metliylacetat m it Alkalicarbonalen. Zwecks 
Aufkliirung der bei der alkal. Esteryerseifung beobachteten reaktionskinet. Anomalien, 
u. zwar des Auftretcns eines Gangs der Geschwindigkeitskonstanten, sowie des nied- 
rigeren W ertes der in  konz. Lsg. m it Soda oder anderen Puffern erhaltenen u. auf 
(OH') =  1 bezogenen K ónstanten gegen die bei Verseifung des Esters m it N atron 
in  yerd. Losung erhaltenen Werte, wurde ein einfacher F ali, namlich die Ver- 
seifung des Methylaceiats m it samtlichen Alkalicarbonaten von groBen Yerdunnungen 
bis zu hohen Konzz. untersucht. Zur Beseitigung der im Falle einer Sodayerseifung 
iibliehen fehlerliaften Methode der Feststellung des Rk.-Fortschritts durch T itration 
einzelner Proben m it 0,1-n. HC1 wurde eine momentane Fisierung des Rk.-Gemisehes 
ermoglicht, durch Verwendung von BaCl2-Lsg. u. sofortiges Aufkochen des Nd. von 
BaC03 bis zur yolligen Austreibung der im W. gel. C 02. Es werden auch die unter 
Verwendung dieses BaC03-Titers ais Gradmesser des R k.-Fortschritts mogliehen 
Fehlerąuellen rechner. u. experimentell gepriift. Zur Bereehnung der Geschwindig
keitskonstanten wird naeh Besprechung der yerschiedenen Integrationsmoglichkeiten 
bei Vorwendung von Alkalicarbonaten ais yerseifendes Agens die gesehlossene Inte- 
gration des strengen Integrals durehgefuhrt u. der Anwendungsbereich des strengen u. 
Pufferintegrals fiir die einzelnen Konzz. numer, uberpriift. Auf Grund der sich aus 
dieser prazisen Analysen- u. Rechenmethodik ergebenden Vers.-Daten konnen nun 
an Stelle der von der klass. Theorie geforderten Konstanz der Gesehwindigkeits- 
koeffizienten folgende GesetzmaBigkeiten aufgestellt werden: Bei Vergleieh der Ge- 
schwindigkeitskoeffizienten bei konstanter Ester- u. „ to ta ler ionaler" Konz. streben 
die „K ónstanten11 der Verseifung des M ethylacetats m it samtlichen Alkalicarbonaten 
in der Grenze fiir sehr liohe Yerdumiung (Kopfmolaritiit 0,001 u. darunter) deinselben
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Grenzwert z u u. zeigen einen Anstieg fur niedere u. m ittlere Konzz. (Kopfm olaritat
0,01—0,1) der Reihenfolge Li, Na, K, Rb u. Cs, welche Reihenfolge der „K onstanten 11 
sich fiir hohe Konzz. (K opfm olaritat 0,5 u. dariiber) umkehrt. Dagegen zeigt der 
Vergleieh der Geschwindigkeitskoeffizienten bei ein u. demselben Ester u. Alkali- 
earbonat, aber variabłer u. zwar fallender Totalionenkonz. bei geringen Konzz. (Kopf
m olaritat 0,001—0,1) einen Anstieg der Konstanten, in  m ittleren Konz.-Gebieten 
(Kopfm olaritat 0,5) eine merkbare Konstanz u. bei hohen Konzz. (Kopfm olarotat 1,0 u. 
dariiber) einen Abfall der ,,K onstanten“ . Somit kann bei den experimentell gefundenen 
Geschwindigkeitskonstanten nur von einer ,,Pseudokonstanz“ gesprochen werden, die 
einerseits eine Funktion der individuellen Ioneneigg. der ais Verseifungsagens an- 
gewandten Alkalicarbonate, anderseits eine Funktion der K om . bzw. des Mediums ist. 
SchlieBlich wird noeh die Frage des Zusammenliangs zwisclien diesen experimentell 
gefundenen Pseudokonstanten u. den wahren, von den individuellen Ionen- u. Mediums- 
eigg. befreiten Geschwindigkeitskonstanten angeschnitten (Tabellen, K urven u. mathe- 
m at. Ableitungen). (Monatsh. Chem. 5 3 /5 4 . 367—406. Okt. Graz, Univ.) H e r z o g .

Anton Skrabal und Alfred Zahorka, Die Wasserverseifmig des Athylacetals. 
In  Ausfuhrung eines friiher (C. 1 9 2 7 . II. 2660) aufgestellten Vers.-Planes wurde nun- 
mehr die unkatalysierte Verseifung (W.-Verseifung) von Athylacetal in wss. Lsg. bei 25° 
studiort. Hierbei war die A ciditat der Lsg. durch Acetat-Bg. definiert. Die gebildete 
Eg. wurde m it 0,1-n. B aryt titrie rt (Phenolphthalein ais Indicator), zur Verwendung 
gelangten GefaBe m it Glasstopfen. E rm itte lt wurde die K onstantę kw der W.-Ver- 
seifung aus der bis zum Durchgang durch das Stabilitatsmaximum oder Gesehwindig- 
keitsminimum verstreichenden Rk.-Zeit. Der erhaltene W ert fiir kw =  1,48-10“3 
(Min. ais Zeiteinheit) entspricht einer Halbwertszeit von 89 Jahren, welcher W ert in  
guter tlberoinstim mung steht m it der von K. G. K a r l s s o n  (C. 19f?5. II. 1346) nach 
einer vollig yerschiedenen MeBmethode erhaltenen Zahl. Aus dem gefundenen kw u. 
den bekannten K onstanten der saurcn u. alkal. Verseifung k s u. ka ergab sich, daC 
im Vcrseifuugsminimum 36% des Esters unkatalysiert yerseifen. SchlieBlich wurden 
noeh die zwisehen den absol. u. relativen W erten dieser 3 Yerseifungskonstanten u. 
der Konst. des hydrolysierenden Mol. bestehenden Beziehungen erortert (Tabellen u. 
m athem at. Ableitungen). (Monatsh. Chem. 5 3 /5 4 . 562—76. Okt. Graz, Univ.) H e rz o g .

Alfons Klemenc und Editha Spitzer-Weumann, Die Lóslichkeit von Stickoxyd in  
Telrachłorkohlensloff, Benzol und Nitrobenzol. DaB die ,,Loslichkeit“ eines Gases in 
einer FI. m it steigender Temp. abnimmt, ist nieht allgemein richtig. Fiir H 2, N2 u. CO 
steigt die Lóslichkeit (Verhaltnis der Mol.-Konz. in der FI. zum Gasraum) in organ. 
F il.; die Vff. weisen es fur NO nach(Losungsm.: Bzl., CCl,% u. Nitrobenzol); in  letzterem  
ist d l / d t  =  0; fiir den BUNSENschen Absorptionskoeffizienten findet m an hingegen eine 
Abnahme m it steigender Temp. Die Gase werden in cinem ,,enten“ fórmigen GefiiB 
m it den ganz luftfreien Fil. geschuttelt; das Gleichgewicht stellt sich rasch ein. Ge- 
inessen wird Bzl. von 8,8° (Z =  0,275) bis 34,6° (l — 0,318), CC14 von 8,8° (l =  0,339) 
bis 34,6° (l =  0,375), Nitrobenzol von 20,0° (Z 0,189) bis 90° (l — 0,188). Die freie 
Energie des Lsgs.-Vorganges nim m t m it steigender Temp. ab, in Bzl. u. CCI., lost sich 
NO m it einer kleinen negativen Lsgs.-Warnie (in Bzl. bei 25° — 940 cal/Moi; in CCI, 
bei 25° — 700 cal). (Monatsh. Chem. 53/54. 413—19. Okt. Wien, U niv„ I. Chem. 
Lab.) W. A. R o t h .

Arthur G. Milligan, Die gebietmeise Absorplion von Farbsloffcn durch waclisende 
Krystalle. Vf. untersuchte das Wachsen von Kalialaun  bei Zusatz von in W. 1. Anilin- 
farben zur Mutterlauge. Bei Verwendung von Chlorazol-Himmelblau FF  zeigten sich 
besonders auffallende Erscheinungen. Die K rystalle veriinderten vollig ihren Habitus, 
s ta t t  der oktaedr. Flśichen wurden kub. Flachen vorherrschend, u. in  der M itte jeder 
kub. Flachę zeigte sich ein rautenfórmiger Fleclc von intensiver blauer Farbę; sonst 
waren die K rystalle farblos. Die Verss. wurden auch auf andere Farbstoffe ausgedehnt; 
viele davon, z. B. die Eosine, wurden durch die starkę Salzkonz. der Alaunlsg. aus 
geflockt, andere, wie Naphtholgriin, Methylenblau usw., lósten sich zwar geniigend, 
um die Mutterlaugo stark  zu farben, wurden aber von den wachsenden K rystallen 
nicht absorbiert. Crocein-Scharlach 3B , ein Azofarbstoff, verhielt sich analog, wie der 
zuerst erprobte blaue Azofarbstoff, wurde aber nicht ganz so stark  absorbiert. Durch 
Kochen der Alaunlsg. m it M ethylviolett erhielt Vf. K rystalle von oktaedr. H abitus, 
bei denen gerade die Oktaederflachen gefiirbt waren. Die Verss. wurden auch m it anderen 
K rystallen wiederholt, KC10S, NaCl03, ZnSO 4 u. Oxalsdure gaben keine befriedigenden 
Ergebnisse, besonders gute Resultate konnten m it Kaliumnalriumiartrat gewonnen
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werden. Das KNaCcH,O0- 4 H ,0  gibt groBe, klare Krystalle, die frei sind von Un- 
regelmaBigkeiten u. Einschliissen; die kurzeń rhomboedr. Prismen zeigen vor allem 
die Fliichen a {100}, b {010}, c {011}, m  {110} u. I {210}. Die Azofarbstoffe, die die 
kub. Flaehen des Alauns farbten, werden hier von den b {010}-Prismenflachen ab- 
sorbiert u. geben leuehtend gefarbte Keile, die vom W achstuinszentrum zu diesen 
Flaehen verlaufen. M ethylviolett, der einzige Farbstoff, der von den oktaedr. Alaun- 
flachen absorbiert wurde, ist leider nur sehr wl. in  der Tartratlsg., die groBten Konzz., 
die erzielt werden konnten, schienen die K rystalle nieht zu farben. (Journ. physical 
Chem. 3 3 . 1363—73. Sept. Teddington, Admiralitats-Forschungslab.) W r e s c h n e r .

Newton C. Jones, Die Aktiuierung von Halogenen und Koldennwnoxyd. Cl2 u. Br2 
werden dureh Kohle a k tm e rt, n ich t aber CO, H 2 oder 0 2. W ird ein bromhaltiger 
Strom  von H , iiber Kohle geleitet, so entsteht H B r; die Ausbeute betrag t bei 100° 
13,2%, bei 150° 49,1%  u - bei 200° 99,3°/o- Bei der Phosgensynthese iiber Kohle wird 
nur das Chlor aktiviert, n icht das CO, denn weder Formaldehyd, noeh Methylalkohol 
kann aus CO u. H 2 iiber Kohle gebildet werden, aueh lieB sich aus CO u. 0 2 kein C 02 
auf diesem Wege bilden. Hopealit aktiv iert weder CO, noeh H 2, wohl aber Os ; es lieB 
sieh keine Rk. zwischen CO u. H , nachweisen, aber CO, H 2 u. Bzl. kónnen m it Luft 
leieht iiber Hopealit verbrannt werden. Hopealit aktiv iert 0 2 so stark, dafi Bzl.-Dampf 
bei 78° vollstandig zu C 02 u. H 20  verbrennt, wahrend normalerweise Bzl. n icht unter 
490° in  L uft verbrennt. Im  Gebiet zwischen 30 u. 50° is t CO ein besseres Reduktions- 
m ittel ais H 2. Weder Fe, noeh Ni kónnen CO soweit aktivieren, daB eine Rk. zwischen 
CO u. molekularem H 2 stattfindet. CO muB im wesentlichen einen elektro-positiven 
Charakter besitzen, denn es reagiert leiehter m it 0 2 u. Cl2 ais m it H 2, aueh wenn die 
drei letzten Gase aktiy iert sind; es reagiert nur m it aktiviertem  einatomigem H. Die 
Ergebnisse des Vfs. stehen im Einklang m it der Theorie von F is c h e r  u . T r OPSCH 
C. 1 9 2 5 .1. 1544). (Journ. physical Chem. 3 3 . 1415—27. Sept. CornellUniv.) W r e s g h .

Gaetano Castelfranchi, Fisica moderna. Visione sintetica, pianamente esposta, della fisica 
d’oggi e dei lavori teorioi e sperimentali dei maggiori fisici contemporanei. Milano: 
U. Hoepli 1929. (IX, 588 S.) 8°. L . 50.—.

Aj. A tom struktur. R adiochem ie. Photochem le.
C. F. Hagenow, WeUemnet&amle. D ie  ScHRODiNGERsche W ellenm echanik  wird  

kurz d isk utiert. (Seien t. M onth ly  29. 109— 16. Aug. S t. L ouis [M iss.], W ash ington  
U n iv .)  ‘ E . JOSEPHY.

William Bragg, LichteleTctriziłat. Kurze zusammenfassende Behandlung der 
Beziehungen zwischen Licht u. E lektrizitat. (Scient. M onthly 27. 522—29. Dez. 
1928.) E i s e n s c h i t z .

P. P. Ewald, Einige moderne, Entwicklungm der Wellenmechanik und ihre Be- 
ziehung zum Verstandnis der Krystallstruklur. Vf. sldzziert kurz das ScHROEDlNGERsehe 
Atombild, das PAULi-Verbot, das Resonanzprinzip: die Wechselwirkungsenergie, 
U n s o ld s  u . P a u l in g s  Arbeit iiber polare K rystalle, die London-IlEiTLERsche An- 
wendung der Wechselwirkungsenergie auf H 2 u. das Weehselwirkungsphanomen in  
Metallen. (Trans. Faraday Soe. 25. 402—09. Ju li. S tu ttgart.) E . JoSEPHY.

A. Nold, tJber Krystallstruklur. I II . (II. vgl. C. 1929 .1. 1890.) Die Beziehungen 
der Raumgruppierung ans 20 Elem entarbausteinen, die Vf. die rhomboedr.-hemiedr. 
Raumgruppierung nennt, zu dem aus dem homogenen 6-Ring m it -5 65° m it ebenen 
Rotationsachsen-Sechseck abgeleiteten rhomboedr.-hemiedr. Struktursystem  werden 
ero rtert u. die Berechnung dieser Gruppierung wird ausfiihrlich durchgefiihrt. (Ztschr. 
Kristallogr. Kristallgeom etr., K rystallphysik, Kristallehem. 71. 169—82. Aug. 
Diez.) K le v e r .

A. J. King, Die Krystallstruklur von Strontium. Die S truktur von reinem durch 
Red. von SrO m it Al im Vakuum gewonnenen Sr wurde nach der rontgenograph. Pulver- 
methode bestim m t. In  Ubereinstimmung m it S im o n  u . VOHSEN (C. 1928. I I .  1061) 
konnte fur die S truk tu r des Sr ein flachenzentriertes kub. G itter festgestellt werden. 
Die K antenlange des Elementarwiirfels betragt 6,075 A. Die D. des Sr berechnet sich 
auf Grundlage einer Elementarzelle von 4 Atomen zu 2,58, was in  guter Ubereinstimmung 
m it der d irekt gemessenen (2,60) steht. Der A bstand zwischen den Sr-Atomen berechnet 
sich auf 4,295 A, ist also n icht in  t)bereinstimm ung m it der Hypothese der konstanten 
Atomradien, da der Abstand zwischen den Sr- u. F-Atomen im SrF2 2,538 A betragt. 
(Proceed. National Acad. Sciences, W ashington 15. 337—38. April. Illinois, Univ.) K l e .
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C. F. Elam, Dia RóntgenstraldenunUrsuchung von Legie,runge.n: eine zusammen- 
fassendc Ubcrsichl der reróffentlichten Angdben von 1021—1928. Vf. gibt eine tabellar. 
Zusammenstellung der auf Grund von Róntgenanalysen gewonnenen S truktur- u. 
krystallograph. D aten der Metalle, ihrer Verbb. u. Mischkrystalle, sowie einiger techn. 
wichtiger Metalloide u. Metall-Motalloidverbb. Ausfiihrliches Literaturverzeichnis. 
(Journ. Inst. Metals 41 . 329—42. Juni.) K y r o p o u l o s .

T. Bjurstróm und H. Arnfeldt, Rontgenanalyse des Eisen-Bor-Systems. Fe-B-Lc- 
gierungen, die durch Zusammenschmelzen von techn. Fcrrobor u. Fe hergestellt wurden, 
wurden einer orientierenden Rontgenanalyse unterzogen. Es treten  im Konzentrations- 
gebiet von 0—19% B 2 Boride auf, denen offenbar die Formeln Fe2B u. FeB zukommen. 
Die S truk tur der Verb. Fe2B wurde bestim m t u. in tlbereinstimmung m it den Angaben 
von F . W e v e r  (C. 1929. II. 345) ein korperzentriert tetragonales G itter festgestellt. 
Der Elementarbereich en thalt 4 Gruppen Fe,B , u. dio K antenlangen des Elementar- 
parallelepiped wurden zu al =  5,099 A u. a3 =  4,240 A bestimmt. — Die Phase FeB 
h a t ein rhomb. G itter m it den K antenlangen o, =  5,495 A, a2 =  4,053 A u. a3 — 2,946 A. 
Der Elementarkorper en thalt 4 Gruppen FeB. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 4. 
469—74. Aug. Stoekholm.) K le v e r .

A. F. Westgren und A. J. Bradley, Rontgenslrahłenanalyse von Silber-Aluminium- 
legierungen. Das System Ag-Al hat, n ie  sohon PETRENKO (C. 1 9 0 5 . I I .  746) fand, 
sehon bei gewóhnlieher Temp. 2 Zwischenphasen (Ag3Al u. Mischkrystalle aus Ag3Al 
u. Ag2Al), beide gebildet durch Umwandlung im festen Zustand. Vff. bestatigen 
dies durch Rontgenanalyse. Die Ag3Al-Krystalle sind kub., K ante des Einheits- 
wiirfels 6,920 A m it 20 Atomen, isomorjih m it /?-Mn. Die zweite Phase m it 27 bis 
40 Atom -%  Al ist eine feste Lsg. von eng gepacktcr hexagonaler S truktur, die Gitter- 
konstanten schwanken zwischen ax =  2,865 A, a3 — 4,653 A u. a3/a1 =  1,625 (fur 
Ag-gesatt. Lsg.) u. nl =  2,879 A, a3 — 4,573 A u. a3/ax =  1,588 (fiir Al-gesatt. Lsg.). 
Die bei hóheren Tempp. bestiindige Phase h a t ein raumzentriertes kub. G itter analog 

' der /J-Phaso der Systeme Cu-Al, Ag-Zn usw. bei efrwa 15—35 Atom -%  Al. (Philos. 
Magazine [7] 6 . 280—88. 1928. Stoekholm, Metallograph. Inst.) R. K . Mu l l e r .

A. Westgren, G. Hagg und S. Eriksson, Rontgenanalyse der Systeme Kupfer- 
Antimon und Silber-Antimon. Reihen von Cu-Sb- u. Ag-Sb-Legierungen A\-urdcn 
róntgenkrystallograph. untersucht u. der Vers. gemacht, die Ausdehnung der Homo- 
genitatsgebiete der in den beiden Systemen auftretenden Klrystallarten hexagonaler 
diehtester Kugelpackung zu bestimmen. Im  System Cu-Sb konnte das von C a r p e n te r  
(Ztschr. Metallkunde 4. [1913.] 300.) mitgeteilte Gleichgewichtsdiagramm bestatigt 
werden. In  Cu kann Sb bis zu einer betrachtlichen Konz. aufgelost werden. Der 
Param eter des Cu-Gitters waehst von 3,608 A fiir das reine Cu auf 3,66 A fur die gesatt. 
Cu-Phase. Im  Homogenitatsgebiet von 19 bis 25 Atom -%  Sb t r i t t  eine Phase hexa- 
gonaler diehtester Kugelpackung auf, dereń Gitterdimensionen bei steigender Sb-Konz. 
von =  2,72 A u. ctj =  4,32 A auf % =  2,750 A u. a3 =  4,349 A wachsen.

i Die Phase Cu2Sb h a t ein einfaches tetragonales G itter m it sechs Atomen in  der 
Einheitszelle m it den Dimensionen at =  3,992 A, a3 — 6,091. A. Die móglichen Raum- 
gruppen von Cu2Sb worden diskutiert. — Die maximale Loslichkcit von Sb in  Ag 
betragt etwa 5 A tom -%  Sb. Der G itterparam eter der Ag-Phaso waehst innerhalb 
des Homogenitatsgebiets von 4,078 A fiir das reine Ag auf 4,113 A fiir die gesatt. Phase. 
Innerhalb des Intervalls von 10—16 Atom-%  Sb ist eine Phase hexagonaler diehtester 
Kugelpackung homogen. Ihre Gitterdimensionen wachsen m it steigender Sb-Konz. 
von % =  2,921 A u. a-3 — 4,775 A auf a± =  2,959 A u. a3 — 4,786 A. Innerhalb des 
Gebiets von 20—25 Atom-%  Sb t r i t t  eine andere intermediare Phase homogen auf. 
Sie ha t wahrscheinlich eine rhomb. S truk tur m it den Gitterdimensionen boi 20 Atom -%  
Sb: =  2,981 A, o2 =  5,196 A, a3 =  4,802 A, bei 25 Atom -%  Sb: ^  =  2,988 A,
a2 =  5,239 1 ,  a~, =  4,842 A. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 4. 453—68. Aug. Stock- 
holm, Univ.) K l e v e r .

C. Gottfried und E. Lubberger, Die Raumgrwppe des Antimonits Sb2S3. (Vgl.
C. 1 9 2 7 . I I .  1537.) Durch Aufnahmen m it einem W EiSSENBERGschen Róntgen- 
goniometer konnte die Raumgruppe fiir den Antimonit sichergestellt werden.
Der Elementarkorper en thalt 4 Moll. Sb2S.v Die Dimensionen der Elementarzelle be- 
tragen a =  11,39 A, b — 11,48 A u. c =  3,89 A. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallchem. 7 1 . 257—62. Aug. Berlin-Dahlem, Kaiser W ilhelm-Inst. 
f. Silikatforschung.) K l e v e r .
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Ivar Oftedal, Ober die Erystallstrukturen der Verbindungen R uS2, OsS2, MnTc., 
und AuSb„. M it einem Anhang uber die Gilterkcmstante von Pyrit. Pulveraufnahmen 
der Verbb. liuS„, OsS2, M nTe2 u. AuSb2 lassen sich mittels des S trukturtypus P yrit 
yollstandig deuten. Der Param eter isfc bei samtlichen Verbb. von derselben GroBen- 
ordnung wie boi den ubrigen bekannten Strukturen vom Pyrittypus. F ur MnTe„, 
AuSb2 u. auBerdem fiir den Pyrit aus Kongsberg wurden die G itterkonstanten bestim m t: 
MnTe,: a =  6,943 A (± 0 ,0 0 2 ) ,  AuSb2: a =  6,636 A ( ±  0,010), P y rit aus Kongsberg: 
a =  5,414 A (± 0 ,0 0 3 ) .  (Ztsclir. physikal. Cliem. 135. 291— 99. 1928. Oslo, Mineralog. 
Inst. d. Univ.) LESZYNSKI.

Zofja Dębińska, Die Struktur dunner Metattschichten. Pt-, N i-  u. Cu-Schichtcn 
von einigen m/i Dicke zeigen noch deutlicho Orientierung der Mikrokrystalle. Anf den 
Grad der Orientierung ist die N atu r des Tragers ( Quarz, Glimmer, Al), auf dem die 
Metallschicht ruh t, von EinfluB. Die durch therm. Zerstaubung (Vakuumdest.) er- 
zeugten Metallschichten zeigen eine deutlichere Orientierung der Krystalle, ais die 
bei der katbod. Zerstaubung erhaltenen Scliiehten. (Sprawozdania i Prace Polskiego 
Towarzystwa Fizycznego 4. 59—68.) S c h ó n f e l d .

Sterling B. Hendricks, Rontgenstraldenbeugung von einigen Krystallaggregatcn. 
Die U nters. von naturliehen A'aoimićkrystallen ergaben Róntgendiagramme, die einen 
ałmlichen Charakter, wie die des erhitzten Glimmers (vgl. L in n ik ,  C. 1929. II . 128) 
aufwiesen. Diese Erscheinungen konnen durch einen besonderen Typus der Krystall- 
aggregationen erkliirt werden, bei denen die Spaltebenen von der parallelen Richtung 
um etwa 5° abweichen. Es is t also n icht notwendig, naeh L i n n i k  ein zweidimensionales 
G itter anzunehmen. (Ztsckr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristall- 
chem. 71. 269— 73. Aug. Washington.) K l e v e e .

G. van Wageningen, Uber KąthodenslraMen. Vf. versucht an H and der Arbeit 
von L e n a p .D: ,,Q uantitatives uber K athodenstrahlen aller Geschwindigkeiten“ einen 
Oberblick uber das ganze Gebiet zu geben. Es wird gezeigt, daB der Gesckwindigkeits- 
verlust u. die Baknliinge der Teilchen sich ableiten lassen aus dem allgemeinen G esetz,. 
daB der sekundliche Energieyerlust konstant ist. Die sekundare Elektronenemission 
steh t in  Beziehung zum Energieyerlust. 5 Tabellen bringen das Zahlenmaterial fiir 
d v/d x, S  ( =  Bahnlange), a /D  ( =  Absorptionskoeffizient) u. «0 ( =  Anzahl Sekundiir- 
elektronen je cm Bahnlange) fiir alle Geschwindigkeiten. (Physica 9. 337—50.) K . Wo.

A. S. M. Syinons und J. Daley, Zeeman-Effekt im  Bogenspektrum des Goldes. 
Vff. untersuchen die ZEEMAN-Aufspaltung von 50 Linien des Au-Bogenspektrums 
(2350— 6280 A) in  einem Felde bis 27 000 Gauss. Die erhaltenen Aufspaltungsbilder 
werden m it den theoret. nach dem Au-Termschema von Mc L e n n a n  u . Mc L a y  
(C. 1926. II. 1733) zu erwartenden yerglichen. Boi P  — >- S- u. P  - —>- D -tjber- 
giingen wurden die theoret. Erwartungen bestatigt. Bei einer Reihe von anderen 
Linien muBte die Termidentifizierung von Mg L e n n a n  u . Mc L a y  abgeandert werden. 
Die meisten An-Terme ergeben anomale 17-Werte. Auch fur einige Linien, die wahr- 
scheinlich dem Au+ angehorcn, geben Vff. die ZEEMAN-Aufspaltungen an. (Proceed. 
physical Soc., London 41. 431-—41. 15/8. London, Imp. Coli. Sc.) E. RABINOWITSCH.

E. J. B. Willey, Das-Naćhleuchten des Stickstoffs. (Vgl. C. 1929. I I . 845.) Vf. 
te ilt folgende Ergebnisse seiner Unters. des Nachleuchtens u. der chem. Wrkg. des 
ak t. Stickstoffs m it: 1. Das Abklingen des Nachleuchtens ist in GefaBen m it schr 
reinen W anden nur teilweise eine homogene Rk. 2. Der Anteil der homogenen Rk. am 
Gesamtzerfall hiingt bei gegebener GefaBbeschaffenheit von der Reinheit des N 2 ab. 
Elektronegative Gasbeimengungen bewirken wesentlich eine Desaktiyierung der Wandę. 
Sie sind in ganz bestimm ten Konz.-Bereichen wirksam; bei ihrer Anwesenheit in 
passender Menge wird die Wandrk. minimal, die Gasrk. is t dabei von 2. Ordnung 
(yielleicht von 3., wenn m an den EinfluB des n icht akt. N 2 beriicksichtigt). 3. In  
GefaBen u. Gasen von undefiniertem Reinheitsgrad konnen ganz yerschiedene schein- 
bare Ordnungon der Rk. gefunden werden, was widersprechende Ergebnisse yorschie- 
dener Forscher erkliirt. 4. Die Ordnung der homogenen Rk. andert sich nicht m it 
der Zeit; auch das Spektrum bleibt in  diesem Fali unyeranderlich. 5. N ichtleuchtender 
Stickstoff is t auch chem. inaktiy; Gaszusatze, die das Naclileuchten hervorrufen, rufen 
aucli chem. Aktiyierung hervor, doch scheint keine einfaehe Beziehung zwischen der 
Stiirkc des Nachleuchtens u. der Konz. der cliem. akt. Substanz zu existieren. 6. Zusatz 
von 0 2 odor NO zum leuchtenden akt. N ru ft eine Verstarkung der kurzwelligen Strah- 
lung hervor. 7. Die Geschwindigkeit des Abklingens des Leuchtens kann durch Fremd- 
gaszusatz beeinfluBt werden, ohne daB die chem. A ktiyitiit beeintrachtigt wird. Die
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s ta r te  Wrkg. der Wandę spricht zugunsten der Theorie, daB im akt. Stickstoff auch 
N-Atome enthalten sind. Die m it 2,3 V. metastabilen N-Atome konnten fur die chem. 
Wrkg. des akt. N yerantwortlich gemachfc werden, da nach R i d e a l  aus chem. Rkk. 
des akt. Stickstoffs auf einen Energieyorrat von 2 bis 2,2 V. gesclilossen werden kann; 
die im akt. Stickstoff wahrscheinlich ebenfalls yorhandenen metastabilen N2-Moll. 
sollten dagegen chem. inakt. sein. (Naturę 1 2 4 . 443—44. 21/9. London, Univ. 
Coli.) - E. R a b in o w it s c h .

A. Fowler, Bogenspektrum des Siliciums. Zur Erganzung der experimentellen 
D aten iiber das Si I-Spektrum  untersucht Vf. das Spektrum eines Lichtbogens zwisehen 
Elektroden aus m etali. Si oder C-Elektroden m it K 2SiF6-Fullung, in  einer N2-Atmo- 
sphare, im S c h u m a n n -Gebiet (2200— 1600 A). Es wird eine zusammenfassende 
Tabelle gegeben, die die Wellenliingen von ca. 190 Linien des Si I  zwisehen 11231 
u. 1590 A cnthalt. Zur Ordnung des Spektrums werden zuniichst die 43 theoret. 
Tcrme zusammengestellt, die den Konfigurationen 3 s~ 3 p-, 3 s2 3 p  4 s ; 3 s 3 p \  
3 s 2 3 p 4 p , 3 s- 3 p  3 d, 3 s- 3 p 5 s, 3 s2 3 p  5 p, 3 s2 3 p 4 d u. 3 s- 3 p i  f  entsprechen 
sollen. Davon werden 27 Terme identifiziert, von denen 11 dcm Triplett u. 16 dem 
Singulettsystem angehóren; 15 Singulett- u. Tripletterme, sowie der cinzigo mógliche 
Quintetterm, s p* S, bleiben noch zu finden. 120 Linien werden ais Kombinationen 
der gefundenen Terme gedeutet. Die Anordnung der tiefsten Termo ist in  t)berein- 
stimmung m it der yorlaufigen Analyse von Mc L e n n a n  u. S h a v e r  (Trans. Roy. 
Soc. Canada 1 8  [1924]. 21) u. der Theorie von H u n d . Die Identifizierung von drei 
ersten Gliedern der Serien n s 3P0 — 3 p 3P lt n s 3P l — >- 3 p 3P 1 u. n s 3P 2 — >• 
3 p 3P 1 erlaubt die Extrapolation der Grenze u. die Best. der absol. Termwerte. Es 
ergeben sich 2 Grenzen, m it A =  267 cm-1, was gut der Aufspaltung des Grundterms 
-P  des Si+ (287 cm-1) entspricht. In  bezug auf die tieferc Grenze (2P ‘/,) betragt dor 
Grundterm 3 3P 0 des Si 65 675 cm-1, was einem Ionisierungspotential von 8,12 V 
entspricht. Die Zuordnung der Termserien zu den beiden Grenzen entspricht nicht 
immer der H uN D schen  Theorie; so scheint die Singulottserie n d 1F 3 der Grenze ~P‘f, 
zuzustreben, wahrend die Theorie sie der Grenze ~P% zuordnet. Zum SchluC werden 
die Si I-Term e m it den entsprechenden Termcn des isoelektronigcn P  I I  yerglichen. 
Es zeigt sich — wie auch sonst in iihnlichen Fallen —, dafi beim P+ die eZ-Tcrmc relatiy 
zu den p- u. s-Termen tiefer liegen ais beim Si. Auch die 3 s 3 ;;!i-Terme (,,p'-Terme“ ) 
liegen im P+ energet. giinstiger (tiefer) ais im Si. (Proceed. Roy. Soc., London. 
Serie A. 1 2 3 . 422—39. 6/4.) E. R a b in o w it s c h .

S. Mrozowski, tfber die durch RonłgenslraMen erregte Luminescenz des Queck- 
silberdampfes. (Vgl. VAN DER LiNGEN, C. 1 9 2 3 .1. 729 u. 1929. II . 2151.) Die Lumines
cenz des Hg-Dampfes wurde durch die /{'-Strahlen des Cu erregt. Neben den bekannten 
Emissionslinien wurde eine Reihe neuer Linien beobachtet (2345, 2482, 2537, 2655 ?, 
2802 ?, 2967, 3025, 3130, 3340 ?, 3660, 4047, 4358 A). Die Linie 2537 A ist von einer 
Bandę 2540 A begleitet. Es is t unsicher, ob 2345 A einer Emissionslinie oder Bandę 
entspricht. Das Verhaltnis der In tensita t der Linien zu der der Banden scheint sich 
m it der In tensita t der erregenden Strahlung nicht zu andern. Zusatz einer kleinen 
/ / 2-Menge schwacht die Luminescenz der Banden sehr sta rk  ab u. ist ohne EinfluB 
auf die In tensita t der Emissionslinien. Das Spektrum is t yom Fluorescenzspcktrum 
sehr yerschieden u. erinnert an die durch Elektronen geringer Gesehwindigkeit erregte 
Luminescenz. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 4. 93 
bis 98.) SCHÓNFELD.

Charles F. Meyer und Aaron A. Levin, U ber das Absorpiionsspektrum von Chlor- 
wassersloff. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1418.) Mittels eines neuen Spektrometers (vgl. C. 1 9 2 8  
I I . 2484) nehmen die Vff. das Rotationssehwingungsspektrum von HC1 bei 3,46 u. 
1,76/t (Grund- u. Obersehwingung) auf. Die Spaltbreite betragt 0,25 mm. Von der 
Grundschwingung sind 24, von der Obersehwingung 17 Einzelbanden aufgenommen. 
Jede Einzelbande zerfallt in ein D ublett, dessen Komponenten den CZ-Isotopen m it 
den Atomgewichten 35 u. 37 entsprechen. Das Mengenverhaltnis der Isotopen ist —■ 
in Obereinstimmung m it den sonst angenommenen Zahlen — 3 :1 . — Das Intensitats- 
yerhiiltnis der Dublettkomponenten, die In tensita t der starksten Einzelbanden u. 
das Intensitatsverhaltnis korrespondierender Banden in der Grund- u. Obersehwingung 
werden gemessen u. stehen m it der theoret. Erwartung in Einklang. (Physical Rev. [2]
3 4 . 44—52. 1/7. Univ. of Michigan.) E is e n s c h it z .

W. F. Colby, Analyse der HGl-Banden. Die neucę Messungen an den Rotations- 
sehwingungsbanden von HC1 (3,5 u. 1,76 /.« vgl. die yorangehende Arbeit) werden mittels
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der ąuantenmechan. Formel fur den unstarren R otator ausgewertet. Die Molekiil- 
konstanten werden unabhangig fur beide Isotopen berechnet u. ergeben dieselben 
Werte. (Physical Rev. [2] 34. 53—56. 1/7. Univ. of Michigan.) E i s e n s c h it z .

D. B. Deodhar, Ramaneffekt und Wasserstoffspektrum. Im  AnscbluB an die Arbeit 
von A l l e n  (C. 1 9 2 9 .1. 1306) werden auf Grand der Wellenlangenwerte von F i n k e l n - 
b u r g  (C. 1929. I. 353) eine sehr groBe Zahl von Ramanlinięn erhóhter u. verminderfcer 

' Freąuenz fur 10 Glieder der Balmerserie festgestellt u. tabellar. zusammengestellt. 
Die Verschiebungen stellen das Rotationsspektrum des Wasserstoffs dar. (Ztschr. 
Physik 57- 570—72. 10/9. Lucknow [Indien].) L e s z y n s k i .

W erner K uhn , Quanlitalive Verhaltnisse und Beziehungen bei der naturlichen 
optischcn Aktimtat. Vf. g ibt eine theoret. Erorterung iiber die Dispcrsion des Drehungs- 
vermogens. E r  geht von folgenden bekannten Tatsachen aus: 1. Aueh bei sehr stark 
drehenden Stoffen ist der Brechungsindex des links zirkularen vondem  des rechts zirku- 
laren Lichtes nur urn ca. 10~e verschieden. 2. Bei den meisten im nahen U ltraviolett 
gelegenen Banden drehender Substanzen wird zur Drehung ein Betrag geliefert, der 
bezogen zum Beitrag des Brechungsindexes verhaltnismaBig groB ist. 3. Gegen kurze 
Wellen nim m t die Dreliung im allgemeinen bis zur nachstgelegenen, meist schwachen, 
Absorptionsbande zu. Sinn u. GroBe des Drehungsvermógens im Sichtbaren wird also 
im wesentliehen dureh diese nachstgelegene Bandę bedingt. Diesen 3 Feststellungen 
wird der Verlauf der Dispersion des Brechungsindexes gegeniibergestellt, die bekanntlich 
im wesentliehen nur durch die starken Absorptionsgebiete im fernen U ltraviolett be- 
einfluBt wird. Daraus zieht Vf. den SehluB, daB der EinfluB dieser starken Banden 
auf das Drehungsvermógen infolge gegenseitiger Kompensation yerschwindet; anderen- 
falls miiBten diese Banden, wenn m an den relativen Untersehied in  ihrem Verh. gegen 
rechts- u. linkszirkulares L icht m it derselben GróBenordnung annim m t wie bei den 
schwachen langwelligen, wegen ihrer starken Absorption ein um 3—5 Zehnerpotenzen 
hoheres Drehungsvermogen verursachen, ais tatsachlieh gefunden wird. — Diese Vor- 
stellung wird durch eine Rechnung auf Grund der B oR N -O sE E N schen Theorie der 
Drehung an  einem einfachen Modeli gepruft; dieses besteht aus 2 gekoppelten Oseilla- 
toren, dereń Gleichgewichtslagen einen endliclien Abstand voneinander haben, u. die 
in 2 senkrechten Riehtungen schwingen. Dieses System hat 2 Eigensehwingungcn 
verschiedener Freąuenz, dereń Formen sich verhalten wie Bild u. Spiegelbild. Es zeigt 
sich in  der Tat, daB diese beiden Eigcnschwingungen im entfernten niederfreąuenten 
Spektralbereich entgegengesetzte Drehungsbeitrage liefern. Es wird noeh eine Be- 
ziehung zwischen dem Beitrag einer Bandę zur Drehung u. dem Zirkulardichroismus 
abgeleitet: Der relativc Untersehied des rechts- u. links-Absorptionskoeffizienten muB 
im Innern einer Bandę proportional der Freąuenz sein. Falls diese Bcziehung an irgend- 
einer Bandę nicht erfullt ist, miissen an ihr verschiedene Eigenschwingungen, also 
vermutlich verschiedene Substituenten teilnehmen. Die Schlusse behalten bei einem 
beliebig komplizierten Molekiil ihre Giiltigkeit. — Vf. nim m t an, daB die hohe Wirksam- 
keit der schwachen ultravioletten Banden auf die Drehung durch ein Optimum der 
Kopplung der Oseillatoren verursacht ist. Die Bedingungen fiir optimale Kopplung 
werden angegeben. Eine Abschiitzung fiir den Zirkulardichroismus von weimaurem  
Kupfer in  alkal. Lsg. wird gegeben. Es ergibt sich ein sehr groBer Abstand der Oscil- 
latoren (ca. 24 A). (Ztschr. pliysikal. Chem. Abt. B. 4. 14—36. Juni. Heidelberg, 
Chem. Inst. d. Univ.) E is e n s c h it z .

. Wolfgang Leithe, U ber die nalurliche Drehung des polarisierten Lichtes durch 
oplisch aklive Basen. IV. Die Drehung einiger synthetischer Isochinolinderimle. (III. 
vgl. C. 1929. II. 833.) Es wird numnelir die Drehung u. ihre Beeinflussung durch 
Lósungsm. an den 1-Formen von 2 Isochinolinbasen u. ihren Chlorhydraten, dem
l-Methyl-l,2,3,4-tetrahydroisocliinoiin (I) u. dem l-Phenyl-l,2,3,4-łelrahydroisochinolin 
(II) untersucht. Um den EinfluB des Ringschlusses zu studieren, wurde die Drehung 
von I  aueh m it jener der entspreehenden ringoffenen Base, dem N-Monoathyl-a-phenyl- 
athylamin  (ID) verglichen. Die Drehungsbestst. wurden m it dem in der I . M itt. be-

schriebenen Milaopolarisationsapp. (Genauig- 
keit ±  0,4—0,6 Einheiten), die D. von leicht- 
fliichtigen Lsgg. wurde aus der D. der reinen 
Substanz u. jener des Lósungsm., sonst m it 
dem OsTWALDschen Pyknometer bei 20° be- 
stim m t (Tabelle). D arst. der Basen. d,l-l-M e- 

thylleirahydroisochinolin (I ). Red. von 1 -Melliyl-34-dihyd.roisochinolin in  absol. A. m it
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Na am W.-Bad unter weiterem Zusatz von A. Verdunnung m it dem gleichen Vol. W., 
Ansauern m it HC1, Dest. des A., Versetzen m it iibcrschussigem KOH u. Abtreiben 
von I  m it W.-Dampf oder E strak tion  m it A. K p .715 233°. — Pikrat, C10H I3N- C6H 30 ,N 3.
F. 187°. Spaltung der Base. tlberfiihrung in  das Bitarlrat m it Rechtsweinsaurc, 
(10% tjberschuB) in. wss. Lsg., Eindampfon zur Sirupdicke, Umlosen der Krystall- 
ausscheidung aus wenig W., F . 92°. Zers. des B ita rtra ts  in  wss. Lsg. m it KOH, Ex- 
traktion  m it A., der naoh Trocknen bei 120° Luftbadtemp. dest. wird.

l-Base, C10H WN, d-° =  1,024. — CMorhydral, F . 213°. -— N-Monoathyl-a-phenyl- 
dthylamin. Umsetzen von l-a.-Phenyldthylamin in A. m it einor ath . Lsg. von C2H5J  
unter Schiitteln, Freimachung der Base m it KOH u. fraktionierte K rystallisation der 
P ikrate. Pihrat, C10H 15N-C6H 3 0 7N3, Prismen aus Bzl., F . 145°. Dest. der. m it NaOH 
entbundenen l-Ba$e bei 16 mm u. 100° Luftbadtemp. d-° =  0,913, [<x]ir° =  —60,0°. — 
d,l-l-Phenylktraliydroisocliinolin, C'15I / 15Ar (II). Aus l-Phenyl-3,4-dihydroisochinolin wie 
bei I. Prismen ans A., F. 97°. — Bitarlrat, F . aus W. 187°. l-Ba.se, GlsHir>N , 11.,
F. aus PAe. 84°. — CMorhydral, F. aus A.-A. 204°. —  Die zum Vergleich der Dreli- 
werte herangezogene M ol.-Rotation [M ]d betragt fur die 1-Form von I  — 116,9°, fiir 
die 1-Form von III — 89,5°. Die Differenz ist wesentlieh geringer ais die beim Ring- 
sehlufl von Oxysiiuren, Oxyaldehyden usw. beobachtete. Es scheint also die Haupt- 
ursache der Drehungsverschiebung beim RingschluB nicht die ster. Wrkg. der Ringbldg. 
(Ringspannung) zu sein, sondern die Veranderung der drehungsbestimmenden Gruppen 
(OH, CHO, COOH). Fiir die 1-Form von II betragt [M ]d nur — 86,4° (in Cyclohexan). 
Die Ursache dieser Drehungsverminderung gegen I  wird nun auf die durch die Ein- 
fiihrung von 2 Phenylgruppen am asymm. C hervorgerufene gesteigerte Sjonmetrie 
zuruckgefiihrt. Der Vergleich m it dem gleichfalls untersuchten l-Benzylletrahydroiso- 
chinolin unterblieb wegen Unsicherheit der Reinheit dieses Praparates. Das Studium 
des Einflusses von Lósungsmm. auf die Drehung dieser Basen (Tabelle) ergab eine 
nur geringe BeeinfluBbarkeit von I  (analog dem Phenylathylamin), wahrend der Dreh- 
w ert von II starker beeinfluBt wird, in  Analogie zum Verh. des Pipecolins (vgl. I . Mitt.), 
welchc Verwandtscliaft auch durch den geringen Drehwert von II betont ist. Dic 
Unters. des. Drehwertes in  CCI] ergab bei I einen ubereinstimmenden, bei II einen 
abnorm hohen Drehwert u. es schieden sich in  beiden Fallen reichliche Mengen der 
Chlorhydrate ab. Diese Erscheinung diirfto die Unstimmigkeit der Refraktionswerte 
verschiedener Basen in  CC14 (vgl. I I I .  M itt.) erklaren. Die in  dieser M itt. beobachtete 
Parallelitat zwisehen spezif. Drehung u. spezif. Lsg.-Vol. v/y konnte auch bei II be- 
sta tig t werden. Was die Chlorhydrate anlangt, zeigt jenes von I  eine starkę gleich- 
sinnige Drehung wie die 1-Base (nur mehr schwacher EinfluB der NH-Gruppe), wahrend 
das Chlorhydrat von II gegenuber der 1-Base Drehungsumkehr in  A. aufwies, in  Ana
logie zum Verh. des Pipecolins. Diese Erscheinung diirfte in  dem verstarkten Hervor- 
treten  des NH-Restes infolge gegenseitiger Kompensation der beiden Phenyle zu er
klaren sein. Ungeklart ist noch das AusmaB der Berucksichtigung der Temp.-Ab- 
hangigkeit von [M ]d beim Vergleich der Drehwerto verschiedener Basen. Die Mes- 
sungen der Rotationsdispersionen der Basen ergaben, daB die auf die ZJ-Linio bezogenen 
W erto untereinander vergleichbar sind. (Monatsh. Chem. 53/54. 956—62. Okt. Wien 
Univ.) H e r z o g .

L. Vegard, Fortsetzung der Untersuchung iiber die Luminescenz verfestigter Gase 
bei der Temperatur von flussigem Wasserstoff. Dio fruheren Verss. (vgl. C. 1927. II . 
1791) werden fortgesetzt, um Messungen der Wellenlange u. der Polarisation durch- 
zufuhren. Im  1. Teil werden K athodenstrahlen zur Anregung verwendet. Verss. an 
Stickstoff, Argon u. ihren Gemischen •" '^en bei der Temp. des fl. Wasserstoffs unter- 
sucht. Polarisation des Luminescenz' ' ^ t sich weder an der unzerlegten Strahlung
noch an einer Reihe von spektrogr%rtrraufgShommenen Linien nachweisen. Vf. sieht 
darin eine plausible Analogie zur gleichfalls unpolarisierten charakterist. Rontgen- 
strahlung. Der spektroskop. Vergleich des Luminescenzspektrums wahrend u. nach 
der Bestrahlung wird in  umfangreichen Tabellen m itgeteilt. Aus den Messungen im 
Sichtbaren ergibt sich, daB alle wahrend der Bestrahlung starken Linien der ■&-, y-, 
y'- u. (5-Serie im Nachleuchten fehlen. Die fiir den feston Stickstoff typ. Nr Bando 
klingt in  Argon-axmen Gemischen schnell in  Stickstoff-armen Gemischen langsam ab. 
Aufnahmen im U ltraviolett erbringen eine Anzahl neuer Linien, die in  die bekannten 
Serien eingeordnet werden. Die f- u. ?;-Serien werden dem Teinen Stickstoff zugeordnet.
— Eine Reihe genauer Wellenlangenmessungen wird m it einem St e i n h e i I.-Spoktro- 
graphen hoher Dispersion ausgefiihrt; dabei erwiosen sich die £-Linien ais Dubletts.
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Fiir die r5- u. Serie werden Formeln aufgestellfc. — Der Vergleich der B- u. 6-Serien 
zeigfc, daB dureh Argon die Energiestufen des reinen Sticksloffs ein wenig verschoben 
werden. Die a-Serien haben ein anderes System unterer Niveaus ais die <5- u. #-Serien. 
Eine neue („D “ )-Serie des reinen Stickstoffs -wird im U ltrayiolett gefunden; in stick- 
stoffarmen Argongemischen findet Vf. die diffuse ,,H “ -Serie. Die Wellenlangen der 
£- u. e-Serien erweisen sieli in  Slickstoff-Argongemischen von der Konz. in  weitem 
Bereich unabhangig. Das durch. ultraviolette Linien vervollstandigte e- System gehorcht 
der vom Vf. gefundenen Auswahlregel. Die Dissoziationsenergie fiir den Grundzustand 
des zu festem Stickstoff gehórenden £-Systems betragt 11,17 V u. ist gróBer ais die 
aus den negativen Banden fiir gasfórmigen N„ berechnete. (Communicat. physical 
Lab. Univ. Leiden Nr. 200. 3— 65. Leyden, Phys. In st. d. Univ.) E is e n s c h it z .

A. Seyewetz und J. Blanc, U ber die Fluorescenz von Farbstoffen in  Woodscltc.ru
Lichl und seine Anwendung zu ihrem Nachweis. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 
611— 16. Juli. — C. >1929. I. 2858.) K. W o lf .

Sakyo Kanda, Physikochemische Unicrsuchungen uber Biolumimscenz. V II. Die 
Lóslichkeit von Cypridina-Luciferin in  organisclien Losungsmitteln. (VI. vgl. C. 1929. 
I. 1193.) Der M ethanolextrakt der fettfreien Korperteile der Cypridina en thalt das 
Luciferin, gibt die MiLLONsche u. die Ninhydrinrk. u. ist kolloidal, im Extraktions- 
riickstand bleibt Luciferase, kein Luciferin. Wird die Methanollsg. bei ca. 40° zum 
Sirup eingedampft u. m it A. aufgenommen, so gibt der luciferinfreie Nd. die MiLLON
sche u. die N inhydrinrk., die alkoh. Lsg. en thalt das Luciferin, g ibt ebenfalls die EiweiB- 
rkk. u. ist kolloidal. Das durch Eindampfen der alkoh. Lsg. zum Sirup erlialtene 
Luciferin is t je tz t 1. in Bzl., Chlf., A., PAe., Petroleumbzn.; Acetonloslichkeit zweifel- 
haft. Die Bzl.-Lsg. ist nicht kolloidal u. gibt nicht die Farbrkk. der Proteine. Die 
iith. Lsgg. sind instabil (Autoxydation). Cypridina-Luciferin ist kein ,,natiirliches“ 
Protein, da kein natiirliches Protein in Bzl. vollkommen 1. ist. Im  tier. Korper u. in 
den Methanol- u. A.-Lsgg. ist Luciferin wahrscheinlich m it EiweiBstoffen assoziiert. 
(Scient. Papers Inst. physical. chcm. Res. 10. 91—98. 18/2.) K r u g e r .

B. Rajewsky, Weitere Untersuchungen an der Slrahlenreaktion des EiweifSes. Es
werden Untersuchungsergebnisse mitgeteilt, die mittels ultramikroskop. Kinemato- 
graphie verdiinnter wss. Lsgg. von reinem Eiweifi unter den Strahlungseinfliissen 
gcwonnen wurden. Die angewandte Methode gesta tte t die Zahlung der durch die 
Strahlung gebildeten Koagulationszentren u. dadurch die Beobachtung des zeitlichen 
Verlaufs der EiweiBrk. auf die Bestrahlung. Das experimentelle Materiał u. seine 
Deutung lassen erkennen, daB zwischen dem Wirkungsmechanismus der Róntgen- 
strahlen u. des ultrayioletten Lichtes auf EiweiB charakterist. Unterschiede bestehen, 
die zu dem SchluB zwingon, daB man es boi Rontgenstrahlen m it der unspezif. Wrkg. 
schneller durch die S trahlung ausgelóstor E lektronen zu tu n  hat, daB dagegen im 
Gcbiete des U ltrayioletts die Wrkg. selektiv, u. der die Wrkg. auslosende F ak to r m it 
groBer Wahrscheinlichkeit das Strahlungsąuantum  selbst ist. (Strahlentherapie 33. 
362—74. 23/7. F rankfurt a. M.) J u n g .

G. H. Carruthers, Talbots Gesetz bei lichtelektrischen Zellen. (Vgl. C. 1929. II . 
262.) Die Giiltigkeit des TALBOTschen Gesetzes wird an eines Casiumzelle gepriift, 
dereń Photostróme der Beleuchtung nicht proportional waren. Die Unters., in  der 
Weise vorgenommen, daB die Zelle durch kurze Lichtblitze beleuchtet wurde u. die 
auftretenden Photostrom e m it einem Oscillographen in ihrem zeitlichen Verlauf auf
genommen wurden, ergab, daB bei L iehtblitzen von 1/ !i0 Sek. Dauer eine Ermiidung 
u. dam it eine Abweichung vom TALBOTschen Gesetz nicht festzustellen ist. (Philos. 
Magazine [7] 8 . 210—13. Aug.) K l u m b .

R. O. Griffith and A. Mc Keown, Photoproccsses in gascous and liauid systems. London: 
Longm ans 1929. (692 S.) 8°. 25 s. net.

A,. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
Malcolm Dole, Vorsclilag einer Anderang der elektroehemischen Nomenklatur. Vf. 

schlagt vor, die Bczeiehnungen: Kathode, Anodę, K ation u. Anion durch: Negode, 
Posode, Posion u. Negion zu ersetzen. Die alten Vorsilbcn wurden willkurlieh verteilt. 
E in Vorteil der T>eucn Nomenklatur is t darin zu sehen, dafi nicht die zur Negode wan- 
dernden Ionen m it Negionen bezeichnet werden, sondern die negativ geladenen Ionen. 
Es ist z. B. sowohl bei den Negionen ais auch bei Negodenstrahlen (Kathodenstrahlen) 
aus der Vorsilbe dor Sinn der Ladung zu ersehen. Gegen die neue Nomenklatur spricht
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naeh Ansicht des Vfs. nur, da(3 cs sich um Kom binationen latein. u. griech. Stamme 
handelt. (Science 6 8 . 349. 12/10. 1928. R o c k e f e l l e r  Inst. f. Med. R es.) L e s z .

Torahiko Terada, Ukitiro Nakaya und Ryuzo Yamamoto, Eocperimentelie 
Unlersuchungen iiber Form und Struktur von Funken. VI. Lange. Funken in  organiscJien 
Ddmpfen. (V. vgl. C. 1 9 2 9 . I I . 391.) Die Fortsetzung der Unterss. iiber die Aus- 
bildung langer Funken in Gemischen von Luft u. Dampfen organ. Halogenide fiihrt 
zu folgenden Rcsultaten: Ubcrschreitot der Druck cines der L uft zugemischten Dampfes 
einen fiir jeden Dampf charakterist. W ert, so geht der Eunke aus dem sogenannten 
Zickzaekzustand in  den glatten dreiteiligen Eunken iiber. Es wird dies durch dio 
Annahme erklart, daB oberhalb des charakterist. Druckes die Ggw. des Halogens 
zu Vorentladungen Veranlassung gibt u. dadurch fiir die Eunkenform bestimmend 
wird. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 1 0 . 271—90. 24/6.) K l u m b .

V. Karapetoff, H. A. Trebler und E. G. Linder, Elektronenbombardenmit von 
Kohlenwasserstoffen. Beim Elektronenbombardement von KW-stoffen wurde Konden- 
sation u. Polymerisation unter Entw. von H 2 beobachtet. Die Arboit s te llt einen 
Beitrag zur K larung des Mechanismus der Zerstórung der Dielektrilca unterird. Kabel 
dar. (Physical Rev. [2] 33. 1080. Jun i. Cornell Univ.) L e s z y n s k i .

Józef Kawa, Galorimetrische und elektrische. Messungen im  QuecJcsilberlicMbogcn. 
Die Ee-Anodę einer Hg-Bogenlampe aus Pyrexglas wurde, m it W. gefiillt, ais Calori- 
metergefaB ausgebildet. Die Hg-Kathode u. die Glaswand der Lampe bis zur Anodo 
tauchten in W. ein, um wahrend des Brennens konstantę Temp. u. konstantę Hg- 
Dampfspannung zu erhalten. Die calorimetr. Messungen bei yerschiedenen Strom- 
starken u. Bogenlangen fiihren zu folgendem Bild fiir den Mechanismus des Hg-Bogens: 
Am Anfang der positiven Saule t r i t t  infolge der grofieren Feldstarke Ionisation ein. 
Es en tsteht die positivo u. dio negative Raumladung. Dazwischen en tsteh t ein um- 
geltehrtes elektr. Eeld, das die am Anfang der Saule beschleunigten Elektronen bremst. 
Dadurch yerm indert sich auch die Warmeentw. an der Anodę. Zwischen der positiyen 
Raumladung an der S tirn  der positiyen Saule u. der negativen im FARADAYschen 
Dunkelraum entsteht eine yergróBerte positiyo Feldstarke. Bei weiterer Vergr6BeruHg 
der Bogenlśinge t r i t t  un ter gceigneten Bedingungen noch ein zwcites Maximiun auf, 
das in  gleicher Weise zu deuten ist wie das erste. — Diese Ergebnisse wurden durch 
spektroskop. Unterss. unterstiitz t. Dom Lichtbogen wurde etwas H e zugemischt, 
dessen Linien infolge der lióheren Anregungsspannung nur an Stellen hóherer Feld- 
stiirke erschicnen. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 4. 27 
bis 58.) SCHONFELD.

Jolm D. Whitney, Unelastische ZusammenstoPe von Elektronen mit Quecksilber- 
atomen. Vf. untersucht das magnet. Spektrum eines aus dem Hg-Dampf im Vakuum 
austretenden Elektronenstrahls in Abhangigkeit yon der ursprunglichen Geschwindig- 
keit (dio bis 40 V gesteigert wird). Es wird die Anzahl der unelast. Stól3e m it 4,9, 
6,7 u. 8,8 V Energieverlust im Verhałtnis zu der Anzahl der elast. StoBe bestim m t. 
Es ergeben sich Maxima: fiir 4,9-Volt-Verluste bei 7 V, fiir 6,7-Volt-Verluste bei 15 
u. fiir 8, 8-Volt-Verluste bei 12 V. Verhiste von 10,4 V konnten n ieht beobachtet 
werden. (Physical Rev. [2] 33. 1174— 1218. Jan . Oshkosh, Wisconsin, S tate Teachcrs 
Coli.; Vortrag bei der Tagung der Amerik. Phys. Ges. 29/11.— 1/12. 1928.) E . R ab .

H . K allm ann , Nacliweis langsamer Elektronen m it Hilfe des Geigersclien Zahlera 
und Untersuchung der aus diinnen Schichten ausgelosten Photoeleklronen. Die Elektronen 
Wurden im Vakuum, nachdem ihre Gesehwindigkeit bestim m t war, durch ein elektr. 
Feld bcschleunigt u. durch eine diinne Folie in  den Zahler hineingescliossen. Der m it 
L uft von 1 cm Druck gefiillte Zahler war gegen das Vakuum durch eine Zaponlackfolie 
von 7io— 2/ 10 fi Dicke abgeschlossen. D am it die Elektronen die Folie durchdringen 
u. im Zahler noch zur Wrkg. kommen, muBten sie etwa auf 3000 Volt beschleunigt 
Werden. Um ein zu starkes Auseinanderlaufen der Elektronen zu vermeiden, wurde 
die ganze A pparatur in  ein Magnetfeld von einigen 100 Gaufi gebracht. In  diesem App. 
laBt sich auch die Geschwindigkeitsmessung dadurch bo\virken, daB m an die Elektronen, 
bevor sie beschleunigt werden, durch ein Gegenfeld yerzogert, u. m an so die Zahl aller 
derjenigen Elektronen miBt, die eine Gesehwindigkeit kleiner ais V  Volt besitzen 
(V  =  Verzogerungspotential.) Das A uftreten von Elektronen m it einer neuen Ge
sehwindigkeit m acht sich dann ais ein K nick in  der In tensitatskurve bemerkbar. Vf. 
h a t scinen App. geeicht u. fand, daB wenigstens 30% aller Elektronen gezalilt werden; 
es konnte also ein Strom langsamer Elektronen von 10“ 20 Amp. noch gemessen werden. 
Die Prufung der Geschwindigkeitsmessung ergab sehr soharfe Knicke, so daB ihre
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Best. auf 1% gonau oder noch besser moglich war. M it dieser Anordnung wurde dic 
durch weiche Rontgenstrahlcn im Mg hervorgerufene Elektronenemission untersucht 
u. der Energieverlust, den die Ęlektronen beim Durchzug durch wenige Atomschichten 
crleiden, bestimmt, Die Verss. wurden gemeinsam m it H. v- Hornbostel ausgefuhrt. 
(Physikal. Ztschr. 30 . 526—27. 1/9. Bcrlin-Dahlem, Kais. W ilh.-Inst. f. physikal. u. 
Elektrochemie.) W r e s c h n e r .

L. F. Curtiss, Die Z&hlung von Atomen und Ęlektronen. Es wird iiber Verss. m it 
dem GEiGERschen Spitzenzahler berichtet, die sich hauptsachlich m it dem sohnellen 
AbreiBcn des StromstoBes, der durch den E in tr itt  eines a-Teilchens erzeugt wird, 
bcschiiftigen. Es stellte sich heraus, daB eine Gasschicht auf der Spitze eine gróBere 
Empfindlichkeit des Zahlers bedingt. Durch Verwendung katalyt. Substanzen konnton 
vollkommene Gasschichten crhalten werden. Spitzen von kataly t. P t u. Cu, an denen 
Ho u. Oj. adsorbiert wurden, gaben ausgezeichnetc Resultate. Ebenfalls wurde der 
EinfluB der katalyt. Gifte, w ieH g, H 2S u. S 0 2 auf die Spitzen untersucht. Auf Grund 
dieser Verss. werden Erklarungen fiir den Entladungsvorgang gegeben. SchlieBlich 
wird der EinfluB der Warmeentw., die von den auf dic adsorbierte Gasschicht auf- 
treffenden positiven lonen hervorgerufen wird, auf d ieE ntladung diskutiert. (Scient. 
Monthly 27. 398—409. Nov. 1928.) G. S c h m id t .

Richard v. Dallwitz-Wegner, Uber galvanische Elektrizitdt und Kohasionsdruck, 
,,Baumenergetik.“ Ausdehnung der in  fruheren Arbeiten (vgl. C. 1 9 2 8 . I. 1365) mit- 
geteilten Beziehungen zwischen Kohasionsdruck u. K ontaktelektriziat u. Thermo- 
elektrizitat auf Vorgange in  galvan. Elementen zur Errechnung ihrer elektr. Leistung 
aus den Ramnenergieanderungen der beteiligten Stoffe. Zum SchluB weist Vf. auf 
eine Erweiterung der raumenerget. Betrachtungen auf den 2. H auptsatz der Thermo- 
dynamik hin. (Ztschr. Elektrochem. 35 . 344—49. Jun i. Heidelberg.) A s c h e r m a n n .

C. Zwikker, Die Elektronenemission von Metallóberflachen. Vf. bespricht in  Form 
cines Vortrages die Entw ., welche die Elektronentheorie der Metalle in den letzten 
zwei Jahren  durchgemacht hat. Die experimentelle Unters. der Eloktronenemission 
erfolgte zunachst in Universitatslaboratorien, is t aber allmahlich in  die Industric- 
laboratorien iibergegangen. In  diesem Zusammenhang wird hervorgehoben, daB gerade 
diejenigen Industrien  heute in  hochster BI ii te stehen, die bei Zoiten Untersuchungs- 
laboratorien eingerichtet haben. (Physica 9. 321—30. Delft, Techn. Hochsch.) K. W o.

William W. Macalpine, Widerstand von Wismut in  den magnetischen Wech-sel- 
feldern. Die Veranderungen des W iderstands von Bi in m agnet. Wechselfeldem zeigen 
Phasenubereinstimmung m it dem Feld u. sind in  ih rer Grófie in  Ubereinstimmung 
m it den aus Gleichstrommessungen berechneten W erten. (Physical Rev. 33. 284. Febr. 
Columbia Univ. Vortrag auf d. Tag. d. Amer. Physik. Ges. 27.— 31. X. I I .  1928.) L esz .

Teofilo Isnardi, Die Entwicklung der Theorie, der Elektrolyte und das wissenschaft- 
liche Werk von Svante, Arrhenius. D ie  T heorie der E lek tro ly te  nach A r r h e n i u s  u . 
die A rbeiten  seiner Vorlaufer auf d iesem  G ebiet NiciiOLSON, C a r l i s l e ,  C r u ik -  
s h a n k ,  D a v y ,  G r o t h u s s ,  B e r z e l i u s ,  F a r a d a y ,  D a n i e l l ,  H i t t o r f ,  C la u s iu s  
u. KOHLRATISCH w erden histor. dargestellt. (A nales A soc. quim . A rgentina 16 . 5— 48.
1928.) R. K . Mu l l e r .

Ferdinand Lebermann, Uber Phasenpvfferung. (Klin. W chschr. 8 . 1525— 27. 
13/8. —  C. 1 9 2 9 . II. 2418.) W r e s c h n e r .

Philipp GroB, Zur Theorie der Salztoirkung. Im  Verlaufe des Studiums des Aus- 
salzeffektes konnte gezeigt werden, daB ein espliziter Zusammenhang zwischen Aktiyi- 
tatskoeffizienten u. Rk.-Geschwindigkeit im allgemeinen nicht zu erwarten ist. Es 
wird das A uftreten des Aktiyitatskoeffizienten des Neutralkórpers bei der Rk. zwischen 
einem ło n  u. einem Nichtelektrolyten modellmaBig verlangt u. nachgewiesen, daB 
die gegenseitige Beeinflussung der lonen eine wesentliche Sehwachung des elektr. 
Aussalzeffektes zur Folgę h a t (m athem at. Ableitungen). (Monatsh. Chem. 53/54. 
445—53. Okt. Wien, Univ.) H e r z o g .

W. Plotnikow und Sophie Jakub son. Elektrochemie der Losungen von Phos- 
‘phorpentaćhlorid in  Brom. Vff. messen die Leitfahigkeit von Phosphorpentachlorid 
in  Brom in Abhiingigkeit von der Konz. u. finden, daB die spezif. Leitfahigkeit ein 
M asimum bei 16% PC15 erreicht, wahrend die mol. Leitfahigkeit zuerst ein Maximum 
bei <p =  650' u. dann ein Minimum bei <p =  1800 passiert. Die spezif. elektr. L eit
fahigkeit einer 15%'g- Lsg. von PC15 in  Brom ist nur dreimal kleiner ais die einer 15%ig. 
Natriumchloridlsg. Die m asimale molare Leitfahigkeit liegt fiir PB r5 • 20 Br bei 34
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u. fiir PCl5-20 Br bei 31—32. —  Bei der Elektrolyse einer PCl5-Bromlsg. wird an 
einer Silberanode eine dem PARADAYschen Gesetz entsprechende Cklormenge ab- 
gescbieden. Die Abhangigkeit der Stromstiirke von der Spannung stellt eine Gerade 
ohne K nickponkt den Anfangspunkt der K oordinaten passierend dar. Vf. nehmen 
an, daB die Leitfahigkeit bedingt ist dureh den Zerfall der Verb. u PC15 • m Br2 in  
Ionen. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 1 3 8 . 235—42. Journ. Russ. phys.-chem. Ges. 
[russ.] 6 0 . 1505— 12. Nov. 1928. Kiew, Ukrain. Akad. d. Wissenschaften.) L. W o l f .

J. Loiseleur, tlber den von polierten MctallplaltcJien ausgeubten ballistischen Effekl. 
(Ygl. C. 1 9 2 9 . II. 2423.) W ird ein isoliertes, frisch poliertes M etallpliittchen zwischen 
zwei gleiche Elektroden (aus platiniertem Pt) gehiingt, welche auf einige cm yoneinander 
in eine leitende Pi. eingetaucht u. m it einem Galvanometer verbunden sind, so ru ft 
das Pendeln des M etallplattchens eine Potentialdifferenz zwischen beiden heryor, 
dereń W ert von der N atu r des M etallplattchens abhiingt. Diese Potentialdifferenzen 
erfolgen momentan u. sind an die Ggw. u. dieBewegung des M etallplattchens gebunden. 
Wird das P lattchen entfernt, so kehrt das System sof o rt in  den urspriinglichen neutralen 
Zustand zurtick. (Compt. rcnd. Acad. Sciences 1 8 9 . 245— 46. 29/7.) K. W o l f .

M. Le Blanc und R. Jackli, tlber die KonzentrationsverscMebungen in  verdunnten 
Alkali- und Erdalkaliamalgamen beim Hindurchleiten des ekktrischen Stromes. Amal- 
game der Alkali- u. Erdalkalimetalle werden monatelang elektrolysiert u. die dadurch 
hervorgerufenen Konz.-Verschiebungen anatyt. erm ittelt. Zur Herst. der Amalgame 
wird entweder das Metali aus seiner Hydroxydverb. in  das Hg hineinelektrolysiert 
oder, wo das n icht angiingig, werden die Metalle direkt im Hochvakuum vereinigt. 
Die Verss. werden in Glasrohren ausgefuhrt, die zur Erzielung hoher Strom dichten 
nur 3 mm Durchmesser liaben u. zur Verminderung von Diffusions- u. Konvektions- 
stórungen wellenformig gebogen sind. 0,5°/o Na-Amalgam zeigt bei 25° nach 2 Mo- 
naten eine Konz.-Verschiebung von etwa 18% durch Anreicherung des N a an der 
Anodę. Dieser Effekt is t der Strom dichte nahezu proportional. Der ,,relative Effekt“ , 
d. li. die Konz.-Differenz zwischen Anodę u. K athode dividiert durch Strom dichte 
in A m p . / m m i s t  proportional der urspriinglichen Konz. u. fallt m it wachsender 
Temp. im untersuchten Intervall von 25— 75° um etwa 16%. E r ist bei nicht ge- 
bogenen Rohren wegen der Diffusions- u. Konvektionsverluste nur etwa %  des m it 
gebogenen Rohren erzielten Effekts. Nach 2—3 Monaten streb t er einem stationaren 
Grenzwert zu infolge der entgegenwirkenden Diffusion. Ba w andert im gleichen Sinne 
wie Na, Li u. Ca im entgogengesetzten. — Das Verhaltnis der Ergebnisse zu den 
Theorien anderer Autoren (K r e m a n n , C. 1 9 2 7 . I . 404, S k a u p y , Verhandl. D tsch. 
physikal. Ges. 1 6  [1914]. 156, L e w is  u . M itarbeiter, C. 1 9 1 6 . I. 829) wird besprochen. 
(Ztschr. Elektrochem. 3 5 . 395—409. Ju li. Leipzig, Univ., Phys.-Chem. Inst.) J . L a n g e .

Robert Muller, Bemerkungen zur Diskussion iiber die Passivitatstheorie. Zu der 
Auseinandersetzung von W. J .  Mu l l e r  u . J . H i n n u b e r  (C. 1 9 2 9 . I. 1790) wird 
bemerkt, daB eine Vereinigung der beiden Ansichten auf folgender Basis moglich ist: 
Die nach W. J . Mu l l e r  fiir die Passivierung yerantwortliche Metallumwandlung kann 
auBer durch hohe Strom dichte auch durch Wasserstoff- u. Sauerstoffbeladung bewirkt 
werden. Im  Ee gel. H  soli eine Erhohung der Elektronenkonz. u. dam it eine Be- 
gunstigung der ak t. Eorm bewirken, wśihrend gleichzeitig gegenwiirtiger O wegen 
seiner metalloiden N atur eine Herabsetzung der Elektronenkonz. u. dam it eine Ver- 
sehiebung des Gleichgewichts zugunsten der passiven Porm verursacht. (Ztschr. 
Elektrochem. 35. 459—60. Juli. Graz, Univ., Phys.-Chem. Inst.) J .  L a n g e .

Jean Becąuerel, Die Existenz von zwei Werten der magnetischen Drejiung eines 
einachsigen Krystalls, paralel und senkrecM zur Achse. (Communicat. physical. Lab. 
Univ. Leiden Nr. 1 9 1 . 19—34. — C. 1 9 2 9 . II. 1780.) E is e n s c h it z .

S.Valentiner und G. Becker, Strukturuntersuchungen an Ileuslerschen Legie- 
rungen. Die Vff. fiihren G itterstrukturunterss. m it Rontgenstrahlen in  Verb. m it 
metallograph. Beobachtungen u. Messung der Langenanderungen bei der Alterung 
HEUSLERscher Legierungen an einer Schmiedebronze von der Zus. 10,15% Al, 14,25% 
Mn, 75,60% Cu aus; das ferromagnet. Verh. dieser Legierung, die der Zus. Al(Mn, Cu)3 
nahekommt, bei der Alterung is t durch die Messungen von T a k e  (Abh. d. Kgl. 
Ges. d. Wiss. Góttingen 8 [1911]. H eft 2) sehr gut bekannt. Die Vff. finden, daB fur 
die magnet. Eigg. weder ein bestimmtes G itter, noch ein bestimm ter Phasenbestand- 
teil bedingend sind; sie halten es fiir moglich, daB gewisse Storungen in  der Gitter- 
struk tur dahin fiihren, daB die Mischkrystalle ferromagnet. Eigg. annehmen, vielleicht 
dadurch, daB infolge dieser Storungen Elektronenumordnungen im Mn, Cu, Al auf-
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treten  im Sinne einer Annaherung an die ferromagnet. Atome. (Ztschr. Physik 5 7 . 
283—91. 7/9. Clausthal.) F a b e r .

Sam L enher und Guy B. Taylor, Die Bewegung von Gasen rund um elektriscli 
erhitzie Driihłe. Ais Vff. P t-D rahte von 0,25 mm Starkę u. 10 cm Lange, die in  Glas- 
zylinder von 3— 6 cm Durchmesser eingeschmolzen waren, in Luft von 1/ i — 1 a t  auf 
300° u. lioher — bis zur WeiBglut — erhitzten, beobachteten sie period. Druckschwan- 
lcungen yon 50—100 Freąuenzen pro Minutę. Die Grofle betrug bei senkrechter oder 
wagerechter D rahtstellung bei 1 a t Druck Bruehteilę eines em W., bei einer Neigung 
von 45° dagegen mehrere em. Synchron m it den Anderungen im Gasdruck gingen 
geringe Schwankungen im Heizstrom. Der Effekt tr a t  auBer in L uft auf in  N2, Ar u. 
C02, n icht aber in  He oder H2. Die Vff. vermutefcen, daB es sich um I\.onvektions- 
stróme im Gase handelte; es wurden Verss. m it ,,vernebelten“ Gasen gemacht. Es 
zeigte sieli, daB eine gewisse Zone um den D raht nebelfrei war. Diese Zone entspracli 
in  allen Eigg. dem „K onduktionsfilm ", den L a n g m u ir  (Physical Rev. 3 4  [1912], 401) 
in der direkten Nachbarschaft eines hoch erhitzten Drahtes annahm. Diese Zone lieB 
sich vermessen u. ihre Abhancigkeit. von einigen Eaktoren (Gasdruck, Fiillgas, Temp. 
des Drahtes) festlegen. Die Eigg. waren die von La n g m u ir  angenommenen; nur zeigte 
sich, daB die Breite der Zone nicht, wie L a n g m u ir  annahm, konstant ist, sondern sie 
wachst etwas m it steigender Temp. des Heizdrahtes. In  dem Gase auBerhalb dieser 
Zone zcigton sieh Strómungen; diese waren bei H 2 u. He stromlinienartig, bei den 
anderen Gasen dagogen turbulent u. period. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 2741—44. 
Sept. W ashington [Delaware], Du Pont de Nemours u. Co.) K l e m m .

A. Euekeil und L. M eyer, Beitrdge zur Kenntnis der Molehilarkrdfte. I I .  Die 
Temperaturabhangigkeit des zweilen Virialkoeffizienten einiger organischer Dampfe. 
(I. vgl. E u c k e n  u . B r e s l e r , C. 1 9 2 8 . II . 333.) Zur Berechnung von B  in  der Formel 
'/)• V =  n  (R  T  +  B  p) wird der Druck p  u. das Vol. V bestim m t, das n  Mol. bei T  
einnehmcn. V, n  u. T  sind gegeben, der sich einstellendo Druck wird gemessen. E in
1 L iter fassendes GlasgefaB m it einem Vorratsrohr, in dem die Substanz zunachst 
m it fl. L uft eingt.roren wird, wird ganz luftleer gemacht, dann die vorher gewogene 
Substanzmenge h nzugelassen u. ein Differontialmanometer durch einen genau ge- 
messenen Luftdru k auf einen Platindorn ais Markę eingestellt. So kann bei gleichen V 
u. n  bei mehreren Tempp. naeheinander gemessen werden. Das 18 L iter fassende 
Olbad, das vól!ig gleich tem periert sein muB, wird so geriihrt, daB die Zirkulation der 
Konvektionsstromung entgegengesetzt ist. Die Fehler der Methode sind klein. Ad- 
sorption stó rt nicht. Die Reinigung der Substanzen wird genau angegeben. Eine 
Eichung m it jNT2 ergibt einen durchsohnittlichen Fehler der Einzelmessung von 0,08o/o. 
Die jB-Werte werden in ihrer Abhiingigkeit von T  (bis etwa 370° absol.) fiir Bzl., A ., 
Aceton, Metliylalkohol, CCh u. Nitrometlian graph. dargestellt. B  ist eine Differenz 
von zwei groBen Zahlen; die D aten passen genugend genau in  die CALLENDAR-Kurven 
B  =  b — a /T x hinein. Die W erte fiir a, b u. a: werden tabelliert. x  schwankt von 3,3 
(Bzl.) bis 11,5 (Nitrom etlian); x  steigt m it dem Dipolmoment sta rk  an. B ei den dipol- 
freien Molekeln Bzl. u. CCI, liegt eine ais ,,Edelgaseffekt“  bezeichnete A rt von Mole- 
ku larattraktion  vor. F ur Molekeln m it Dipolen h a t F a l k e n h a g e n  (C. 1 9 2 2 . I . 1163) 
eine Formel fiir B  aufgestellt, die m it den Messungen in  Beziehung gebracht wird, 
doch ist bei groBen Momenten eine quantita tive Auswertung nicht moglich. Beim A. 
iiberwiegt. der Edelgaseffekt. E in Vers., die gesamto M olekularattraktion m it Hilfe 
einer Assoziation zu Doppelmoll. zu deuten, gelingt z. B. beim Metliylalkohol (Assozia- 
tionswarme 3,55 kcal.). Bei geringen Abweichungen vom Gasgesetz kann m an die 
Ergebnisse nach der FALKENHAGENschen Gleichung u. der Annahme der Assoziation 
zu Doppelmoll. gleich gut darstellen. Man kann also aus der therm . Zustandsgleichung 
nicht entscheiden, ob u. wann bei Dipolgasen nur eine Schwarmbldg. oder die Bldg. 
von Doppelmoll. vorliegt. (Ztschr. physikal. Chem. A bt. B . 5 . 452— 66. Okt. Breslau, 
Techn. Hoehsch., Inst. f. physikal. Ch.) W. A. R o t h .

C. P. Smyth. und E . W. Engel, Molekulare Orientierung und die Partialdampf- 
drueke von bindren Mischungen. I . Systeme, die aus nonnalen Fliissigkeiten bestehen. 
Vff. beschreiben zunachst eine Apparalur zur Best. der Partialdam pfdrucke von Fl.- 
Gemischon, die der von S a m e s h in a  (Journ. Amer. chem. Soc. 40 [1918]. 1482) an- 
gegebenen iilmlich ist u. so arbeitet, daB bei einem bestim m ten Druck das Gemisch 
unter RuckfluBkiihlung sd. u. unter dem Kiihler ein UberlaufgefiiB angebraeht ist, 
das sich m it Fl. von der Zus. der Gaspha-se fullt. Die Konz. der Bodenfl. u. der auf- 
gefangenen Fl. wird dann interferometr, bestimmt. Es werden so dynam, die Dampf-
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drucke von Hcxan, Athyljodid, Butylchlorid u. -Bromid, H eptan, Kohlenstoff tetrachlorid 
u. a. sowie ferner die Partialdrucke fiir folgende Systeme u. Tempp. erm ittelt: Hexan- 
H eptan (50 u. 30°), Hoptan-Athyljodid (50 u. 30°), Heptan-Butylchlorid (50°), Kohlen- 
stofftetrachlorid (50°), Butylchlorid-Butylbromid (50°), Athylbromid-Athyljodid (30°), 
Heptan-Butylbrom id (50°), Heptan-Athylbrom id (30°). Die Ergebnisse wurden be- 
n u tz t, um die L a n g m u ir  - Gleichung (Colloid Symposiuin Monograph 1 9 2 5 . 3) 
PA =  P a 'A  esAi’P1lk T  zu priifen; dabei ist p.i der Partialdruck der Komponentę A, 
P a  der Dampfdruck von reinem A, A  der Mol.-Bruch von A, S a  die Oberfliichen- 
bezirke von A u. a  u. fi die ,,Oberfliichenbruclie“ von. A u. B; z. B. a. — S a ’A /  
{Sa A  +  S b  B), <p ist die ,,Mischungsenergie“ , eine K onstantę, die von den mole- 
kularen Oberflaohenenergien, nieht aber von der Konz. abhiingen soli. Die Kenntnis 
von <p erlaubt dieBereehnung v o n yab, der Energie pro qcm Zwischengrenze zwischen A  
u. B. Es wird angenommen, daB y  fur gewisse Molekiilteile, die in Beriihrung stelien, 
unabhangig von den ubrigen MolekiilteUen ist; demnach sollte man bestimmte kon
stan tę W erte, z. B. fiir eine Cl-KW-stoffgrenze erhalten usw. — Die Auswertung zeigt, 
daB einige der vorliegenden Systeme iiberhaupt keine Abweiohung von der L inearitat 
der Partialdrucke zeigen, also <p =  0 ist. Aus den ubrigen Systemen ergibt sich, daB 
konstantę W erte fiir die y -W erte einzelner Kombinationstypen (z. B. Cl-Br, Cl-J, Cl- 
KW-stoff) nieht erhalten wurden. Vielmehr zeigte sieh ein Einflufi der GroBe der 
Dipolmomente, die in der Theorie n ieht beriicksichtigt sind. Diese ste llt also nur eine 
Niiherung dar. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 2646—60. Sept.) K l e m m .

C. P. Smyth und E. W. Engel, Molekulare Orientierung und die Parlialdampf- 
drucke von binaren Fliissigkeitsgemischen. II. Systeme, die einen Alkohol enthalten. 
(I. vgl. vorst. Ref.) W ahrend in  I. yornehmlieh n. Fil. untersucht worden waren, die 
sich in Misehungen nahezu additiv verhielten, werden je tz t Daten iiber alkoholhaltige 
Gemischc mitgeteilt, bei denen sich sehr starkę Abweichungen zeigen. U ntersucht 
wurden: Heptan-A. (30, 50 u. 70°), Heptan-Butylalkohol (50°), Kohlenstofftetra- 
chlorid-Butylalkohol (50°), Athylbromid-A. (30°), Butylbromid-Butylalkokol (50°), 
Athyljodid-A. (30°). Es ist bei diesen Gemischen meist nur fiir einen kleinen Konz.- 
Boreich móglieh, die experimentellen D aten m ittels eines cp-W ertes auszudriicken. 
Die y- Werte werden ganz auBerordentlich groB, so daB man hier von einem noch stiir- 
keren Yersagon der LANGMUlRschen Theorie spreehen kann. Die Ursache liegt offenbar 
in  der starken Wrkg. des Dipols der Alkohole. Es wird — qualita tiv  — darauf hin- 
gowiesen, daB neben dem absol. Betrag des Dipolmoments die GroBe der Abschirmung 
eine Rolle spielt; so sind A. (fi =  1,14-10-18) u. Athylbromid (1,86-10-18) „ n .“ FU. 
tro tz des groBen Dipolmoments, weil dieses durch die Athylgruppe bzw. des Cl ab- 
geschirmt wird. A. dagegen m it fi =  1,74-10-18 gehórt schon zu den sta rk  assoziierten 
FIL, weil nur dio Athylgruppe, n ieht aber der H  abschirmt. Im  H 20  (fi — 1 ,8-10-18) 
ist die Abschirmung besonders klein u. es treten  extreme Erscheinungen auf. Eine 
quantitative Fassung dieser Erscheinung, insbesondere ihre Wrkg. auf die ip-Werte, 
liiBt sich noch nieht geben. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 2660—70. Sopt. P rinceton 
[New Jersey], Univ.) K l e m m .

Gordon A. Scott, Die Isolliermen von Wasserstoff, Kohlenoxyd und dereń Gemischen. 
Vf. arbeitet m it H 2, CO u. Gemischen 2: 1,  1 : 1  u. 1 : 2  bei 25° bis zu 170 a t. Die 
Messungen m it H 2 lassen sich am besten durch die Gleichung wiedergeben: pvA  — 
1,09090 +  0,651 X  10- 3 X  p +  0,033 X  10~0 X  p2, die m it der von H o lb o r n  u. 
O t to  fast ident. ist. Fiir CO gilt die Gleichung: p vA  =  1,09196 — 0,4393 X  10-3  X 
p  +  3,55 X  10~G x  p2. Bei konstanter Temp. u. konstantem  Vol. wird der Druck 
genau gemessen, dann das Vol. des Gases bei 760 mm bestim m t. 28 ccm Gas werden 
verwendet, dereń Vol. auf 0,001 ccm genau bekannt ist. Die Drucke werden m it einer 
Druckwage von B u d e n b e r g  & Co. gemessen, die bei den hóchsten Drucken auf 
1: 20  000 genau arbeitet. Der Wasserstoff war 99,9%ig, das CO 99,5°/o'g; der Rest 
war Luft. Fe(CO)5 bildete sich wahrend der kurzen Vers.-Dauer nieht. Ais Aus- 
dehnungskoeffizient wird 0,003662 angenommen. Die Isotherm en fiir die 5 Gase 
werden abgebildet u. tabelliert. F ur 66,3% H 2 +  33,7% CO ist in der Gleichung 
P va =  a +  b-p  +  c-p2, a — 1,09109, b =  0,4626 X  10~3, c =  0,947 x  10~6; fur 51,7%
H , +  48,3% CO ist a =  1,09122, b =  0,3281 x  10~3, c =  1,28 x  10“°, fiir 33,1% 
H 2 +  66,9% CO ist a =  1,09142, b =  0,1514 X lO”3, c =  1,88 X  10-°. Die Ab
weichungen der austretenden Gasvoll. von den naeh der idealen Gasgleichung be- 
rechneten werden tabelliert u. abgebildet. Gemisehe von CO u. H 2 weichen von den 
DALTONschen Gesetzen (p =  S  p, v =  Z  v) merklicli ab. Die Isothermen liegen der
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fiir H 2 erheblich niiher, ais sich aus der Mischungsregel berechnet. Der Druek eines 
Gemisehes ist grtiBer ais die Summę der Komponenten. 6 u. c sind nicht lineare Funk- 
tionen derZus. Setzt man bm aus 6n , &22 u. bn  zusammen, so ist bn  — 0,50 bis 0,62- 10-:i. 
(Proeeed. Roy. Soc., London. Serie A. 125. 330—44. 2/9. London, Imp. Coli. of Science 
and Teehnol.) W. A. R o th .

Emil Abel und E. Neusser, Uber den Dampfdruck der salpetrigen Saure. Wss. 
Lsgg. von H N 0 2 verlieren mehr Stickstoff ais der Zers.-Formel 

3HNO, =  H- +  NO:i' +  2NO •+ H 20  
cntspriekt. U ntersucht m an Lsgg., die diesem Gleichgewieht entsprechen, so kann 
m an die Verhaltnisse klarlegen u. den Dampfdruck des H N 0 2 bestimmen. Man muB 
dynam, arbeiten, u. die A pparatur (Abb. u. Beschreibung im Original) u. Analyse 
wird, weil u. a. jede L uft ausgeschlossen werden muB, sehr kompliziert. Die A pparatur 
iihnelt der von A b e l  u . H a r a s t y  benutzten (vgl. C. 1929. I . 186). Gearbeitet wird 
bei 25° in einem grofien Thermostaten. Die Gleichgewichtsdaten sind der Arbeit von 
A b e l  u . H . S c h m id  (a. a. O.) entnommen. Das H N 0 2 wird in konz. H 2SO:, absorbiert, 
Stromungsgeschwindigkeit des NO 2 u. 3 L iter/Stde. NO wird von H 2S 0 4 sehr hart- 
nackig festgehalten: es muB 10 Stdn. N2 hindurehgeleitet werden; alsdann wird das ab- 
sorbierte H N 0 2 m it KM n04 titrie r t oder mittels des Nitrometers bestimm t. Die 
Einzelwerte sind um 5— 10% unsicher.

Das Verhaltnis zwischen den (7-Atomen Stickstoff im L iter Dampfraum (■».) u. 
der ersten Potenz der H N 0 2-Konz. is t deutlich konstant, dabei is t die H N 0 2-Konz. 
im Verhiiltnis 1 : 10  variiert. n: [H N 02 J =  0,00144, also ist das Fliichtige H N 0 2, 
nicht N20 3. Das gleiche folgt aus der Tatsache, daB der NO-Druck ohne EinfluB auf
die Menge des FUichtigen ist. pHNO» ■" [H N 02] =  durchschnittlich 0,0352. F iir gleiehe
ionale Konzz. j  ist der Dampfdruck dem Geh. an H N 0 2 genau proportional; eine Er- 
hohung von j  bewirkt eine sclrwache Steigerung von tk (Aussalzeffekt!); der Aktivitiits- 
koeffizient der gel. H N 0 2 /  wachst m it der H N 0 2-Konz. schwacli an.

^lim =  (PHNoy[HN02])HN02 = 0 =  0)0305; /  =  cfc/0,0305 .
Die Aktivitatskoeffizienten stimmen m it den von A b e l  u . S c h m id  kinet. erm ittelten 
geniigend iiberein. Fiir j  — 1,4 is t ch =  0,0336. (Monatsh. Chem. 53/54. 855—73. 
Okt. Wien, Techn. Hochsch., Inst. f. phys. Chem.) W. A. R o t h .

C. J. Smithells und S. V. Williams, Der Schmelzpunlct von Chrom. Die geringe 
Diffusionsfahigkeit von Cr in  Fe u. Ni stim m t nicht m it dem bisher angenommenen F. 
(1550°). Reines elektrolyt. Cr schmilzt in  H 2 bei 1700° noeh nicht. Cr wird im Vakuum 
elektr. bis zum Schmelzen erhitzt u. ein in den S tab gebohrtes Loch anvisiert. Nacli 
K orrektur fiir den Fehler des Pyrom eters (160°) ergibt sich 1920°, walu’scheinlich ist die 
Temp. noeh etwas zu niedrig. (Naturę 124. 617—18. 19/10. Wembley, Gen. E lectr. 
Co.) W. A. R o t h .

Oscar C. Bridgeman, Der Joule-Thomsoneffekt und die Warmekapazitat der Luft 
bei konstanłem Druck. K ennt man fiir oin Gas die Zustandsgleichung fiir Vol.-Druck- 
Temp. genau, so kann man alle thermodynam. Eigg. ebenso genau a b leiten  wie aus 
direkten Verss. D ie von B e a t t i e  u . dem Vf. aufgeste llten  Z ustandsgleichungen fiir
10 Gase (C. 1929. I. 853) sind auf 0,1—0,2% genau. Da p—v— T  u. C' fiir Luft 
bei 1 a t  gut bekannt sind, kann man den JOULE-THOMSON-Effekt u. Cv bei ver- 
schiedenen Tempp. u. D rucken genau bereehnen u. die Zustandsgleichung durch 
Vergleieh der berechneten u. gefundenen W erte priifen. Aus Messungen der P. T. R. 
( H o lb o r n  u . S c h u l t z e ,  H o lb o r n  u . O t t o )  wird die p— v— ?’-Gleichung fur  
L uft abgeleitet, sie gibt die Verss. bis auf ganz minimale Abweichungen wieder. Fiir 
// Cv wird eine Formel abgeleitet u. fi aus Cv (1 at) =  0,2405 +  0,000019-Z (P. T. R.) 
berechnet. Sie stimmen m it den Verss. von R o e b u c k  (1925) auBer bei 0° u. (fiir 
hóhere Drucke) bei 25° befriedigend iiberein. Mit den D aten anderer Forseher ist 
die Ubereinstimmung besser. Die Invorsionspunkte des JOULE-THOMSON-Effektes 
nach R o e b u c k  stimmen m it der Formel von B e a t t ie - B p j d g e m a n  gut iiberein. 
Die Oj,-Werte fiir 20—220 a t u. 0—280° werden berechnet u. tabolliert. Sie stimmen 
m it den besten L iteraturwerten gut uberein. (Physical Rev. [2] 34. 527—33. 1/8. 
Mass. In st. of Teehnol. Res. Lab. of phys. Chem.) W. A. R o t h .

Heinrich Mache, tJber die spezifische Warnie au} den Linien gleicher innerer 
Energie und gleiclien Warmeinhaltes. Rein theoret.-physikal. Darlegungen an der Hand 
von Differentialgleichungen u. p-r-Diagrammen. (Monatsh. Chem. 53/54. 1002—07. 
Okt. Wien, Techn. Hochsch., Physikal. Inst.) W. A. R o t h .
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A. Eucken und K. v. Liide, teilweise m itbearbeitet von G. Hoffmann, Die 
spezifische Warnie der Gase bei mittleren und hohen Temperaturen. I . Die spezifische 
IYdrme der Gase: Luft, Sticksloff, Sauerstoff, Kohlenoxyd, Kohlensaure, Stickoxydvl 
und Methan zwischen 0 und 220°. (Vgl. nachst. Ref.) Die D aten fiir die spezif. W&rmen 
der Gase differieren starker ais nach den Mothoden k u  erwarten waro. Die Fehler- 
ąuellen werden diskutiert. Die Vff. bestimmen den Temp.-Yerlauf einiger Molwiirmen 
(Gv) in  einem groBen O ltherm ostaten moglichst genau nach dem Verf. von Lcm m ee- 
P r in g s h e im , \yo bei adiabat. Expansion Druck- u. Temp.-Anderung gemessen wird. 
Zur Temp.-Messung dienen ca. 8 fi dicke WOLLASTON-Drahte in  Kom bination m it 
einem groBen EDELMANNschen Goldsaitengalvanomcter m it photograph. Registrie- 
rung u. Eichung (ca. 10-12 Amp. sind noch zu messen). Druckdifferenz ca. 40 mm. 
Bzgl. aller Einzelheiten der Vers.-Anordnung muB auf das leicht zugiingliche Original 
verwiesen werden. Da die Auswertung der Ausschlage in  Temp.-Anderung auf Schwie- 
rigkeiten stóBt, wird die Molwarme von Argon u. trockener, C02-freier Luft ais Bezugs- 
wert benutzt. Cv fiir Argon =  4,965 cal, fur Luft wird m it 0  == 3500° fiir Na u. 2540° 
fiir 0 2 nach der Mischungsregel gerechnet. Fiir die Strahlung der D rahte wird korri- 
giert, die Absorption seitens der Gase kann vcrnachlassigt werden. Fiir die Abwei- 
chungen von dem idealen Gasgesetz wird bei der Estrapolation  auf den Druck 0 (Cpcx>) 
korrigiert. Die erzielte Genauigkeit is t etwa V2% . Die Obereinstimmung der ge- 
messenen W erte m it den nach P l a n c k - E i n s t e i n  berechneten ist bei C 0 2 gut, bei 0 2 
u. N2 tre ten  Abweichungen auf, die die Vers.-Fchler iiberschreiten; setzt man O fiir N , =  
3800°, so sind die W erte m it der Gleichung fiir die Schwingungswarme 

O 
„ T

G. =  R E - noch yereinbar. Das Gleiche gilt, wenn man 0  fiir 0 2 =  2540°

( e ?  — i)"
setzt, wahrend sich nach don Messungen der PTR (H o l b o r n  u. A u s t i n ) ca. 2900°
ergibt. Die von den Vff. berechneten 0-W erte liegen fiir 0 2 u. N 2 um 13°/o hoher 
ais die opt. erm ittelten. Bei C02 u. N20  -\vird m it drei 0-W erten gerechnet. Variiert 
man die opt. errechneten W erte etwas, so wird bei C 02 die Obereinstimmung m it den 
Verss. besser. Bei N20  fehlen einige opt. D aten, so daB m it drei mehr empir. W erten 
(E u c k e n  u . D o n a th ,  vgl. 0. 1 9 2 7 . I. 864) gerechnet wurde. F iir M ethan wird die 
lialbempir. Formel von E u c k e n  u . F r i e d  (vgl. C. 1 9 2 5 . I. 626) m it Erfolg benutzt.

Gas T CPiat. CPoobeob. ber. Gas T °P la t. CPoobeob ber.
Ar 291,0° 5,000 4,985 4,964 Luft 271,2° 6,928 6,909 6,936

383,1 0 4,958 4,947 4,964 384,0° 6,977 6,967 6,968
475,3° 4,959 4,959 4,964 480,2° 7,044 7,038 7,034

0 2 302,6° 6,989 6,974 6,981 n 2 304,60 6,940 6,926 6,951
381,2° 7,087 7,086 7,063 384,2° 6,953 6,943 6,960
478,9° 7,210 7,204 7,231 476,9° 6,982 6,976 6,993

Gas T c Piat. CPoobeob. ber. Gas T CPiat. CPoobeob ber.
CO 297,4° 6,981 6,964 6,957 C 0 2 271,5° 8,624 8,511 8,533

386,4° 7,005 6,992 6,992 358,4 ° 9,560 9,528 9,520
480,3 ° 7,086 7,073 7,078 487,7 ° 10,718 10,701 10,688

NaO 271,7° 9,034 8,910 8,895 CH, 297,7° 8,610 8,570 8,592
287,5 ° 9,223 9,149 9,083 397,9 ° 10,102 10,085 9,930
389,6 ° 10,068 10,034 10,070 481,2° 11,228 11,202 11,291

(Ztschr physikal Chem. Abt. B. 5. 413—41. Okt. Breslau, Techn. Hochsch., In st. f.
phys. Ch.) W. A. R o t h .

A. Eucken und G. Hoffmann, Die spezifische Warme der Gase bei mittleren und 
hohen Temperaturen. I I .  Die spezifische Warme des Ghlors zwischen ■—30° und +180°. 
(Vgl. vorst. Ref.) Der Druck wird m it einem Spiralmanometer aus Quarz bestimmt. 
Die W ollastandrahte (10—20 //) bestehen aus 80%  P t +  20%  I r  u. werden von Cl2 
kaum angegriffen, doch is t ihre Empfindlichkeit nur 20%  der friiher verwendeten; 
auBerdem andert sich der Temp.-Koeffizient des Dralites innerhalb einer Versuehsreihe, 
so daB yor u. nach jeder Messungsreihe bei —28 u. 0° neu geeicht werden muB, wahrend 
bei hoheren Tempp. Messungen m it L uft eingeschaltet werden. 0  ist nach H. K u h n  
(ygl. C. 1 9 2 6 . II. 716) =  810°. Die. tlbereinstimmung m it der so berechneten P l a n c k - 
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EiN ST E iN -K urve is t  g u t; P a r t in g t o n s  W ert boi 290° abs. zu klein . D ie  O berein- 
stim m ung ist  besser ais bei den cbenfalls unpolaren G asen 0 2 u. N 2.

T. CPlat. C p Jjeo b . ber. T .. Cpiat. CPoobeob. ber.
243,30 8,279 7,790 7,798 391,4° 8,499 8,409 8,357
270,20 8,280 7,927 7,935 451,7° 8,558 8,503 8,481
378,4 0 8,285 8,095 8.138

A n l i a n g :  Die Temp.-Abhdngigkeit des zweiten Virialkoefjizienlen B. In  der 
Naho des Kp. (—33,6°) ist B  nicht bekannt; gearbeitet wird nach R e g n a u l t -D u m a s . 
E s ergibt sich B  bei 244,0° abs. zu —470,2cem /Mol., bei 250,4° abs. zu •—467,1. Die 
W erte gehen m it friiher von anderen Forschern bei hohcren Tempp. bestimmten gut 
nach der Formel (nach Ca l l e n d a r ) B  =  39 — 8,5-108/ ? ’2,0 ccm/MoI. zusammen. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 5. 442—51. Okt. Breslau, Techn. Hochsch. Lab. f. 
physik. Ch.) W. A. R o t h .

Otto R edlich , tlber den Molekularzusłand des Wassers. Der Geh. des W. an der 
eisbildenden Molekelart ist nach den Angaben verschiedener Forscher sehr verschieden, 
qualitativ  herrscht tlbereinstimmung. W. besitzt bei 4,7 // eine Absorptionslinie, die 
im W.-Dampf fehlt, beim Eise starker ist. Die Eisform (H20 )a geht m it steigender 
Temp. in die weniger polymere Form (H20)<j iiber. Opt., magnet, u. elektr. Eigg., 
nam entlich die Anderung der Absorption im U ltraro t m it der Temp. bieten den 
sichersten Weg, Q uantitatives iiber die beiden Molekelarten auszusagen. Vf. nim m t an, 
daB die Absorptionskoeffizienten k a u. ku u. die Susceptibilitaten %a u. ■/$ yon der 
Temp. unabhśingig sind u. sich die Gesamtabsorption k  u. Susceptibilitat -/_ nach der 
Mischungsregel berechnen liiBt: k  =  ka-c - f  kp (1 — c); se tzt m an c fiir 100° =  Nuli, so 
kann m an ct/c0 fiir yerschicdene Tempp. m it ziemlicher Genauigkeit berechnen (Ge- 
sam tm ittel fiir 20° 0,673, fiir 40° 0,395, fiir 60° 0,200, fiir 80° 0,087). Ais untere Grenze 
fiir c0 kann man 0,37 ableiten, wiihrend R ic h a r d s  u. Ch a d w e l l  (C. 1926. I. 295) 
aus der Kompressibilitiit u. D. von Urethanlsgg. 0,39 berechnen. Mit c0 =  0,39 werden 
die W erte fiir andere Tempp. nach einem thermodynam. Verf. unter Ausgleich berechnet 
(20° 0,262, 40° 0,163, 60“ 0,093, 80° 0,052, 100° 0,028). Die Gleichung fiir d ln K /d  T  
wird m it der Gleichung fiir die spezif. W arnie kombiniert. Daraus ergibt sich die 
spezif. Warnie der beiden Molekelarten zu 0,62 u. 0,83 u. die Polymerisationswarme 
bei 0° zu 32—37 (Mittel 34,3) cal pro g. Bei hohcren Tempp. findet yielleicht noeh 
eine andere Umwandlung s ta tt. Das Vol. des W. liiBt sich m it den Annahmen: 
Fj =  1,091 ( =  dem spezif. Yol. des Eises), V2 =  0,9416, Temp.-Koeffizienten fiir * 
beide Molekelarten 0,00107 gut darstellen. Aus den Kompressibilitaten liiBt sich wonig 
Sicheres ableiten. Es wird darauf hingewiesen, welchc D aten neu zu bestimmen waren, 
um noeh sicherere Schliisse ziehen zu kónnen. (Monatsh. Chem. 53/54. 874—87. Okt. 
Wien, Techn. Hochsch., Inst. f. physikal. Ch.) W. A. R o t h .

E. B. Ludlam, H. G. Reid und G. S. Soutar, Die Wassersloff-Chlorflamme. Die 
Vff. untersuchten das Spektrum der Wasserstoff-Chlorflamme unter zwei yersehiedenen 
Bedingungen: einmal Cl2, einer Diise entstrómend, in H 2-Atmospliare, ein andermal 
H 2 aus der Diise in Cl2-Atmosphiire brennend. In  beiden Fiillen brennt die Flamme 
m it einem weiBen Kegel m it blauem Saum. Dieser ist im zweiten Falle schwiicher 
ausgebildet, da das Cl2 selbst die yioletten u. ultravioletten Bestandteile desselben 
absorbiert. AuBerdem fand sich in beiden Fiillen ein Bandenspektrum m it maximaler 
Intensitłit bei ). =  385 n i D a s  weifie Licht schreiben die Vff. der Wiedervereinigung 
von Cl-Atomen vor Beriihrung m it H 2 zu. Das A uftreten liingerer Wellonliingen ais 
Griin, nśimlich von Gelb u. Rot, liiBt auf die Bldg. von Moll. schlieBenin einem Zustand 
iiber dem n. Energieniveau. Ais Ursache des Bandenspektrums konnten schlieBlich 
S-Spuren erm ittelt werden, die vom Trockenmittel, H 2SO„ herriihrten. (Proceed. 
Roy. Soc. Edinburgh 49. 156—59.) ‘ K y ro p o u lo s .

William A. Bone, Verbrenmmg von intensip gctrockneten Kohlenmonoxyd-Saver- 
stoffgemisclien. Die in C. 1929. II . 271 referierte Arbeit des Vfs. wurde kritisiert (Naturo 
123 [1929], 584), weil die Elektroden, die zur Ziindung des C 0-02-Gemisches dienten, 
nicht geniigend von eingeschlossenem H 2 befreit worden waren. Vf. weist diese K ri tik 
zuriick, da die Eloktroden mehrere Stdn. im Hochvakuum ausgegliiht waren, u. s te llt 
nochmals fest, daB gu t getrocknetc C 0-02-Gemische durch geniigend starkę Funken 
geziindet worden kónnen. (Naturę 123. 644. 27/4. London, Imperial Coli. of Science 
and Technology.) L o r e n z .
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Stanislav Landa, Beitrag zum Studium der langsamen Verbrennung von Kohlen- 
wasserslojfen. (Paliva aT oponilO . 133— 37. 21/8. 1928. — C. 1 9 2 9 .1. 1673.) Ma u t n e r .

As. K ollo idchem ie. Capillarchem ie.
P. P. v. Weimam, Einige Versuclisergebnisse uber die Dispersoidsynlhese von Gold. 

millels allcalisclier Formaldehydlósungen. i .  (Vgl. C. 1 9 2 9 . II. 15.) Vf. stellt im 
Gegensatz zu Zs ig m o n d y  bestandige, hoclirote Goldsole nacli der Formaklehydmethodo 
mit Reagenzien von normaler Rcinhcit her u. begriindet seino Arbcitsweise. (Kolloid- 
Ztschr. 4 8 . 346—52. Aug.) " R. S c h j iie d .

S. K usm enko, Sludien uber chemische lieaklionen in Gclalinegallerten. Die Biclg. 
von Ndd. der Sulfide der 3. analyt. Gruppe wird in  5%ig. Gelatine (bei Kationen- 
konz. von Viooo'n - u - Fiillung m it einem Tropfen gesiitt. Na2S-Lsg.) studiert. Bei 
ICombinationen Co" +  M n", N i" +  F e" , Z n" +  F e" u.. Co" +  F e"  fallt zunąehst 
das Sulfid m it kleinstem Loslickkeitsprod. aus, bei F e "  +  M n" das vom groBten; 
bei Z n" +  M n", Z n" +  N i" , Co” +  N i", Co" +  Z n", N i" +  M n" fallen die Sulfide 
gleichmaBig aus. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński ehemitschni Sliurnal] 3. 
231—35. 1928. Charków, Lab. d. Ukrain. Eichamts.) ANDRUSSOW.

Karl Scliultze, Uber Ćajńllaritdl. X I. DiJJusion und Konzentralionsverscliiebunęjen 
in  Capillaren. (X. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 2959.) Sackfórmige Glaseapillaren wurden m it 
Salzlsgg. gefiillt, indem sie un ter dem Niveau der FI. m it der Offnung naeh oben zentri- 
fugiert wurden. Nach der Fiillung wurden die Capillaren senkrecht bzw. wagereeht 
aufgestollt u. der Verdunstung uborjassen. Naehdem jede erkennbare Menge des 
Losungsm. verdunstet war, wurden die Capillaren mkr. durchm ustert, um die MaBe 
der Ablagerungen festzulegen, u. an den fraglichen Stellen zersehnittcn, um Zeichnungen 
der Querschnitte anzufertigen. Die Beobachtungsergebnisse sind in sehr umfangreichen 
Tabellen wiedergegeben. 5 Photographien zeigen aufiordem die A rt der sieli bildenden 
,,K rystallperlen“kettcn; dio Bilder sind zum Teil im Dunkelfeld aufgenommen, um 
die stórenden Reflexe der Glaswandungen auszusehalten. (Kolloid-Ztschr. 48. 15—25. 
Mai. Hamburg, Hygien. S taatsinst.) W r e s c h n e r .

Stanley Augustus Mumford und John William Cole Phillips, S ie  Berechnung 
und Inlerprelation von Paracliorwerten. H u n te n  u . M a a ss  (C. 1 9 2 9 . I. 1791) haben 
bei einer Unters. der Oberflachonspannungen dor Fettsauren beobachtet, daB dio 
Paraehorworte der niedrigen Glieder groBer, die der hóheren Glieder ldeiner ais dic 
aus den Atom- u. S trukturkonstanten von S u g d e n  (C. 1 9 2 4 . II . 1899) berechneten 
waren u. haben dieso Abweicliungen auf eine toilweiso Orientierung der Moll. an der 
Oberflaehe zuriickzufuhren versucht. Da indessen dio beobachteton P-W crtc [P  =  
Parachor] mohr oder weniger regelmaBig fiir jede CH2-Gruppe um 40 ansteigon 
(Amoisensaure 93,3, Stearinsiiure 778,0), fiihren Vff. die Abweicliungen darauf 
zuriick, daB das bisher benutzte In laem ent 39 fiir CH2 zu niedrig ist. Dic Kon- 
stanten S u g d e n s  sind meist aus den niedrigeren Glicdern der verschiedenen 
homologon Reihen ohne Riicksicht auf dereń gerade oder verzweigte S truk tur 
boreohnet worden; der W ert 39 fiir CH2 erkliirt sich aus dieser Vernachlassigung 
der Kettenyerzweigung; verzweigte Verb"b. haben stets kleinore P  ais ihre n. Iso- 
moren. Die Annahme der K onstantę 40 fiir CH2 bedingt weiter Neuborechnung 
der anderen bisher benutzten Atom- u. S trukturkonstanten. Dio von den Vff. an- 
genommenen W erte sind: C 9,2, H  15,4, F  25,5, Cl 55, Br 69, J  90, N 17,5, P  40,5, 
As 54, Sb 68, 0  20, S 50, Sc 63; unsicher (? ; im Original eingeklammort): B 21,5, 
Si 31, Bo 42, Al 55, Cr 58, Tl 62, Sn 64,5, Hg 69, Bi 80; S trukturkonstanten  (Spannungs- 
konstanten): dreifaehe Bindung + 38, Doppelbindung + 1 9 , einfacho Bindung (Duplott) 
u. scmipolarc Doppelbindung ± 0 , Singlettbindung — 9,5, Droiring +12,5, Vierring 
+ 6, Fiinfring + 3 , Sechsring +0 ,8 , Siebenring —4. Dio A tom konstanten weichen 
meistens nur wenig von donen SuGDENs ab, doch fuh rt die Modifikation der CH2-, 
C- u. H-W erte zu gróBerer Genauigkeit der P-Berechnungen, besonders bei Verbb. 
von hohem Mol.-Gow. Durch die systomat. Einfiihrung der ,,Spannungskonstanten“ 
(strain eonstants) laBt sich der EinfluB von Verzweigung, R ingsubstitution, An- 
hiiufung negativer Gruppen usw. auf den P  weitgehend berechnen. — R i n g b i l d u n g .  
Die K onstanten der yersehiodenen R ingstrukturen gehen m it der Valenzablenkung 
in don betr. Ringsystemen parallel u. zeigen in gewisson substituierten Ringen be- 
stim m te Sehwanlcungen. E rsatz von CH2 durch CO yerandert die Spannungskonstante 
des betr. Ringos um + 3 ,0 ; gom-Dialkyl- u. gem-Dicarbiithoxygruppon um —3,0
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bzw. 6,0. F ur Heteroringe reicht das Materiał noch nicht zu gonaueren Berechnungen 
aus; indessen sind die Ringkonstanten von Bzl., Cyclohexan, Pyridin, Piperidin, 
Methylcyclopentan u. Thiophen cntsprechend dor gleichen S tab ilita t innerhalb dor 
Versuchsfehler ident. —N : N— im Ring h a t eine starkę Stabilisierungswrkg., doch 
sind Triazole u. Tetrazole bis je tz t wenig untersucht. Die P-Zahlen erlauben keine

N
Entscheidung zwisehen den Formeln —N : N • N  u. —N <^t fur die Azide (vgl. SlDG-

WICK, C. 1929. II. 416); die S trukturkonstanten beider Formeln sind ident. (ca. 
+  12,5). — Y e r z w e i g u n g  in  offenen K etten  bewirkt ebenso wie der E in tr itt  
von gem-Dialkylgruppen in  Ringo schwache, aber deutliche Verminderung des P . 
Diese Abnahme schwankt etwas m it der Lange u. Stellung der Seitenkette; inner
halb der Versuchsfehler ist ein W ert von — 3,0 fiir alle Gruppen —CHR2 anwendbar; 
der doppelte W ert g ilt fur —CR3 u. fiir doppelt verzwoigte Verbb. R 2CH . . . CHR2. 
Fiir ■—CH(CH3)2 ist die K onstantę etwas geringer, fiir —CH(C2H 5)2 etwas gróCer afs 
der Mittelwert. Der Sonderfall der Anhiiufung yon Alkylen im Bzl.-Kern is t schwieriger 
zu behandeln. Bei Dialkylbenzolen ist der theoret. abgelcitete EinfluB der Stellung 
infolge der yerhiiltnismaBigen GroCe der Moll. experimentell nicht wahmehmbar; 
bei Polyalkylbenzolen ist der EinfluC der Dialkyle bedeutend; fiir C0H(CH3)5 be- 
rechnet sich eine Herabsetzung um 8,0 in tJbereinstimmung m it dem Esperim ent. — 
A n h i i u f u n g  n e g a t i y e r  G r u p p e n  (Cl, CN, C 02R, OR usw.) driickt den 
P  herab, die Verminderung ist von der GroBe u. Polarita t der betr. Gruppen abhangig, 
betrag t aber im D urchschnitt fiir —CHX2 —3, fiir CX3 — 6, bei CX4 — 9; Br hat 
einen bedeutend stiirkeren EinfluB, fiir X  =  Br haben die K onstanten die 1,5-fachen 
Werte. -— C a r b o n y l y e r b b .  COX2 lassen sich in  3 Klassen einteilen: Ketone 
u. Aldehyde, K onstantę ± 0 , Kohlensiiureester, Chloramoisensaureester, Saureester, 
Saurechloride, K onstantę — 3, Carbonylchlorid, K onstantę — 6 ; der yon SuGDEN 
eingefuhrte W ert 3,2 fiir die Ester erscheint somit ais spezieller F ali eines allgemeineren 
Prinzips. — S a u e r s t o f f y e r b b .  a n d e r e r  E l e m e n t e  (S, Se, N, P, Sb, 
As, B). Die Spannungskonstanten werden aus den P  der betr. Halogenverbb. ab- 
geleitet, wie z. B. die der Ketone R 2CO aus denen der Chlorverbb. R 2CC1. So ergibt 
sich bei SIV fiir S0C12 eine K onstantę — 6, fur Sulfinate u. Sulfite — 3, bei S '"1 fiir 
SC16 —15, fiir SOCl2 — 9, fiir Sulfate, Sulfonate u. Sulfochloride —6. PC15 h a t —12, 
P0C13 — 9, Phosphate —6 ; N itroyerbb. — 3, N itrite  + 0 . — A m i n ę  u. O x y v e r b b .  
Aus anderen physikal. D at en laBt sich ableiten, daB der Atomparachor von H  m it 
dom an H  gebundenen Elem ent wechselt; der scheinbare Atomparachor des H  ist 
bei Bindung an C 15,4, an  N  12,5, an O 10,0, an S 15,4, an Cl 12,8, an Br 16,4. Hier- 
aus ergeben sich n. P -Werte fiir primare Ajnine, Spannungskonstanten —3,0 fiir sek., 
—6,0 fur tert. Amino, —3,0 fiir Sauren u. Ester u. eine weitere K onstantę — 3,0 fur 
a-Oxyester u. a-Halogensauren. Saureamide haben n. Werte. Unklarheiten bestehen 
im Falle der Kctoenoltautomerie. — E l e m e n t e .  tJbereinstimmung zwisehen 
dem P  der freien Elemente u. den aus ihren organ. Verbb. berechneten W erten ist 
nur bei den Halogenen zu erwarten. In  beiden Fallen ha t das Halogenatom ungefiihr 
die GroBe des ihm im period. System folgenden Edelgases. A t.-P  fiir Cl in  Cl2: 54,5, 
in organ. Chloriden 55,0; P  yon Argon 53,8; F  in organ. Verbb. 25,5, Neon 25,1; ent- 
sprechend der kleineren Elektronenaffinitat u. dem groBeren Vol. is t bei Br eine 
groBere Differenz zwisehen dem froien Zustand (A t.-P  65,8) u. der organ. Bindung 
(69,0). Bei N  ist folgonde Uberlegung maBgebend: Die Doppelbindung in N : N-Verbb. 
h a t einen P -W ert von 12,5; cntsprechend dem Verhśiltnis zwisehen C: C u. C ; C wird 
danach der P -W ert von N  • N  im N2 das Doppelte, also 25, betragen; der P  fiir N 2 
ist demnach 2 x  17,5 +  25 =  60; gefunden 60,4. F iir 0 2 laBt sich nichts voraus- 
sagen. Der ber. W ert fur H 2 (15,4) ist erheblich geringer ais der gefundene (17,1). — 
Vff. weisen nachdrucklich auf die A dditiy itat der Spannungskonstanten hin, die yon 
allen anderen Struktureigentiimlichkeiten unabhiingig sind. Der P  fiir PCI5 z. B. 
ergibt sich aus der Summę 40,5 +  5 X  55 — 2-9,5 — 12 (1 P-Atom +  5 Chloratome +  
Depression durch zwei Singlettbindungen +  Depression durch Spannungskonstante). 
Theoret. bedeuten die Spannungskonstanten eine Verminderung des Mol.-Yol., die 
bei den yerzweigten KW-stoffen durch eine dichtere Lagerung der Atome im Mol., 
bei den Verbb. m it angehauften negatiyen Gruppen auf eine K ontraktion des Zentral- 
atoms zuriickzufuhren ist. P  fiir CC14 ist 220, der Atomparachor fiir Cl =  55; der 
P -W ert der Verb. liiBt darauf schlieBen, daB das C-Atom seine auBeren Elektronen
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groBtenteils abgegeben Lat u. auf zu vornachlassigende Dimensionen zusammen- 
geschrumpft ist. — Das verschiedentlich angewandte Verf., S, N  u. P  in ihren ver- 
schiedonen W ertigkeitsstufen verschiedene Atomparaohore zuzuweisen, erschoint 
nicht ratsam. — Die von don Vff. ausgearbeitoto neuo Beroohnungswoise andert 
nichts an den von S u g d e n  gezogenen theoret. Folgerimgen, sie erlaubt aber einon 
tieferen Einblick in  Konst.-Verhaltnisse. (Journ. chem. Soc., London 1929. 2112 
bis 2133. Sept. E ast Grimstead, Salisbury [Wilts.].) Os t e r t a g .

D. O. Shiels, Die Aufnahme von Schwefeldiotzyd, Kohłendioxyd und Slickoxydul 
durch alcliuierte Kohle. (Vgl. C. 1929. II. 2169.) E s wurde die Adsorption an deutscher 
aktivierter Gasmaskenkohlc bei 25° untersucht fiir C02 u. N20  von 0—40 mm Druck, 
fiir S 0 2 von 0—22 mm. Der Adsorptionsvorgang bei C 02 ist reversibel, bei K„0 u. 
S 0 2 t r i t t  Hysterese auf. Die K urven log V, log p /P  fiir CÓ2 u. N20  fallen zusammen; 
die K urven log V, log p a/P  fiir C02 u. N20  sind parallele gerade Linien, die fiir S 0 2 
ist zum Teil gleichfalls eine Gerade u. den beiden anderen parallel. Die Adsorption 
von N20  u. C 0 2 kann durch dio PATRiCKsche Gleichung: V =  K  (p /P )lin dargestellt 
werden. (Journ. physical Chem. 33. 1386—97. Sept. Melbourne, Univ.) W r e s c h n e r .

D. O. Shiels, Die Adsorption von Qvecksilbcrdampf durch aktivierte Kolile. (Vgl. 
vorst. Ref.) Die Unterss. wurden im Vakuum ausgefiihrt bei Tempp. von 12—140. 
Die adsorbierto Menge betragt ca. 0,2 mg pro g Kohle. Es wurden Verss. angestellt 
zur Priifung der Adsorption von Hg-Dampf an aktiyierter Kohle in Ggw. von Luft; 
ein sicherer Nachweis derartiger Adsorption konnte n icht erbracht werden. (Journ. 
physical Chem. 33. 1398—-1402. Sept. Melbourne, Univ.) W r e s c h n e r .

Harvey A. Neville, Teilchengrope und die Eigenschaften der Materie. I . In  kurzer, 
zusammenfassender D arst. schildert Vf. den EinfluO der TeilehengroBe 1. auf dio 
Loslichkeit, 2. auf die Farbo u. 3. auf die Adsorption einer festen Substanz an  einer 
anderen. F ur den 3. Fali, die Umkleidung eines gróberen Pulvers durch ein foinores, 
werden Beispiele aus der Technik angefiihrt (Anstrichfarben, Backpulver, Portland- 
zemont). (Chem ist-A nalystl8 . Nr. 5. 4—5.1/9. Bethlehem, Pa., LehighUniv.) W r e s c h .

Duclaus, Les colloides. 3e ćdit. Paris: Gauthier-Villars et Cie. 1920. (264 S.) Br.: 20 fr.

B. Anorganische Chemie.
H. B. Duimicliff und Sardar Mohammad, Die Wirkung von Schwefclicasserstojf 

auf Losungen von Salpetersaure. Lsgg., die 5%  u - weniger H N 0:) enthalten, werden 
von H 2S nicht angegriffen, auch dann nicht, wenn salpetrige Diimpfe eingeleitet werden. 
Lsgg. hohcrer Konzz. werden nach einiger Zoit angegriffen. Dieso ,,Einleitungszeit“ 
fiillt fort, wenn salpetrige Dampfe eingeleitet werden, oder wenn eine leiclite Zers. 
der HNOa durch Sonnenstrahlen bewirkt wird. W ird H 2SO., hinzugefugt, so wachst 
die ,,Einleitungszeit“ . Die Rk.-Prodd. sind: H 2SO.,, H N 0 2, NH3, S, NO, N20  u. N2. 
Zur Erklarung der Bldg. von N 2 in den spiiteren Stadien kann man z. B. annehmen, 
daB NH 3 gebildet u. sofort zers. wird, es gibt aber auch andere Erklarungsmoglichkeiten. 
Ggw. von H 2SO., beoinfluBt den Verlauf der Rk. u. die endgultigen Rk.-Prodd. (Journ. 
physical Chem. 33. 1343—62. Sopt. Lahore, Indien, Punjab Univ.) W r e s c h n e r .

Egon Wiberg, Uber die Konstitution der Borwasserstoffe. (Bemerkung zu der 
Arbeit von F r it z  E p h r a im .) Die W ahl zwischen den vom Vf. (C. 1928. I I .  1991; 
vgl. C. 1929. I. 2398) u. von E p h r a im  (C. 1929. I . 2626) vorgeschlagenen Diboran- 
formeln wird durch das chem. Verh. des Pentaborans zugunsten der weniger symm. 
Formel des Vfs. entschieden. Die Pentaboranformel von E p h r a im  wird dem engen 
Zusammenhang zwischen Diboran u. Pentaboran n icht gerecht, erfordert eine hochst 
seltsame Bindung der H-Atome u. verlangt dic Addition yon 2,5 oder 7 NH 3-Moll., 
wiihrend tatsachlich 4 addiert werden. (Helv. chim. Acta 12. 225—27. 15/3. Karlsruhe, 
Techn. Hochschule.) K r u g e r .

Donald B. Summers und W. Cecil Gardiner, Krystallinisches Mercurosulfal und 
das Weston-Normalelement. Vff. stellen K rystalle von Hg^SO, dar. Verss., das Salz 
durch chem. Umsetzung direkt in krystalliner Form darzustellen, haben keinen Erfolg, 
dagegen gelingt die Zuchtung von K rystallen in  Krystallisationsapp., dereń ver- 
schiedene Ausfiihrungen m itgeteilt werden. Die erhaltenen K rystalle haben GroBen 
bis zu 1 mm. Die EK. eines W ESTON-Elem ents, in  welchem grobkórniges H<j2SOą 
ais Depolarisator verwendet wird, is t anfangs um einige 10~2 mV zu groB, u. nim m t 
im Laufe mehrerer Monate dauernd um ahnliche Betrage ab. Krystalle, die in  einer
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gesatt. Lsg. von CdSO,t hergestellt wurden, crgebcn anomalc EK. Die Beobachtungen 
werden durch die Bldg. von bas. Quecksilbersalz crkliirt, welches sich auf den groCen 
K rystallen festsetet. Grobkorniges Ihj2S()Ą ist daher fiir Normalelemente ungeeignet. 
(Trans. Amer. electrochem. Soc. 56. 19 Seiten. Princeton. Sep.) E is e n s c h it z .

■0. Mineralogisclie nnd geologische Olieinie.
Georg Laemmlein, Sekundare FliissigkeitseinscMusse in  Mineralien. Vf. unter- 

seheidet zwei Arten von Fl.-Einschliissen in  Mineralien: primure u. sekundare. Zu 
ersteren gehoren autogene Mutterlaugeeinsehlusse, die durch die Eigentumliehkeit des 
Krystallwaehstums hervorgerufen werden u. ksenogene, d. h. Einschliisse eines jeden 
fremden Kórpers, unabhangig von seinem Aggregatzustand im Moment des Einschlusses. 
Die sekundaren Einschliisse entstehen durch Eindringen von FI. in  die Hohlraume 
des K rystalls liings feiner Risse, die sich nachher dieht schlieBcn u. zuwachsen. Dicse An- 
schauung konnte an Verss. m it Steinsalz, Sal)>eter u. Alaun  bcstśitigt werden. Die charak- 
terist. Eormen der Einschliisse werden ausfiihrlich beschrieben, im allgemeinen kann 
clic Bldg. der sekundaren FI.- u. Gascinschliisse ais R esultat einer dendritartigen Heilung 
der Risse in  K rystallen aufgefaBt werden. Es ist dies eine ganz allgemeine Ersoheinung, 
die in einer ganzen Reihe von Mineralien yerbreitet ist. Es wurden die Einschliisse 
von einer ganzen Reihe von Mineralien untersucht, von denen Quarz, Fluorit u. Beryli 
ausfiihrlich beschrieben werden. — Bei minerogenet. Unterss. sollte m an stets auch 
auf die sekundaren FI.-Einschliisse achten, da sie w ertrolle Hinweise in dieser Hinsicht 
zu geben imstande sind. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristall- 
ehem. 71- 237—5G. Aug. Leningrad, Lab. d. Mineralog. Muscums d. Akad. d. 
Wissensch.) ' K l e v e r .

W. H. Taylor, Die Struktur des Andalusiis, AJ2SiOs. (Vgl. auch C. 1929. Ir 497.) 
Mit Hilfe der bekannten Daten u. durch qualitative Messung der relatiyen In tensitaten  
der R 6ntgenstrahlenrcflexionen wurde die S truk tu r des Andalusiis bestimm t. Die 
Atomgruppierung basiert auf der Raumgruppe F 12/(, die Dimensionen des Elementar- 
korpers betragen: a  =  7,7G A, b =  7,90 A u. c =  5,5G A. Die Strukturbcziehungen 
des Andalusits zu Cj-anit u. Sillim anit werden ausfiihrlich besprochen. (Ztschr. K ristal
logr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 71. 205— 18. Aug. Slanchester, 
U n iv .) " ' KLEVER.

Zofja Mizgierówna. Uber die Struktur des Lublinits. (Sprawozdania i Prace 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego 4. 19—26. — C. 1929. II. 544.) ScnoNFELD.

Felix Machatschki, Uber die Formel der monoklinen Awphibole und Pyroxene. 
Es wird versucht, Hornblende aus einem Hy]łcrsthen-Hornblendegestein, dcm Gron- 
landit, durch die allgemeine Amphibolformcl XY 3(SiA l),,(0,0H ,F )I2 darzustellen. Eine 
Auflosung in Teilmolekeln ist in diesem Falle n icht móglich. Ebenso wird eine all
gemeine Formel fiir monokline Pyroxene X y(SiA l)2(0,0H ,F),., wo unter X  wiederum im 
wesentlichcn Ca u. Na u. unter Y Big, Fe u. Al zu verstehen ist, diskutiert. — Die Bc- 
sprechung der V ertretbarkeit der Kationen durch krystallchcm. ahnliche fiihrt zu der 
Auffassung, daB m an auch in jenen Fiillcn, wo man durch die paarweise Vcrtretung 
von Atomen den Ghemismus eines Silicates darzustellen imstande ist, von dieser Aus- 
drucksweise absehen sollte, da m an m it der Yerkniipfung yon K ationen in  K rystallen 
zu Paaren keine riehtige Vorstellung verbinden kann. In  den Amphibolen u. Pyrosenen 
h a t m an es im wesentlichen m it folgenden isomorphcn Vertretungen zu tun : Ca-Na (K), 
(Mn); JMg-Fe, Mn, Al, (Zn), (Ti); Si-Al, (P); O-OH, F. — Es werden fem er Struktur- 
formeln fiir die monoklinen Amphibole u. Pyrosene aufgestellt u. m it den Beobaclitungen 
der róntgenograph. u. kiystallograph. S trukturbestst. anderer Autoren yergliehen, 
die die llichtigkeit der aufgestellten Formeln bestatigen. — Zum SchluG weist Vf. 
darauf liin, daB Silicattjrpen m it einem feststehenden Verhaltnis der Metalle ver- 
schiedener W ertigkeit recht seiten sind u. daB selbst beim G ranat eine Vertretung von 
Si oder Mg durch Al stattfinden konne. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., K ristall
physik, Kristallchem. 71. 219—36. Aug. Graz, Univ.) K l e v e r .

P. Borissow, Nepliclinsandwrkommcn auf der Halbinsel Kola. Es wird iiber ein 
neues Nephclinyork. am Imandiasee berichtet. Das Nephelin hatte  folgende Zus.: 
56,70% Si02, 0,82% T i0 2, 22,27% A120 :), 2,69% Fe20 3, 0,71% CaO, 0,25% MgO, 
S,44% K 20 , 6,54% X a20 , 0,93% H 20 . Die Nephelinreseryen des genannten Bezirks 
werden auf 670000 T. geschatzt, wobei nur das an der Oberfliiche liegende, der Fór- 
derung zugangliche Materiał gercchnet wird. Der Sand cignet sich fiir die Porzellan-
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fabrikalion  u. kann aucli ais Kalidilnger Yerwendung finden. (U. S. S. R. Scient.- 
tcchn. D pt. Supremę Council National Economj' 297- Transact. Inst. for Explor. of 
the N orth. N. 44. 1— G2.) ‘ S c h o n f e l d .

B. K olenko, Orlhile in  einigen Bergmassiren von Transbaikalien. Eingclicnde 
petrograph. u. mkr. Unters. der transbaikal. Orthite. (Buli. Acad. Sciences Leningrad 
[russ.] [VII] 1929. 243—GO.) SCHONFELD.

G abor V avrinecz, Analysen von Mineralien ans JRecsk (Ungarn, Komitat Hevcs). 
Es wurden 5 Mineralien analysiert. Chalkanthil, D. 2,292. Zus. 29,G4 CuO, 0,13 FcO, 
30,18 S 03, 5,27 Gestein, 34,78 H 20  (Differenz). Melanterit, Zus. 24,15 FeO, 0,14 CuO,
0,65 A120 3, 28,81 SO.,, 3,05 Gestein, 43,20 H 20  (Differenz). Pisanit (Grenzwerte von 
5 Analysen): D. 1,910— 1,937, CuO 4,60—11,50, FeO 15,12—21,24, S 03 28,17—28,53, 
Gestein 0,16— 1,67, H 20  nicht bestimm t, CuO/FeO 1/1,45— 1/5,91. Halolrichil, D. 1,84 
bis 1,86. Zus. 7,45 FeO, 0,27 CuO, in  Spuren CaO, 10,46 A120 3, 1,17 Fe20.„ 34,32 S 03, 
46,33 H 20  (Differenz). Brochanlit, sekundiir gebildet an der Oberflacho des Óhalkanthits. 
Zus. 56,1 CuO, 1,3 FcO, 1,9 CaO, 2,8 A120 3, 17,1 S 03, 0,3 S i02, 20,5 H 20  (Differenz). 
A120 3 u . S i0 2 gehóren zu dcm in Lsg. gegangenon Gestein. (Magyar chem. Folyóirat
35. 4—9: Jan .) ' S a i l e r .

A rth u r H olm es, Erzblei und Gesleinsblci wnd der Ursprung run gcwissen Erz- 
lagcrn. Vf. borochncl das At.-Gow. von Bici radioakt. Ursprungs zu 206,8 (Vcrhiiltnis 
T h: U =  2,2). Das At.-Gcw. von Bici aus Erzen (Cerussit, Blciglanz) ist ctwa 207,2 u. 
ist unabhangig vom geolog. Al ter des Minorals. Dics zeigt, da (3 gcwóhnlichcs Bici 
kaum vom radioakt. Zcrfall herruhrt. — At.-Gew.-Bcstst. von P i u t t i  u. M i g l i a c c i  
(C. 1924. I. 1649) an Blei aus Cotunnit, dor vom Vesuvausbruch 1906 stam m te, ergab 
ais M ittelwert 207,05. Es diirfto sich also bei dom Bici aus Cotunnit urn ein Gemisch 
z U' gleichen Teilcn aus Pb radioakt. Ursprungs (206,9) u. gewohnlichem Pb (207,2) 
handeln. Wciterc At.-Gcw.-Bestst. an Blei aus Magmon, die zu W erten zwisehen 206,9 u. 
207,2 fuhren miiCtcn, solltcn diesen Schlufi bestatigen. — Is t der SehluB richtig, so 
kann das Blei aus Erzen nicht im genet. Zusammcnhang m it dem Magma feuorfl. 
Gcstoino stehen. Das Glciche diirfto dann auch fiir die den Bleiglanz beglcitendon 
sulfid. Mineralien (Ag, Zn, Cu u. Fo) gcltcn. (Naturo 124. 477—78. 28/9. Durham, 
Univ.) L o r e n z .

R. C. Wells, TJrsprung von helinmreichcn Nalurgascn. Um die Theorie, da(3 die 
Anreichcrung von Ile  in Naturgasen durch die leichto Diffusion des Hc bowirkt ist, 
zu stutzen, untersucht Vf. die Diffusion von verschicdcnen Gasen (H2, He, N2, 0 2, 
CO„) u. die Trennung von H , u. C 02 durch fraktionierte Diffusion durch bali clay. 
(Journ. W ashington Acad. Sciences 19. 321—27. 19/9.) L o r e n z .

R . M assy und M. B ertran d , E in  abnormes Minerahcasser in  Generac (Girondc). 
Ein Brunnen in  Gćnćrac (Gironde) liefert ein W. m it nach der Jahreszeit schwankendem 
Mineralgeh., im Marz 1,172 g/l. Auffallcnd ist das Vorherrschcn von K  iiber N a u. der 
umgekchrt wie bei den ubrigen Bcstandtcilen vcrlaufende Wechsel im Geh. an SO,. 
An Anionen iiberwiogt Cl. E in andorer Brunnen dessclben Ortcs en thalt mehr SO, 
ais Cl. Eine Analyse wurde unabhangig von der der Vff. von M. J . B arde t ausgefuhrt. 
(Buli. Soc. Pharmac., Bordcaux 67. 173—76.) H e r t e r .

Y. R ocard , Ber Fali eines schweren Gascs in  einem leichten Gas. Ozonglcichgmmchi 
in  der oberen Almospharc. AnschlicBond an Vcrss. von CABANNES u . D u f a y ,  nach 
denen sich auf einer Hóhc von 50 km eine atmosphar. Ozonschicht befindet, h a t man 
dicsc Schicht ais absol. stabil angenommen. F ur diese rclatiyc Unbewcglichkcit des 
Ozons wird eine Theorie aufgcstejlt, die darauf beruht, daB der Fali schwcrcr Moll. 
(Ozon) in einem leichtcn Gas (Luft, N2, Ho, H 2) bctrachtct wird. Die durchgefiihrten 
Berechnungen ergeben folgendes: I s t  das leichte Gas N2, so betragt dio Fallgesehwindig- 
keit von Ozon 22 m pro Tag; ist das leichte Gas H 2, so ergibt sich 17 m pro Tag. Demnach 
ist der atmosphar. Ozon prakt. stabil. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1336 bis 
1338. 22/5.) __________________  K. W o l f .

[russ.] N. Padurow, Krystallschiefer des Irkulsk-Gebirges. Leningrad: Gcologisches Komiteo
1929. (54 S.) Rbl. 1.30.

D. Organische Chemie.
M. Gomberg, Die lieduktiohswirkung des binaren Systems {M gX2 +  Mg) auj 

organische Yerbindwngen in  wasserfreicn Ldsungsmitteln. (Vgl. B a c h m a n n  u. Sh a n k -
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l a n d , C. 1929. I. 1337.) Vff. berichtet zusammenfassend iiber friiher erschienene 
Arbeiten. (Rcc.Trav. chim. Pays-Bas 48. 847—51. 28/8. Ann Arbor [Michigan], 
Univ.) K in d s c h e r .

A m o śt VySOky, Beitrag zum Studium, der pyrogenetischen Zersetzung von Metlian. 
E s wurde die Bldg. von Bzl. studiert u. gefunden, daB es sich bereits bei 800—850° 
bildet. Teilweise Oxydation von M ethan m it O, m it u. ohne K atalysator (Cu) war ohne 
erheblichen EinfluB auf die Bldg. von Bzl. Die Ergebnisse der Unters. iiber EinfluB 
von Temp. u. Zeit stimmen m it denen von W h e e l e r  u. WOOD (C. 1929. I. 1560) 
iiberein. (Paliva a  Topeni 11. 53—59. 28/5. Prag, Inst. f. chem. Technol. cech. 
Techn. Hochsch.) MAUTNER.

James F. Norris, Die Reaktionsfdhigkeit von Atomen und Gruppen in  organischen 
Yerbindungen. V III. Die relative Reaktionsfdhigkeit von Hydroxylgruppen in  be- 
stimmten Alkoholen. (VII. vgl. C. 1929. I. 375.) Vf. studierte die relative Rk.-Fahig- 
keit der Hydrosylgruppen in Alkoholen m ittels H Br, wobei Alkylbromidc u. W. ent- 
stehen. E s ergab sich, daB diese Rk. un ter bestim m ten Bedingungen reversibel ist 
u . von anderen Rkk. begleitet wird, die zur Bldg. von A thern u. ungesatt. KW-stoffen 
fiihren. Bei den ersten Verss. wurden Lsgg. von H B r in  wasserfreiem Alkohol in 
geschlossenen Rohren auf 100° erhitzt u. nach bestimmten Zeiten analysiert, um die Ge- 
sehwindigkcitskonstante festzustellen. Es ergab sich in allen Fallen, daB die Konstanto 
m it fortschreitender R k. abnim m t. Verantwortlich hierfur is t das bei der Rk. ge- 
bildete W., denn wenn den reagiercnden Stoffen soviel W. zugesetzt wurde, wie ge- 
bildet wird, wenn die Rk. zu 50%  abgelaufen ist, so ergibt sich eine Anfangskonstantc, 
die der gleich ist, welche sich errechnet, wenn die Rk. ohne Zusatz von W. zu 50% 
fortgeschritten ist. W eiterhin konnte gezeigt werden, daB nennenswerte Mengen A. 
erst gegen Ende der Rk. auftreten. Die Geschwindigkcitskonstante der Rk. Alkohol/HBr 
w ar 0,00080, wenn die Konz. des W. 0,80-molar war; sie war 0,00018, wenn die Konz.'
з,65-molar war. In  beiden Fallen war die Konz. des H B r im Alkohol 0,16. Die Ggw. 
des zugefiigten W. vergroBert die Neigung der Rk., sich umzukehren. W eiterhin 
wurde der Umfang bestim m t, in dem ungesatt. KW-stoffe un ter den angewendeten 
Vers.-Bedingungen entstehen. Es ergab sich, daB diese Nebenrk. yernachlassigt werden 
kann. Auch wurden die Geschwindigkeiten der Rkk. von Alkoholen m it wss. H Br 
bestim m t, wobei Methyl-, Aihyl-, n-Propyl-, n-Butyl-, n-Am yl-, Isopropyl-, Isobutyl-
и. sek. Butylalkohol untersucht wurden. Abgewogene Mengen beider IĆomponenten
wurden in  nahezu gefiillten, zugeschmolzenen Rohren in  einen Tlierm ostaten gebracht 
u. das Vol. des abgeschiedenen Halids wurde von Zeit zu Zeit abgelesen, wobei Kor- 
rekturen fiir die Anderung des Vol. des Halids m it der Temp., fiir die Loslichkeit 
des Halids im Gemisch Saure-Alkohol u. fiir das Gewicht des Halids im Dampf ober- 
halb der FI. beriicksichtigt wurden. Die Geschwindigkeitskonstanten wurden bei 
60° u. 25° bestim m t. Die W erte der K onstanten fielen in  allen Fallen langsam m it 
fortschi'eitender Rk. Es ergab sich allgemein, daB der Mechanismus der Rk. zwischen 
Alkohol u. H B r in  der direkten Addition der beiden Komponcnten u. der darauf- 
folgenden Abspaltung von W. besteht. Das mol. Additionsprod. eines sek. Alkohols 
scheint gegen W. bestandiger zu sein ais das der prim. Alkohole u. infolgedessen andert 
sich das relative Verh. dieser beiden Alkoholklassen m it dem Anstcigen des anwesenden 
W. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 885—89. 28/8. Cambridge [Mass.], Inst. of 
Techn.) K i n d s c h e r .

Spencer W. Prentiss, Die Reaktionsfaliigkeit von Atomen und Gruppen in  or
ganischen Verbindungen. IX . Die Dampfdrucke, Dichten und Rejraktionsindices be- 
stimmter binarer Gemische. (V III. vgl. vorst. Ref.) Friiher waren die Geschwindigkeits
konstanten der Rk. zwischen Pyrid in  u. A thyljodid bei 25° in  verschiedenen Losungsmm. 
bestim m t worden. VeranlaBt durch die dabei beobachteten auffalligen Unterschiede 
maB der Vf. die Dampfdrueke verschiedener binarer Gemische von Nitróbenzol, Aceton, 
n-Butylalkohol u. Bzl. m it P yridin  u. m it Athyljodid bei 20°, indem er eine kleine Glas- 
ampulle, die 3 oder 4 ccm FI. enthielt, in  einem evakuierten Raum  von kleinem Vol. 
zerbrach u. den auftretenden Druck m ittels eines Hg-Manometers bestimmte. Fernerhin 
stellte er die DD. ahnlieher Mischungen von Nitrobenzol, Aceton, tert.-Butylalkohol 
u. Bzl. m it Pyridin, u. von Nitrobenzol u. Bzl. m it Jodathyl, sowie die Refraktions- 
indices von Gemisehen des Nitrobenzols u. Bzl. m it P yrid in  u. A thyljodid bei 25° 
fest. Vf. hoffte, so fiir die Rk. zwischen Pyridin u. A thyljodid zeigen zu konnen, daB 
der friiher gefundene EinfluB des Lósungsm. in  irgendeiner Beziehung zu Abweichungen 
der Dampfdrucke, DD. u. Refraktionsindices binarer Gemische des Lósungsm. m it
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jedem der reagierenden Stoffe stelit. Es konnte aber keine derartige Beziehung beob- 
aehtet -werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2825—32. Sept. Cambridge [Mass.], 
In st. of Techn.) K in d s c h e r .

JeanDoeuvre, U ber das sekunddre Cilronellol. Ais sek. Citronellol bezeichnet Vf. 
das 2,6-Dimethylocten-(2)-ol-(7). E r h a t es nach 2 vcrschiedenen Verff. synthetisiert.
— 1. V e r f . :  Das vor kurzem (C. 1929. I I . 852) beschriebene Methylheptenylbromid 
wurde in A. +  Spur J  in das Mg-Deriv. ubergefiihrt, dieses unter Eiskiihlung m it eis- 
kaltcr ath . Acetaldehydlsg. versetzt, nach 2-std. Stehen bei Raumtemp. m it verd. 
Essigsaure zers., Prod. mehrfach fraktioniert. Folgende Fraktionen erhalten: 1. K p .760 
119—-120°; 2. K p .13 75—95°; 3. K p .13100—101° (Hauptprod.). Die 1 . F raktion  m it 
Bromzahl 123 ist ein Gemisch von C8H 16 u. CgH M. Die 2. F raktion enthalt wahrschein- 
lich ais H auptbestandtcil das unten beschriebene 2,6-Dimcthylocten-(2)-on-(7), dadurcli 
entstanden, daB sich das Methyllieptenyl-MgBr nicht quantita tiv  bildet u. den daher 
uberschiissig vorhandenen Acetaldehyd zu C2H6-OH reduziert, indem es selbst in 
genanntes K eton iibergelit (vgl. dazu M e e r w e in  u . S c h m id t ,  C. 1925. I I .  2314). 
Die 3. F rak tion  ist sek. Cilronellol, Cj0H 20O, rosenartig riechendc FI., K p.r , 101—103°,
D.'% 0,857, nu1® =  1,4570, MD =  49,62 (ber. 49,44), E  £  fur D =  + 0 ,1 2 ,'fiir fi—x =  
+ 4 % , Viscositat ?;J6l8 =  0,0994, Oberflaehenspannung yl7 — 28,4 dyn/cm, Parachor =  
421,1 (ber. 426,5), Parachor: Md =  8,49. Ozonisierung ergab 20%  «- u. 78% fi-Form, 
fast entsprechend der Zus. des Methylheptenylbromids (1. c.). Dor Alkohol ist also ein 
Gemisch von CH2: C(CH3)-[CH 2]3-CH(CH3)-CH(OH)-CH3 u. (CH3)2C: CH-[QH2]2- 
CH(CH:l)■ CH(OII) ■ CH;i. — 2,6-Dimethylocien-(2)-on-(7), CJ(,H l80 . Durch katalyt. 
Dehydricrung des sek. Citronellols m ittels Cu unter 15 mm bei 250°. Das Cu wird her- 
gestellt durch Fiillen einer CuSO.,-Lsg. m it NaOH boi ca. 100°, Waschen des Nd., Auf- 
bringen desselben auf Cu-Drahtgewebe u. Red. im H -Strom  bei 300°. Das K eton ist 
eine schwach campherartig riechcnde FI., K p .13 87°, D .15,-4 0,851, no 15,2 =  1,4461, 
Mp =  48,31 (ber. 47,92), E  JS fur D =  +0,26, fur 'fi—  a  =  + 4 % , Bromzahl 103. Gibt 
m it N itroprussidnatrium  u. NaOH rote, m it Essigsaure nach rosa umschlagende 
Farbung, m it J  u. NaOH sofort Nd. von CH J3. Das K eton diirfte aueh ein Gemisch 
der a- u. /J-Form sein. — 2. V e r f . : Glycidsaureester aus naturlichem Methylheptenon 
(vgi. V ę r le y ,  C. 1924. I I . 642). Gemisch von je 1 Mol. K eton u. Chloressigester bei 
-—5° allmahlich m it 1 Mol. trockenem C2H5ONa versotzen, 16 Stdn. bei Raumtemp. 
stchcn ląśsen, 6 Stdn. auf W .-Bad erhitzen, auf Eis u. Essigsaure gieBen, ausathern, 
fraktionieron. F ruchtartig  riechende FI., K p.ls 143—145° (korr.), I ) .18, 0,978, nn18 =  
1,4540, M d =  58,75 (ber. 58,12), VZ. 268. — 2,G-DimethijlhepUn-(2)-al-{7), (CH3)2C: 
CH-[CH2]2-CH(CH3)-CHO. Yoriges m it sd. 10%ig- alkoh. KOH yerseifen, W., A. 
u. 10%ig. H 2SO,j zugeben, ausathern, dest. Ausbeute nur 30%, viel hochsd. Prodd. 
Citronenartig riechende FI., K p .19 80°, D .17,54 0,853, no17,5 =  1,4447, Mp =  43,7 
(bor. 43,30), Oberflaehenspannung y17 — 28,7 dyn/cm, Parachor 380,9 (ber. 383,2), 
Parachor: Mb =  8,71. G ibt die iiblichen Aklchj-drkk. — Sek. Citronellol. Aus vorigem 
m it CH3MgJ. Idont. m it dem oben erhaltenen. D iirfte ein dcm natiirlichen Methyl- 
lieptenon (vgl. G r ig n a r d ,  D o e u v r e  u . E s c o u r r o u ,  C. 1924. I. 750) entsprechendes 
Gemisch der a- u. jS-Form sein. — 2,(>-Dimelhylnonen-(2)-ol-(7), Cn H 220 . Aus Mctliyl- 
hoptenyl-MgBr u. Propionaldehyd. Schwach rosenartig riechende FI., K p .16 114— 116",
D .,5„ 0,856, nu15 =  1,4543, Md =  53,9 (ber. 54,05), Oberflaehenspannung y17 =  
28,4 dyn/cm, Parachor =  460,1 (ber. 465,5), Parachor- Md =  8,54. (Buli. Soc. chim. 
France [4] 45. 710—15. Aug. Lyon, Fac. des Sc.) L in d e n b a u m .

Adolf Franke, tlber „Ringverengerung“ bei dur Bildung von inneren Athern 
(Oxyden) aus Olykolen. Vf. stiitz t dic von ihm im Verein m it L ie b e r m a n n  (C. 1923. 
I. 1152) experimentell erwiesenc, aber von W. H u c k e l  (C. 1928. I. 2037) ais nicht 
geniigend gestiitzt erachtete Behauptung, daB bei Einw. von H 2SO., auf o>,(j/-Diolc 
m it offener K otte l,5-Oxvde hervorgehen, durch neue Tatsachen. Es wurdo das aus 
1,10-Dekandiol (I) erhaltliche Oxyd C10H„0O (Et) m it rauchender H B r in das vom 1,10-Di- 
bromdekan verschiedene Dibromid C10H20Dr„ verwandelt, das nun iiber das Diacetal 
in ein von I  verschiedenes Glykol 6',07/22O2 ubergefiihrt wurdo. Die Konst. dieses 
Glykols erwies sich ais die cines 1,5-Dekandiols, was aus der Bldg. von vorwiegend 
Bernstein- u. Capronsdure (neben wenig Glutar- u. Valeriansaure) bei sclionender Oxj'- 
dation hervorgeht: CH„OH- CH2- CH2- CH2- CHOH- CH2-CH2-CH2-CH„-CH3 -y  COOH- 
CH2- CH2- COOH-fCOOH- CH2- CH2- CH2- CH2- CH3. Das durch Kochen dieses Glykols 
mit"verd. H 2S 0 4 erhaltliche Oxyd C]0H 20O war m it dem aus I  gewonnenen ident. Aueh 
die Oxydation des Oxyds aus I  (vgl. JEGOROW, Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 22.
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389) ergab durcli Nachweis von Capronsaure die Riolitigkeit der friiheren Unterss. Boi 
dieser Oxydation wurde auch etwas Ozalsaure u. eine Saure, F. 70°, Aquivalentgewicht 
185,6 bzw. ISO,4, offenbar die dem Oxyd entsprechende Oxy- bzw. Ketonsaure nach- 
gewiesen. CH2CH2CH„CH2CH- CH2- CH2- CH2- CHaCH3 n .  

i— i—: _ ó
V e r s u c h e .  1,10-Dekandiol (I) (vgl. B o u v e a u l t  u . B l a n c ,  Compfc. rond. 

Acad. Sciences 1 3 7 . 328; B u li. Soc. chim. France [3] 31 . 1203). AufflicBcnlassen einer 
Lsg. von Sebacinsaure in absol. A. auf Na, zum SchluB Erhitzen im Olbad bei 120° 
(RuckfluB). Vorsichtige Verdimnui)g m it W., A. im Dampfstrom abtreiben u. I  m it W. 
umschmelzen. Dest., K p.n 179°, F . 71°, Ausbeute 66,5%. — Oxyćl C\0H 20O (II). 
Einleiten von iiberhitztem W.-Dampf (190—200°) in  eine Lsg. von I  in  50%ig. ILSO, 
unter Erhitzen. Das aus der konz. FI. (Vorsicht wegen VerkohIungsgefahr) ais Ol 
iibergehende 11 wird in A. aufgenommen u. der A.-Riickstand iiber N a dest., K p.,, 80 
bis 85°. Wegen Verunreinigung von I I  m it KW-stoff Wicderholung der Dest. im Vakuum, 
dann unter gewóhnlichem Druck, Kp. 198—202°. — Oxydation von II m it KMnO.,- 
Lsg. bei 40° unter Schutteln (4 Tagc). Einengcn auf 2 Liter, Eindampfen nach Ent- 
fernung von M n02 auf 0,5 Liter, yersetzen m it H 2SO., u. Dest. der Fettsauren im 
Dampfstrom. E xtraktion  der Na-Salzc dieser Sauren nach Zusatz von H 2SO, im 
SCHACHERL-App. m it A. Der A.-Riickstand ergab ais 1. F raktion bis 165° nur einigc 
Tropfcn, ais 2. Fraktion, K p. 165—200" (hauptsachlich 190—200°), cin Gemenge von 
Vcderian- u. Capronsaure, ais 3. Fraktion, Kp. 200—21ou (hauptsachlich 205—208°), 
Capronsaure m it Bcimengung hólięrmol. Sauren, ais 4. Fraktion, Kp. 215—300", 
hohere Sauren, vermutlich Oxysiiurcn bzw. Lactonc. Eindampfen der Lsgg. der Na- 
Salzc von Fraktion  2 u. 3 u. Extraktion  nach Ansauerung m it A. Kochcn des A.-Riick- 
st-ands im Ag-Kolbcn m it in W. suspendiertem Ag20 . Aus dem h. F iltra t schcidct 
sich capronsaures Ag  ab. Der von der Dest. der Fettsauren vcrbliebene Riickstand 
wurde m it A. ausgezogen, der A.-Riickstand in die Na-Salzo ubergefuhrt u. diese nach 
Ansauerung m it A. extrahiert. Die konz. wss. Lsg. der im A.-Riickstand vorhandcnen, 
nichtfluchtigen Sauren wurde nun m it A. ausgeschiittolt (in A. 1.: Teil A, im W .; Teil B). 
Teil B. Fiillung von oxalsaurcm Kall: m it Kalk-W. D ie  Lsg. der Ca-Salze wurde ein- 
gedampft, angesauert u. m it A. extrahiert. Aus diesem scheidet sich Bemsteinsaure ab, 
F . aus konz. H N 0 3 183°. Aus der auf 10 ccm eingeengten ath . Lsg. ergab sich noch 
Bernsteinsaurc. De1' Eindam pfruckstand der restlichen A.-Lsg. wurde in wenig W. 
gel., nach F iltration m it Baiyt-W . neutralisiert u. auf 20 ćcm eingeengt. F iltra t 
hiervon ansauern u. m it A. ausziehen. Aus dcm siruposen A.-Riickstand sclicidcn 
sieli Krystallo, F . 97° (Sintcrn bei 77°) ab, vermutlich Glularsaure. Teil A. Aus dem 
in A. 1. Anteil der nichtfluchtigen Sauren wurde m it sd. W. Bernstein- u. Glutarsaure 
lierausgel. Aus der h. filtrierten Lsg. Abscheidung fettiger Nadeln, F. aus h. W. 70° 
(Oxy- oder Ketosiiurc ?). — tlberfiihrung von II in 1,5-Dibromdekan, C10H 20Br2. 14-std. 
Erhitzen von II m it uberschiissiger, rauchender H B r im Bombenrohr am sd. W.-Bad, 
Vereinigung der unteren, m it Sodalsg. gcwasehenen Schicht m it dcm A .-Extrakt 
der m it Soda neutralisierten oberen Schicht u. Dest. im Yakuum. K p .13 155° bzw. 
K p.n  152°. Gelbliche, n icht erstarrendo FI. von scliwach siiBlichcm Gerueh. Aus
beute 70% . (F. des gut krystallisiercnden 1,10-Dibromdelcans 27°.) —1,5-Glykol- 
diacetal, C10H 20Oo(COCH3)2. (i-std. E rhitzen ro rst. Verb. m it ubersehiissigem Ag- 
Acetat u. Eg. unter gelindem RuckfluB (Olbad). Unl. AgBr u. Ag-Acctat. Dio Dest. 
der Lsg. ergibt nach einem uiieinheitlichen Vorlauf das Acetat, K p .9 153°, Kp.,., 161 
bis 62°, Kp. 285— 87° (Zers.) in  einer Ausbeute bis zu 42% . — 1,5-Dekandiol, C10II.,2O2. 
Verseifung vorst. Vcrb. durch 3-std. Kochen m it uberschussiger, % -n. alkoh. IvOH 
unter RuckfluB. E xtraktion  des Glykols m it A., dessen Eindampfriickstand nach 
geririgem Vorlauf das farblose, dickfl., nicht erstarrendo Glykol, Ivp.a 157° bzw. K p .I30 
162°, in einer Ausbeute bis zu 75% ergab. Oxydation yorst. Verb. u. Aufarbeitung 
wie bei II. Dest. A: Fliiehtige Sauren. E xtrak tion  m it A. u. Dest., 1. F raktion bis 
180° einige Tropfen, in der 2. F raktion  (Hauptmenge), Kp. 180—208°, Capronsaure, 
nachgewiesen ais Ag-Salz, 3. Fraktion, Kp. 208—270°, geringfiigig. B: Nichtfliiehtige 
Sauren. Ausschcidung wciBer Nadeln, F. 70°, vermutlich -iriedcr die bereits isolierte 
Oxy- oder Ketosaure. Das nun eingeengte u. ausgeatherte F iltra t hiervon ergab in 
der wss. Lsg. des A.-Ruckstands Oxalsaure (Fiillung ais Ca-Oxalat). D ie 1. Ca-Salze 
wurden nach Ansauern m it A. ausgescłiiittelt, aus dem  sich  Bernsteinsaure, F . nach 
neuerlicher Rcinigung 183°, abschicd. — D arst. des Oxyds CJOII2U0  (II) aus dcm 1,5-De- 
kandiol wie aus I. (Monatsli. Chem. 5 3 /5 4 . 577—87. Okt. Wien, Univ.) H e r z o g .
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Heinz Holter und Hermann Bretsclineider. Unlersuchung iiber die Bildungs- 
m6gliclike.it von Tetrazomethan, CNt . Die Bldg. von Tetrazomethan, CNt (I) wird durch 
Zers. von N-Nitroso-N-acylderiw. des Methylendiamins m it Alkali naeh Gleichung A. 
angenommen. Ausgangsmaterial fiir dieseRk. war dasN-Dinilrosomethylenbisiirelhan{ll),

das durch Nitrosierung des von H o ck  u. C o n ra d  (Ber. D tsch. chem. Ges. 36. [1903], 
2206) beschriebenen Methylenbisurethans (HI) in A. ais gelbliches, in Alkalien unter 
N-Entw. zers. Ol erhalten wurde, dessen Reindarst. indes auf so groBe Schwicrigkoiten 
sticC (Unmógliehkeit der Dest.), daB der Konst.-Bewcis von n  indirekt gefiilirt wurde. 
Der E in tr itt  von 2 NO-Gruppen wurde durch Wagung des yerwendeten fl. N 20 3 be- 
stiitigt. Die Entbindung von nur 90% N von dcm naeh Dumas-PrEGL ermittoltcn 
Gcsamt-N aus der bei 0,2 mm von A . befreiten Verb. II, C\IIn 0 6N.i, mittels K ali wird 
durch E in tr itt von Nebenrkk. erklart. Die intermediare Bldg. des infolge seiner raselien 
Zers. n ieht isolierbaren I bei Zers. von II m it Alkali wurde durch Identifizierung der 
Umsetzungsprodd. von I  im sta tu  nascendi m it W., Alkoholen u. aromat. Vcrbb. m it 
o-standigen Hydroxylen, die Methylenather zu bilden yermogen, zu erweisen getrachtot. 
E  i n w. v o n W. I  muBte sich m it W. unter Bldg. von CH20  zers.: CN., +  H 20  =  
CII20  +  2 Ns. Tatsachlich kann boi Zers. einer ather. Lsg. von II m it wss. Lauge 0H 20  
m it Dimcdon (IV), F. 147—148° (unkorr.) naehgewiesen werden; boi Yerwcndung von 
methylalkoh. K ali ist die Menge des CH20  geringer, der boi AbschluB von W. fast 
ganz verschwindet. Da sich aus III in CH:)OH m it methylalkoh. KO I! bei 40° m it IV 
kein CH20  nachweisen laBt, konnen die im Rk.-Gemiseh stets yorhandenen geringen 
Mengen von i n  nieht die Ursache der CH20-Bldg. sein. E in w . v o n  A lk o h o le  n. Diese 
miissen m it I  unter Bldg. der entsprechenden Methylendialkylather(Formaldeliydacetale) 
reagieren: 2 ROH +  CN.t =  ROCH2OR +  2 N2. Da diese A ther nur durch fraktionierte 
Dest. zu isolieren waren, wurde zwecks Erreichung gróBerer K p.-Intervalle die Zers. 
von II nur m it Propylalkohol bzw. N a-Propylat durchgefiłhrt. Hierbei gelang die 
Isolicrung des Mcthylcnpropylacetales, wahrend die analoge Einw. von Na-Benzylat 
s ta tt des erwarteten Acetales eine olige Verb. C10H 13O3N , ergab. E  i n w. v o n
o - P h e n o l e n .  (g) +  CN, =  A r< Q > C H 2 +  2 N2. Es ergeben sich nur
schlcchtc Ausbcuten an M ethylenathern wegen des ungunstigen alkal. Jlediums u. 
zahlreicher von den reaktionsfahigen Verbb. I u. II ausgelosten Nebenrkk. Bei dem 
einfachen Brenzcatechin war dio Isolicrung wegen Indiffcrcnz seines Methylenathei-s 
schwierig, beim l-Amino-3,4-dioxybenzol war die Ausbeute wegen hoher Empfindlich- 
kcit dieses Phenols gegen Alkali sehr gering. U ntersucht wurde ferner die Einw. von 
Protocatedmsauremethylester u. eines von S p a t h  u . MOSETIGG (C. 1 9 2 6 . II . 1153) 
durch Abspaltung der Dioxymcthylengruppc aus Tetrah}'droberbcrin dargcstellten 
Allcaloids, einer Phenolbase. Dio besten Ausbcuten ergaben sich im letzteren Falle, 
was in  A nbctracht der Rk. des kurzlebigen I  nur m it f r  o i e m Phenol (auch das Diazo- 
methan reagiert nieht m it trockenem /?-Naphthylat in  A.) aus der lcichten Hydrolysier- 
barkeit des yorlicgenden Aminophenolates erklart wird. Von den bei Rk. A. auftretenden 
Nebenrkk. ist die bedeutendste die hydrolyt. Zers. von II unter Riickbldg. von IU  
naeh Abspaltung von H N 0 2, die m it dem durch Verscifung der Carbathoxylgruppc 
entstehenden A. nachweisbar Alhylnilrit bildet. Bei Ggw. von Alkoholen orfolgt diese 
Zers. unter Bldg. von N cnthaltcnden Ólcn vom Typ der Allcylatlicr des Oxymelhyl- 
urellians (V) naeh Gleichung B. durch partielle Ilydrolyse von II:

Von diesen Verbb. V wurden das Methoxymethylurethan (V, R  =  CH;l) u. Benzyloxy- 
melhylurethan (V, R  =  CH2C6H6) isoliert. Eine alinliche Zers. wie ń  erloidet auch

N <rJTC
A. CH2/  +  2KOH — y  CN4 +  2A c0K  +  2H 20.
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die entsprechcnde olige Benzoylverl>. (Ersatz von C02C2H5 in II  durch COC„H5), die 
durch Nitrosierung von Methylęnbisbenzamid gewonnen wurde.

V e r s u c h e .  N-Dinilrosomethylenbisurelhan (II). Allmahliehes Eintragcn yon 
fl. N 20 3 (1,5 Moll.) in eine m it Eis-W. gekiihlte ather. Suspension von H I unter Ruhren. 
Nach 2-std. Stehen Zerstorung der Stickoxyde durch E inruhren von trockenem N aHC03 
bis zum Aufhoren der C02-Entw., dann Eintragen yon entwiissertem, gepulyertem 
Na,SO., unter Ruhren. Bei Abwesenheit von nitrosen Gasen muB sich in  einer kleinen 
Probe etwas Brenzcatechin ohne Yerfarbung u. Gasentw. losen. Die vom Salzgemisch 
befreite gelbe A.-Lsg. von II  wird durch Verd. m it A. auf ca. 10% (auf m  berechnet) 
gebracht; sie is t uber wenig Na2SO,! im  Kiihlschrank langere Zeit haltbar. Eiir Verss. 
m it der atherfreien Substanz wird der A. m it scharf getrockneter L u ft(P 20 5) bei Zimmer- 
temp. abgesaugt. Es hinterbleibt ein gelb bis ro t gefarbtes, viscoses Ol. •—• Bei Aus- 
fiihrung der LlEBERMANNschen Rk. t r i t t  bei II, wie auch beim Nilrosomethylurethan, 
nur Gelbfarbung ein. Beim Erwąrm en von II  m it Phenylhydrazin erfolgt Zers. unter 
Gasentw. — Z e r s .  y o n  II  in  A.-Lsg. m i t  A 1 k  a 1 i e n. (Ruhren). a) m it 10%ig. 
NaOH. Gasentw. unter Auftreten eines charakterist. Geruches, bei Ansauern der wss. 
Scliichtc C 02-Entbindung; b) m it konz. wss. Lange (Kuhlung m it Eis-NaCl). Ab- 
scheidung eines orangegelben amorphen Alkalisalzes, das sich bei geringster Erwarmung 
u. auch bei Zusatz von W. nach Alkalizugabe unter Gasentw. zers.; c) m it absol. m ethyl
alkoh. Lauge unter Kuhlung verlauft die Zers. wie unter b). Bei Vornahmo der Zers. 
bei Zimmertemp. t r i t t  soglcich Gasentw. ein; d) m it der Lsg. von Alkoholaten in dem 
betreffenden Alkohol erfolgt Rk. wie unter b). e) m it der absol. alkoh. Aufschlammung 
yon K 2C03 oder der wss. Lsg. von CH3NH 2 erfolgt Gasentw. (Geruch). — N a c h w e i s  
v o n  CH20  bei Zers. yon II  in Ggw. von W. 1. Zers. in  m it P 20 5 getrockneter ather.,
IV enthaltender Lsg. m it 10%ig. wss. NaOH unter Ruhren. Nach Stehen uber N acht 
u. Abdunsten des A. Verd. m it W. u. A. u. Ansauerung m it 10%ig. HC1; es fiillt Formol- 
dimedon (VI) aus, E. 187—188°. 2. Zers. in methylalkoh. Lsg. m it CH3ONa-Lsg. m it oder 
ohne W. in  Ggw. von IV. Nach Ansauerung fa llt VI. — Zers. von II  in  Ggw. von Propyl- 
alkohol. Eintropfónlassen yon 5%ig. Na-n-Propylatlsg. unter R uhren in  die ather. 
Lsg. von II, dann Zusatz von etwas Propylalkohol unter gelindem Erwarm en (W.-Bad) 
bis zum Aufhoren der Gasentw., Verdunnung m it A., Waschen m it W., Abscheidung 
des Propylalkoliols m it CaCl2, Entfernung von A. u. Dest. Die bei Kp. 134—142° 
iibergegangene, N-freie E raktion ergab bei der Alkoxylbest. eine auf das Methylen- 
propylacetal, C7H w0 2, stimmende Zus. Bei Hydrolyse m it kochendcr 50%ig. H 2SO,, 
unter RuckfluC (1 Stele.) u. folgende Dest. im Dampfstrom konnte der gebildete CH20  
ais VI nachgewiesen werden. — Z e r s .  v o n  I I  i n  G g w .  v o n  o - P h e n o l e n .  
Allgemeine Arbcitsweise: Versetzen der ather. Lsg. oder Suspension (in diesem Falle -|- 
CH3OH) des Phenols m it der gekiihlten ather. Lsg: yon II, langsames Zutraufeln einer 
25°/0ig. methylalkoh. K O H  unter R uhren bis zum Aufhoren der Gasentw. u. Aufarbeitung 
nach liingerem Stehen. a) Methylenicrung von Brenzcatechin. Versetzen des Rk.- 
Gemisches m it W. u. Ausschutteln des Brenzcatechins aus der A.-Schichte m it 5°/0ig. 
NaOH. Entfernung des getroclcneten A. u. Dest. bei 10 mm; das bei 80—110° Luft- 
badtemp. iibergohende Ol (im Kolben hinterbleibt HI) wurde m it einer konz. absol. 
alkoh. Pikrinsaurelsg. gefallt. Pikrat des Brenzcatechinmethylenathers, E. 90—92° 
(Zers., unkorr.). b) Methylenicrung von 1-Amino-3,4-dioxybenzolchlorhydrat, CeHs0 2NC'l. 
D arst. desselben durch Red. von Nitrobrcnzcatechin m it Sn u. HC1 nach V e r m e u l e n  
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 25 [1906]. 23). Ausziehen der A.-Lsg. des Rk.-Prod. m it 
5°/0ig. NaOH bis zur Earblosigkeit derselben, E xtrak tion  der Base aus der A.-Lsg. 
m it 10%ig. HC1, Ausziehen dieser sa.uren Lsg. m it A. zwecks Entfernung indifferenter 
Verunreinigung u. E xtraktion  m it A, nach Alkalisieren. Aus diesem Auszug ergab 
sich eine geringe Menge des l-Amino-3,4-dioxyinethylenathers, Nadeln E. 41° (gegen 
44° bei L in g ę ,  Rec. Trav. chim. Pays-Bas 16 [1897]. 52); c) Methylenierung von Prolo- 
catechmauretnethylester (Darst. nach M a ts m o to ,  Ber. D tsch. chem. Ges. 11 [1878]. 
129). Ausschutteln der ather.__Schicht zur Entfernung yon unzers. Ausgangsprod. m it 
10%ig. NaOH, Kochen des A.-Riickstandes m it 10°/oig. NaOH (RiickfluB) bis zum 
Aufhoren der N H 3-Entw. (Verseifung des Esters u. Zerstorung N-haltiger Nebenprodd., 
sowie von EU), dann Ausziehen der m it HC1 angesauerten Lsg. m it A. (1 Tag). Aus 
dem atherfreien E x trak t schied sich Piperonylsaure E. 227—228°, ab. — Ruckmethy- 
lierung Jdea an der Dioxymethylengruppe yerseiften d,l-Tetrahydroberberins. Ex- 
traktion des unveranderten Ausgangsprod. m it verd. NaOH, Ausziehen der m ethyle-. 
nierten Base m it 10%ig- HC1, die dieser Lsg. nach Alkalisieren m it A. entzogen wird.
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N aeh Zusatz von wenig CIT;iOH Ausscheidung des krystallisierten Methylenierungs- 
prod., F . 166— 167° (ltorr.). — Pilcrat, F. 198—200° (Zers., unkorr.). — Die analoge 
Zers. von II in  Ggw. yon Benzoesaure ergab nicht das erwartete Methylendibenzoat. — 
Verss. zur Aufklarung der bei Alkalizers. von II entstehenden Nebenprodd. 1. Mełhylen- 
bisurełhan (III). E ntsteh t stets bei nicht volligem W.-AbschluC der iither. Lsg. von
11 u. daher bei Aufarbeitung fast aller Methylenierungsverss., wobei es wegen Subli- 
m ation bei Tempp. iiber 140° stórt. F. aus A. 132°. — 2. Methoxyinethylurethan, 
0 5H n 0 3N (V, R  =  CH3). T ritt bei allen Methylenierungen auf. D arst.: Zers. der 
iither. Lsg. von II m it 25%ig. methylalkoh. KOH, Waschcn (3-mal) nacli Stehen uber 
Nacht m it 5%ig. Lauge u. Dest. des naeh Trocknen u. Entfernung des A. verbleibenden 
Riickstands; K p .10 95— 100° Luftbadtem p. (im Riiekstand III). Farbloses Ol von 
pfefferartigem Geruoh, 11. in A. u. A. Wegen Indifferenz gegeniiber Pikrinsaure, H 2PtCI8 
u. HgClj, nieht hoherer Lóslichkeit in Sauren ais in W. u. Unfiihigkeit der Bldg. ein- 
facher D eriw . m it arom at. Saurechloriden, wurde Bindung des N an den Carboxyl- 
oder Carbalkoxylrest angenommen. Wegen Bldg. von CH20  (Nachweis ais YI bei 
Zers. m it sd. 10°/0ig. H 2SO,, u. Dest.) wurden die Bldg. aus II naeh Formelreihe B. 
sowie Konst. V (R =  CH3) angenommen, die durch Synthese von V (R =  CH3) (vgl. 
B l a i SE, C. 1926. I I . 1266) ais riehtig erwiesen wurde. Vereinigung einer Lsg. von 
Melhozyacetamid (vgl. G a u t h ie r , Ann. Chim. [8] 16 [1909]. 307) in absol. A. m it 
einer absol. alkoh. Lsg. von Na, dann Zutraufeln von Br unter Kiihlung, Erhitzen 
durch 10 Min. am W .-Bad u. Stehenlassen iiber N acht. Die von NaBr befreite Lsg. 
wird im Vakuum bei 30° auf 30 ccm eingeengt, die iither. Lsg. des Riickstands m it 
5%ig- NaOH ausgezogen u. naeh Entfernung des getrockneten A. destilliert. Wasser- 
kelles Ol von scharfem Geruch u. Geschmack, K p .19 103—104°. Die Hydrolyse ergab 
wieder CH20  u. auch CH3OH. Nachweis des letzteren naeh A u t h e n r i e t h  (Arch. 
Pharmaz. u. Bor. Dtsch. pharmaz. Ges. 258 [1920], 1). 4-std. Erhitzen des synthet. 
oder aus II gewonnenen V (R =  CH3) m it sd. 10%ig. H 2S 0 4 unter RuckfluC, Neutra- 
lisation in  dor Kiilte m it 10%ig. NaOH u. Vorsetzen m it k. gesatt. N aH S 03-Lsg. Naeh 
Stehen iiber N acht genaue Neutralisation m it 5%ig. Lauge, Dest. von 10 ccm, Ver- 
setzen des Destillatcs m it p-Brombenzoylchlorid u. konz. NaOH, Schiitteln durch
12 Stdn. Ausziehen m it reinem A. u. fraktionierte Dest. des A.-Riickstands im Vakuum
der W .-Strahlpumpe boi 120—130° Luftbadtemp. Das erstarrende Destillat, F . 64 
bis 68° (korr.) s te llt noeh etwas unreinen p-BrombenzoesciuremethylesUr vor (Misch- 
probe m it der reinen Substanz positiy). — Dibenzylhamstoff. 1-std. E rhitzen yon 
synthet. oder aus II gewonnenen V (R =  CII,) m it Benzylamin auf 200° (Ólbad), Auf- 
nehmen m it A ., Ausschiitteln m it 5°/0ig. HC1, Waschen des krystallisierten A.-Ruek- 
standes m it absol. A.; weifle Nadeln, F . 166—167° (unkorr.). Auf Grund dieser Er- 
gebnisse ist der Konst.-Bewois fiir das Methoxymethylurethan erbraeht. — Benzyl- 
oxymethyluret}tan, CUH VJJ.,N  (V, R  =  CH2C0H5). Zers. von II in A. m it einer m it 
w. A. fl. erhaltenen Auflósung von Na in C0H 5CH2OH unter weiterem Zusatz yon w. 
Benzylalkohol. Naeh Stehen iiber N acht Versetzen m it W., W aschen der A.-Lsg. 
m it W., Trocknen u. Destillieren des A.-Riickstandes im Vakuum der W .-Strahl- 
pumpe. Die zwischen 180—190° iiborgehende Fraktion  ergab bei neuerlicher Dest. 
Kp .10 185—190°. Bei der Hydrolyse m it 50%ig. H 2SO., resultiert wieder CH20 . 
(Monatsh. Chem. 53/54. 963—84. Okt. Wien, Univ.) H e r z o g .

Rudolf Dworzak und Wilhelm Prodinger, Uber Bromierungsjrrodukte des Iso- 
butyraldehyds. (Ygl. C. 1929. II . 981.) Das Auftreten einer krystallisierten Verb. II 
ungeklarter Konst., Mol.-Gewicht 389 bzw. 403, K p.n  140— 150°, bei Bromierung yon 
Isobutyraldehyd. (I) naeh Versetzen m it A. gab die Veranlassung, diese Rk. naher 
zu untersuchen.

Br

2 CH3> C B r’CHO +  2 H B r ~ ' Y  2 CH3> C B r' (̂
OH
Br

CH3 CH3

Br
ĆH

-3> C B r  • CH 
3 I I
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V ę r  s u c h o. Bromierung von I  bei tiefcr Temp. 'fjberfiihrung von I, Kp. 60—65°, 
unter 0° m it einigen Tropfen Br unter Ruhren in  den entsprechenden Paraldehyd, 
dann Bromierung im Laufe von 20 Stdn. unter 0°. Zusatz von viel A., 1-std. Ruhren, 
Eingieflen in W., Aufnohmen m it A., Waschen desselben m it Sodalsg. u. W. u. Trocknen. 
Dest. bei 10 mm; im Vorlauf Bromisobutyraldehyd, dann Bromisobutyraldehyddiathyl- 
acelal u. schlieBlich eine Fraktion  Kp. 120—133°, nebst einer geringen Menge von II 
im Riickstand. Die letzte Fraktion ergab bei neuerlieher Dest. eine farblose FI., 
K p .J0 128,5°, yermutlich ein Monobromparaisobutyraldeliyd, C\2II2:jO:lBr (III). Beim 
Vers. der Depolymerisation dieser Verb. durch Erhitzcn im Ólbad auf 160° unter Riick- 
fluB u. folgende Dest. ergab sich zwischen 60—70° eine Fraktion, dereń (jberfuhnmg 
m it wenig H 2S 04 in Paraisobutyraldehyd, F. 76,5° auf I deutete. Reiner Bromiso- 
butyraldehyd konnte nicht isoliert werden, da die nach diesem riechenden Destillate 
rascli Polymerisation erleiden. — Bromierung von I boi etwas hóherer Temp. (30°) 
wic vorst. Abscheidung erheblicher Mengen weiBer Krystalle, F. 82,5°. Bei Dest. 
des fl. Anteiles wenig Bromaldehyd, Bromacetal u. III. — Bromierung boi 70°. Die 
Ausbeute an dem krystallisierten Prod. ist noch erheblicher. Es entstehen also bei 
Tempp. erheblieh un ter 0° nur minder bromierte Prodd. u. kcin Prod., F . 82,5°; dieses 
ist m it W.-Dampf unzers. fliichtig, n icht acetylierbar, k. konz. H N 0 3 u. H 2SO, greifen 
n icht an, FEH LiN G sche Lsg. u. p-NiIrophenylkydrazin (IV) sind ohne Einw., aus 
kochender, stark  alkal., 0,1-n. IÓVInO,,-Lsg. wird etwas M n02 abgescMeden. Diese 
Eigg. a h n e ln  schr denen des von F r e u n d l e r  u . L e d r u  (Buli. Soc. chim. France [4]
1 . 73; Compt. rend. Acad. Sciences 1 4 0 . 795) ais ,,Tetrabrom butyraldehyd“ beschrie- 
benen Korpcrs, der bei Bromierung von Acetaldchyd entstcht. Gleich dieser Verb. 
zeigt das Prod., F. 82,5°, keine Aldehydrk., zers. sich in  n icht ganz siiurefreiem Zu- 
stand m it h. A. unter Auftreten von Bromaldehydgeruch u. Bldg. von C2H-Br. Bei 
4-std. Kochen m it viel W. u. schwach alkal. Agentien, wio K-Acetat, IsaHCO.., +  C02, 
ergab sich eine klare Lsg., die nach Sattigung m it Ńa2SO., ausgeathert wurde. Das 
im A.-Riickstand yerbleibende, Fehling reduzierende Ol liefert m it IV ein gelbes Hydr- 
azon, F. 153—159° (Zers.), das sich m it dem nach A. F r a n k e  (Monatsh. Chem. 2 1  
[1900]. 213. 1122) bereiteten p-NUroplienylhydrazon des a-Oxyisobulyraldehyds ais 
ident. erwies. Kochen m it 10%ig. alkoh. Lauge scheint die Prodd. der CANizZAROschen 
Rk. des Oxyisobutyraldehyds zu ergoben. Diese Eigg. des Korpcrs, F . 82,5", legen 
die Konst. eines u,a.',f},/}'-Tetrabromdiisobulylalhers (II) nahe. Die Bldg. dieser Verb. 
wird nach der von einigen Autoron (vgl. L i e b e n , L i e b i g s  Ann. 1 0 6 . 336) beobach- 
te ten  Entstehung von symm. halogenierten A thern aus Aldehyden u. Halogenwasser- 
stoff, durch Wechselwrkg. von Bromisobutyraldehyd u. dem bei der Bromierung 
reichlich gebildeten H B r erkliirt. (Monatsh. Chem. 5 3 /5 4 . 588—95. Okt. Wien, 
Univ.) H e r z o g .

F. Kaufler, Beitrdge zur K enntnis der Crotonsaure. 1. N e b e n p r o d u k t e  
b e i  d e r  H e r  s t e l l u  n g d e r  C r o t o n s a u r e  (bearbeitet m it P. Halbig). 
Auf der Suche nach Nebcnprodd., die bei Oxydation von Crotonaklehyd (I) m it Luft 
oder 0 2 die Ausbeute an Crotonsaure (II) herabsotzen, gelang die Isolierung von ca. 6%  
Isocrototisdure (HI), die infolge Unmoglichkeit einer Umlagerung unter den Bedin- 
gungen der Aufarbeitung ais solehe im urspriinglichen Osydationsgemisch vorhanden 
gewesen sein muB. Da eine Zerlegung von I  in  die cis- u. trans-Form  durch fraktionierte 
Dest. bisher nicht gelang, muB auch m it teilweiser Umlagerung des nur in der trans- 
Form voiiiegcnden I bei der Oxydation gerechnet werden. Durch Anderung der iiblichen 
Oxydationsbedingungcn, namlich Bindung von II  .durch Soda, gelang die Isolierung 
eines 2. Nebenprod. der c/.,[}-Oxyckibullersaure, CH3-CH-CH-ĆOOH, in Form ilirer

Chlorhydrinsiiure, der a-Oxy-fi-chlorbuttersaure (IV) in Mengen von ca. 8%  neben 
ziemlich viel Essigsaure.

V e r s u c  h e. Nachweis von III. Neutralisation der absol. alkoh. Lsg. der durch 
0 2-0xydation yon I u. folgende Vakuumdest. gewonnenen II m it alkoh. ŃaOH, Ent- 
fernung von crotonsaurem Na  (V) nach 12-std. Einengen des F iltra ts in  Vakuum, 
Schiitteln des Riickstandes durch 2 Stdn. m it absol. A. u. neuerliche Eindunstung 
dcś hierbei erhaltenen F iltra ts  im Vakuum. Entfernung der letzten Reste des wl. V 
aus diesem Riickstand durch fraktionierte Krystallisation, Umfallung des so ge
wonnenen isocrotoyisauren N a ,C iHrt0 2Na, aus absol. alkoh. Lsg. m it A. u. Trocknen 
im Vakuum. — Oxydation von I  in Ggw. von Soda. Langsames Zutropfenlassen von I 
in eine m it calcinierter Soda beschiclcte, kuhlbare Knetmaschine unter Ruhren u.
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Durchleiten von 0 2 bei 20—25° (RiickfluB), dann Einriihren der Oxydationsmasse in 
konz. HC1, woraus sieli nach Abkiihlung II  abschcidet. Die im F iltra t neben wenig II 
yorhandenc cn-Oxy-jj-chlorbuttersaure CJI.O ./Jl (IV) kann nach Koclien m it NaOH 
durch T itration m it AgN03 bestim m t werden. W iedcrholte Ansatherung u. Dest. 
des m it Na,SO, getrockncten A .-Extrakts bei 20 mm bis 55° zwecks Entfernung von 
Essigsaure, dann fraktionierte Fiillung des m it W. aufgenommenen Ruckstands m it 
ZnC03. Die 1 . F raktion ist die schwer 1. Form des Zn-Śalzes von IV, dann fiillt ein 
Cemisch dieses Salzes m it crotonsaurem Zn aus. Zcrs. ersteren Salzes m it verd. 
H 2SO., u . Ausatherung. Die im A.-Riickstand verbleibende IV wird nach Trockncn aus 
Bzl. ( +  Ticrkohle) um krystallisiert, F. 85—86°. —- Saures Na-Salz, C \II l3C\CUNa,
F. aus A. 172° (Zcrs.).

2. O b e r  d i e  A n l a g e r u n g  v o n W a s s e r  a n C r o t o  n,s ii u r  o (be- 
arbeitet m it G. Basel). Die Anlagerung von W. gelingt bei 70%ig- Unisetzung mittels 
verd. H,SO.,. Es kommt hierbei zwisehen II u. fj-Oxybutlersaure (VI) zu einem Gleich- 
gcwicht, das bei der Aufarbeitung die Entfernung des K atalysators bei niedriger Temp. 
erforderlich macht.

V e r  s u c h e. Rk. von II m it IICl. Erhitzcn von II m it 20°/0ig. HC1 im CaCl,-Bad 
unter RiickfluB. Verfolgung des Fortgangs dej' Rk. durch T itration  der Doppelbindung 
m it Bromid-Bromat evtl. des Cl' m it AgN03. S0o/oig. Umsetzung von II unter Bldg. 
bctrachtliclier Mengen von Chlorbuttersaure. Entfernung von W., HC1 u. des groBten 
Teils von II  durcli Vakuumdest. Der so m it Butylalkohol crhaltene /3-Oxybuttersaurc- 
butylester ist jedoch nicht frei von Chlorbuttersaure. — Rk. von I I  m it verd. H 2SO,. 
Langeręs Erhitzen von II m it iibersehussiger, 5—-20%ig. H 2SO, iiber freier Flamme 
unter RiickfluB, N cutralisation der H„SO., m it K alk bis zum Verschwinden der sauren 
Rk. m it Kongopapier u. Entfernung von II  aus der von Gips befreiten FI. durch Tief- 
kiihlung oder E xtrak tion  m it geringen Mengen A., in dcm VI wl. ist, oder durch Ein- 
dampfen im Vakuum (Fliichtigkeit von II m it W.-Dampf). Die konz. Lsg. von VI 
krystallisicrt nicht. Es wird weiter eine Vorschrift zur Gewinnung groBerer Mengen 
von VI gegeben. ■— P-Oxybultersaureathylesler, CaH ]20 3. Die wic vorst. gewonnenc 
Lsg. von VI wird im Vakuum bei 60° auf 1/i eingeengt (im D estillat u. im crkalteten 
Riickstand etwas II), dann bei 70° im Vakuum eingedampft, der sirupose Riickstand 
m it A. von 96% +  wenig Sohwefelsaurc vcrsetzt (es fiillt noch etwas Gips aus), der A. 
durch Dest. entfernt u. durch ncuerliche Zugabe von A. die Veresterung beendigt. 
Ncutralisation der Esterlsg. m it Soda u. Fraktionierung. K p .20 82—88°, K p .720 179 bis 
180,5°, VZ. 433. — f}-Oxybuttersdurebutylester, CsH 19Oa. Vcresterung der wie vorst. 
gcwonnencn siruposen Lsg. von VI m it n-Butanol ( +  einigen Tropfen H 2SO.|) im Destil- 
lierapp. m it Kolonne unter stiindigor Ruekgabe des (m it W.) iibergegangenen Butanols 
in den Kolbcn bis zum Aufhoren der W.-Abspaltung. N eutralisation des Ruckstands 
mit calcinicrter Soda u. Dest. der klaren FI. K p .15_20 100—110°, K p .720 der reinen 
Vorb. 209—211°, VZ. 350. Die Ester von VI eignen sich ais Losungsm. fiir Lacke. 
(Jlonatsh. Chem. 53/54. 119—20. Okt. Munchen, Alexander Wackcr Ges. f. elektro- 
chcm. Industrie G. m. b. H .) HERZOG.

Georges Mingasson, ttber ein Darstelhmgsverfaliren der Enolform des Acelessig- 
eslers. Das klass. Darst.-Verf. des Acelessigeslers liiGt sich, wenn man annim m t, daB 
der Essigester Spuren A. enthalt, wio folgt formulieren: +Clr Co c h

CH,-CO-OC2H5 +  C Ą O N a  — > CH‘.,-C(ONa) (OC2IL,), ■■*■■-* ~ " >-
2 C2HjOH +  CH3 ■ C(ONa): CH - C02C„H5.

Es entsteht also das Na-Deriv. der Enolform. W ird dasselbe aber m it Siiure zers., 
so tautom erisiert sich die unbestiindigo Enolform bald zum Gloichgewichtsestcr (vgl. 
R u j ie a u , C. 1924. II . 937). Vf. h a t nun don 2. Teil des Verf. insofern modifiziert, 
ais er das Na-Deriv. in das Acetal der Enolform ubergefiihrt u. dieses in geeigneter Weiso 
vcrseift hat. E r  erhielt so das reine Enol. — Enolacetat, C H .• C(O■ CO■ CH,): C II■ 
C02C2H5. Z u  unter absol. A. befindlichem, fein vertciltem  Na-Deriv. un ter RiickfluB 
weniger als die berechnete Menge CH3 -C0C1, in  A. gel., tropfen lassen, nach bcendeter 
Rk. (das Gemisch darf nicht sauer seinl) vom NaCl trennen, im Vakuum fraktionieren 
u. rektifizieren. K p .10 90—91°, D .17 1,0989, no 17 =  1,469 06 (42° 55'), Mn =  43,2 
(ber. 42,2). Die E xaltation ist auf die K onjugation zuriickzufuhren. — Enol, CH3- 
C(OH): CH -C02C2H5. Durch ł/ 2-stcl. Kochen des vorigen m it 1% Oxalsaure, welchc 
stabilisierend w irkt. D .17 1,0379, nn 17 == 1,444 (47° 11'), Md =  33,3 (ber. 32,7). Ent- 
tvickelt m it C2H 5MgBr die berechnete Menge Gas, tautom erisiert sich schnell. (Buli. 
Soc. chim. France [4] 45. 716—18. Aug.) LiNDENBAUM.
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P. T8reehov f , Eine TJntersuchung der Aciditdt des M annits. Die neutralisierende 
Wrkg. yon M annit in  alkal. Lsg. wurde naeh der kryoskop. Methode, durch Beat. der 
Lósliehkeit in NaOH-Lsgg., naoh der potentiom etr. Methode unter Anwendung von 
HgO- u. P t-E lektroden zur Best. der OH-Ionen u. durch Łeitfahigkeitsmessungen 
von ammoniakał. Lsgg., denen M annit zugesetzt worden war, untersucht. Alle diese 
Unterss. zeigten, da(3 Mannit ais iiuBerst schwache monobas. Siiure reagiert, die streng 
dem  Massenwirkungsgesetz gehoreht naeh der R k. m +  O H '— > m  ■ ÓH', wobei die 
OH-Ionen sich wahrscheinlich m it den Mannitmoll. yerbinden. Die K onstantę dieser 
Additionsrk. betragt bei 0° u. ebcnfalls bei 25° 4,20, umgereehnet auf die O s t w a ld -  
K oństante bei 0° 0,42-10~14, bei 25° 4,2-10-14, steht also in gutcr Ubereinstimmung 
m it der Dissoziationskonstante des Mannits, wie sie von L. M i c h a e l i s  u . P. R o n a  
(Biochem. Ztschr. 49. I. 243) gefunden wurde. (Collect. Tray. chim. Tchśeosloyaąuie
I .  551—59. Okt. Prag, Karls-Univ.) POETSCH.

H. Mark, Die Struktur der Cellulose und ihre lechnische Ausm rkung. (Vgl. C. 1929.
II . 985.) Vf. besprieht in  einem Vortrag das Cellulosemodell yon M e y e r  u . M a r k  u .
kniipft daran eine Besprechung verschiedener Eigg., Eestigkeit, Dehnung, Anfarb- 
barkeit, Glanz u. Quellung der Cellulosefasern. (Melliands Textilber. 10. 695—700. 
Sept. Ludwigshafen a. Rh.) Mi c h e e l .

G. VavOH und J. Flurer, cis-trans-Isomerie und sterisehe Hinderung. IX . TJnter- 
suchung der a-Propylcyclopentanole. (V III. vgl. C. 1929. II . 564.) Diese Unters. 
schlieBt sich der in  der V II. M itt. beschriebenen unm ittelbar an. — a -Propyliden- 
cyclopentanem, C8H 120 . In  Gemisch von 84 g Cyclopentanon, 100 ccm 12%ig. NaOH 
u. 40 g A. allmahlich unter Riihren 58 g Propionaldehyd eintragen, erhaltenes Ketol 
(60—70 g yon K p .8_9 100—105°) m it 2%  Oxalsaure unter 40—50 mm langsam dest. 
Kp.jo 80°, D.», 0,9559, nn° =  1,4855, Md =  37,20 (ber. 36,62). Semicarbazon, C9H 15ON3, 
Krystallchen aus verd. A., F. 224—225°. — a -Propylcyclopentanon, CsH wO. Durch 
Hydrieren des vorigen in A. ( + Pt )  u. Reinigen iibor das Semicarbazon. K p.g 67°,
D .7, 0,9111, n D7 =  1,4470, Md =  36,95 (ber. 37,01), angenehm riechend. —  Semi
carbazon, Ć„H17ON3, aus A., F. 212—213°. Daraus durch Hydrieren in  yerd. HC1 
a.-Propylcyclopentylsemicarbazid, Nadeln aus W., F. 151—152°. —  Oxim, Ol, Kp.„ 109 
bis 111°. Daraus durch Hydrieren das ebenfalls fl. Hydroxylaminderiv.; dessen saures 
Oxalat, C10H 19O6N, aus A., F. 149—150°. — trans-a.-Propylcyclopentanol, C8H 160 . 
Aus a-Propylcyelopentanon m it N a in  sd. A .; reinigen iiber das saure P hthalat. 
Schwach olige, angenehm riechende FL, K p .10 78—79°, D.% 0,9018, nD° =  1,4565, 
Md =  38,62 (ber. 38,34). — Saures Phthalat, C16H 20O.„ mehrfaeh aus yerd. Eg. u. 
verd. A., F . 68°. —  Saures Succinat, C12H 20O,|, yiscos, D .1616 1,0686, nn 18 =  1,4605. —
з,5-Dinitrobenzoat. Aus dem rohen Alkohol m it dem Saurechlorid in  Bzl. +  Pyridin. 
Perlmutterglanzende Bliittchen aus PAe., dann A., F. 30—31°. •—• Phenylurethan, 
aus verd. A., F. 61—62°. — cis-a-Propylcyclópentanol, C8H W0. Durch Hydrieren 
(-f- P t) Yon a-Propyloyclopentanon in  Hćl-haltigem  Eg. u. Reinigen iiber das Dinitro- 
benzoat. K p .I2 79—80°, D .99 0,9165, iid9 =  1,4600, Md =  38,25. —  3,5-Dinitróbenzoat, 
mehrfaeh aus A., F. 70—71°. — Saures Phthalat, C16H 20O,„ Nadeln, F. 95—96°, weniger 
1. ais die trans-Verb. — Saures Succinat, C12H 20O.l, K rystalle, F . 27—28°. —  Phenyl
urethan, F . 83—84°. — Setzt man den cis-Alkohol m it Na um (10 g pro Mol.) u. erhitzt 
in  N -at 12 Stdn. auf 180—190°, so lagert er sich in  den trans-Alkoliol um. — Die Ver- 
esterungsgeschwindigkeit der Alkohole u. die Verseifungsgeschwindigkeit der Ester 
wurden wie friiher bestimm t. Der trans-Alkohol yerestert sich zwar ohne H 2S 0 4 bei 
100° langsamer, dagegen in Ggw. yon H 2SO.i bei 39° u. 0° schneller ais der cis-Alkohol. 
Zieht m an in  Betracht, daB naeh den Unterss. von MiCHAEL der ster. F ak to r nur in  
Ggw. eines K atalysators eine iiborwiegende Rolle spielt, so diirfte obige W ahl richtig 
getroffen sein. Dies folgt auch aus den R esultaten der Esteryerseifung u. daraus, daB D.
и. n bei dem m it trans bezeichneten Alkohol niedriger, Md hoher sind ais bei dem anderen
Alkohol (v. AuW ERSsehe Regel). Das trans-P hthalat wird in  W. oder 75%ig. A. 
2- bis 5,5-mal, das trans-Succinat in  75%ig. A. 2,4- bis 2,7-mal schneller yerseift ais 
der cis-Ester. Die Geschwindigkeitskonstanten sind bei diesen E stern  gróBer, aber die 
Quotienten A'trans: JTCis kleiner ais bei den a-Isopropylcyclopentanolen (VII. Mitt.), 
woraus folgt, daB C3H j ster. weniger hindernd w irkt ais i-C3H7. (Buli. Soc. chim. France 
[4] 45 . 754— 62. Aug.) L i n d e n b a u m .

G. Vavon und J. Flurer, cis-trans-Isomerie und sterisehe Hinderung. X . a,a'-Di- 
■propylcyclopentanon mul a ,a '-Dipropylcyclopentanole. (IX . vgl. vorst. Ref.) a ,a'-Di- 
propylcyclopentanon kann theoret. in einer cis- u. trans-Form  auftreten. Dem eis-Keton
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entsprechen 2 Alkohole, je nachdem das OH m it den beiden C3H 7 auf derselben Seite 
steh t oder nicht. Sie werden ais c/.,x.'-Dipropyl-cis,cis-cydopentanol-cis (bzw. -trans) 
bezeichnet u. sind nicht spaltbar. Dem trans-K eton entspricht nur ein Alkohol, welcher 
aber in  opt. Antipoden spaltbar ist. Vff. haben bis je tz t das cis-Keton u. die ent- 
sprechenden beiden Alkohole dargestellt. Ober die Konfiguration letzterer kann nach 
den experimentellen Ergebnissen kein Zweifel herrschen. ■— cis-a.,o.' -Dipropylcyclo- 
pentanon, Cn H 20O. Bei der Kondensation von Cyclopentanon m it Propionaldehyd 
(vorst. Ref.) entsteht ais Nebenprod. eino F rak tion  von 135— 150° (Vakuum), welche 
m ittels Oxalsaure zu Dipropylidencyclopentanon (Kp .I2 122— 125°) dehydratisiert wird. 
Letzteres wird in  A. hydricrt ( +  P t), K eton iiber das Semicarbazon gereinigt. K p.s 90 
bis 97°, D .120 0,892, nD12 =  1,4495, Mu =  50,58 (ber. 50,82), angenehm riechend. — 
Semicarbazon, C12H 23ON3, K rystallchen aus 70%ig- A., F. 158—159°. Daraus durch 
Hydrierung das Semicarbazid, K rystallchen aus 60%ig- A., F. 78—80°. — Oxim, 
K p .10 139—142°. — Die Oximierung dieses Ketons erfolgt 44-mal langsamer ais die des 
a-Propylcyclopentanons u. die des letzteren wieder 10-mal langsamer ais die des Cyclo- 
pentanons. — u,rj.'-Dipropyl-cis,cis-cyclopen(anol-trans. Aus obigem K eton m it Na 
in sd. A.; reinigon iiber das Dinitrobenzoat. K p.n  108— 109°, D .1111 0,8930, nn11 =
1,4578, angenehm riechend. — Saures Phthalat, C19H 20O.,, Krystallchen aus PAe., 
F. 58,5—59,5°. — 3,5-Dinitrobenzoat, perlmuttergliinzende Bliittchen aus PAe., F. 45 
bis 46°. — Plienylurethan, aus 80%ig. -A-., F. 46—47°. — a.,a.'-Dipropyl-cis,cis-cyclo- 
penlanol-cis. Durch Hydrieren des Ketons in  Eg. ( +  Pt) u. Reinigen iiber das sauro 
P hthalat. F . 33—33,5°, Kp.s 106°. — Saures Phthalat, Ć19H 20O,, nach fraktionierter 
Verseifung (20%) mehrfach aus Bzl.-wenig PAe., F. 117— 119u. — 3,5-Dinitrobenzoat, 
aus PAe., F. 40,5— 41,5°. — Plienylurcthan, Nadcln, F . 118—119°. — Dieser Alkohol 
liiBt sich wie das cis-a-Propylcyclopentanol (vorst. Ref.) zu obigem Alkohol umlagern.
— Das trans-P hthalat wird in  75%ig. A. 7,4- bis 8-mal schneller yerseift ais das cis- 
P h thalat. Leitet m an die beiden Alkohole vom cis- u. trans-a-Propyleyclopentanol 
durch Einfiihrung von C3H 7 in cis bzw. trans zum OH ab, so fordert die Theorie der 
ster. Hinderung, daB die Substitution in  cis die groBere Geschwindigkeitsverminderung 
bewirkt. Tatsiiclilich wird K  bei der Substitution in  cis 20-mal, bei der in  trans 5-mal 
kleiner. (Buli. Soc. chirn. France [4] 45. 763—67. Aug. Nancy, Fac. des Sc.) Lb.

M. Busch und Walter Schmidt, U ber die katalytische Hydrierung organisclier 
IIalogenverbindungen. (Vgl. B u sc h  u. S c h u lz , C. 1929. I I . 415.) Das 1. c. besehriebeno 
Red.-Verf. wurde auf organ. Halogenverbb. ubertragen. — Die Verss. m it Brombenzol 
zeigten erstens, daB neben Benzol reichlich Diphenyl entsteht, zweitens, daB der kataly t. 
aus N 2H., entwickelte H  hier auf den Yerlauf des Prozesses nicht giinstiger w irkt ais 
molekularer H, abgesehen davon, daB die Red. m it letzterem langere Zeit erfordert. 
Dagegen spielt das Lósungsm. eine wesentliche Rolle. Die Yerss. wurden in  A. u. 
CHjOH ohne u. m it Zusatz von W. bei Siedetemp. unter RuckfluB ausgefuhrt. In  A. 
wurden bis 30% , in CH3OH bis 60% Diphenyl erhalten. In  A. kann die Diphenylbldg. 
durch W.-Zusatz gehoben werden, in  CH3OH nicht mehr; in  Isopropylalkohol geht sic 
auf ein Minimum zuriick. Diese Verhaltnisso hangen m it der DE. des Lósungsm. zu- 
sammen. Bei hoher Alkalikonz. geht dio Diphenylbldg. ganz zuriick. In  CH3OH wurden 
m it molekularem H  noeh etwas bessere R esultate erhalten ais m it N 2H ,. Ais der II  
zwecks feiner Verteilung durch eine Cu-Brause eingeleitet wurde, sank die Red.-W rkg. 
infolge Vergiftung des K atalysators m it Spuren gol. Cu auf ein Minimum lierab. Eino 
Partialvergiftung des K atalysators (m it Bzl., Phenol, Dimethylanilin) w irkt auf die 
Diphenylbldg. ungiinstig. Diese ist um so hoher, je schnellor u. g latter die Hydrierung 
erfolgt. So botrug die Ausbeuto aus C J I/J l, C^ILJir u. GJLJj  unter sonat gleichen 
Bedingungen 5, 60 u. 70%  (vgl. dazu K e lb e r ,  C. 1921. I II . 1403). Neben Diphenyl 
entsteht nur Bzl.; Kernhydrierung t r i t t  nicht ein. P rak t. wird m an im allgemeinen 
auf 1 g Substanz 20 ccm 5%ig. alkoh. KOH, 1 g l% ig . piilladiniertes CaC03 u. I g  
N2H.r H ydrat verwenden. Andere alkal. Red.-M ittel lassen C0H5Br in tak t. — Bei 
substituierten Halogenbenzolen fanden Vff. die Beobachtung K e lb e r s  (1. c.), daB bei 
p-Substitution das Halogen am leichtesten eliminiert wird, bestśitigt, jedoch erscheint die 
Neigung znr Vereinigung zweier Kerne herabgesetzt. p-Bromtoiuol lieferte auBer 
T o luo ll3 °/0 p,p'-Ditolyl, die beiden Isomeren nur Toluol. Analogeś R esulta t bei den
3 Chloranilinen: aus dor p-Verb. aufier A nilin  5°/0 Benzidin, dagegen aus p-Jodanilin 
43%■ Zahlreiche andere p-Verbb. lieferten mehr oder weniger D iphenylderiw . p-Chlor- 
m-kresol, dessen Metliyldther u. p-Clilor-m-xylenol wurden kaum angegriffen. a-Brom- 
naphthalin lieferte nur Naphthalin. — o-Dibrombenzol blieb unycriindert, wahrend es

X I. 2. 194
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unter stiirkeren Bedingungcn (nach B u s c h - S ta r i tz )  z u  Bzl. reduziert wurde. p-Di- 
brombenzol lieferto Diphenyl, Terphenyl (F. 206°) u. Br-halliges Quaterphenyl (F. 325 
bis 330°), welches dem K atalysator durcli sd. Bzl. entzogen wurde. p-Dijodbenzol gab 
p-J oddiphenyl (F. 111°) u. ein swl. Prod. Aus p-Brom- u. p-J oddiphenyl wurden neben 
Diphenyl erhebliche Mengen von reinem Quale.rphe.nyl (F. 315°) erhalten, welches dem 
K atalysator m it sd. Anilin entzogen wurde. p,p'-Dibrom- u. p,p'-Dijoddiphenyl lieferten 
vonviegend Diphenyl, daneben halogenhaltiges Qualerphenyl. — Bzgl. des Yerlaufs dieser 
Hydrierungen liegt die Annahme nahe, daB sich intermediiir Arylradikale bilden. 
Dafiir scheint zu sprechen, daB aus einem Gemisch yerschiedener Halogenide auch ge- 
misehte Diaryle entstehen. Z. B. lieferten Jodbenzol +  p-Jodanisol auBer Dianisol 
(F. 175°) u. Diphenyl auch p-Methoxydiphenyl, B lattchen aus verd. CH3OH, F. 89°. 
Brombenzol +  p-Bromdimethylanilin lieferten Diphenyl, N,N'-Tetramelhylbenzidin u. 
p-Dimelhylaminodiphenyl, B lattchen, F. 113—114°, n icht ganz rein (Vergleichs- 
praparat F . 124— 125°). — Der K atalysator spielt eine wesentliche Rolle. Nach Verss. 
von C. Darboven entstehen bei Verwendung von P t  oder Ni Diaryle n icht oder nur 
in Spuren. Aber m it diesen K atalysatoren yollzieht sich auch die Eliminierung des 
Halogens viel trager ais m it Pd. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62 . 2612—20. 9/10. Erlangen, 
Univ.) L in d e n b au m .

Rene Escourrou, Katalytische Iiydrierung unter vermindertem Druck. I I I .  lie- 
duklion der Nitrile im  Vakuum. (II. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 739.) Kurzes Ref. nach Compt. 
rend. Acad. Sciences vgl. Gr ig n a r d  u. E s c o r r o u , C. 1 9 2 5 . I I . 1424. Naehzutragen 
ist: Im  Plienylacetaldimid addiert die Doppelbindung zwischen C u. N  kein oder nur 
sehr wenig Br. Das Aldimid wird zwar durch sd. Alkali, aber n icht durch sd. W. hydro- 
lysiert. Diese Bestandigkeit ist yielleicht auf den m it der Aldimidfunktion yerbundenen 
elektronegativen Rest zuruckzufiihren (ygl. dazu MiGNONAC, C. 1 9 2 0 . I II . 86). (Buli. 
Soc. chim. France [4] 4 5 . 735—44. Aug. Lyon, Fac. des Sc.) L in d e n b a u m .

Wilhelm Steinkopf und Hermann Dudek, Zur K enntnis organisclier Arsen- 
verbindungen. XV. Uber die Existenz der Arsenoazobindung und Ober das Phospho- 
arsenobenzol. (XIV. ygl. C. 1 9 2 8 . I I .  1998.) Zur event. D arst. von Arsenoazobenzol 
wurde eine Lsg. von Nitrosobenzol in  A.-A. in  C 02-at unter Eiskiihlung zu einer ath . 
Lsg. yon Phenylarsin getropft, wobei die griine Losungsfarbe des Nitrosobenzols sofort 
in gelb iiberging. Nach langerem Stchen fielen weiBe K rystalle von Arsenóbenzol aus, 
u. die Farbę der Lsg. yertiefte sich nach orange. Das F iltra t hinterlieB ein orangerotes 
Ol, aus wolchem K rystalle von Phenylarsinoxyd isoliert wurden. Der R est lieferte, 
m it Dampf dest., erst A nilin , dann Azobenzol. Der Vers. ist so zu erkliiren: Die zuerst 
gelbe Lsg. en thalt Arsenoazobenzol, C6H 5-As: N-C6H5, welches sich zu Arsenobenzol 
u. Azobenzol disproportioniert. Diese Rk. yerlief in  der K alte zu 41, beim Kochen zu 
71 u. bei Zusatz von CaO zu 76%. Phenylarsinoxyd u. Anilin konnen auf 2 Wegen 
entstehen:

C0H5• A s: N-C0H 5 +  H„0 =  C0H 6• AsO +  C0H 5-NH„,
C0H j-A sH 2 +  CgHj-NÓ =  C0H 5 • AsO +  C0H 6-NH 2.

Nach der gelben Losungsfarbe is t die A s: N-Bindung nur ein schwaclier Chromo- 
phor. — Bringt m an Phenylarsin u. Phosphenylchlorid, C„H5-PC12, in  A. zusammen, 
so t r i t t  orst nach Abdcst. des meisten A. bei ca. 50° Rk. unter plótzlieher HCl-Entw. 
ein, u. es en tsteht Phosplioarsenobenzol, CcHs■ P : As-CjHj, gelbliehweifie mkr. Nadeln, 
nach Waschen m it A. u. A. F. 181°, 11. in  h. Bzl., an  der L uft oxydabel. Da die Sub- 
stanz nicht gereinigt werden konnte, darf m an annehmen, daB die P : As-Bindung 
nicht stiirker chromophor ist ais die A s: As-Bindung. Die Verb. disproportioniert sich 
ebenfalls leicht. Aus der Bzl.-Lsg. konnte Arsenobenzol isoliert werden, u. nach 2-std. 
E rhitzen in  Xylol wurde ein Krystallgemisch erhalten, aus welchem gelbe Blattchen 
von Pliosphobenzol ausgelesen werden konnten. — B e r i c h t i g u n g :  Durch eine 
P rivatm itt. G o l d s c h m id t s  yeranlaBt, haben Vff. einige der in der IX . M itt. (C. 1 9 2 6 .
I I . 1527) beschriebenen Verss. nachgearbeitet. Aus Diphenylarsin u. Phenyldichlor- 
arsin in A. wurden je tz t nur Phenylkakodyl u. Arsenobenzol erhalten:

4(C6H 5)2AsH +  2 C12As-C0H5 =  2 [(CeH 5)2As]2 +  [C6H 5-As: ]2 +  4 HC1.
In  PAe. entstanden dagegen Arsenobenzol u. Diphenylchlorarsin:

2 (C6H5)2AsH +  2 C12As-C8H s =  [C6H 5-As: ]2 +  2 (CcH5)2AsC1 +  2 HC1.
Das sind aber die Disproportionierungsprodd. des 1. c. beschriebenen „Triphenyl- 

chlordiarsins“ : 2 (C6H5)2As- A sC l^ H ;)  =  [C6H5-As: ]2 +  2 (CeH 5)2AsCl. — Analog 
erhielten Vff. aus Phenylarsin u. Diphenylchlorarsin nur Arsenobenzol u. Phenylkakodyl, 
d. li. die Disproportionierungsprodd. des „Pentaphenyllriarsins“. Daher kann auch
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die Existenz der iibrigen 1. e. beschrieboncn Verbb. nicht mohr aufrecht erhalten werden. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 62 . 2494—97. 9/10. Dresdcn, Techn. Hochsch.) L i n d e n b a u m .

Josef Lindner, Otto Brugger, Adolf Jenkner und Leopold Tschemernigg, 
Unlersnchungen Ober Tolylhalogenphosphine. Auf der Suche nach nicht fliichtigen, 
leiclit quantita tiv  hydrolysierbaren Halogenycrbb., welche die maCanalyt. W.-Best. 
bei der Elementaranalyse durch Titrierung des entbundenen Halogenwasserstoffs 
gestatten, wurde zunachst an die Darst. der pri maren Tolylhalogenphosphine geschritten. 
Von diesen scheidet das Dihalogenphosphin, das wohl prim ar nach der Gleichung: 
RPC12 +  2 H 20  =  RPO.,H2 +  2 HClreagiert, wegen einer 2. uniibersichtlichen Nebenrk. 
aus. Dagegen erfolgt die in  4 klaren Teilrkk. vor sich gehende Umsetzung m it den 
hoheren Oxydationsstufen der Halogenphosphine, namlich: 1. RPC1, +  H 20  =
RPOC1, +  2 HC1, 2. RPOC1, +  2 H aO =  RPO(OH)„ +  2 HC1, 3. RPO(OH )2 +  2 RPCI4 
=  3 RP0C12 +  2 HC1, 4. RPO(OH )2 +  RP0C12 =  2 R P 0 2 +  HC1 so, ais ob beide 
H-Atome des W. ais HC1 austreten, doch sind hierfiir fl. Halogenphosphine erforderlich. 
Das einen niedrigen E. besitzende TolyltetrachlorphospMn muBte indes wegen selbst- 
tiitiger HCl-Abspaltung ausscheiden. Die D arst. der Dihalogenphosphine geschah 
nach der Rk. yon F r i E d EL-Cp.a FTS nach den Angaben vonM iC H A E L is (L i e b i g s  Ann. 
2 1 2  [1882], 203), jedoch m it der Anderung ,daC uberschiissiges Toluol m it PC13 in Ggw. 
yon frisch bereiteten, aber in  mehreren Anteilen zugesetzten, erheblicheren Mengen 
A1C13 umgesetzt u. bei Aufarbeitung die E xtrak tion  m it Toluol im SCHACHERL-App. 
yorgenommen wurde. Die Gewinnung von sogleich reinem Tetrahalogenphosphin 
gelang in  CCl4-Lsg. durch Anlagerung von gleichfalls in CClj gelóstem Halogen an die 
Dihalogenphosphine unter Kuhlung (Eis-NaCl), die Darst. der Oxyhalogenphosphinc 
entweder nach M ic h a e l is  durch Einw. von S 0 2 auf die Tetrahalogenphosphine oder 
besser der Phosphinsauren auf die Tetrahalogenphosphine nach Rk. 3.

V e r  s u c li e. Tolyldichlorphosphin, CHfiJJi^PGl2. Erwiirmen der Komponenten 
durch 3 Tage auf dem Sandbad, Extraktion  m it Toluol durch 24—30 S tdn., Entfernung 
yon Toluol u. PC13 durch Dest. bis 130°, dann Dest. des Phosphins im Vakuum der W.- 
Strahlpumpe bei 115—11G°, E rstarrungspunkt —14°; es liandelt sich yorwiegend 
um das p-Deriv. — Tolyltetrachlorphosphin, C H fiJ I^P C l^  Das sich zuerst abscheidende 
Prod. (Filtration dieser u. der folgenden Verbb. immer uber Glasfilter) ist reines p-Tolyl- 
tetrachlorphosphin, Nadeln aus CCI.,, F. 69—71°. Durch Einengen der Lsg. im Vakuum 
ergibt sich der Rest der Verb., die schon bei tiofen Tempp. einen inneren Chlorierungs- 
prozeC erleidet, yermutlich nach einer der Gleichungen: C7H 7PC14 =  C,H9C1PC12 +  
HC1, 2 C,H7PC1., =  C7H 7PC12 +  C7H0C1PC1., +  HC1, wrobei dio Chlorierung sowohl 
im K ern ais im Methj-l erfolgen kann. D a diese Chlorierung durch Licht gefórdcrt 
wird, diirfto das Chlor yorwiegend in CH3 eintreten, was durch die quantitative Ver- 
folgung der Rk. (vgl. das Original) wahrscheinlich gemacht wurde. — Tolyldiclilor- 
dibromphospliin, CH^G^II^PGl^iir^. Darst. analog vorst. Verb. Dio ausfallende rotliche 
M. is t yermutlich das reine p-Deriv., F . (Capillare) 128—130° (Zers.). — Tolyloxy- 
chlorbromphosphin, CH3CeHAPOClBr (?). E n tsteh t nach M ic h a e l is  (L ie b ig s  Ann. 1 8 1  
[1876]. 300) ais uneinheitliehes Prod. durch Einw. von S 0 2 auf vorst. Verb., farbloses 
01, Kp. (Vakuum der W.-Strahlpumpe) 160—170°, erstarrt m it Eis-CaCl2, F . 5—8°. — 
Tolyldibromphosphin, G H ^C JIfiB r^  Darst. wie beim Dichlorphospliin m it PBr.,. 
K p .I2 160—162°, schwach gelbliches Ol, das m it Eis-CaCl2 teilweise erstarrt. Sternforinig 
angeordnete Nadeln (yermutliche dio p-Verb.), F. oberhalb 0°. — Tolyltetrabrom- 
pliosphin, G IL/JJ1{PBr,v Rotlichgelbe M. B lattchen oder Stabchen aus Chlornaph- 
tlialin, F . 160— 161° (Zers., Br-Abspaltung). Es schcint auch liier ein selbsttiitiger 
innerer BromierungsprozeC vor sich zu gehon wie bei der Tetracliloryorb. Q uantitativo 
Verfolgung dieser Rk. im Original. — Tolyloxybrompliosphin, CH.fiJ !^  POBr2. D arst. 
m it SÓ2 aus vorst. Verb. oder aus dieser durch Umsetzung m it Tolylphosphinsaure 
nach Rk. 3. Die erhaltone dicke Fl. zeigt K p .20 1 90° bzw. K p .I2 177— 180°. E rs ta rrt 
m it einer Kaltemischung zu Krystallon, F . 48—50° (Reinigung auf erwarmten Ton- 
platten), die infolge Oborgangs m it W. in die bei 178° schmelzendo p-Tolylphosphin- 
sdure (M ic h a e l is  gibt 189° an), yorwiegend das durch etwas o-Verb. yerunreinigto 
p-Tolyloxybromphosphin yorstellen. (Monatsh. Chem. 5 3 /5 4 . 263—73. Okt. Inns
bruck, Univ.) H e r z o g .

Josef Lindner und Marceli Strecker, Untersuclmngen uber NaplUhyllialogen- 
phosphine und -phosphinsauren. (Vgl. vorst. Ref.) Es werden nunmehr zum Zwecke der 
maBanalyt. W.-Best. auch die Naphthylhalogenphosphine untcrsucht, zu dereń Darst. 
wieder das Verf. yon M i c h a e l is  in der abgeanderten Form der yorst. Arbeit diente.

194*
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V e r  s u c h c. Naphlhyldichlorphosphin, C10H7PCL. K p .10 180°, warzenformige 
K rystalle aus CC1,„ F. 58—59°. — Naphthyltelrachlorphosphin, C UjH7PGl,y Fadenfórmige 
Krystalle, F . 143°. K rystallisicrt m it 1 Mol. CC14, was durcłi quantitative tJberfuhrung 
in  die entsprechende Phosphinsaure sehr wahrscheinlich gemacht wurde. —  NapJithyl- 
oxycldorphosphin, C10H 7POGl2. Aus vorst. Verb. m it S 0 2 oder durch Umsetzung von
2 Moll. vorst. Verb. m it 1 Mol. Naphthylphosphinsaure. Kp. (Vakuum der W .-Strahl- 
pumpe) 200°. Zeigt Unterkiihlungserscheinungen, spieBfórmige Krystalle. F. 60°. 
Auch bei dieser Verb. ist eine geringe photochem. Zers. wahrnehmbar (Verss.). — 
Naphthyldibromphosphin, ClljH .P B r2. Schlechte Ausbeute, Reinigung durch Vakuum- 
dest., F. 65— 68°.. — Naplilhyldichlordibrcmiphosphin, C'lfjH 7PCl2Br2. Rótlichgelbes 
Pulver, F. 114— 116° (?), Nadeln oder B lattchen aus Chlornaphthalin. — Naphthyl- 
phosphinige Sdure, Ci0H 7PO2H 2. Aus dem Dihalogenphosphin u. W. (vgl. MiCHA- 
ELIS u. A n a n o f f ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 7  [1874]. 1688). Mikroskop. N adeln aus 
h. W. oder durch Umfallung aus Sodalsg. m it HC1, F. 137°. Der Vers. einer acidimetr. 
oder oxydimetr. Best. (KMnO,,, J )  mifilang. — Naphthylphosphinsaure, C1QFI1PO(OII)2. 
Aus dem Tetrahalogenphosphin u. viel W. Krystalle aus h. W., F . 189°. Reagiert bei 
der T itration  (Phenolphthalein) ais 2-wertige Saure, doch is t der Umschlag unscharf. 
Die Verb. scheint zur Bldg. iibersaurer Salze zu neigen (vgl. hierzu M ic h a e lis  u . 
P a n e c k  (L ie b ig s  Ann. 212 [1882]. 224). Gibt m it BaCl2 Pb-Acetat u. AgN03 einen 
weiBen, m it FeCl3 einen gelben Nd. — Zur Feststellung des Ortes der Phosphingruppe 
wurde das fl-Naphthyldichlorphosphin durch 48-std. Erhitzen von f!-Quecksilher- 
dinaphthyl (vgl. M ic h a e l is  u . B e h re n s ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 27 [1894]. 251) 
m it PC13 im EinschluBrohr bei 200°, Kochen des Rk.-Prod. m it PC13 u. Dest. dargestellt. 
Das Prod., F. 50—-60°, K p .0_ 10 180° war uneinheitlich, weist aber iihnliche K onstantę 
auf wie das naeh F r i e d e l - C r a f t s  gewoimene Naphthyldichlorphosphin. Es wurde 
nun zwecks Identifizierung dieses ^-Naphthyldichlorphosphin iiber die Tetrahalogen- 
verb. in  die Phosphinsaure yerwandelt; F. der auf erwarmten Tonplatten gereinigten 
Substanz 193—194°. Trotz der Aimiiherung an den F . der auf dem anderen Wege 
erhaltenen Naphthylphosphinsaure (188—189°) kann ein sicherer SchluB auf Id en tita t 
nicht gezogen werden. Die aus dem ^-Naphthyldichlorphosphin m it W. erhaltliche 
phosphinige Saure wies naeh Reinigung auf erwarmten Tonplatten den F. 106—108° 
auf, wahrend die naeh F r i e d e l - C r a f t s  gewonnene phosphinige Saure bei 135° 
schmolz. Da nun K e lb e  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 9 [1876]. 1051. 11 [1878]. 1499) 
den F. der a-naphthylphosphinigen Saure m it 125—126° angibt, scheint es sich bei 
den naeh F r i e d e l - C r a f t s  gewonnenen Yerbb. um a-N aphthylderiw . zu handeln. 
(Monatsh. Chem. 53/54. 274—81. Okt. Innsbruck, Univ.) H e rz o g .

Hermann Kunz-Krause und Paul Manicke, Zur Kenntnis des pyrolytisćhen 
Abbaues der cyclischen Oxysauren: Salicylsaure, Proiocalechusaure, Gallussaure, o-Cumar- 
sdure, -Kaffeesaure, Cyclogallipharsaure und einiger ihrer Abkómmlinge, allein und in  
Gegenwart von Phloroglucin, A nilin  und Pyridin. 7. M itt. uber die Abspaltung von 
Koldendioxyd aus organisclien Verbindungen. (6. vgl. C. 1922. I I I .  1036.) Salicylsaure 
spaltet bei 250° etwa 60% ihres C 0 2 ab, es en tsteht Salicylsaureplienylesler, daneben 
wenig Phenol. Acelylsalicylsaure yerliert nur wenig C 02, gebildet werden Salicylo- 
salicylsaure, CMH 10O5 u. Trisalicylosalicylsaure, C28H 180 9, geringe Mengen Salol u. 
Salicylsaure u. Essigsiiure. o-Cumarsdure liefert bei 205—208° quan tita tiv  o-Vinyl- 
phenol. Der Wassergeh. der Saure betriigt nicht immer genau 1 Mol., er scheint naeh 
den Herstellungsbedingungen zu schwanken. Vollstandige Entwasserung gelang nur 
durch 8-std. Trocknen bei 120°. Cumarin u. seine D eriw . spalten kein C 02 ab; be- 
merkenswert ist, daB Daphnetin bei 265—280° in  H 2-Strom unzers. sublimiert. Kaffee
saure verliert ihr C02 quan tita tiv  bei 200°. In  Ggw. von Anilin u. Pyridin geht die 
C 02-Abspaltung vollstandiger u. bei niedrigerer Temp. vor sich. Salicylsaure liefert 
so fast quantita tiy  Phenol, auch Gydogallipharsdure yerliert alles C02. In  manchen 
Fiillen hatte  Phloroglucin dieselbe Wrkg. In  seiner Ggw. bildet Protocaiechusdure 
tannoide Prodd. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 267- 555—71. 3/10. 
Dresden, Chem. In st. d. yorm. Tierarztl. Hochsch.) H e r t e r .

Paul Levy, tJber die Einwirhung von Salpeters&ure auf Abietinsaure und einige 
Ablcommlinge derselben. Vor langerer Zeit (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 81[1913]. 151) 
h a t Vf. durch Einw. yon H N 0 3 auf Abietinsaure eine Saure erhalten, welche er ais 
Hesahydrophthalsilure ansprach. Hiergegen haben R uziC K A  u. P f e i f f e r  (C. 1926.
I. 373) m it Recht Bedenken erhoben. Vf. h a t daher die friiheren Yerss. nachgepriift 
u. auch einige Deriyy. der Abietinsaure m it H N 0 3 behandelt. Hierbei konnte die Bldg.
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der von genannten Autorcn crhaltenen Trimellitsaure nicmals festgcstellt werden. 
Ebensowenig wurde eine Nitroabietinsaure erhalten (vgl. V i r t a n e n , C. 1921. I II . 
1419, u. D u b o u r g , C. 1928. I. 341).

V e r s u c h e .  (Mit Th.Pesch u. A. Clauberg.) VoIlig reine Abietinsaure wurde 
durch Lósen von amerikan. Kolophonium (nur Stiicke) in  CH3OH, Sattigen in  K alte- 
gemisch m it HCl-Gas, (Jberfiihrcn der ausgefallenen Saure nach D. R. P. 221 889 in 
das Na-Salz, Zers. desselbcn m it HC1 u. mchrfaclies Umkrystallisieren aus CH30 H  
dargestellt. E. 170—-171°, [a jn 15 — —98,45°. •— 200 g dieser Saure wurden m it 
1000 ccm H N 0 3 (D. 1,18) 24 Stdn. un ter RuckfluB gckocht, wobei im Kiihler ólige, 
beini Abkuhlen erstarrende Tropfen sichtbar wurden. Diese wurden in  A. aufgenommen. 
Nach Zusatz von 1000 ccm H N 0 3 (D. 1,40) wurde weitere 24 Stdn. erliitzt u. desgleichen 
nach Zusatz weiterer 500 ccm HNO:, (D. 1,52). Darauf war alles Harz verscliwundcn. 
Obige ath. Lsg. hinterlicB nach Waschcn usw. etwas 2,2-Dinilropropan, C3H 60.,N2, 
gelblich, k rystailin ., campherahnlich ausschend, F. 53° (vgl. W lNDAUS, Ztschr. physiol. 
Chem. 102 [1918]. 161). Die H N 0 3-Lsg. wurde m it W.-Dampf behandelt, wobei aber 
nur Spuren iibergingen, vcrdampft, H N 0 3 verjagt, harziger Riickstand m it W. be
handelt. Wss. Lsg. lieferte nach Einengen die von R u z ic k a  u . M itarbeitern (C. 1926.
I. 374) beschriebene Siiure Cu HieO0, aus W. oder Aceton, F. 224° un ter Gasontw. 
Andererseits wurde der in W. 1. Antcil von der Oxydation m it Kalkmilch gekocht, 
gebildotes Ca-Salz m it H 2SO., zers., ausgcathert. A.-Riickstand lieferte aus Aceton, 
dann W. dic ebenfalls I. c. beschriebene Siiure Cn H la0 6, F. 214° unter Gascntw. Diese 
ist ident. m it der friikeren yermeintlichen Hexahydrophthalsiiure, wodurch die Richtig- 
keit der von R u z ic k a  u . P f e i f f e r  (1. o.) vertretenen Ansicht erwiesen ist. Aus dem 
F iltra t des Ca-Salzes wurde die Saure Cn H 160 6 ais Pb-Salz isoliert. — Oxydation der 
Abietinsaure m it Gemisch von 1 Teil H N 0 3 (D. 1,52) u. 3 Teilen H N 0 3 (D. 1,40) nach 
WlNDAUS (1. c.) ergab ein Gemisch der obigen beiden Sauren. — Sodann wurde Di- 
liydrodibroinabietinsaure, C20H 32O2B r2, in  der obigen Weise oxydiert. Das liier ebenfalls 
auftretende fliichtige Ol war 1,1-Dibrom-l-nilropropan, C3H50 2N Br2, K p .15 76°. Aus 
der H N 0 3-Lsg. wurde obige Siiure Gu TIiaOa isoliert. Oxydation m it Gemisch 1 :3  
von H N 0 3 von D. 1,52 u. 1,40 ergab kein fliichtiges Prod., sehr wenig Siiure 
reichlich Cn H JCO0. — (Mit H. Raalf.) Oxydation von Tetrahydrozyabietinsaure 
(F. 251°) wie oben ergab Saure CjjHjjOj u. Gemisch dieser m it Siiure ć l2H ]8O0. 
Aus dieson Befunden folgt von ncucm, dal3 das Abietinsauremol. ein R etenskelett m it 
endstiindigem substituierten Hexahydrobenzolring enthalt. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
62. 2497—2504. 9/10. Aachen, Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

Marius Rebek, Triplienylmethylchlorid und Pyridin. (Nachtrag zur Arbeit: U ber 
die Goldschmiedlschen Kondetisationsprodnklc der 2,3-Oxynaphthoesaure m it aromalisdien 
Aldehyden und ihre Beziehungen zur Triplienylmztliangruppc.) (Nach Verss. von Georg 
Mandrino.) (Vgl. C. 1929. I. 2048.) Bzgl. des Triphenylmelhylpyridiniumclilorids 
war dic Berichtigung von H e l f e r i c h  u . S ie b e r  (C. 1926. I. 2689) iibersehen worden. 
Danach soli die Verb. 1 H 20  mehr enthaltcn, ais in der vorigen Mitt. angegoben. Dies 
h a t sich auch ais richtig erwiesen. Eine Lsg. von 3 g (C6H5)3CC1 in 15 ccm P yrid in  u.
0,3 g W. schied Krystalle aus, welche nach Reinigung aus Aceton die Zus. GleHlsCl, 
Crfi^N, I I20  besaBen. DieVerb. kann auch aus (C6H 5)3C-OH u. Pyridinhydrochlorid 
in Aceton erhalten werden. Sie verliert im Vakuum bei 100° n icht etwa H 20 , sondern 
Pyridinhydrochlorid unter Hinterlassen von (C6H 5)3C- OH. Aber auch dio W.-freic 
Vcrb. Gl9HlsGl, Gr>H^N  lieB sich darstellen, u. zwar durch Lósen von (CcHr,)3CCl in 
absol. trockenem Pyridin, Abdest. des letzteren im Vakuum, Waschen des Riickstandes 
m it PAe. u. Trocknen im Vakuum. — Analog liefert l-[a-Chlorbenzyl]-2-oxynaphthoe- 
sauremethylester-(3) m it Pyridin u. W. die Verb. C19/ / 150 3CT, C6H 5N , H„0, Krystallo 
aus Chlf. u. Bzl., F. 162—164°. Bei vollkommenem AusschluB von W. en tsteh t auch 
hier die W.-freie Form, is t aber schwer analysenrein zu erhalten. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 62. 2508—09. 9/10. Ljubljana, Univ.) L in d e n b au m .

Costin D. Nenitzescu, tlber die Einwirkung von Jod auf aci-Nitroalkaliverbin- 
dungen. W ahrend die Einw. von Cl u. Br auf aci-Nilroverbb. zu hnlogenierten echten 
Nitroverbb. fiihrt, verlauft die Rk. m it J  anders. 9-aci-Nilrofluorenkalium liefert m it 
J -K J  1,2-Dinilro-l ,2-dibiphenylendthan:

ó;H;>C :N 02K +  J2 = ^ H;>ę(N03)CaI i4. +  2 KJ.

Die Verb. is t ident. m it der von ScHLENK u. M itarbeitern (C. 1913. I. 411) be-
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schriebenen. Sie entsteht auch bei der Elcktrolyse des aei-Nitrosalzes. — Analog wird 
aci-Phenylnilromethankalium in  1,2-Dinitro-l,2-diplienyliithan, [C6H 5-CH(N02)]2, iiber-

gcfiihrt (dieses vgl. S c h m id t ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 4  [1901]. 3536), wenn man in 
der K alte arbeitet. Bei etwas hoherer Temp. en tsteht ein Ol, welches aber auch gróBten- 
teils aus genannter Verb. oder ihren Zers.-Prodd. bcstehen muB, da es m it starker Lauge 
reichlich 3,4,5-TripJienylisoxazol liefert (hierzu vgl. H e im , Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 4  
[1911]. 2016). E in  iihnliches Ol bildet sich bei der Elektrolyse des aei-Nitrosalzes. — 
K ocht m an dagegen Phenylnitrom cthan m it 1 Atom ,J in iibersehussiger 10- oder 
20%ig. Lauge (also Hypojodit), so sind nach 10 Min. 80% Slilbcn ausgefallcn. Die 
N a tu r  dieser Rk. ist nocli unklar. Ohne J  bildet sich kein Stilben, doch kann die J-Menge 
auf 1/ i Atom herabgesetzt werden, ohne daB bei etwas langerem Kochen die Ausbeute 
fiillt. Eine rcin chem., nicht-katalyt. W rkg. des J  ist nicht ausgesclilossen.

V e r s u c h c .  l,2-Dinitro-l,2-dibiphenylendtlian, C26H 160,,N2. 1. Wss. Lsg. des 
aei-Nitrosalzes m it J-K J-Lsg. versetzen. 2. Wss. Lsg. des Salzes m it Pt-Anode u. Cu- 
K athode bei ca. 4 V elektrolysieren, an der Anodę festhaftende K rusten entfernen, 
nach gewisser Zeit wegen einsetzender Nebenrk. unterbrcchen. K rystalle aus Eg., 
F. 184°. Aus der ro ten  Schmelze, welche heftig Stickoxydc entwiekelte, konnte Fluo- 
renon isoliert werden. — 1,2-Dinilro-l. ,2-diphenylathan, CllH l20 1N2. Phenjdnitro- 
m ethan in der notigen Menge 20%ig. KOH u. etwas A. losen, bei 0° alkob. Lsg. von 
1 Atom J  zugeben. Krystalle aus A., F. 150—151°. — 3,4,5-Triphenylisoxazol, 
C2lH ,5ON. Wie vorst., aber ohne zu ltuhlen, dunkelbraunes Ol m it 50°/oig. KOH 1 Stde. 
im W.-Bad erhitzen. K rystalle aus Eg., F. 212°. (Ber. Dtsch. chcm. Ges. 6 2 . 2669—72. 
9/10. Bukarest, Univ.) L in d e n b a u m .

W. Hieber und F. Leutert, U ber das Jcomplexchemische Vcrhallen slereoisomerer 
Oxime. (Melallsalzreaklionen der Oximc. I II . M itt.) (II. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 45.) Beim 
Zustandekommen komplexer Verbb. aus Metallsalzen u. Oximon spielt sowohl die 
N atu r des betreffenden Metallsalzes ais auch die Konst. des Oxims, besonders dessen 
sterisehe Konfiguration, eine groBe Rolle. So zeigt yon den Halogeniden des Co, Ni 
u. Cu das Kupfer(II)-chlorid die gróflte Tendenz zur Anlagerung von Oximen. Die 
koordinative Bindung des Metallatoms an die Oximgruppe kommt dabei stets am 
Stickstoffatom zur Wrkg., u. zwar in der dem Hydroxyl entgegengesetzten Richtung 
(Tetraederschema); bei arom at. Oximen t r i t t  sie in  syn-Stellung zu einer C6H 5-Gruppe, 
die bereits den Oximstickstoff beansprucht, nicht mehr auf (I). U nter dem EinfluB 
von Metallsalzen finden Umlagcrungen stereoisomerer Oximo s ta tt,  so gehen die 
a-Aldoxime (syn-H-Formen) in  die an sich labileren (i-Isomeren (syn-Arylformen) 
iiber (II). Die Konst. der inneren Komplexsalze der a-Diketonmonoxime u. -dioxime 
h a t P f e i f f e r  (C. 1 9 2 8 . I. 1034) m it ihrer von M e i s e n h e i m e r  (C. 1 9 2 2 . I. 346) 
festgestellten anti-Konfiguration in Einklang gebraeht. Dcmnaeh kommt auch fiir 
die salzartige Bindung des Metallatoms ebenso wie fiir die koordinative nur der Oxim- 
stickstoff in Betraeht (Ul). Das E intrctcn einer Rk. von Metallsalzen m it Oximen 
ist von der Ggw. von wenigstens einem zur Nebeiwalenzbctiitigung befiihigton Oxim- 
stickstoffatom abhiingig. Daher entsteht zuerst die koordinative Bindung zwisehen 
Oxim-N u. Metallatom (IV), danach erst t r i t t  salzartige Bindung unter Abspaltung 
yon 1 Mol. Siiure (pro 1 Mol. Oxim) ein (III). Wcnn ein geniigend reaktionsfalńges 
Oxim-N-Atom fehlt, ist die Bldg. des ganzenKomplexcs unmóglich. Dadurch erklartsich 
das indifferente Verh. der /9-Formen des Benzilrnonoxim$ u . -dioxims gegeniiber Schwer- 
metallsalzen. Somit ist die Additionsfiihigkeit das MaBgebende. W ahrend aus 
a-Benzildioxim  u. Kupfer(II)-chlorid sehr leicht die Additionsverb. IV entsteht, wird 
m it Ni- u. Co-Salzen ontsprechcnd der geringeren Additionsfahiglceit sofort das be- 
stiindige innere Salz gebildet. — Eine Stiitze fur ihre Anschauung erblicken- Vff. in 
dcm Verh. der Oxime der Benzoylameisensaure (Plienylglyoxylsaure) gegeniiber Metall
salzen. Die labilere a-Form (VI) g ibt zuniichst iiberhaupt keine M ctallsalzrkk.; erst 
nach einiger Zeit erfolgt Bldg. von Additionsprodd. unter Umwandlung in  das stabilero 
/j-Isomerc (VU). Diese Rk. t r i t t  m it CoCl2 noch weit langsamer ein ais m it CuCl2; 
sie erfolgt aber in beiden Fallen momentan, wenn m an direkt vom /'i-Oxim ausgeht. 
Die Sekundarrk. (Ubergang der Anlagerungsprodd. in das innere Salz VJLU) geht dagegen 
bei der Co-Verb. unter Abspaltung von HC1 fast spontan vor sich, wahrend die Iso- 
lierung des primiiren Additionsprod. m it CuCl2 viel leichter gelingt. In  den inneren 
Salzen, die sich demnacli nur vom ^-Isomeren abloiten, w irkt das Oxim nur einbas., 
boi Anwcsenhcit von Feuchtigkeit entsteht in jodem Falle unter Umlagerung des
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labilen a-Oxims in  das reaktionsfahige fi-Isomere sofort das innerc Salz. Dem jS-Iso- 
meren ist also, in  Analogio zum /5-Benzaldoxim, die syn-Phenylkonfiguration zu- 
zuerteilen, wahrend das starker saure u. im Gegensatz zum a-Benzaldoxim labilere 
a-Isomere syn-Carboxylkonst. besitzt. Auch hier sind demnach die frulieren Kon- 
figurationsformeln zu vertauschen. — Das weehselnde Verh. der amphi-Dioxime laBt 
sich vorlilufig noch nicht allgemeiner erklaren. Metallsalzrkk. der amphi-Dioxime 
treten  zwar z. B. beim y-Benzildioxim  auf. Dem sehr bcstandigen gelben Ni-Salz 
( A t a c k ,  Journ. chem. Soc., London 1 0 3  [1913]. 1318) erteilen Vff. Formel IX 
(R, R ' =  C6H5), das Metali is salzartig an den Osimstickstoff u. gleichzeitig (anders 
ais beim a-Isomeren) an den Oximsauerstoff der anderen Oximgruppe gebunden. 
CuClj, w irkt infolge seiner groBen Anlagerungstendenz auf y-Benzildioxim (oder andere 
amphi-Dioxime) ahnlich wie auf a-Aldoxime umlagernd ein unter Bldg. der genannten 
Additionsprodd. m it dem a-Isomeren (IV). Mit Chlor-ampM-glyoxini en tsteh t kein 
analoges Ni-Salz, sondern nur gelbe, in  Alkalilauge 1. Substanzen. Dabei bildet sich 
da.s tiefrote komplexe Anion XI. Dagegen gibt Chlor-anli-glyoxim ein normal zusammen- 
gesetztes rotbraunes Ni-Salz (X, R  =  H, R ' =  Cl). H ier liegt somit wirklich dic anti- 
Konfiguration vcr. Boi den amplii-Dioximen t r i t t  wio bei Oximen von (Mono-) 
Ketonen dio spezif. Wrkg. auf Mctallsalze mchr in den Vordergrund. Bei den anti- 
Formen bewirken die beiden reaktionsfahigen N-Atomo sofort festoro, aber zuniichst 
rein nebeiwalenzartige Bindung des Metallsalzcs (IV) u. es erfolgt ohne raumliehen 
Bindungswechsel leicht dor Ubergang in  das stabilo innerc Salz.

R -C - 
I I I  IIO -N

C6H5- C- H 
^— N -OH
a-Oxitn

-C -R
N : O

M eta llsa lz  /Q H 5-C -II
I I  II

\  I IO -N • • -J2; 4 McXa 
fS-Osim

—  C • C J I 5 C01I6- 
II 1N . o h  v  4 -

C8H5

IV  HO

Me/a

C6II6-C-COOII /C JL -C -C O O H
, 6 u ------->■ ua—x . on iio-N
V I a-Oxim V II

OH

MeCL a-Oxim

• C- 
ii

-N
\

-C-
n

N-

CSIL

OH HO^p-O xim

DOH\
...Jl;

fi-Oxim

jM©X2 /C0Ii5-

R -C -

IX
O : N O 

Ni

/

C-R ' 
» i

,N - Sauren 
------- >- x

R -C -
ii

O : N
-C -R '

u
N -OH

•CO
\

O
IIO -N -

X I

\
V II I

Me +  2IIC1

Ńi/j

C!

— 
o

- 11 z
'

, 
o

V Ni
Ć—N"'"
,H Ó i u 1

K,

V D r s u c h e .  Kupfer-x-henzildioxim, [C0H 5 ■ C(: NOH) • C(NO) • C6H 5]2Cu, dunkel- 
scliwarzbrauno Krystalle aus Bzl., swl. in W., 11. in Bzl., Chlf. u. anderen indifferenten 
Lósungsmm. Beim Einloiten von IICl-Gas in die ath. Suspension en tsteh t das bereits 
friiher beschricbcne Anlagerungsprod. CuCl2, x-Benzildioxim, neben freicm D ioxim ; 
letzteres erhalt man auch bei direkter Einw. von Kupfer(II)-clilorid auf das u-Dioxim. 
— Das innerkomplexe Nickel-Benzildioxim  ist nur bei peinlichstem AusschluB von 
Feuchtigkeit in das cntsprechende, rccht labile, salzsaurc Salz iibcrzufuhren. — Mit 
Niekelsalzen u. y-Benzildioxim  in ammoniakal. Lsg. erhalt man die bereits von A ta c k  
beschriebene, sehr bestiindige Verb. IX. Die blaBgelbc Farbę der Substanz steh t im 
Gegensatz zu der tiefroten bis braunen Farbę der innerkomplexen Ni-Salze der a-Di- 
oxime, in  denen das Ni nur an den Oxim-Stickstoff gebunden ist. —- Die Oxime der 
Plienyl<jltjoxylsaiira wurden nach M e y e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 21 [1888], 1314) 
aus Benzylcyanid (M ann, Ber. Dtsch. chem. Ges. 1 4  [1881]. 1645) m it salpetriger 
Saure u. nachfolgender Verseifung dargestellt. Das so erhaltene a-Oxim wird am 
einfachsten durch Einleiten von HCl-Gas in  die ath. Lsg. in das starker bas. /Msomere 
umgewandelt (H a n tz sc h , Ber. Dtsch. chem. Ges. 2 4  [1891], 35. 41). — Kupfer- 
chhrid-f}-Phenylglyoxylsaureoxim, C6H 5-C(: NOH)-COOH, CuCl2, hellgrune, feinkry- 
stalline Substanz, gut 1. in  A., schwerer in  Aceton u. Chlf., zers. sich leicht unter Ab- 
gabe von HC1 u. Ubergang in das weiter unten beschriebene innerkomplexe Cu-Salz.
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— Phenylglyoxylsaurcoxim u. Kobaltchlorid bilden cinc blaBrote, krystalline An- 
lagerungsyorb., dio jodoch schon naoh kurzer Zeit spontan HCl-Gas abgibt. Wahr- 
schcinlich ha t die reino Verb. die Zus. CoCl2, 2 Oximsaure. Geht m an bei der D arst. 
von a-Oxim aus, so erhalt m an don hellroten Nd. des Additionsprod. erst naeh einigem 
Stehen, da dic Umwandlung in  das allein additionsfahige /9-Isomere einige Zeit in 
Anspruch nim m t. — Die Co-, N i-  u. Cu-Salze des Phenylglyoxylsdureoxims entstehen 
aus den betr. Metallehloriden oder -acetaten u. dem a- oder /J-Oxim in wss. Lsg. Das 
sehr labile a-Oxim lagert sich liicrbei rasch in  das reaktionsfahige (1-Isomero um. 
Dic Sake krystallisieren m it 2 Moll. W., sio sind unl. in den typ. organ. Ldsungsmm., 
sav1 . in k. W., leichter 1. in A. Die Verbb. sind bestandig gegen C 02 u. verd. Mineral- 
siiuren, aus denen sio sieli sogar umkrystallisieren lassen. Das Cu-Salz ist hellblau, 
g ibt beim Trockncn unter Ubergang in das violette Salz leicht das Krystallwasser 
ab. Das Co-Salz ist hellbraun, das Ni-Salz blaBblau. Dio Zers. des Cu-Salzes m it CS2 
ergab das Vorliegen des fi-Isomeren. * Kupfcr-Kalium-Salz des Phenylglyoxylsaurc- 
oxims, K 2Cu[C6H 5-C(N0)C02]3, oliygrimer, foinblattriger Nd. — Oh!or-aiUi-glyoxim 
( H a n t z s c h ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 25 [1892], 708) gibt wie andero anti-Dioximo 
m it Ni-Aeetat cin innerkomplexes rotlichbraunes Nickelsalz. Mit Co- u. Cu-Acetat 
bilden sich nur bas. Salze m it relativ  geringem Oximgeh. Mit CuCl„ entstehen An- 
lagerungsprodd. yon wechselnder Zus. Mit C7ilor-amphi-glyoxim u. Ni-Acetat bilden 
sich nur uneinheitliche gelbe, amorpho Substanzcn. — Kalium-NicJcel-Chlor-amphi- 
glyoxim, N iK 2[Cl-C(NO)'C(NO)H]2, ziogolrote Nadelchen aus W., exp]odieren boim 
JSrhitzen; lost sich in W. m it tiefroter Farbę, die beim Ansauern yerschwindet, aber 
in alkal. Lsg. sofort zuruckkehrt. Ammoniumsulfid fiillt kein NiS, dagegen ontstcht 
m it Dimethylglyoxim  sofort das bekannte inncrkomplese Ni-Salz. Dic wss. Lsg. der 
Verb. gibt m it Schwormetallsalzen golbc bis braunc Ndd. von unbcstimmtor Zus. 
Einheitliche Vcrbb., in  denen das K  durch andero Metalle crsctzt ist, entstehen z. B. 
m it BaCl2 (orangerotc Nadelchen), P b(N 0 3)2 oder AgNO:l (tiefbrauno quantitativo 
Ausfallung). Daraus is t zu schlieBen, daB ein sehr bestandiges Nickel-bis-chlor-amphi- 
glyoxim-Anion vorliegt. Demontsprechend weist die elektr. Leitfiihigkeit der wss. 
Lsg. des K-Salzes auf den Zerfall in 3 Ionen hin. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1839 
bis 1846. 10/7. Heidelberg, Univ.) H i l l g e r .

E. Orlow, Herstellung von Sahen der Naplithylsćlnuefelsaure mit! organisclien 
Basen der aromaliselien Iłeihe und dereń Amuendung zurn Farben von Wolle und Seide. 
durch Diazotierung auf der Faser. 72 Teile /J-Naphthol werden m it llO T eilen  H 2S 0 4 
(1,84) gut vermiseht u. m it 70 Teilen p-N itranilin , bzw. 72 Teilcn a-Naphthylamin, 
bzw. 61 Teilen Dianisidin usw. verrieben. Das erhaltene feste Priiparat wird m it W. 
unter Zusatz von etwas Na-Acetat crhitzt, ov. filtriert u. in die h. Lsg. w ird Wollc 
oder Seide gobracht. Darauf w ird dic Wollc oder Seide in einer k. NaNO„-Lsg. diazotiert; 
sie wird m it schwacher Essigsaure u. schlieBlich m it W. ausgewaschen. M it p-Nitranilin 
resultiert cin roter Farbstoff, m it a-Naphthylamin cin brauner, m it D ianisidin cin 
lilafarbener, m it Safranin ein yioletter Farbstoff. (Ukrain, chem. Journ. [uki-ain.: 
Ukraiński chcmitschni Shurnal] 3. Techn. Toil. 181—82. 1928. Charków, Technol. 
Inst.) SCHONKELD.

R. Lantz und A. Wahl, Neue Derivatc der Naphthochinona. K urze Reff. naeh 
Compt. rond. Acad. Sciences vgl. C. 1926. I. 3401. 1928. I. 919; ferner vgl. F. P. 
593 916 (C. 1927- I. 1747). Nachzutragen ist: Die 2-Oxy-l,'l-naphthochinon-l-imid-4- 
arylimide kónnen auch ais 4-Arylamino-l,2-naphihochinon-l-imide aufgefaBt werden. 
Wahrscheinlich besteht. Tautomerie zwischen beiden Formcn. Bemerkenswert ist, 
daB die Vcrbb. farblose, liiystallisiertc I I2S 0 3-Addilionspro(ld. liefern, welche m an durch 
Anlagerung von Bisulfit u. Fallon m it Saure erhalt. Alkalion regonerieren daraus die 
Chinonimidc; starko Sauren hydrolysieren zu 4-Arylamino-l,2-na2Dhthochinonen, 
welche iibrigens ebenfalls H 2S 0 3-Additionsprodd. geben. — Obige Chinonimide konnen 
leicht zu 1 -Amino-2-oxy-4-arylaminonaphthaliiien reduziert werden, welche sich in 
schwach alkal. Lsg. leicht wieder reoxydieren. — l-Amino-2-oxy-4-anilinonaphthalin 
u. 2-Oxy-l,4-naphthoehinon-l-imid-4-phenylimid wurden auf anderem Wege yon 
G o l d s t e in  u . R a d o v a n o v it c h  (C. 1926. II . 2916) dargestellt.

V e r  s u c h  e. Cu-Deriv. des 2-Oxy-l,4-naphlhochinon-l-imid-4-phenylimids. 1. Ge
misch von 1,2-Aminonaphthol, Anilin u. Cu(OH)2 an  der Luft 1 Tag riihren, filtrieron, 
Nd. m it A. u. sd. Xylol waschen. 2. Gemisch von 1,2-Nitrosonaphthol, Anilin u. Cu 
in  CH3OH 1 Stde. kochen, am folgenden Tage filtrieren, wie vorst. waschen. Dunkel- 
braune Nadoln ans Pyridin-A., unl. in  W. H^SOj-Lsg. orange. Das W aschsylol ent-
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halt Phcnyldinaplitliozazim. -2-Oxy-l,4-naphtJioclńnon-1 -imid-4-phenylimid, C19H J2ON2. 
Die yęrschiedenen Darst.-Vcrff. vgl. kurze Reff. u. F . P. Orangegelbe Bliittchen aus A., 
Pyridin, Nitrobzl., Amylalkohol oder XyloI, F. 231—234° (Zers.). Verd. alkal. Lsgg. 
gelb. H 2S 0 4-Lsg. orange, nach dem Schmelzen sehmutzig blau. — Die folgenden 
homologen Vcrbb. wurden aus 1,2,4-Aminonaphtholsulfonsaure u. den betreffendcn 
Aminen dargestellt: 2-Oxy-l,4-naphthochinon-l-imid-4-p- u. -o-tolylimid, c 17h , , o n 2. 
p-Verb. orangefarbige Nadeln aus A., F. 213—214° (Zers.); H 2ŚO.,-Lsg. v iolettrot, 
nach dem Schmelzen yiolettblau. o-Verb. braune K rystalle aus Xylol, F. 229—230° 
(Zers.); H 2SO,,-Lsg. orangegelb. — 2-Oxy-l,4-naphthochinon-l-imid-4-[p-aminophenyl]- 

• imid, C16H 13ON3, orangebranne K rystalle aus A., Zers. gegen 250°. Alkal. Lsgg. orange- 
gclb. H 2SO.,-Lsg. gelb, nach dem Schmelzen blauschwarz. — Verb. GKHl2ON„, H„SOx. 
Obigcs Chinonimid in sehr verd. NaOH bei 0° lósen, F iltra t m it N uH S03 bis zur Ent- 
farbung yersetzen, m it Essigsaure oder HC1 fallen. Farblose Nadeln. — J-Amino- 
2-oxy-4-anilinonaphlhalinhydrochlorid, C16H tfcON8Cl. 1. Sehr verd. alkal. Lsg. des 
Chinonimids m it H ydrosuifil bis zur Entfarbung yersetzen, sofort m it HC1 fallen.
2. Mit H 2S in A. 3. Mit SnCI2 u. HC1 in A. Bliittchen aus verd. A. +  HC1. (Buli. 
Soc. chim. Franco [4] 45 . 744—54. Aug. Saint-Denis, Soc. des Matieres col.) Lb.

Fritz Mayer, W. Schafer und J. Rosenbach, t)bcr die Darstellung von Phthalid- 
abkommlingen. E s w urden eine R eihe noucr P hthalidabkom m linge dargestellt, te ils  
nach G r ig n a r d ,  aus o-m eth oxysu bstitu ierten  A ldehyden nach  Ć z a p l ic k ,  K o s t a -  
NETZKI u. L am p e (Ber. D tsch . chem . Ges. 4 2  [1909]. 828), durch Seitenkettenbrom ierung  
von  o-M ethylcarbonsaurcn nach  D a v i e s  u . P e r k i n  (C. 1 9 2 3 . I . 587), zum  gróBeren 
Teil nach einem  noucn Verf., das o-A m inoarylalkohole in  C yanidc uberfiihrt, u. diese  
yerseift. D ie  A lkohole w erden aus den zugehorigen Siiuren durch elek tro lyt. R ed. 
( M e t t l e r ,  B er. D tsch . chem . Ges. 38  [1905]. 1751) gew onnon, d iese nach D . R . P . 
375 616 u. 418 009 aus den  Isa tin en  m it H 20 2 in  a lkal. Lsg. D ie  Isa tin e  w urden nach  
dem  Verf. v o n  S a n d m e y e r  (H elv . chim . A cta  2  [1919]. 234), das v o n  den V ff. ver- 
bessert w'urde, gew onnen. D ie  dargestellten  P hth a lid c  sind die Laclone der l-(a.-Oxy- 
propyl)-naplitlialin-8-carbonsaure (I), 2-Oxy-meihylnapliihalin-l-cań>onsaure (H), 2-(a.-Oxy- 
isopropyl)-naphtlialin-3-carbonsaiire (III), 1 -Methyl-3-oxymethylbenzol-4-carbonsaure (IV),
l,5-Dimetliyl-3-oxymelhylbenzol-2-carbonsaure (V) u. 2-OxymethylnapWialin-3-carbon- 
saure (VI). B ei hydrierton N ap htlia linen  gelang d ie  D arst. der A m inoalkohole n ich t  
oder nur m it schlechter A usbeute.

V c r s u c h o. I. l-(c/.-Oxypropyl)-naplUhalin-8-carbonsaurelaclo7i, Ci.,H120 2 (dar- 
gcstellt von H. Schónielder [Diss. F rankfurt a. M. 1923]), aus Mg-Bromathyl in A.
u. 1 ,8-Naphthalaldehydcarbonsaure, farblose K rystalle (aus Lg.) F. 68°, 100 ccm W. 
losen 0,0209 g Lacton. — II. Durch Einw. von Brom auf 2-M ethylnaphthalin-l-carbon- 
saurcchlorid en tsteht 2-(.Brommethyl)-naplithalin-l-carbonsaurebromid, rotbraunes, beim 
Abkiihlen erstarrondes Ól; es wird noch warm in absol. A. gegossen, der entstehende 
2-(Brommetliyl)-naphthalin-l-carboiisaureatliylesler, rotbraunes Ol, liefert beim Erhitzcn 
im HnSO.j-Bad 2-Oxymethylnaphtlialin-l-carbonsaurelacton, CJ2H g0 2, F. 152-—153° (aus 
Eg.), 1. in W. 1: 11 000, die Lsg. in konz. H 2SO., fluorcsciert blau. — Na/phtlialin-2-dlde- 
hyd-1 -carbonsaure, CJ2H 80 :J en tsteht durch Chlorieren von S-Methyliuiphthalin-l-earbon- 
saurechlorid bei 150—170° im Licht u. Behandlung des Chlorprod. m it CaC03. •— 5,0,7,8- 
Telrahydro-2-methyl-l-bromnaphlhalin, Cu H 13Br aus 2-M ethyltetralin in  CS2 u. Brom 
boi Ggw. von Jod, K p .n _la 145—150°. Daraus nach Gr ig n a r d  5,6,7,8-Telrahydro- 
2-metJiylnaphthalin-1-carbonsaure, Cj2H j.,02, Nadeln aus Eg., F. 172— 173°. Chlorid, 
Kp.2fl 170—175°, Athylesler, K p.2I 194—196°. — 2-Mclhoxynaphthalin-l-alde.hyd- 
cyanhydrin, C13H n 0 2N, aus der Bisulfitycrb. des Aldehyds u. KCN, farblose Tafeln 
aus Bzl., F. 112°. Daraus durch 8-std. Kochen m it E g .-H J 2-Oxynaphlhalin-l-essiq- 
saure, B lattchen aus Xylol, F. 147°, die bei 150—160° in das Laclon ubergeht, C,2H 80 2, 
Blattclien, F. 103—104°, 1. in  W. 1: 2 700. Bei 2-std. E rhitzen von Cyanhydrin m it 
E g.-H J en tsteh t das Methoxyderiv. der Saure, F. 208°. — III. 2-(a.-Oxyisopropyl)- 
naphthalin-3-carbonsdurelaclon, Cj.,H120 2 aus M g-Jodathyl u. Naphthalin-2,3-dicarbon- 
saureanhydrid, gelbe B lattchen aus A., F. 127°, 1. in  W. 1: 4630, grune Fluorescenz 
in konz. H-jSO*. — Dio Darst. der Isonitrosoacetverbb. nach S a n d m e y e r  (1. c.) wurde 
yerbessert, ebenso die der Isatine hieraus. 6-Methylisatin (vgl. Ma y e r  u . S c h u l t z e ,
C. 1 9 2 5 . II . 2916) wurde fast rein erhalten, rechteckige P la tten  m it grader Ausloschung, 
F. 187°. Die Isatine lieferten in  NaOH m it 10%ig- H 20 2 die entsprechenden Amino- 
sauren. Die Trennung von l-Methyl-3-aminóbenzol-2-carbonsaure u . l-Melhyl-3-amino- 
benzol-4-carbonsdure (aus m-Toluidin) nach Ma y e r  u . S c h u l t z e  (1. c.) wurde ver-
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bessert. 5,6,7,8-Tetrahydro-2-aminonaphthalin-l-carbonsdure, Cn H 130 2N, F. 137°, u. 
5,6,7,8-Telrdhydro-2-aminonaphthalin-3-carbonsaure, Cn H 130 2N, F. 179°, Methylesler, 
F . 69°, aus 2-Aminotetralin. Die Sauren wurden elektrolyt. in die zugehórigen Alkohole 
ubergefiihrt. l-Methyl-2-amino-3-oxynielhylbenzol, C8H u ON, K p .J2 135— 145°, Nadeln 
aus Bzl., F . 71°. l-Methyl-4-amino-3-oxymethylbenzol, CgH u ON, K p.,:) 145— 150°, 
Nadeln aus Bzl., F . 123°. l-Mełhyl-3-amino-2-oxymethylbenzol, C8H n ON, K p .I2 160 
bis 170°, Nadeln aus Bzl., F . 85°. l-Methyl-3-amino-4-oxymethylbenzol, C8H u ON, 
K p.,, 140— 150°, Nadeln aus Bzl., F . 141°. l,5-Dimethyl-2-amino-3-oxymeihyU>enzol, 
C9H 13ON, Kji.ii 150— 160°, Nadeln aus Lg., F . 73°. 1,4-Dimelhyl-2-amino-3-oxy- 
metliylbenzol, C0H 13ON, Nadeln aus sd. W., F. 106°. l-Oxymethyl-2-amino-5,6,7,8-lelra- 
hydronaphllialin, Cu H 15ON, B lattchen aus W., F. 87°. 3-Oxymcthyl-2-amiiw-5,6,7,8- 
łelrahydronaphlhalin, C11H 15ON, Nadeln aus verd. Methanol, F . 158°. Aus 5,6,7,8-Telra- 
liydro-l-amiiionaplillialin-2-carbonsaure liel3 sich der zugehorige Alkohol n icht gewinnen, 
es entstand ein flockiges Prod., F . 215% 2-Amino-3-oxymethylnaphthalin, Cu H n ON, 
Nadeln aus Methanol, F . 183°, Diacelylverb., Nadeln aus M ethanol, F. 149°. Die Amino- 
alkohole wnrden iiber die Diazoverbb. in Cyanverbb. ubergefiihrt, deren Verseifung 
die gesuchten Lactone ergab. l-Cyan-2-oxymcthylbenzol, C8H 7ON (aus Anthranilsiiuro 
iiber o-Aminobenzylalkohol) 01, K p .30 170— 175°. Beim Verseifen entsteht Phlhalid. — 
IV. l-Methyl-3-oxymethyl-4-cyanbenzol, K p .,2 150—160°, Nadeln aus Bzl. +  Lg., F . 110 
bis 112°, liefert l-Melhyl-3-oxymclhylbenzol-4-carbonsaiirelaclo)i, Nadeln aus Lg., F. 119°.
— V. l,5-Dimethyl-2-cyan-3-oxymethylbenzol, K p .12 135—145°, Nadeln aus Bzl. +  Lg., 
F . 85°, liefert l,5-Diinelliyl-3-oxyinethylbenzol-2-carbonsaurelacton, C10H 10O2, B lattchen 
aus PAe., F. 100°. — YI. 2-Oxymetliyl-3-cyanna/ph(halin, feinkrystallines Pulver aus 
Bzl., F . 130°, liefert beim Verseifen 2-Oxymethylnaplithalin-3-carbonsuure, F . 165°, die 
beim Schmelzen oder Kochen m it HC1 in  ih rLaclon, C12H 80 2, B lattchen aus Eg., F. 206° 
iibergeht. (Arch. Pharmaz. u. Ber. D tsch. pharmaz. Ges. 267. 571—84. 3/10. Frank-

W. M. Stanley und Roger Adams, Stereochemie der DipJienylverbindiingen. Die 
Spallung des 2,2'-Dioxy-3,3'-dicarboxy-l,l'-dina'plithyls. I I I .  (II. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 
1819.) Vff. synthetisierten diese Verb. (I) u. ihren D iathylcster.

I  lieB sich leicht iiber das Brucinsalz in  die opt. Isomcren spalton. Der opt. ak t. Ester

langes Kochen m it wss. Alkali u. alkoh. konz. HC1 bzw. konz. Essigsaure zu racemi- 
sieren, gelangen nur in geringem Umfange m it Alkali.

V e r s u c h e .  d,l-2,2'-Dioxy-3,3'-dicarboxy-l,l'-dinaphthyl, C22H I10 6. D arst. durch 
O sydation yon 3-Oxynaphlhalincarbonsaure-2 m it wss. FeCln-Lsg. Hellgelbe Nadeln, 
F. 331—333° (korr.), unter Zers. Diathylesler, C20H 22O6. F. 230—232° (korr.). Die 
opt. Spaltung der d,l-Form gelang iiber die Dibrucinsalze. — l- u. d-2,2'-Dioxy-3,3'- 
dicarboxy-l,l'-dinaphthyl. l-Form: F . 326— 329° (korr.), unter Zers. [a]u‘-° =  —i71,9°. 
Diathylesler, F . 218—220° (korr.), [a]D2° =  — 134,0°. d-Form, F. 326—329° (korr.), 
unter Zers., [a]ir° =  +171,0°. (Ree. Trav. chim. Pays-Bas 4 8 . 1035—40. 28/8. 
U rbana [Ul.], Univ.) K i n d s c h e r .

N. Orlow und Ń. Lichatschew, Berichtigung. Vff. berichtigen ihre Angabcn in 
der Arbeit iiber die pyrogene Zers. des Chrysens (C. 1 9 2 9 . I. 2419) bei der Besprechung 
der ltkk . der 1. Bcrginisatfraktion dahin, daB sich die Nitricrung u. Oxydation nicht 
nur auf die Bzn.-Schicht, sondern auf die gesamte 1. F raktion  crstreckt. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 62 . 1378. 1/5.) P o e t s c h .

Chester Wallace Bennett und William Albert Noyes, Optisch aktive Diazo- 
verbindungen. IV. E in  bestancliges alicycliscJies Diazoamin. (III. vgl. C. 1 9 2 6 . II. 
2582.) 2-Nitrofluoren. D arst. durch N itrieren von Fluoren in  Eg. m it H N 0 3 (1,42) 
bei 70°. — 2-Nitrofluorenon-9. D arst. durch Oxydation vorst. Verb. m it Na-Bichromat 
in Eg. F . 216° aus Xylol. — 2-Aminofluorenon-9. D arst. durch Red. vorst. Verb. 
in  A. m it Ammoniak +  H 2S. — 2-Aminofluorenonliydrazon-9. Aus yorst. Verb. in 
A. u. H ydrazinhydrat. Orangc Nadeln aus A., F. 209°. — 2-Amino-9-diazofluoren,

fu rt a. M.) H e r t e r .

>-

der l-Form wurde durch Esterifizieren der 1-Saure erhalten. Yerss., die 1-Saure durch
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Cl3H DN3. Durch Oxydation vorst. Vcrb. mittels Hg-Acctats in alka], alkoh. Lsg.,
F. 137° aus A. Liefert beim Kochen m it verd. HC1 2-Aminofluorenol-O (F. 194— 195°). 
(Hec. Trav. chim. Pays-Bas 4 8 . 895— 98. 28/8. U rbana [111.], Univ.) KlNDSCHER.

W. Minajew und B. Fedorow, Ober einige neue meso-Derivate des Anthracens 
mul 9,9'-Dianthryls. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2489—94. 9/10. —  C. 1929. II . 
883.) L i n d e n b a u m .

Ramart-Lucas und E. Salmon-Legagueur, Vergleichende Stabilitdt von Isomeren 
naeh iliren Absorptionsspeklren. I I . Isomerisierung von Athylenoxyden und Dehydrali- 
sierung von Glykolen. (I. vgl. C. 1 9 2 9 .1. 1098.) Kurzes Ref. naeh Compt. rend. Acad. 
Sciences vgl. C. 1 9 2 9 . I I .  744 (vgl. auch C. 1 9 2 8 . II. 2624). Nachzutragen ist: Bei 
Tempp. bis 300° liefern die 3 Glykole u. Athylenoxyde hauptsachlich das K eton I, 
daneben ein Ol, welclies naeh Analyse, K p. u. Absorptionsspektrum ein Cemisch der 
Ketone I  u. II ist. Bei steigender Temp. nim m t die Mcnge dieses Ols zu. Bei iiber 
350° kom m t schon dor KW-stoff hinzu, kenntlich an der Fluorescenz im U ltraviolett. 
Bei 500—550° is t die Umwandlung in  den KW -stoff fast vollstiindig. Da letzterer 
auch aus I  u. I I  selbst entsteht, scheint bei hinreicliond hoher Tcnip. eine bcidcii 
Ketonen gemcinsame labilo Zwischenform zu cxistieren, welche in 1, 11 oder den 
KW-stoff iibergehen kann. Tatsachlich lieferte II, iiber Infusoriencrdo auf 500° er- 
h itzt, den KW -stoff u. ein Ol, aus welchem etwas I  ais Oxim isoliert wciclen konntc. 
Der KW-stoff besitzt die Rohformel GmH u  u. die Eigg. eines Anthracenderiv. •— 
Die Umlagerungen werden m it Hilfc des Begriffs der „Sem ivalcnz“ (vgl. C. 1 9 2 7 .
I I . 2257. 1 9 2 8 . I. 179) theoret. zu erklaren versucht. Das Verf. fiir die Best. der Ab- 
sorptionsspektren im U ltraviolett wird erlautert.

V e r s u c h e .  2,3-Diphenylbulandiol-(2,3), C1GH 180 2. a -Form: Durch mchr-
tiigigcs E rhitzen von Acetophenon m it Mg-Amalgam auf "W.-Bad unter Riihren, wie 
iiblich zers. F. 122°. B-Form: Aus Benzil u. 5 Moll. CH3MgJ. F. 116— 117°. Das 
von T i f f e n e a u  u. L e v y  (C. 1 9 2 8 . I. 331) beschriebene Prod. von F . 87° is t ein 
Gemisch des Glykols m it Melhylbenzoin, C15H j.,02, welches m it weniger CH3M gJ 
ausschlicBlich entsteht, F. 67° besitzt u. bei nochmaliger Umsetzung m it CH3M gJ 
das Glyltol liefert. — 1 ,l-Diphenyl-2-melhylpropandiol-(l ,2). Naeh M e e rw e in  
(LiebiG s Ann. 3 9 6  [1913]. 259) aus Oxyisobuttersiiureester u. C0H 5MgBr. F . 91°.
— 2,3-Diphenylbuten-(2), ClcH lt . Naeh L e v y  (C. 1 9 2 2 . I. 746) dargestelltes 2,3-Di- 
phenylbutanol-(2) (Nadeln, F. 65—66°) wird m it B im stein-H 2SO., gekocht, dann 
im Vakuum dest., Isomerengemisch aus A. fraktioniert krystallisiert. f}-Form (Haupt- 
prod.), F. 104° (L evy , 1. e.). a -Form, F. 65—66°. fi scheint tro tz  des hóheren F. 
die labilere Form zu sein, denn sie geht bei kurzem Erhitzen m it B im stein-H 2SO.t 
teilweise in a. iiber, u. der aufsteigende Ast der Absorptionskurve von a  liegt dem sickt- 
baren Teil naher ais der von /S (vgl. dazu E r r e r a  u . H e n r i ,  C. 1 9 2 6 . I. 1962). —  
Die Oxyde vorst. KW-stoffe wurden naeh dem Verf. yon L e v y  u . L a g r a v e  (C. 1 9 2 6 .
I. 1977) dargestellt. Sie sind bemerkenswert stabil. a -Oxyd, C16H i60 , F. 52—53°. 
p-Oxyd, C16H 180 , F . 107°. — 1 ,l-Diphenyl-2-mclhylpropcn-(l). Aus naeh L e v y  (1. c.) 
dargestelltem 2-M ethyl-l,l-diphenylpropanol-(l) (derbcKrystalle, F . 52—53°, n icht 37°) 
durch Erhitzen m it Bimstcin- H 2S 04. K p .15 150—152° (L evy , 1. c.). — Oxyd, ClcH ieO, 
K p.ls 162—163°, B lattchen aus A., F . 61— 62°. — Das schon bekannte a ,a -Diphenyl- 
butanon (I) wurde durch Dehydratisierung bzw. Isomerisierung obiger Glykole u. 
Athylenoxyde dargestellt. F. 41°. — Diniethylphenylacelophenon (II). Naeh dem 
Vcrf. der Vff. (C. 1 9 2 8 . I. 2395) aus Dimethylbenzylcyanid u. C„H5MgBr iiber das 
Ketimidsalz. K p .10 185—186°, F. 46—47°. Oxim, F. 192—193°. — K W -sloff GWH U, 
liellgelbe Nadeln oder lcbhaft gelbe Blattchen aus A., F. 75°. E n tfarb t n icht Br. 
Fluoresciert im U ltraviolett intensiv blauviolett noeh bei einer Vcrd. von 1: 10 000 
in A. Liefert in  Bzl. ein PiJcrat, rote Nadeln aus wenig A., F. 108— 109°. (Buli. Soc. 
chim. France [4] 4 5 . 718—34. Aug.) L in d e n b au m .

N. Kishner, tlber die Umwandlung des Furfuralacetons in  l-Mełhyl-2-furylcyclu- 
propan. Diese Umwandlung entspricht vóllig der des Benzalacetons in 1-Methyl-
2-phenylcyclopropan (ygl. Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 4 4  [1912]. 861) u. 
ist wie folgt zu formulieren (C,H30  =  a-Furyl):

^  , C4H30  • CH • CHj • C • CH3
CłH 30 -C H :C H .C 0 -C H 3 +  N2H 4 — H aO +  ^  — >

N2 +  C4H 3O .C H -C H j.C H .C H 3.
Furfuralaceton. Aus Furfurol u. Aceton m ittels NaOH. K p .10 105—106°, E.,37°. -—

I ^
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3-Methyl-5-a.-furylpyrazolin. Alkoh. Lsg. des vorigen zu 90%ig. N 2H.,-Hydrat geben, 
im Vakuum dest. Viscose FI., K p .22 1 27— 128°, D .2°, 1,1507, 11. in  W., sehr oxydabel.
— Thioharnsloffderiv., C15H 15ON3S. Mit Phenylsenfól in A. Nadeln aus A., F . 135°, 
wclcho beim Stehen in der Mutterlauge in 5— 6 Tagen in polyedr. K rystalle von gleichem
F . iibergehen. Letztere liefern, aus A. umkrystallisiert, wieder die Nadeln. — 1-Methyl-
2-a-furylcydopropan, CgH JnO. In  Kolben m it absteigendem Kiihler g ibt man 1 g 
gcschin. KOH u. 0,5 g platiniertcn Kaolin, fiigt 5— 6 ccm obigen Pyrazolins zu, le itet 
die Rk. durch scliwaches Erwarmen ein, g ib t nach beendeter Bk. neues Pyrazolin 
zu usw., wiischt das D estillat m it W., trocknet iiber CaCl2 u. dest. iiber Na. Ausbeute 
75%- Bewegliche, oxydable, olefinartig ricchende FI., K p.71., 144,2°, D .2°4 0,9522, 
n,)-° =  1,4758, Mn =  36,13 (ber. 35,61). Gibt dic griine Fichtenspanrk. des Furans. 
Liefert, m it 20%ig. H 2SO., im Rohr auf 130° erhitzt, ein Polymerisationsprod. von 
Kp. 190—300°. A ddiert in Eg. 4 Br. — Oxydiert m an die Verb. m it verd. wss. KMnO,,- 
Lsg. bei Raumtcmp., vcrdam pft das F iltra t, behandelt den Riickstand m it HC1 u. 
a th e rt aus, so erhalt man die von M a r b u r g  (L i e b ig s  Ann. 2 9 4 . 131) beschriebene
2-Melhylcydopropan-l-carboiwaure, Cf)H sOo, K p.ls 98—99°, K p .7,l2 194°, D .154 1,0480, 
nu15 =  1,4441, Md =  25,36 (ber. 24,73). “Ca-Salz, (C5H 70 2)2Ca +  1,5 H 20 . Ag-Salz, 
Cr>H 70 2Ag. — Amid, C5H nON. Wasserfreies Ca-Salz m it POCI, in A. in  das Ćhlorid 
iibę|fuhren, m it NH.,OH umsetzen. Nadeln aus Bzl.-PAe., F . 99,5— 100°. (Buli. 
Soc. chim. France [4] 4 5 . 767-—-71. Aug. Moskau, A niltrust.) L in d e n b a u m .

N. Zelinsky und J. Jurjew, Katalylisdie Hydricrung des N -Methylpyrrols 
w id Dehydrierung des N-Methyl/pyrrólidins. Vff. fanden in  Obcrcinstimmung m it 
friiheren Autoren, daB die kataly t. Hydrierung des Pyrrols sehr unbefriedigende Er- 
gebnisse liefert. E in  frisch iiber N a dest. P raparat wurde m it H  bei 160° iiber 30%ig. 
Pd-Asbest geleitet (3 Tropfen pro Min.), Prod. iiber K O H  getrocknet, im H-Strom  
iiber N a fraktioniert. Es wurde nur sehr wenig u. hochst unangenehm riechendes 
Pyrrolidin  erhalten, Kp. 85—88°, no21 =  1,4439. Chloroaurat, (C.jH10N)AuCl4, F . 206° 
(Zers.). — Dagegen lieferte N-Melhylpyrrol, in  gleicher Weise hydriert (5 Tropfen 
pro Min.), m it guter Ausbeute reines, n icht unangenehm riechendes N-Melhylpyrro- 
lidin, Kp. 80°, D .2°, 0,8399, n D20 =  1,4480, M d =  27,09 (ber. 27,19). Chloroaurat, 
(CsHijNJAuC!), F . 218° (Zers.). — Leiten von N-M ethylpyrrolidin iiber Pd-Asbest 
bei 250° im schwachen H-Strom  (3—4 Tropfen pro Min.) ergab nach Trocknen iiber 
KOH reines N-M elhylpyrrol, Kp. 110—112°, nD20 — 1,4853. Dies is t sehr bemerkens- 
wert, weil nach zahlrcichen Verss. von Z e l i n s k y  u . M itarbeitern i s o c y c 1. 5-Ringe 
zur Dehydrierungskatalyse n icht fahig sind. N-M ethylpyrrolidin verhalt sich also 
wie Cyelohexan, welches von 150° ab dehydriert wird. Vgl. hierzu die von W ib a u t
u. Ov e r h o f f  (C. 1 9 2 8 . I I .  2367) ausgefiihrte Dehydrierung des Nicotins. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 6 2 . 2589—90. 9/10. Moskau, Univ.) L i n d e n b a u m .

P. W. Neber, Gertrud Knóller, K. Herbst und A. Trissler, U ber den Verlavf 
der Indolsynthese naeli Em il Fisdicr. Beim Zusammengebon von <x.-Isonitrosodibcnzyl- 
keton, C0TI. • C(: NOII) ■ CO - CH2- G0H-, m it asy mm. Alkylphenylhydrazin in Eg. bei 
Zimmertcmp. en tsteht s ta t t  des erwarteten Triazols das Indol I. Dieser leichtc (jber- 
gang eines Phcnylhydrazons in  das entsprechende Indol t r i t t  ste ts dann ein, wenn 
cs sich um ein N-Alkyl- (bzw. -Aryl-) -phcnylhydrazon handelt, boi dem die zur Ab- 
spaltung von NH 3 erfordcrlichen H-Atome einer Methylengruppc durch eine be- 
nachbarte Plienyl- u. Carbonylgruppe aufgelockcrt sind, z. B. im B&nzylmethylkelon, 
Dibenzylkdon oder in  der o-Nitrophcnylbrcnzlraubeiisaurc. Dic leichte Bldg. des Indolc 
glaubten B r u n n e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 31  [1898]. 1945) u. unabhangig davon
G. M .R o b in s o n  u . R. R o b in s o n  (C. 1 9 2 4 . I I . 38) durch Annahme einer o-Benzidin- 
umlagerung (o,o'-diphenoiden Umlagerung) erklaren zu kónnen. Gegen diese Annahme 
spricht yor allem die Tatsache, daB, im Gegensatz zur Umlagerung einer rein aromat. 
Hydrazoverb., bei der fast ausscliliefilich die Benzidin- (p,p'-diphenoide) Umlagerung 
ein tritt, bei einer gemischt arom at.-aliphat. Verb. in  der H auptrk. die o,o'-Umlagerung 
erfolgen soli; mindestens ware doch wenigstens ais Nebenrk. im arom at. Teil auch 
die p-Umlagerung zu erwarten. Vff. halten folgenden Reaktionsverlauf fiir wahr- 
scheinlicher:

CH 2 c b 2
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Das o-standige H*-Atom addiert sich unter RingschluB zu einem Totrahydrocinnolin 
an die aliphat. Doppelbindung. Durch HC1 erfolgt dann unter NH:rAbspaltung der 
Ubergang in das Indol. So liefert die Red. des 4-Phenylcinnolins (XV) bzw. seiner 
Dihydroverb. (XVII) in  saurer Lsg. in guter Ausbeute 3-Phenylindol. Ebenso laBt 
sich auch das 3-Oxycinnolin (sowie seine Dihydroverb.) zum Oxindol reduzieren. 
Um zwischen der Auffassung der gonannten Autoren u. der der Vff. zu entscheiden, 
wurden andere Hydrazine untersucht. Beim Behandeln von II, bei dem das o-standige 
H*-Atom durch eine benachbarte CH,-Gruppe aktiv iert war u. durch Methylierung 
des fi-N-Atoms die Abspaltung von Methylamin erschwert werden sollte, gelang es 
nicht, das gesuchte Tetrahydroeinnolin zu fassen; bereits bei Zimmertemp. entstand 
das Indol III. Auch das Hydrazon der Formel IV (aus asymm. Diphenylhydrazin  
u. Isopropylphenylkelon) erleidet in  Eg. bei Zimmertemp. eine Umwandlung, denn 
unter A ustritt von NH 3 entsteht unter Beteiligung von 1 Mol. W. das 1,2-Diphenyl-
з,3-dimethylindolinol-(2) (V). Die Abspaltung von NH3 m it alkoh. HC1 lieferte ein 
Gemenge der salzsauren Salze von V u. VI. Nunmehr wurde versucht, den fi-Phenyl- 
azocrolonsaureałhylesler (VII) in  VIII zu iiberfiihren, aber wider Erw arten addiert 
sich die Salzsaure an die konjugierte Doppelbindung in  1,4-Stellung (IX); alsdann 
tauscht das Cl-Atom am N  seinen P latz zum Teil m it dem o- u. teils m it dem p-stiin- 
digen H-Atom; es en tsteht ciii Gemisch von o- u. p-CJilorphenylhydrazon des Acel- 
essigesłers, der leicht in  das entsprechende Pyrazolon (X) ubergehen kann. Nunmehr 
wurde das N-Methylphenylhydrazon der Brenzłraubensaure (XI) der Einw. von sal- 
petriger Siiure unterworfen in  der Absicht, entweder dio crhoffte Tetrahydroverb. 
zum bestandigeren Dihydrocinnolin bzw. zum Cinnolin selbst zu osydieren oder aber 
das nach B r u n n e r  zu erwartende Diamin ais Nitrosoverb. zu fhderen. E rhalten 
wurde indessen das p-Nilroplienylhydrazon, dessen Konst. durch reduktiven Abbau
и. Uberfiihrung in das Dibenzoylderiv. des N-Methyl-p-plienylendiamins bewiesen 
wurde. Auch der Vers., durch Synthese zu einem Tetrahydroeinnolin zu gelangen, 
scheiterte. Das 2-Amino-4-nitrostilben wurde m ethyliert u. in die Nitrosoverb. X II 
uberfuhrt. Da X II Brom addiert, war zu hoffen, daB sich das Dibromid durch partielle 
katalyt. Red. in das entsprechende Hydrazin (XIV) iiberfiihren lassen wurde; durch 
Abspaltung von H Br muBte dann ein tetrahydriertes Cinnolin entstehen. Mit Br 
entstand aber das bromwasserstoffsaure Salz einer Nitrosoverb., die bereits die
O. FiSCHER-HEPPsche Umlagerung erlitten  liatte, donn bei der Zerlegung m it Alkali 
wurde un ter Abspaltung von H Br das l-Methyl-2-phenyl-5-nitroso-6-nilroindol (XIII) 
gewonnen. — Inzwischen gelang die kataly t. Hydrierung von 4-Plienylcinnolin (XV). 
Bei der Red. von 3-Oxycinnolin m it H J  war Oxindol erhalten worden. Bei der Uber- 
tragung dieser Rk. auf 4-Oxycinnolin ( R i c h t e r ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 16 [1883]. 
G77) entstand ein verharztes Ol, aus dem sich das jodwasserstoffsaure Tetrahydro-4- 
ozycinnolin (XVI) herausarbeiten lieB. Da das Dihydro-4-plienylcinnolin (XVII) in 
Eg. m it P t  zur Telraliydroverb. hydriert werden konnte u. dereń salzsaures Salz beim 
liingeren Koclien m it iiberschiissiger konz. HC1 keine Spur von Indol ergab, geriet 
die Ansicht uber den Reaktionsverlauf des Uberganges eines Cinnolins in das en t
sprechende Indol ins Wanken. Die Annahme, daB in der ais Tetrahydro-4-phenyl- 
cinnolin angesprochenen Verb. ein Isomeres, N-Amino-3-phenyl-2,3-dihydroindol, 
vorliege, muBte wieder fallen gelassen werden, denn in letztgenannter Verb. s itz t die 
N H2-Gruppe sehr locker: N-Nitroso-3-pJienylindol ergab bei der partiellen Hydrierung 
in A. in sehr guter Ausbeute N-Amino-3-phenylindol. Bei weiterer Hydrierung in 
Eg. entstand ais Hauptprod. 3-Plienylindol. Es bleibt demnach fiir die hydrierte 
Substanz nur die Formulierung des Tetrahydro-4-phenylcinnolins. Diese Ansicht 
wird bestatigt durch die beim Erhitzen von Dihydro-4-phcnylcinnolin m it HC1 im 
Rolir auf 120° erfolgende Disproportionierung zum salzsauren Salz des Telrahydro-
4-plienylcinnolins u. zum 4-Phenylcinnolin. Dann kann aber die Red. eines Cinnolins, 
z. B. gerade die des 4-Phenylcinnolins, unmóglich uber die Tetrahydroverb. gehen, 
die ja  bei der Temp. des sd. Eg. oder der HĆ1 vóllig stabil ist. D am it entfiillt die 
H auptstiitze fiir die Annahme, daB die Indolbldg. aus einem Phenylhydrazon uber 
das Zwisehenprod. eines Tetrahydrocinnolins erfolgt, da in  vielen Fallen, z. B. beim 
Ubergang des Plienylhydrazons des Phenylacetaldehyds in  3-Phenylindol letzteres 
schon bei Zimmertemp. entsteht. Die reduktive Sprengung des Cinnolins muB dem- 
zufolge uber das Dihydroderiy. (XVII) erfolgen. XVII geht durch Aufnahme von 
2 H-Atomen in  XVIII uber u. unter Abspaltung von N H 3 yollzieht sich der Ring
schluB zum Indol. — Somit sprechen die bei der Red. des 4-Phenylcinnolins gemachten
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Erfahrungen fiir die Auffassung yon B r u n n e r  u. R o b in so n , daB der Indolbldg. 
ans den Phenylhydrazonen die o-Benzidin- (o,o'-diplienoide) Unilagerung yorausgeht. 
Sehwierigkeiten cntstehen jedoch bei der tlbertragung dieses Gedankenganges auf 
die Umwandlung des fi-Naphlhols in das entsprechende Naphlhocarbazol beim Er- 
liitzen m it Phenylhydrazinbisulfitlsg. E u c h s  u. N is z e l  (C. 1927. I. 1468) haben 
das bisher hypothet. angenommene ,,Zwischenprod.“ (XX) in  Substanz fassen konnen 
u. orblicken darin  eine Bestatigung fiir die Auffassung von R o b in so n  iiber das Wesen 
der Indolbldg. Yff. sehen das Auftreten dieses Korpers in  einer Ausbeute von 5%  
nicht ais unbedingt sicheren Beweis an, denn es besteht die Móglichkeit, daB jenes 
Diamin nicht ais Zwisehen-, sondern ais Nebenprod. au ftritt. Es wiire denkbar, daB 
zunaehst der tlbergang des Hydrazokorpers (XIX) in  das A zin  (XXII) erfolgt, daB 
dann in  zweiter Phase zum Diam in (XX) red. werden kdnnte. Auch wird darauf hin- 
gewiesen, daB oin Hydrazobenzol m it beiderseits unbosetzter p-Stellung neben geringen 
Mengen Diphenylen fast quantita tiv  die Benzidin- (p,p',diphenoide) Umlagerung er- 
leidet u. daB ein Hy drażo benzol m it einer unbesetzten p-Stellung cinfach p-phenoid 
umgelagert wird, so daB es nicht zu yerstehen ist, warum beim Phenylhydrazmiaphthalin 
(XIX) der Reaktionsverlauf ein anderer sein soli. Vff. koramen zu dem SehluB, daB 
weder die Auffassung von B r u n n e r -R o b in s o n  noch die yon ihnen selbst yertretone 
Ansicht allen Forderungen gereeht zu werden yermag.

i------- T|C-C6H 5

I ^ ] ) c - c h 2. c , i i ,
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V c r s u c h e .  l-Melhyl-2-benzyl-3-plienylimlol, C22H ]9N, aus Dibenzylketon 11. 
asy mm. Methylphenylhydrazin in  Eg. bei Żimmertemp., strohgelbe Blattchen aus 
viel A., F. 129—130°. — l-Athyl-2-benzyl-3-phenylindol, C23H 21N, aus Dibenzylketon 
u. asymm. Athylphenylhydrazin, schwach gelbe Drusen aus viel A., F . 106°. — 1,2-Di- 
benzyl-3-phenylindol, C28H 23N, aus Dibenzylketon u. asymm. Benzylphenylhydrazin, 
K rystalle aus A.-Essigester, F. 138°. — Isonitrosodibenzylkelon, C15H 130 2N, aus D i
benzylketon u. Na in absol. A. m it A m ylnitrit bei 5—10u, Nadeln aus h. Bzl., durch 
Versetzen m it Lg., F . 116°. —fO xim  des l-Methyl-2-benzoyl-3-phenylindols, C22H 18ON2 
(I), aus yorst. Verb. u. asymm. Methylphenylhydrazin, schwach gelbe Nadeln aus 
viel A., F . 165°; geht beim Aufbewahren im Exsiccator in  eine tief gelbe Form, Nadeln 
vom F. 195°, iiber. — Oxim des l-Athyl-2-benzoyl-3-phenylindols, C23H 20ON2, K rystalle 
aus A., F . 150°. Phenylhydrazon des Isotiilrosodibenzylketons, C21H19ON3, aus der 
a-Oximinoverb. des Dibenzylketons u. Phenylhydrazin in absol. A. m it wenig Eg. 
auf dem Wasserbad, Nadeln aus h. Bzl., F. 185°. — a,p-Diisonitroso-cn.,y-diphenyi- 
propan, Ci5H 140 2N2, aus der a-Oximinoverb. des Dibenzylketons in  A. m it einer konz. 
wss. Lsg. von Hydroxylaminhydrochlorid (neutralisiert m it Na»C03) auf dem Wasser
bad, B lattchen aus h. A., F. 213°. — Diphenylhydrazon des Dibenzylketons, C27H 24N 2, 
aus mol. Mengen von Dibenzylketon u. a-symm. Diphenylhydrazin, gelbe Krystalle 
aus A., F . 71—-72°. — l,3-Diphenyl-2-benzylindol, C27H 21N, aus yorst. Verb. m it 
alkoh. HC1, Nadeln aus A.-Essigester, F. 124°. — [o-Nitrophenylbrenztraubensaure]- 
[methylphenylhydrazon\, C10H ]5O.,N3, aus mol. Mengen o-Nitrophenylbrenztraubensdure 
u. asymm. M ethylphenylhydrazin in A., gelbe Nadeln aus A., F . 110° (unter C 02- 
Abspaltung). — l-Methyl-3-[o-nitrophenyl]-indolcarbonsdure-(2), 0 16H 12O.,N2, aus yorst. 
Verb. m it alkoh. HC1, gelbe Nadeln aus viel A., F. 226°. — [o-Nitrophenylbrenzlrauben- 
sdure]-diphenylhydrazon, C2lH 170.|N3, aus o-Nitrophenylbrenztraubensaure u. asymm. 
Diphenylhydrazin, krystallisiert aus A. in gelben Nadeln m it 1 Mol. Krystallalkohol, 
der beim Aufbewahren an der Luft, schneller beim gelinden Erwarm en abgegeben 
wird. Das alkoholfreie Hydrazon krystallisiert aus Eg., F . 125°. — l-Phenyl-3-[o-nitro- 
phenyl]-indolcarbonsdure-(2), C21H 140 4N2, schwach gelbe Nadeln aus viel A., F . 220°.
— l-Benzyl-3-[o-nitrophenyl\-indolcarbonsaure-{2), C22H 160 4N2, aus o-Nitrophenyl
brenztraubensaure u. asymm. Benzylphenylhydrazin in Eg., Nadeln aus viel A., F . 186°. 
—- [o-Nitrophenylbrenztraiibensaureatliylester^methylphenylhydrazon], C18H 190 4N3, aus 
o-NitrophenylbrenztraubensdureathyUster u. asymm. Methylphenylhydrazin in  Eg., 
schwach gelbe Blattchen aus viel A., F. 99°. — l-Methyl-3-[o-nitrophenyl]-indoI- 
carbonsaureathylester-(2), Cł8H 10O4N2, hellgelbe Nadeln aus A., F . 107°. — [o-Nilro- 
phenylbrenzlraubensdureatliylesler]-diphenylhydrazon, C23H 210 4N3, Nadeln aus A., F. 107°.
— Dibenzoyldihydro-3-oxycinnolin, C22H 16Ó3N2, aus Dihydro-3-oxycinnolin (F. 126°) 
mit Benzoylclilorid in  Pyridin unter Kiihlung, Nadeln aus A., F. 167°. — Oasindol, 
beim Erhitzen von 3-Oxycinnolin m it rotem P  u. H J , Nadeln aus W., F . 123—126°.
— Dibenzylketon-\2,5-dimethylphenylhydrazon\, C23H 24N 2, aus 2,5-Dimethylphenyl- 
hydrazin u. Dibenzylketon in h. absol. A., Nadeln aus A., F. 105°; ist selbst im Dunkeln 
nur kurze Zeit haltbar u. wird beim Verreiben stark  elektr. — 2-Benzyl-3-phenyl-
4,7-dimethylindol, C23H 21N, aus yorst. Verb. in h. A. m it konz. HC1, B lattchen aus A., 
F. 139°. — Formyl-\2,r>-diinet]iylphenyl]-hydrazin, Nadeln aus Bzl., F. 135°. — 
v.,f)-Dimethyl-j}-formyl-[2,5-dimelhylphenyl\-hydrazi7i, Cn H 18ON2, aus yorst. Verb. in 
45%ig- NaOH m it 2x/ 2 M oll.,Dimethyhuljat unter Kiihlung m it W., leicht gelb ge- 
fiirbtes Ol, K p .0 172—174°. —  [2,5-Dvmethylphenyl]-a,(}-dimelhylhydruzin, Ci„H10N2, 
aus yorst. Verb. beim Kochen m it alkoh. HC1, gelbes Ol, Kp.„ 106— 108°. — Dibenzyl- 
ke.ton-a,j}-dimeth,yl-\2,5-dimethylplienyi\-hydrazon, C25H 28N2 (II), aus yorst. Verb. u. 
Dibenzylketon in  Eg., K rystalle oder Nadeln aus A., F . 8G°, bzw. 104°. Es handelt 
sich yermutlieh um stereoisomere Hydrazone; beide Korper sind selbst im dunklen 
Exsiccator nur wenige Stdn. haltbar. — l-Melhyl-2-benzyl-3-phenyl-4,7-dimelhylindol, 
C24H 23N (IH), aus yorst. Hydrazin m it li. alkoh. HC1, Nadeln aus A., F. 108°; der Korper 
ist selbst an der L uft haltbar. — Brenzlraiibensdure-\2,5-dimetliylphenylhydrazon\, 
Cn H i40 2N2, aus 2,5-Dimethylphenylhydi'azin u. Brenztraubensdure in absol. A ., Nadeln 
aus A., F . 172° (Zers.). Liefert m it alkoh. HC1 eine Substanz von sehr niedrigem F. —
o-Nitrop]ienylbrenzlraiibensaure-[2,5-dimethylphenyUiydrazon], C17H 170 4N3, aus 2,5-Di- 
methylphenylhydrazin u. o-Nitrophenylbrenztraubensaure in absol. A., honiggelbe 
Krystalle aus A., F. 156°. Mit alkoh. HC1 entsteht auch hier eine Verb. von sehr 
niedrigem F. — AthylphenyXkelon-\diphenyXhydrazon\ C2IH 20N2, aus Propioplienon u. 
asymm. Diphenylhydrazin, schwach gelbe Krystalle aus A., F. 83°. — 1,2-Diphenyl-
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3-methylindol, C2XH 17N, aus vorst. Verb. m it sd. alkoh. HC1, Nadeln aus A., F . 116°. — 
Isopropylphenylketon-[diplienylhydrdzon], C22H 22N2 (IY), aus Isopropylphenylketon u. 
asymm. Diphenylhydrazin in  Eg. beim kurzeń Erwarmen auf 40°; K rystalle aus A. 
(durch Impfen), F. 72°; wird beim Reiben sta rk  elektr. UnterlaGt man das Impfen, 
so trenn t sioli die anfangs klare Lsg. in  2 Schichten u. nach einigen Tagen lcrystallisiert 
aus der unteren Schicht ein Gemisch der beiden Basen vom F. 96—98u u. 156°. —
l,2-Diphenyl-3,3-dinielhylindoliniumclUorid, C44H 41N2C13, aus vorst. Hydrazon in 
absol. A. m it alkoh. HC1 bei 0°, K rystalle aus wenig A. durch Fallen m it absol. A., 
F. 196° (Zers. u. Violettfiirbung). Perchlorat, C22H 2(lO,tNCl, Nadeln, F . 209° (Rot- 
farbung). — l,2-Diphenyl-3,3-dimethylindolinol-(2), C22H21ON (V), Nadeln aus A., 
F. 156° (Zers.). — o-Anilinophenylisobutyrophenon (?), C22H 21ON (YI), aus V beim 
Erhitzen m it asymm. Methylphenylhydrazin oder Plienylhydrazin. Ebenso entsteht 
VI ausschliefilich beim E rhitzen von V m it A. u. wenig Eg., Nadeln aus A. oder Lg., 
F . 96—98°. Durch Oberfiihrung in das salzsaure Salz u. Zerlegen des festen Salzes 
m it N a2C03-Lsg. resultiert wieder die hochschm. Base. Letztere ist in A. yiel schwerer
1. ais die Base vom F. 96—98°. N-Nilrosoverb. von YI, C22H 20O2N2, aus der Base vom 
F. 156° in  Eg. m it N aN 02, strohgelbe Nadeln aus Aceton, F. 115° (Zers. u. Griin- 
fiirbung). Mit alkoh. HC1 bei Zimmertemp. wird Nitrosylchlorid abgespalten; m it absol. 
A. wird das bei 196° schm. salzsaure Salz ausgefallt. Beim yorsichtigen Erwarmen 
des Nitrosamins m it asymm. M ethylphenylhydrazin in Eg. u. Fallen m it W. erhiilt 
man das bei 96— 98° schm. K eton zuruck. C-Niłrosoverb., C22H 20O2N2, aus der N-Nitroso- 
verb. in  sd. A., smaragdgriine B lattchen, F . 146° (Zers.). — O-Methylather des 1,2-Di- 
phenyl-3,3-dimelhylindolinols-(2), C23H 23ON, K rystalle aus CH3OH, F. 118°. —  1,2-Di- 
phenyl-3,3-dimethyl-2,3-dihydroindol, C22H 21N, beim Kochen der Base vom F. 156° (Y) 
m it Zinkstaub u. Eg., K rystalle aus A., F. 104°.

l-[o-Chlorphenyl]- u. l-[p-ChlorpJienyl]-3-melhylpyrazolon, C10H 9ON2C1 (X), aus 
fi-Phenylazocrolonsdurealhylester (VII) in  absol. A. m it absol. ath . HC1, Nadeln aus 
wenig HC1, F. 165° (Sintern ab 160°). Bei Verwendung vou H B r an Stelle von HC1 
en tsteh t fast nur das l-[p-Bromphenyl\-3-methylpyrazolo7i. — l-[o-Chlorplienyl]-
3-methylpyrazolon, C10H 9ON2C1, aus o-Chlorphenylhydrazon des Acetessigesters beim 
Kochen m it alkoh. NaOH, Nadeln aus A., F . 201°. — Brenzlraubensauremetliyl-[4-nitro- 
phenylhydrazon], C10H u O4N3, aus dom Metliylphenylhydrazon der Brenztraubensaure 
in  Aceton beim Durchleiten von salpetriger Siiure unter Eiskiihlung; tiefgelbe Drusen 
aus A., Zers. bei 150°. Der Kórpcr ist 1. in verd. Sodalsg. u. kom m t beim Ansauern 
m it ilinoralsauren wieder heraus. — N,N'-Dibenzoyl-N-methyl-p-phenylendiamin, 
C21H 180 2N2, aus vorst. Hydrazon m it Zinkstaub u. sd. alkoh. HC1, Zerlegen des Zink- 
doppelsalzes m it verd. NaOH u. Aufbewahren der Lsg. des erhaltenen Oles in  Pyridin 
m it Benzoylchlorid boi 0°; Nadeln aus verd. A., F . 165° (vgl. B e r n s t e i n , Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 29 [1896], 1482). — Monomelhyl- u. Diviethyl-2-amino-4-nilroslilben, 
C15H 140 2No, aus d-Nilro-2-aminoslilben (T h i e l e , Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 4  [1901]. 
1843) m it Bimethylsulfat auf dem sd. Wasserbad. Das Gemisch der erhaltenen Mono- 
u. Dimethylyerb. laBt sich leicht durch fraktionierte aus CH3OH trennen. Mono- 
methylverb., C15H 140 2N2, dunkelcarminrote Nadeln, F. 172°, wl. in CH3OH Di- 
methylyerb., Ci0H 16O2N2, gelbe Nadeln, F . 75°. — Ń-Nitroso-2-methylamino-4-nitro- 
siilben, C15H 130 3N3 (XII), aus dem gelben salzsauren Salz des 2-Methylamino-4-nilro- 
slilbens m it konz. wss. N aN 0 2-Lsg. unter Eiskiihlung, gelbe Nadeln aus A., F . 175°. — 
Bromwasserstoffsaures a  - [2 - Mełhylamino - 4 - nilro-5-nitrosop]ienyl]-(3-'phenyl-a,[j-dibroiii- 
ałhan, C16H 140 3N3Br3, aus vorst. Nitrosoverb. m it Brom in k. Chlf., K rystalle, F . 274°.
— l-Methyl-2-plienyl-5-nitroso-6-nilroindol, C15H u 0 3N3 (XIII), aus vorst. Verb. m it 
alkoh. Alkali, gelbe Tafelchen aus wenig A., F. 170°. — Telrahydro-4-oxycinnolin- 
hydrojodid, C8H u ON2J  (XVI, X  =  OH), beim Kochen von 4-Oxycinnolin m it rotem 
P  u. H J  (D. 1,7), gelbe Nadelchen aus wenig absol. A ., F. 220° (Zers.). —Dihydro-4- 
‘phenylcinnolin, C14H i2N2 (XVII), aus 4-Phenylcinnolin (XV) beim Kochen m it Zinkstaub 
u. alkoh. Ammoniak, Nadeln aus Lg., F . 115— 116°. —  3-PhenylhuIol, aus 4-Plienyl- 
cinnolin (XV) beim Kochen m it amalgamiertem Zink u. yerd. Eg., oder aus 4-Phenyl- 
dihydrocinnolin (XYH) m it amalgamiertem Zink in  sd. alkoh. HC1, strohgelbe Krystalle 
aus Lg. +  wenig Bzl., F. 88°. — Tetrahydro-4-phenylcinnolin, C14H 14N2 (XVI, X  =  
C0H6), honiggelbo K rystalle aus Lg., F . 83°. Salzsaures Salz, C14H 15N2C1, B lattchen 
aus absol. A., F. 201°; wl. in  k ,  11. in h. W .; die wss. Lsg. farb t den Fichtenspan gelb- 
rot. Pikrat, gelber Kórper, F . 128°. — Beim Schiitteln yon N-Nitroso-3-pJienyIirulol 
in absol. A. in Ggw. von PAc. m it H  wurde 3-Phenyl-N-aminoindol (Krystalle vom
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F. 65°) erhalten, das bei nachfolgender Hydrierung in  Eg. in Ggw. yon P t  ein Ol łieferte, 
aus dem beim Behandeln m it NaOH unter 'N H 3-Entw. 3-Phenylindol entsteht. — 
o-Aminophenylessigsdureamid, CSH 10ON2, aus o-Nitrophenylessigsaureamid in  sd. W. 
m it Ferrosulfat u. konz. Ammoniak, Nadeln aus A., F. 93°, krystallisiert m it 1 Moi. 
Krystallwasser, 1. in verd. HC1. Acetylderiv., C10H 12O2N2, Nadeln aus wronig h. W., 
F. 130°. — o-[f}-Naphtholazo]-phenylessigsdureamid, Ci8H 150 2N3, b lutrote Nadeln aus 
Eg., F. 252°. — a-[2,-)-J)ichlorphenyl]-fl-formyIhydrnzin, F. 222°. — ct,a.-[2,5-Diclilor- 
phenyl]-methylformylhydrazin, C8H 80N 2C12, aus vorst. Verb. in 12%ig. NaOH m it 
D im ethylsulfat neben geringen Mengen Dimethylverb., K rystalle aus A., F. 112°. —
o.,a.-[2,!>-Diclilorphenyl'\-methyUiydrazin, aus vorst. Verb. beim Kochen m it alkoh. HC1; 
Reinigung der Base (K p .15 142—148°) iiber das ferrocyanwasserstoffsaure Salz (analog 
H a r r i e s ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 2 7  [1894], 699). Salzsaures Salz, F. 183°. Acelyl- 
deriv., C9H 10ON2C12, Nadeln aus Eg., F. 134°. — ct^-Diplienyl-fi-formylliydrazin, 
K rystalle aus A., F . 116,5°. — a.,ot-Diplienybnethyl-fl-fonnyl}iydrazin, C14H 14ON2 
( F is c h e r ,  L ie b ig s  Ann. 2 3 9  [1887], 25; H a r r i e s ,  1. c.), beim Erhitzen von vorst. 
Verb. m it N a in Toluol, naeh dem Erkalten  Versetzen m it CH3 J  u. Erw annen auf dem 
Wasserbad; K rystalle aus L g., F. 68°. ( L ie b ig s  Ann. 4 7 1 . 113—45. 5/7. Tiibingen, 
Univ.) " H i l l g e r .

Marston Taylor Bogert und Frederick Grant Hess, Untersuchungen uber 
Thiazole. XV. Benzthiazólarsenderivate vom Arsphenamin- (Salvarsan-) Typus. 
(XIV. ygl. C. 1 9 2 8 . I. 811.) Vff. stellten einige neue hydroxyliorte 2-Phenylbenz- 
thiazole her u. gewannen aus ihnen Arsonsauren u. Arsenoderiw .

Von den Zwischenprodd. wurde bei der Arsonsaure, die durch Schmelzen von 2-(2'-Oxy- 
phenyl)-benzthiazol erhalten wurde, nachgewiesen, daB die Arsonsiluregruppe in 
Stellung 5' sitzt, da sie m it einer Vcrb. ident. war, die durch Kondensation von 5-Nitro- 
salicylaldehyd m it Zn-o-Aminothiophenolat zum 2-(2'-Oxy-5'-nitrophenyl)-benzthiazol, 
Red. der Nitroverb. u. E rsatz der Amino- durch die Arsonsiiuregruppe gewonnen 
worden war.

V e r  s u c li e. 2-{2'-Oxyphenyl)-benztliiazol. D arst. aus Zn-o-Aminothiophenolal 
u. Salicylaldehyd. F . 131,7—132,2“ (korr.). — 2-(2'-Oxy-5'-nitrophenyl)-benzthiazol, 
C13H 80 3N2S (V). Aus 5-Nilrosalicylal(lehyd (F. 126,3—126,8° [korr.]) u. Zn-o-Amino- 
thiophenolat in Eg. ( +  H 2S). F . 219,1—219,6° (korr.). — 2-{2'-Oxy-5'-aminophenyl)- 
benzthiazol, CI3H 10ON2S (VI). Durch Red. vorst. Verb. m it Na-Hydrosulfit. Braun- 
gelbe Krystalle, F. 190—190,5° (korr.). Dieselbe Verb. kann auch durch Kuppeln 
von Benzoldiazoniumchlorid m it 2-(2'-Oxyphenyl)-benzthiazol in alkal. Lsg. u. Red. 
des Azofarbstoffs m it Na-Hydrosulfit erhalten werden. Bei Verss., in  dieser Verb. 
die Aminogruppe durch Chior naeh G a t t e r m a n n  oder S a n d m e y e r  zu ersetzen, 
entstand 2-(2'-Oxyphenyl)-benzthiazol. Diace.tylde.riv., C17H 140 3N 2S. Farblose Nadeln, 
F. 268— 268,5° (korr.). — 2-(2',4’-Dioxyphenyl)-benzlhiazol, C,3H 90 2NS (VJLU). Darst. 
aus Zn-o-Aminothiophenolat u. liesorcylaldehyd in  Eg. ( +  H 2S). Farblose Krystalle, 
F. 201—201,5° (korr.). Liefert beim Kuppeln m it Phenyldiazoniumchlorid in  alkal. 
Lsg. einen roten Azofarbstoff, der bei der Red. m it Na-Hydrosulfit das Aminodioxy-

XI. 2. 195
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phenylbenzthiazol ergibt, das an der L uft sehr unbestandig ist. •— 2-{3',4'-Dioxy- 
phenyl)-benzthiazol, C13H 90 2NS. D arst. aus Protocalechualdehyd u. Zn-o-Amino- 
thiophenolat in Eg. { +  H 2S). F. 222,3—222,8° (korr.). Diacelylderiv., C „H ]30 4NS.
F. 155,9— 156,4° (korr.). — 2-(2'-Oxyphenyl)-benzlMuzol-5'-arsonsdure, C13H 10O4NSAs 
(I). Aus 2-(2'-Oxyphenyl)-benzthiazol u. Arsensaure (150—160°). F. 315,5°, unter 
Zers. I  kann auch durch Diazotieren von 2-(2'-Oxy-5'-aminophenyl)-benzthiazol u. 
Behandeln des Diazoniumsalzes m it Na-Arsenit ( +  Cu-Bronze) erhalten werden. —
2-(2'-Oxy-3' ( 1)-nitrophenyl)-benzlhiazol-5'-ars<msdure, C13H 9OeN2SAs (III). Durch Ni- 
trieren von I. F. 297,7—298,7° (korr.). Liefert ein rotes Ńa-Salz u. bei der Red. m it 
Na-Hydrosulfit ein Arsenoderiv., das gegen Oxydation sehr empfindlich is t u. an der 
L uft sich schnell schwarzt. — 2-(2',4'-Dioxyphenyl)-benzthiazol-5' (l)-arsnnsaure, 
C13H 10O5NSAs (IX). Aus VIII u. Arsensaure (160—170°). Farblose Nadeln, F . ca. 279,9° 
un ter Zers. — 3,3'-Dibenzthiazolyldioxyarsenobenzol, C26H ]60 2N2S2As2 (II). Aus I 
durch Red. m it Na-Hydrosulfit in alkal. Lsg. F. 240,8—241,3° (korr.). Unbestandig 
in  L icht u. Luft. — 3,3'-Dibenzthiazolyl-4,4'-dioxy-5,5' ( 1)-diaminoarsenóbenzoldihydro- 
chlorid, C2ęH 20O2N4Cl2S2As2-2 H 20  (IV). Aus III durch Red. m it SnCl2 in HC1 +  Eg.
— 3,3'-Dibenzthiazolyl-4,6,4',6'-tetraoxyarsenobenzol. Aus IX durch Red. m it SnCl, 
in HC1 +  Eg. Sehr unbestandig. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 4 8 . 904—11. 28/8. 
New York [N. Y.], Univ.) ~ K i n d s c h e r .

J. V. Dubsky und A. Rabas, E in  Beitrag zur Unlersuchung der Addiłionsver- 
bindungen von organisclien Basen m il Schwermelallsalzen. Durch die D arst. einer Anzahl 
von Additionsverbb. des ZnCl2 m it PjTidin, Anilin, o- u. p-Toluidin wurde die Existenz 
t o i i  H ydraten dieser Salze angezweifelt, wie sie von L a c h o w i c z  u . B a n d r o w s k i  
(Monatsh. Chem. 9. [1888]. 510) beschrieben wurden u. die ais Salze von „Ansolvo“ - 
Siiuren m it organ. Basen (vgl. H. M e e r w e i n ,  C. 1 9 2 7 . II . 896) ais Verbb. vom Typus

U [[!• Pyridin au^Sefil^ ,j worden.waren. Weiter wurde die Fluchtigkeit yon
Zinkacetat u. einer Reihe anderer Zn-Salze bestatigt. Die Salze GuSO^-2 -A nilin  u. 
ZnCl2 • 2 ■ Chinolin konnten ebcnfalls wasserfrei isoliert werden. Aufier dem von 
P . P f e i f f e r  (C. 1 9 2 4 . I. 1911) beschriebenen Salz ZnCl2-2-G lykokoll-2H 20  konnte 
noch ein gut krystallisierendes, bestiindiges u. nicht hygroskop. Salz ZnCI2 ■ 3 ■ Glykokoll 
(Zers. 235°) hergestellt werden. In  Ggw. organ. Basen, die unter den gegebenen Vers.- 
Bedingungen lceine Additionsverbb. m it ZnCl2 lieferten, entstanden bas. Salze des 
Zn bzw. Cu.

V e r  s u c h e. ZnCl2-2C&H 5N . Durch Losen von wasserfreiem ZnCl2 in  Pyridin. 
Prismen, kaum 1. in W., F. 210—213°. — ZnGU-2(CJL,■ NI12). Durch Schiitteln yon 
Anilin m it einer wss. ZnCl2-Lsg. Krystalle, die sich bei 266° zers., beinahe unl. in W. — 
ZnCl2-2(o-CI13-CąHi-NH 2). Aus einer alkoh. Lsg. von o-Toluidin m it einer wss. Lsg. 
von ŻnCl2. Glanzende Nadelchen, unl. in  W., 11. in h. A., F. 234°. — ZnCl2-2(p-CH3- 
C J lt-N H J .  WeiBe Nadeln, unl. in W., F. 267°. — CuSO/i-2(fi-CwH1N H 2). Aus 
/?-Naphthy 1 am in in  Bzn. m it wss. CuS04. Braune Substanz, unl. in  W., swl. in A. u. 
Sauren. Bei 260° Zers. unter Schwarzfarbung. — CuSOt -2(CeH 5-N H 2). Hellgriine 
Substanz. Swl. in  W. u. wl. in  A., bei 260° Zers. — ZnCl2-2(CsH7N). Mit Chinolin 
in  A. u. ZnCl2 in W. Aus A. gelbliche, fein krystalline Substanz. Bei 210° gelbe 
Schmelze, bei 275° Zers. — ZnGU■ 3 (N H 2■ CII2■ COOH). Aus Glykokoll u. ZnCl2 in  W. 
WeiBe krystalline M., bei 225° gelblichbraune Farbung, bei 235° Zers. (Collect. Trav. 
chim. Tchćcoslovaquie 1. 528—37. Okt. Brno, Masaryk Univ.) PoETSCH.

Treat B. Johnson, Untersuchungen uber Pyrimidine. CVIII. Die SyntJiese stick- 
sloffsubstiłuierler Uracile bekannter Konslitution. (CVII. vgl. C. 1929. I I .  886.) Ais 
Beispiel fur die Synthese derartiger Verbb. g ibt Vf. die D arst. von 3-Melhyl-4-phenyl- 
uracil (III) an. Benzaldehyd wird m it Methylamin zur Base CeH 5C H : NCH:l kondensiert, 
die m it Malonsaiire folgendermafien reagiert:
C0H jC H : NCH3 +  CH2(COOH)., — >•

C6H 5CH(NHCH3)'CH(COOH )2 — y  C 0 2 +  C0H 5CH(NHCH3)CH2COOH. 
Diese Aminosiiure (F. 168— 169°) reagiert quantita tiv  m it KCNO u. g ibt die Ureido- 
siiure C6H 5CH(NHCONH2)CH2COOH, die beim Behandeln m it HC1 1 Mol. H aO unter 
Bldg. von 3-Methyl-4-phenyl-4,5-dihydrouracil (I) (F. 158—159,5°) verliert. I  reagiert

NH— CO NH------ CO NH---------CO
ÓO I  ÓHj — y  ĆO I I  ĆHBr — >- ÓO III  CH

CH3-Ń ----- ĆHCaH5 CH3-Ń---------CHCeH5 CH3.N ---------- 6 -0 ^ 1 ,
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ebenso wie die 1-Methylverb. m it Brom u. liefert das 5-Bromderiv. (II), das beim Be- 
handeln m it Pyridin oder verd. Alkali I II  ergibt. (Rce. Trav. cliim. Pays-Bas 4 8 .  
872—74. 28/8. New Haven [Conneet.], Univ.) K i n d s c h e r .

Paul Pascal und Rene Lecuir, Von der Triazintricarbonsdure abgeleitełe Komplexe. 
(Vgl. C. 1 9 2 5 . II. 1981.) Samtliche erhaltenen R esultate werden zusammengefaBt. 
—- Gibt man zur Lsg. des Salzes G3N 3(G02K)3 ein Metallsalz, so en tsteht ein Nd., der 
sich anfiinglich im OberschuB des IC-Salzes lóst. Gleichzeitig tre ten  sehr lebhafte 
Fiirbungen auf. Die analyt. Eigg. des Motallsalzes gehen zuriick oder verschwinden 
infolge Bldg. der lonen {M[C3N3(C02)3]2} =  [M(CN-CO2)0]. Es lassen sich 3 Verff. 
benutzen: 1. G ibt man so viel Metallsalz zu, bis der Nd. eben aufhort, sich im iiber- 
schiissigen K-Salz zu losen, so fallen nach einiger Zeit lebhaft gefarbte mkr. K rystalle 
oder Flocken von folgender Zus. aus: [Fe."(CN-C02)e]2Fe"Ke +  24 H 20 ,  tiefgrau- 
violett, weinrote Lsg.; [M n"(C N -C 02)a]M n"K 2 +  6 H 20 , goldgelb, swl.; [Cr"'(CN- 
C02)e]2C r'"K 3 +  40 H 20 , hellgrauviolettschillernd; [Co"'(CN • C 02)6]2Co"' K 3 +  24 H20 , 
hellyiolett, m it C o"-S alz-j-H 20 2; [Fe'"(CN-CÓ2)6]2Fe'"K 3, 3 [Fe"'(CN-C0t )R\K 3 +
40 ILO, orangegelb; [N i"(C N -C 02)(l]N i"K 2 +  ^ 0 ,'h e llg ru n ; [Co''(CN-C02)a]2Co"K<t +  
SH 2Ó, hellledergelb. Den beiden letzten Salzen gehen Ndd. der unten beschriebenen 
K-freien Salze voraus. — 2. G ibt m an das K-Salz zum uberschussigen Metallsalz, so 
erhalt m an folgende Salze: [Fe"'(CN -C 02)e]Fe"' +  24 I120  u. [Co"(GN-C().,)i-]Co2"  +
9 1120 , beide ledergelbe K rystalle; [Ni"(CN■C02)(i'\Ni2 ' +  4 1120 ,  wassergriin. —
з. Aus gesatt. Lsgg., welche mindestens 10 Moll. K-Salz auf 1 Mol. Metallsalz ent-
halten, kann m an durch vorsichtigen Zusatz von A. folgende Salze erhalten: [Fe"(CN- 
C02)e]Kit weinhefefarbig, u. [Fe"'(CN-C02)a]K3 +  2 0 H 20 , hellorangegelbe Krystalle.
— Stellt man die Co"-Salze in konz. Lsg. dar, so scheidet die braungelbe FI. nach- 
einander das K-freie u. das K-haltige Salz (vgl. oben) aus, nim m t dabei rosenrote 
Fiirbung an, scheidet noch wenig bas. Salze aus u. besitzt je tz t saure Rk. Darauf 
erscheinen an den Wiinden langsam rosenrote krystallin. Krusten. Man erhalt dieses 
Salz auch leicht durch Behandeln des K-freien Salzes m it schwacher Saure. Es ent- 
halt Triazin-, Oxalsaure- u. NII,-Radikale, ist m it dem K-freien Salz isomer, besitzt 
die Zus. [Go"{CN•C02)q]Go2"  +  9 [Co"(C20.i)2](NHi )2 u. ist durch innere Hydrolyse 
des Triazinringes duroh das Krystallwasser entstanden. (Compt. rend. Acad. Sciences 
1 8 9 . 49—51. 1/7.) L i n d e n b a u m .

P. Karrer und Gotz v. Franęois, Polysaccharide. XL. Uber den enzymatischen 
Abbau von Chilin. I I . (X X X IX . vgl. C. 1 9 2 9 . II . 2052.) Bzgl. der enzymat. Hydro
lyse von pflanzlichem u. tier. Chitin bestehen keine Unterschiede. E in aus getrockneten 
Steinpilzen hergestelltes, ca. 60% Chitin enthaltendes Chitinpraparat wird ebenso 
wie Hummerpanzer-chitin durch Schnecken-chitinase leicht angegriffen. Ais Spaltprod. 
erhalt m an in  einer Ausbeute von ca. 80% N-Acetyl-glucosamin. Reacetyliertes 
Chitosan, das in HC1 nioht mehr 1. ist, wird durch Chitinase wie Chitin selbst zu N-Acetyl- 
glucosamin, u. zwar ungefahr m it derselben Ausbeute, abgebaut. Hieraus ergibt sich, 
daB die Acylierung der N-Atome im Chitin fur dessen enzymat. Abbau bis zu N-Acetyl- 
glucosamin wirklich notwendig ist. (Helv. chim. Acta 1 2 . 986—88. 1/10. Zurich, 
Univ.) S im o n .

Fritz Wessely und Karl Sturm, Die Konstitution des Pldorrhizins. Die fiir das 
Phlorrhizin (I), daa in  der Wurzel- u. Stammrinde der Apfel-, Birnen- u. Pflaumen- 
baume vorkommende Glucosid, aufgestellte Konst.-Formel bedarf noch eines exakten 
Beweises fiir die Stellung des Glucoserestes. Dieser gelang auf folgendem Weg: Bei 
voll8tandiger Methylierung von I  unter Erhaltung der Zuckergruppe wurde ein Tri- 
methylphlorrhizin erhalten, dessen Hydrolyse ein Trimełhylphloretin (Phloretin ist 
das Aglueon von I) der Zus. II ergab, was aus der Iden titiit m it dem von K o s t a n e c k i
и. T a m b o r  (Ber. D tsch . chem . Ges. 37  [1904]. 792) u. B a r g e l l in i  (G azz. chim . 
Ita l. 4 4  [1914]. I I . 421) auf sy n th et. W ege erhaltenen 4,2',4'-Trimelhoxy-6'-oxyhydro- 
chalkon hervorgeht. E in  w eiterer B ew eis fiir die 6 '-Ste llu ng  des freien H yd roxy les  
in  II is t  d ie  M óglichkeit der Uberfiihrung dieser Verb. m it A cetanhydrid  u. N a -A ceta t  
in  das 5,7-Dim.ethoxy-4-[[]-(4-methoxyplienyl)-alhyl]-cwinarin (HI), das auch durch  
M ethylierung des v o n  Cia m ic ia n  u . S il b e r  (Ber. D tsch . chem . Ges. 2 7  [1894]. 1631. 
2 8  [1895]. 1395) aus P hloretin  gew onnenen 5,7-Dioxy-4-[fj-(4-oxyp}ienyl)-athyl]- 
cumarins erhaltlich  war. N ach  Erórterung der Schw ierigkeiten  der yo llstand igen  A lky- 
lierung des Phloretins m it D iazom ethan —  es g e lin gt n ich t, das in  6'-S tellung befindliehe  
H y d ro sy l zu m ethylieren —  wird in  A nbetracht der U n loslich k eit v o n  Et in  yerd. 
Alkalilauge in  Anlehnung an  ahnliche B eobachtungen beim  Phloracetophmon durch

195*
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S o n n , B u l ó w  u . W in z e r  (C. 1 9 2 6 .1. 65; C. 1929. I. 50) un ter gewissen Umstanden 
eine zur tautom eren Formel IV fiihrende Umlagerung von II angenommen. Docli 
ergibt sich die Rk.-Fahigkeit auch nach Formel II aus der Acetylierbarkeit dieser Verb. 
u. dem auf e i n  Hydroxyl stimmenden Ergebnis der Best. nach Ze r e w iTINOFF. 

OH " ' OCH,

J IO -/J  iV-CO-CH,' C H ,- /°  H ,C O - /  V -C O -C lij• C H j- /  V o c n 3
W /  ' \« »/ \ — / \ --- /

0 -C aH n 0 6 I OH II
O OCH,

CIl3°  h 3c o - (  ) c - c Ho . c h , c h 2- (  V - o c h 3

CHjÓ 0  a----- V O IV
CH2.C l i , - ^  ^ - o c h ,

V c r  s u c h e. Phloretin. 1-std. Hydrolyse yon I  (M erck ) m it yerd. H 2SO., 
auf dem W.-Bad. — Trimethylphbrrhizin, C2.tI ^ 0O10. Methylierung von I  a) m it Diazo- 
methan. Bei sehr langer Einw. dcsselben wird ein Teil des Zuckers abgespalten. Das 
rohe Trimethylphlorrhizin hinterbleibt ais gelber, amorpher Riickstand, der bei 0,2 mm 
u. 100—110° getrocknet wird, [u]rrl  — — 58,69°; b) m it (CH3)2SO,,. — Trimethyl- 
phlorelin, C18/ / 20C>G (H). Hydrolyse vorst. Vcrb. m it 4%ig. H 2SO., (10 Min. Kochen 
u. 4 Stdn. am W.-Bad), Waschen der Ausscheidung m it W. u. K rystallisation der bei
0,02 mm (geringe Zers.) u. 210—220° Badtemp. destillierten Verb. aus verd. CH3OH,
F. 110,5°, Ausbeute 60—80%. Das F iltra t der Hydrolyse ergab nach Neutralisation 
m it Ba(OH )2 u. BaC03, Eindampfen, Kochen des Riickstandes m it A. u. Vergarung 
des m it W. aufgenommenen alkoh. Eindampfriickstandes im LOHN TSEiNschen App. 
die richtigen W erte fiir Glueose. — Acelylderiv. von II, C20H 22O6. Dest. des Rohprod. 
bei 0,2 mm u. 190° Badtemp., F. aus CH3OH 58—60°. — 5,7-Dimcthoxij-4-[[j-(4-meth- 
oxyplienyl)-atliyl\-cumarin, C'20/ / 20O5 (IH). D arst. a) 5-std. Erhitzen yon II m it Acet- 
anhydrid u. Na-A eetat auf 160—-170°, EingieBen in  W., Aufnehmen m it A. u. Aus- 
schutteln desselben m it verd. KOH. Der aus dem getrockneten A. erhiiltliche olige 
Abdampfriickstand wurde boi 0,2 mm u. 200° dest. Der in A. 1. Teil des Destillats 
is t Acetylphloretin, der in  A. unl. Anteil, F . aus CH3OH 168° (Sintern yon 166,5° an) 
ist IH ; b) Uberfuhrung von Phloretin nach C iam ic ian  u. S i lb e r  (1. c.) wie vorst. 
in  ■5,7-Diacetoxy-4-[fj-(4-acetoxi/-phenyl)-dt]iyl\-cmiarin (im Orig. steht falschlich
5,7-Diacetiyl-4-[[3-(4-acetylphenyl)-athyl]-cuinarin), F. aus A. 171°, Verseifung dieser 
Verb. zu der acetylfreien Verb., F. 213°, die m it Diazomethan in IH yerwandelt 
wurde. — Bei Methylierung des Phloretins m it Diazomethan unter den yerschiedensten 
Bedingungen (Verss.) konnte niemals reines Tetramethylpliloretin isoliert werden, 
das in  Anbetracht der stets um 1—2%  zu niedrig ausfallenden Methoxylbest. auch bei 
der reinsten Verb. II moglicherweise ais Bcimengung au ftritt. — Synthese des 
Trimelhylphloretins, CiaH i0Os, nach K o s ta n e c k y  u . T am b o r (1. c.). Der Phlor- 
acetophenontrimetliyldther wird m it A1C13 in  den Phloraceloplienondimethylatlier iiber- 
gefiihrt, der m it Anisaldehyd zum 6-Oxy-4',2,4-łrimelhoxychallcon kondensiert wird, 
dessen Hydrierung in  absol. A. in Ggw. von P t, Trimethylpliloretin, F. aus CH3OH 
110,5° ergab. (Monatsh. Chem. 53/54. 554—61. Okt. Wien, Univ.) H e rz o g .

E. Montignie, Die bestrahlten Sterine. V III. (VII. vgl. C. 1929. I I .  432.) Nach 
S t e ig m a n n  (C. 1928. I I . 1219) soli bestrahltes Ergoslerin oder Vilamin D  ein Al
dehyd oder K eton sein, weil es m it entfiirbtem Fuchsin u. ammoniakal. Ag20  reagiert. 
Aber m it letzterem Reagens geben auch unbeslrahltes Ergoslerin u. Choleslerin posi- 
tive Rk., u. die Fuchsinrk. konnte Vf. iiberhaupt m it keinem Sterin reproduzieren. 
Die Ag-Rk. ist wahrscheinlich auf die Doppelbindungen in  den Moll. zuriickzufuhren. 
Ferner ist die Umwandlung yon Ergosterin u. auch Cholesterin in  die bestrahlten 
Sterine ein umkehrbares Phanomen. Die reinen Sterine wirken nicht auf die licht- 
cmpfindliche P la tte , wohl aber die bestrahlten. Letztere yerlieren aber ihre Wrkg. 
bald wieder, selbst beim Aufbewahren im Dunkeln, u. yerwandeln sich in  die ursprOng- 
lichen Prodd. zuruck. — Vf. bescliiiftigt sich sodann eingehend m it dem aktiyierbaren 
Teil der Sterine u. gelangt zu dem SchluB, daB derselbe aus einer Spur 
eines Isomeren besteht, welche durcli mehrfaches Umkrystallisieren aus A. entfernt
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wird. Dieses Isomere erleidet durch die ultraviolottcn Strahlen eine Verschiebung 
seiner Doppelbindung u. wird dadurch unbestandig; nach beendeter Bestrahlung 
geht die Doppelbindung bald wieder in ihre alte Lage zuriick, u. so is t das Anfangs- 
prod. zuruckgebildet. (Buli. Soc. chim. France [4 ] 45- 771-—76. Aug.) L i n d e n b a u m .

E. Montignie, U ber die antioxygene Wirkung des Cholesterins und Ergoslerins. IX . 
(V III. vgl. vorst. Ref.) Vf. ha t die antioxygene Wrkg. des Cholesterins u. Ergoslerins 
u. derselben beslrahllen Sterine in der von MoUREU beschriebenen Weiso gepriift. 
Die Kurven, welchc m it Benzaldehyd, Furfurol u. Terpentinól erhalten wurden, zeigen, 
daB die Sterine unterschiedslos sehr wenig antioxygen wirken. D araus laBt sich 
folgern, daB keine Konst.-Untersehiede zwischen den gewóhnlichen u. bestrahltcn 
Sterinen bestehen u. daB letztere nur eine Verunreinigung enthalten (vgl. vorst. Ref.). 
(Buli. Soc. chim. France [4] 45. 709— 10. Aug.) " L in d e n b a u m .

E. Montignie, Einwirkting von Zimtsaure auf Cholesterin, Gewinnung eines neuen 
Isomeren des Cholesterins. E rh itz t man Cholesterin m it 2 Moll. Zimtsaure ł / 2 Stde. 
auf 200° u. nim m t m it sd. A. auf, so fa llt wl, Zimtsaurecholesterylester, F . 157—158°, aus, 
der durch alkoh. KOH leicht verscift wird. — Die alkoh. M utterlauge scheidet beim 
Abkuhlcn weiBe K rystalle von F. 137— 137,5°, [ oc] d  =  — 19° aus. Es liegt ein Iso- 
meres des Cholesterins vor, welches durch alkoh. KOH unter sehr geringem Gewichts- 
verlust in  gewóhnliches Cholesterin (F. 145°) iibergcht. Acetal, F. 103°. Benzoat,
F. 131— 132°. Der ungesatt. Charakter folgt aus der Bldg. eines Dibrmnids, F. 76°. 
Das neue Sterin gibt die LiEBERM ANNsche Rk. etwas langsamer ais Cholesterin. 
(Buli. Soc. chim. France [4 ] 45. 771. Aug.) L i n d e n b a u m .

Hiroshi Nomura und Kenji Iwamoto, Die scharfen Prinzipien des Ingwers. 
V. Die Destillation des Methylgirujerols. (IV. vgl. C. 1927. I I . 809; vgl. aueh C. 1927.
II. 2186.) Methylgingerol (I) wurde der Dest. bei yerschicdenen Drucken unterworfen, 
u. die entstehenden Dest.-Prodd. untersucht. Bei der Dest. unter gewóhnlichem Druck 
wurde n-Capronaldeliyd ais Oxim u. Semicarbazon erhalten, aber kein Deriv. des n-Hept- 
aldchyds ais Spaltungsprod. gebildet. Aus dem Ruckstand wurdo durch Behandlung 
m it Na-Bisulfit Methylzingeron u. auBerdem ein ungesatt. Keton isoliert, das bei der 
Red. 3,4-Dimethoxyphenylathyl-n-lieptylketon (Methyldihydroshogaol) lieferte, also 
zweifellos Melhylshogaol darstellte. Die Existenz einer OH-Gruppe in I wurde durch 
die Methode von Z e r e w i t i n o f f  bewiesen. Aus diesen Unterss. ergab sich fiir I  die 
Konst. (C1I30 ) , • C6H 3 ■ CH, • CH, ■ CO• CH, • CIl(OH)• (CH.,), ■ CH3, die sich von der des 
Methylshogaols durch die Anlagerung von H 20  an die Doppelbindung des Heptenyl- 
restes unterscheidet. Bei der Dest. von I  unter vermindertem Druck wurde Methyl
zingeron zusammen m it unverandertem I  erhalten.

V e r s u o h e .  Methylgingerol, C18H 280 4 (I). Durch Extraktion von gepulvertem 
Ingwer m it 95%ig. A. u. Reinigung m it A. Aus PAe. in Krystallen vom F. 63,5—64°. 
[a][r° =  +9,04. Ozim, O^H^O^N. Aus A.-PAe. Krystalle, F. 85,3—86,3°. — n-Capron- 
aldehydozim. Aus dem Destillat von I  bei gewóhnlichem Druck u. Hydroxylamin- 
hydrochlorid. Aus PAe. Krystalle vom F. 49,2—50,2°. — n-Capronaldeliydsemicarbazon, 
C,H15ON3. Wie voriges m it Scmicarbazid. Aus verd. A. in  Krystallen vom F. 113,5 
bis 114°. — n-Heptaldehydsemicarbazon, C8H ł7ON3. Aus dem Aldehyd m it Semi- 
carbazid. Aus A. F. 111— 112°. — Methylzingeron. Aus dem Ruckstand der Dest. 
von I  m it Na-Bisulfit, folgender Zers. m it Na2C03 u. Extraktion m it A. Aus A.-PAo. 
Krystalle vom F. 54,5—55°. — 3,4-Dimethoxyphcnylathyl-n-heplylketon (Methyl
dihydroshogaol). Aus dem F iltra t der Bisulfitverb. u. Rod. m it H 2 ( +  Pt-Schwarz). 
Aus A.-PAe. F. 34,5—35°. Ozim, F . 79,5—80,5°. (Science Roports Tóhoku Im p. 
Univ. 17. 973—84. 1928.) P o e t s c it .

The Svedberg, Masse und Grófle von Proleinmolekulen. Messungen m it der 
Ultrazentrifuge zufolge kónnen alle stabilen nativen Proteine nach ihrer mol. M. in 
2 groBe Gruppen geteilt werden: Die Hamocyanine m it einem Mol.-Gow. in der GróBen- 
ordnung von Millionen bilden die 1., alle anderen Proteino m it Mol.-Geww. von 35 000 
bis 210 000 die 2. Gruppe. Von den Hiimocyaninen wurden bisher nur 2 untersucht, 
das Hamocyanin aus dem B lut vonHelix pomatia m it einem sphar. Mol. vom Mol.-Gew. 
5 000 000 u. einem Radius von 12,0 mfi u. das Hamocyanin aus dem B lut von Limulus 
polyphemus m it einem nicht sphar. Mol. vom Mol.-Gew. 2 000 000. Die 2. Gruppe 
kann in  4 Untergruppen geteilt werden; Gew., GroBe u. Form  des Mol. sind innerhalb 
der Untergruppe gleich. Die fiir die 3 hóheren Untergruppen charakterist. mol. Masson 
leiten sich in 1. Annaherung aus der molekularen M. der 1. Untergruppe durch Multi- 
plikation m it 2, 3 bzw. 6 ab. Die Moll. der 1. u. 4. Untergruppe sind sphar. (Radius
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2,2 bzw. 4,0 m/i), die der 2. u. 3. Untergruppe sind nichtspharisch. Es gehóren Ov- 
albumin u. B e n c e - JoN E S-Protein zur 1., Hamoglobin u. Serumalbumin zur 2., Serum- 
globulin zur 3., Rhodophyceae-Phykocyan, Cyanophyceao-Phykocyan, Rhodophyceae- 
Phykoerythrin, Edestin, Excelsin, Amandin in der Nahe ihres isoelektr. Punktes zur
4. Untergruppe. Die Moll. der meisten Proteine der 4. Untergruppe zerfallen leicht 
bei steigendem ph. — Es scheint, daB die zahlreichen Proteine naeh einem allgemeinen 
Bauplan aufgebaut sind, der in wss. Lsg. fiir sie nur eine sehr beschrankte Anzahl 
verschiedener mol. Massen u. GroBen zulafit. (Naturę 123. 871. 8/ 6. Upsala, Univ.) K ru .

Ch. Baumeler, Uber das Molekulargeiuicht der Proteine und besonders des Hamo- 
cyanins aus dem Blut der Schnecke Ile lix  pomalia. (Vgl. D h e r e  u . B a u m e l e r , C. 1 9 2 7 .
I. 473.) Die von S v e d b e r G u . M itarbeitern m ittels der U ltrazentrifuge gefundenen 
Mol.-Geww. werden diskutiert u. den naeh anderen Methoden erhaltenen gegeniiber- 
gestellt. (Rev. gen. Colloides 7- 145— 52. April.) K r u g e r .

Alexander Rollett, Uber die sauren Bestandteile des Sandarakharzes. (Sitzungsber. 
Akad. Wiss. Wien. Abt. I lb . 1 3 7 . 477— 81, —  C. 1 9 2 8 . II . 1335.) B a r z .

E. Biochemie.
Luigi Colomba, Der krystallographische Phasenbegriff und die organischen Ent- 

wicklungserscheinungen. Vf. konstruiert eine Analogie zwischen dem krystallograph. 
Phasenbegriff (Polymorphie, Anisotropie . . . .) u. dem organ. Entwicklungsphanomen. 
Bei einem polymorphen Krystallsystem wird die Folgę der Phasen durch Temp. u. 
Druck bedingt, bei der organ. Entw . durch klim at. Bedingungen, geograph. Lage, 
Zus. des W., Tiefe der Meere u. dgl. Das biogenct. Grundgesetz wird vom Vf. in  der 
Weise erklśirt, daB die auf einanderfolgenden embryonalen Entwicklungsstufen im 
Augenblick ihrer Bldg. keine gunstigen Bedingungen zur Stabilisierung finden u. sich 
daher schnell bis zur stabilsten Form umwandeln. — Am Schlusse der D arst. des.Vfs. 
h a t dic Redaktion der S c i e n t  i a  die wichtigsten Argumente zusammengestellt, 
die sich gegen eine derartige Auffassung anfuhren lassen. (Scientia 46. 231—35. 1/10. 
Genua, U n i v . ) _________________ W r e s c h n e r .

Handbuch der biologisclien Arheitsmethoden. Hrsg. von Emil Abderhalden. Abt. 1. Tl. U .
H . 4. Abt. 9, Tl. 6, H. 1 =  Lfg. 306. 307. Berlin, W ien: Urban & Schwarzen- 
berg 1929. 4°.

Abt. 1. Chemische Methoden. Tl. 11, H. 4.
Charles Granacher, Die neueren Untersuchungen zur Konstitutionsaufklarung der 

Proteino. (633— 875) =  Lfg. 306. M. 12.— .
Abt. 9. Methoden zur Erforsehung der Leistungen des tierischen Organismus. 

Tl. 6. Methoden d. Meeresfisehereibiologie. H. 1. =  Lfg. 307. M. 11.-—.
Pierre Thomas, Chimie bio)ogique. T. II. Paris: Presses univorsitaires de France 1929. 

8°. Cart.: 60 fr.
E a. P f la n z e n c h e m ie .

Y. Williere und F. Stockmans, TJntersuchungen iiber Polygonum bistorta L. 
In  Polygonum bistorta L. wurden Glucose u. Saccharose aufgefunden. E in durch 
Emulsin u. yerwandte Fermente oder durch Sauren spaltbares Glucosid war nicht 
vorlianden. AuBerdem wurde freie Gallussauro u. ein Tannin nachgewiesen, bei dessen 
therm. Zers. Brenzcatechin u. Pyrogallol entstanden. Das Tannin war in  B lattern, 
Stengeln u. Rhizomen enthalten. Es wurde in  frischen u. getrockneten Pflanzen naeh 
yerschiedenen Methoden quan tita tiv  bestim m t; Tabelle im Original. (Journ. Pharmac. 
Belg. 1 1 . 649—53. 665—68. 29/9. Briissel, Pharmakognost. In st. d. Univ.) H e r t e r .

G. Gola, Lipoide in  der Pflanze. Sammelbericht iiber die bekannteren Pflanzen- 
lipoide. (Biochimica Terapia speriment. 1 5 . 11 Seiten. 1928. Padua. Sep.) Gr im m e .

Miklós Janicsek, Die Darstellung und Unlersucliung des Chlorophylls von ver- 
scliiedenen Pflanzeiiblattem. Es wurden aus 21 Pflanzen techn. reines Chlorophyll 
dargestellt u. untersucht. Vf. stellte fest, daB die Breite u. In tensitat der Chlorophyll- 
Absorptionsstreifen bei den spektr. Unterss. der l% ig . alkoh. Lsg. der techn. Chloro- 
phyllpraparate in  keiner Proportion m it der Chlorophyllkonz. stehen. Diese Erscheinung 
ist dam it zu erklaren, daB fremdo pflanzlichc Farbstoffo in dem P raparat vorhanden 
sind, die auf dio Chlorophyllstreifen eine storende Wrkg. ontfalten. Die quantitativen 
Chlorophyllbestst. wurden m it Hilfo einer Standardlsg. colorimotr. ausgefuhrt. — 
Die dargestellten Praparate enthielton 3—10% reines Chlorphyll m it Ausnałune des
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Brennesselpraparates (68,3% Reinchlorophyll) u. des NuBbaumbliitterpraparatos 
(36,1% Reinchlorophyll). Die gróBto Ausbeute gaben Brennessel (2,73% Reinchloro- 
phyll auf trookene Pflanzen berechnet) u. NuBbaumblatter (1,37%); die kleinsto Aus
beute wurde beim Paprika (0,12%) u. beim W ermut (0,15%) erreicht. (Mezógazdas&gi- 
K utatósok 2. 402—09. Sept. Budapest, Kon. ung. Heilpflanzenvers.-Stat.) S a i l e r .

Paul Bourcet und Andre Fourton, Ober das Tarińin von Digitalis purpurea. 
Zu den Verss. wurde der Auszug der frischen Pflanze benutzt. Derselbe gibt m it W. 
eine klare Lsg., welche durch FeCl3 griin gefarbt wird, aber n icht die Rkk. der Gallus- 
saure zeigt. Der m it ammoniakal. Zn-Acetat erhaltene Nd. wurde nach Waschen 
m it Osalsaure genau zers., F iltra t verdam pft, R iickstand in CH;jOH gel., m it A. ver- 
setzt, F iltra t von flockigem Nd. verdampft. Riickstand ist lackmussauer, rcduzicrt 
FEHLiNGsche Lsg., Ag- u. Hg-Salze, gibt Ndd. m it Strychnin, Chinin, Eisenalaun 
(griinschwarz), Pb-Salzen (gelb), Uransalzen (rot), Zinksalzen (weiB), Bromwasscr, 
Griinfarbung m it FeCl3 (darauf m it Soda ro t u. violett), keine Rkk. m it Co- u. P t- 
Salzen, CaCl2, KCN, keine Ndd. m it Brechweinstein, Gelatine. Es is t Yff. gelungen, 
aus dem Auszug, welcher 17% der frischen Pflanze reprasentiert, m ittels NaOH 1,45% 
u. m ittels KOH 1,69% Kaffeesa-ure zu isolieren. Andere Auszuge lieferten bis zu 3% . 
Digitalis purpurea en thalt also weder Gallussaure noch eine Substanz der Tannin- 
gruppe. (Buli. Soc. chim. France [4] 4 5 . 776— 78. Aug.) L i n d e n b a u m .

Gulbrand Lunde und Karl Closs, E in  jodabspaltendes Produkt avs Laminaria. 
Bei Verss., die JocLkomponente in Lam inaria d ig itata  zu isolieren, beobachteten Vff. 
die Anwesenheit eines gegen h. Kaliumcarbonatlsg. bestandigen Prod., das aus der 
Jodvorb. der Lam inaria einen Teil des Jods in Freiheit setzt u. auch Jodkalium  spaltet, 
u. zwar beides nur bei saurer Rk., u. das jedenfalls m it der von O. G e r t z  (C. 1 9 2 6 .
II. 3158) beschriebenen Jodidoxydase n icht ident. ist. Von der Jodkomponente der 
Lam inaria kann m an den „ Jodbefreier“ auf Grund seiner Unlóslichkeit in Amylalkohol 
trennen. Der bei kaliumcarbonatalkal. Rk. gowonncne Trockenriickstand des ur- 
spriinglichen E x trak ts wird 10-mal m it A. extrahiert, die E x trak te  bei Ggw. von 
Kalium carbonat zur Trockne yerdam pft u. der Riickstand m it Amylalkohol 10—15-mal 
extrahiert. K alium jodat war im Riickstand nicht vorhandcn. (Naturę 1 2 4 . 578. 12/10. 
Stavanger.) Z im m e r m a n n .

E s. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.
Gilbert J. Fowler, Neue Untersuchungen iiber die Biochemie des Sticksloffkreis- 

laufs. (Journ . Soc. chem. Ind. 48- 673—78. 5/7. — C. 1 9 2 9 . II . 2569.) G r im m e .
Guido Aj on, tlber die Reifung der Cilrone. Beitrag zur cliemisclien Untersuchung 

des Endocarps. Bericht iiber system at. chem. Unterss. von Fruchtfleisch u. Saft in 
verschiedencn Reifungsstadien. (Riv. I ta l . Essenze Profumi 11 . 89—92. 106— 11. 
Acireale.) G r im m e .

Agnes Fay Morgan und Laura Lee W. Smith, Entwicklung des Vitamins A
wahrend der Reijung von Tomaten. Nach den Verss. ergibt sich die relative Vitamin- 
arm ut der griinen Tomaten u. die stetige Entw . des Yitamins in der reifenden F rucht 
etwa entsprechcnd der Lycopinentw. Vermutet wird eine Schutzwrkg. des Carotins 
u. Lycopins auf dic Vitamin-A-Produktion, wenn dic Pflanzen dcm Sonncnlicht aus- 
gesetzt sind. (Procecd. Soc. exp. Biol. Mcd. 26 . 44—47. 1928. California Univ. 
Sep.) G r o s z e e l d .

Alfons Dhein, Untersuchungen iiber Art und Wesen einiger Kalisalzwirkungen. 
Vf. bestatig t dic Beobachtungen von M a iw a ld  (Breslau, Dissert., 1923) u. R em y- 
L ie s e g a n g  (Landwirtschl. Jahrbch. 64 [1926]. 213) iiber die Wrkg. der Kalisalze 
auf die B lattfarbe der Kąrtoffel u. auf den Chlorophyllgeh. der B latter. Diese Ver- 
anderungen im Chlorophyllgeh. fiihrt Yf. jedoch auf den durch die Sonderdiingung 
veranderten Wassergeh. der B latter zuriick u. bestreitet, daB das K  direkt auf die Bldg. 
des Chlorophylls EinfluB hat. N ur in  folgenden Fallen beeinfluBt die K 20-Dungung 
die Bldg. des Chlorophylls: Die Bldg. des Chlorophylls wird gefordert, wenn der K 20- 
Geh. vom Minimum zu einem Optimum gesteigert w ird; sio wird herabgcsetzt, wenn 
durch K 20-Diingung gesteigerto Substanzbldg. e in tritt u. dadurch der N-Gcli. der 
B latter sinkt. In  allen anderen Fallen bestim m t der N-Goh. die Laubfarbe. Mit 
KoSO., ernahrte Pflanzen haben einen hoheren Chlorophyllgeh. ais solche m it 
KC1 ernahrte. Aus der Aschenanalyso ergibt sich, daB hauptsachlich K  u. Cl 
aufgenommen werden. Die von M a iw a ld  behauptete Anreicherung an Cl' wird be- 
stritten . Die [H ]  des Zellsaftes wird tro tz verschiedener Aufnahme von K ation u.
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Anion nicht verandert. F iir dic Assimilation waren B lattfarbe u. Chlorophyllgeh. 
ohne Belang; Erhóhung des K 20-Geh. w irkte stets ertragsteigernd. selbst wenn der 
Chlorophyllgeh. herabgesetzt wurde. (Landwirtschl. Jahrboh. 70. 255—309. Bonn- 
Poppelsdorf, Landw. Hochschule.) T r e n e l .

G.N. Collins, L. H. Flint und J. W. Mc Lane, ElektriscJie Stimulierung des 
Pflanzenwachslwńs. Die Verss. zeitigten keine eindeutigen Ergebnisse, welche fiir die 
Einfiihrung der E lektrokultur sprechen kónnten. (Journ. agricult. Rcs. 38- 585— 600. 
1/ 6. W ashington [D. C.].) G r im m e .

Vera Reader, Die Beziehung des 1 Vachstums von gewissen Mikroorganismen zur 
Zusammeiisetzung des Nahrbodens. In  Fortfuhrung friiherer Verss. (vgl. C. 19 2 9 -1. 547) 
iiber das W aohstum von Streptothrix corallinus wurde festgestellt, daB die „anomalen 
Resultate", die O rr -E w in g  u. R e a d e r  (C. 1929- I . 564) beim Zusatz von rohem 
wss. H efeextrakt zu dem Nahrboden erhielten, durch Zusatz von M annit zu den reineren 
E strak ten  kunstlich nachgeahmt werden kónnten. Es wurde nachgewiesen, daB dic 
durch M annit bedingte gesteigerte Gewichtszunahme der Bakterien nicht auf ver- 
mehrte Fettproduktion zuriickzufuhren ist. Der Botrag des Wachstums war un- 
abhangig von der Mannitkonz. Eine Vorbehandlung des Mannits m it Holzkohle bei 
verschicdenem Ph anderte nichts an dessen wachstumsfórdernder Eig. Eine aus 
Mannose dargestellte Probe von M annit wirkte wie das natiirliche Prod. Dulcit, Sorbit, 
Glycerin u. Inosit hatten  cinen wesentlich geringeren EinfluB auf das W achstum der 
Bakterien. Es wird angenommen, daB der M annit eher ais Nahrungserganzungsstoff 
denn ais ein wachstumsfórdernder Faktor wirke. (Biochemical Journ. 23. 61—67. 
Oxford, Dep. of Biochemistry.) MURSCHHAUSER.

J. Freund, Ober die alkohollosliche Subsłanz des Bac. Smegmae. Der aus Bac. 
Smegmae durch A. u. CH3OH gewonnene spezif. E x trak t bindet Tuberkuloseanti- 
scrum, ist 1. in A., unl. in  Aceton. E r ahnelt dem E x trak t aus aviru]cnten Tuberkel- 
bazillen sehr stark. (Procced. of the Soc. for experimental Biol. and Med. 24 [1926]. 
249—50. Ashcville [N. C.], Von Ruck Res. Labor. for Tubcrculosis. Sep.) M e ie r .

E 6. T ierphysiologie.
G. Katz und E. Leibenson, Extrakte von endokrinen Driisen und Warm- 

blulerorganm und ihre Wirkung auf das nicotin-, ammoniak-, chloral- und morphin- 
pergiftete Iicrz von Warmbliitem in  sit-u. (Vgl. aueh C. 1929. I. 96.) Dic E x trak te  von 
endokrinen Driisen u. W armbluterorganen bewirken durchweg bei n., in situ belassenen, 
m it Chlf., Chloral, N icotin oder Morphin vergifteten Warmbliiterherzcn eine Wieder- 
herstellung, oft sogar eine Vcrstarkung der n. Herzm uskeltatigkeit. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 100. 569—70. 1/3. Odessa, Lab. d. Med. legalc.) F r e u n d .

Leon Asher, Beitrage zur Physiologie der Drusen. Nr. 118. Hans Meier, Die 
Beeinflussung der Hamabsonderung durch die Leber. (116. vgl. C. 1929. II . 443.) Es 
wurden Froschpraparate nach dem Vorbild des STARLiNGSchcn Herz-Lungen-Nieren- 
praparats horgcstellt. Wurde der Kreislauf das eine Mai nur durch Herz u. Niere gc- 
leitet, das andere Mai durch Leber, Herz u. Niere, so war im letzteren Falle die Diurese 
merklich vergróBert. Von der Leber abgegebener Harnstoff oder Zucker sind nicht die 
Ursache diescr Diureseverstarkung. Es ist daher anzunehmen, daB die Leber auf 
humoralem Wege an dor Regulierung der Niercntiitigkeit beteiligt ist. (Biochem. 
Ztschr. 209. 200—17. 14/6. Bern, Physiol. Inst. [Hallerianum], Univ.) W a d e h n .

Hiroshi Sakurada und Akira Sato, Versuche iiber das entgifłende Hormon der Leber 
( Yahriłon). V. Prophylaktische Wirkung des Yakritons bei Harnstoffvergiftung. (IV. vgl. 
C. 1928.1. 368.) 10—20 ccm einer 10%ig. Harnstofflsg. wurden Kaninchen in einander 
folgenden Tagen intraperitoneal eingespritzt. Bei der 4. oder 5. Einspritzung traten 
heftige Krampfe auf. Werden den Tieren 5 Min. vor der Einspritzung der H arn
stofflsg. 100—150 Einheiten Yakriton injiziert, so bleibcn alle Vergiftungssymptome 
aus. (Tohoku Journ. of exp. Medicine 9. 66—69. 1927. Scndai, Pediatrie Departm., 
Fac. of Med., Tohoku Univ. Sep.) W a d e h n .

Kazue Suzuki und Akira Sato, Versuche iiber das entgifłende Hormon der Leber 
(Yakriton). V III. Uber die Moglichkeit, Tiere auszuwahlen, die dem anaphylaktischen 
Schock nicht erliegen. (VII. vgl. C. 1929. II. 1171.) Die Kaninchen werden m it Pferde- 
serum sensibilisiert u. nun die Leberpriifung nach S a t o  u . S a k u a  yorgenommen. Tiere, 
die zu den Klassen e u ./gehóren, sind anaphylaktisch hoch empfindlich, solche der Klasse b 
sind anaphylakt. sehr wenig empfindlich. (Tohoku Journ. exp. Medicine 11. 277—81.
1928. Sendai, Departm. of Pediatrics, Med. Fac., Tohoku Univ. Sep.) W a d e h n .
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Kazue Suzuki, Versuche uber das entgiftende Hormon der Leber ( Yakriton). 
IX . Wirkung des Yakritons auf die Anaphylaxie. (V III. vgl. vorst. Ref.) Durch 
richtig yerteilte Einspritzungen von Yakriton is t es móglich, anaphylakt. hochempfind- 
liche Kaninohen zu desensibilisieren u. anaphylakt. refraktare Tiere zu scnsibilisieren. 
(Tohoku Journ. exp. Medicine 11. 282—92. 1928. Sendai, Pediatrie Departm ., Med. 
Fac., Tohoku Univ. Sep.) W a d e h n .

Fuller Albright und Read Ellsworth, Uber die Physiologie der Nebe?ischilddriisen.
I. Calcium und Phosphor bei einem Fali von idiopatliischcm Hypoparathyreoidismus. 
Nach Zufuhnmg von Parathormon wird P  vcrm ehrt im H arn ausgcschieden; der 
Mechanismus dieser Wrkg. is t noch nicht naher bekannt; schon nach 2 Stdn. wird 
das Maximum der Ausschoidung erreicht. Diese vermelirte Ausseheidung h a t eine 
Senkung des P-Spiegels im Serum zur Folgę, das B lut enthalt je tz t eine geringere Menge 
Ca-Phosphat, ais es aufnehmen kann. Aus den Knochen wird Ca-Phosphat mobilisiert, 
der Ca-Spiegel des Serums steigt an. Gcht der Ca-Geh. iiber 8,5 mg-% hinaus, so wird 
Ca im H arn ausgeschieden, was unterhalb dieser Grenze nur in  geringem Grade der 
Fali ist. (Journ. clin. Investigation 7. 183—201. Juni. Baltimore, Mcdic. Clin., J o h n s  
H o p k in s  Hosp.) W a d e h n .

Joseph C. Aub, Walter Bauer, Clark Heath und Marion Ropes, Sludien iiber 
den Calcium- und Phosphorstoffwechsel. I I I .  Der Einflu/3 des Schilddriisenhorinms 
und von Schilddriisencrkrankung. Bei Schilddriisenerkrankungcn m it tjberfunktion 
der Driise is t dic Ca-Ausseheidung gegenuber der Norm gewaltig (um 200°/o u. mehr) 
gesteigert. Die Verabfolgung von Schilddriise an normalo Personen steigert die Ca- 
Ausscheidung erheblich. Bei Myxódem ist die Ca-Ausseheidung verringert. Bei Schild- 
druseniiberfunktion findet zugleich auch eine vermehrte P-Abgabe sta tt, so daB das 
ausgeschiedene Ca aus den Knochen stammen diirfte. Osteoporosis war in  diesen Fallen 
nachzuweisen. Im  B lut war der Ca- u. P-Spiegel n icht erhóht. (Journ. clin. Investi- 
gation 7. 97— 137. 20/4. Boston, Med. Clin. of the Massachusetts Gen. Hosp.) W a d e h n .

Fuller Albright, Walter Bauer, Marion Ropes und Joseph C. Aub, Studien 
iiber den Calcium- wid Phosphorstoffwechsel. IV. Die Wirkung des Paralhyreoidea- 
hormons. (III. vgl. vorst. Ref.) Die Zufiihrung von Parathormon steigert a l l r a a h l i c l i  
dic Ca-Ausscheidung u. s e l i n e l l  dio P-Aussclieidung im Harn. Die Ca- u. P-Aus- 
scheidung in den Faccs bleibt unverandert. Durch das Aussetzen der Hormonzufuhr 
sinkt die Ca-Ausscheidung a l l m a h l i c h ,  die P-Ausseheidung s c h n e 11 bis unter 
dic Norm. Die Einw. des Parathorm ons auf den P-Stoffwechsel diirfte das primare 
sein. — Bei gleichzeitiger Verabreichung von Parathorm on u. NH.,C1 steigt die Ca-Aus
scheidung starker ais die Summę beider Effekte es erwarten laBt. — Die N-Ausseheidung 
wird durch das Hormon nicht beeinfluBt. (Journ. clin. Investigation 7- 139—81. 
20/4. Boston, Med. Clin. of the Massachusetts Gen. Hosp.) W a d e h n .

M. Cahane, Vermelirung von Magnesium und Calcium in  der Leber hyperlliyroidi- 
sierler Tiere. Bei 18-tiigiger bis 5-monatiger Verabreichung von Schilddriise an Mcer- 
schweinchen steigt der Ca-Geh. der Leber im Mittel um 0,015%„, der Mg-Geh. im 
Mittel um 0,021°/oo. (Compt. rend. Soc. Biol. 100. 577—78. 1/3. Sokola, Neuro- 
psychiatr. Klinik.) F r e u n d .

Max Reiss und Stefan Pereny, Thyrcoidcdhorrmon und Brunst. Dic tagliche 
Injektion von 0,2 ccm Thyreoidin-Hm&iAiR unterdruckt bei sonst normal briinstenden 
Mausen den Ostrus. W ird kastrierten Mausen Thyreoidin entsprcchend 0,05 g frischcr 
Driise taglicli 6 Tage lang injiziert, so is t die Injektion von 5 Mauseeinheiten Sexual- 
hormon (llorm om r) notwendig, um die Brunst auszulósen. Das Thyreoidhormon ist 
also ais ein Antagonist des weiblichen Sexualhormons zu bezeiclinen. (Endocrinology 2.
181—87. 1928. Prag, Inst. f. allg. u. exp. Pathol., Deutsche Univ. Sep.) W a d e h n .

P. Werner, Storungen der Ovarialfunktion und ihre Behandlung. U nter den spezif. 
MaBnahmen zur Bekiimpfung von Storungen der Ovarialfunktion h a t sich die Be- 
handlung m it Sexualhormonpriiparaten gut bewahrt. (Wien. klin. Wchschr. 42. 1164 
bis 1167. 5/9.) W a d e h n .

— , Die Hormone der Sezualdriisen. Zusammenfassung. (Naturę 123. 913— 15. 
948—50. 15/6.) W a d e h n .

J. F. Mc Clendon, George Burr und Claire Conklin, Der Grundstoffwechsel 
(Sauerstoff) bei normalen Frauen nach Injektion von Follikelhormon. Die Resultato 
waren ungleichmaBig. Nach Injektion von 300—4000 Mauseeinheiten Sexualhormon 
(Menformon oder Estrogen) wurde an 5 Frauen 3-mal Ansteigen des Stoffwechsels,
1-mal Unverandertbleibcn u. 1-mal Abfallen des 0 2-Verbrauehs beobaehtet. (Proceed.
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Soc. exp. Biol. Med. 26. 265—66. Dez. 1928. Minneapolis, Labor. of Physiol.-Chem., 
U n iv .)  W a d e h n .

C. F. Fluhmann, Hypophysenvorderlappenhormon im  Blut von Frauen m it ovariellem 
Mangel. Zur Priifung auf das Vorhandensein von Vorderlappenhormon erhielten 
jungę Mause nach der Methode von Z o n d e k  u. A s c h h EIM 3—5 ccm des zu priifenden 
Serums injiziert. Die Ovarien wurden mkr. kontrolliert. Von 19 Frauen, denen die 
Ovarien entfem t worden waren, reagierten 12 positiv (Reaktion I  nach Z o n d e k - 
A s c h h e iM). 4 durch Radiumbestrahlung kastrierte Frauen gaben siLmtlich positive 
Reaktion u. zwar 3 Frauen Reaktion I  u. eine Frau Reaktion I I  u. I I I .  Das Blut 
einer m it Róntgenstrahlen kastrierten Frau enthielt kein Vorderlappenhormon. Von 
17 amenorrhóischen Frauen reagierten 6 positiy, yon ihnen hatten  4 die Reaktion I II . 
Bei ihnen war also die Amenorrhoe n icht die Folgę eines zu niedrigen Hormonspiegels, 
sondern einer Uberproduktion an Vorderlappenhormon, das seinerseits luteinisierend 
auf das Ovar einwirkt. (Journ. Amer. med. Assoc. 93. 672—74. 31/8. San F ran 
cisco.) W a d e h n .

Charles M. Gruber und Paul I. Robinson, Die Wirkung von Hypophysenhinter- 
lappenextrakt, von „Vasopressin“ und ,,Oxylocin“ auf den inlakten Darni bei niclil- 
narkotisierten Hunden. P itu itrin , Va-sopressin u. Oxylocin ( P a r k ę , D a v is  & Co.) 
intrayenós, intramuskuliir oder subcutan injiziert, hatten  die gleiche tonus- 
yermindernde u. die K raft der K ontraktionen herabsetzende Wrkg. auf den Dunn- 
darm nichtnarkotisierter Hunde. Nach dieser Tonusyerminderung waren plótzliche 
peristalt. Bewegungen zu beobachten. Die Herabsetzung des Tonus nach der 
P ituitrininjektion scheint unabhangig von dem Zustand des Darmes zu sein: Der 
durch Atropin erschlaffte Darm reagiert in der gleichen Weise m it weitorer Tonus
yerminderung. Diese Wrkg. auf den Tonus des Darms ist unabhangig von den durch 
dic Injektion bedingten Blutdruckschwankungen u. ist nicht durch etwaige Neben- 
bestandteile der Praparate, Cholin u. Histamin, bedingt. (Journ. Pharmacol. exp. 
Therapeutics 36. 203—26. Juni. St. Louis, Miss., Dep. of Pharm .; W ashington Univ., 
School of Med.) W a d e h n .

Harold M. Teel, Diurese bei Hunden durch mulralisierten alkalischen Eztrakl 
des Hypophysenvorderlappens. Auf einer S tandarddiat gehaltene Hunde bekommen 
nach taglicher Zufuhr von alkal. Hypophysenvorderlappenextrakt eine zunehmende 
Diurese, die etwa am d ritten  Tage ihr Maximum erreicht u. nach Absetzen der Zufuhr 
noch einige Tage anhalt. E in Zusammenhang dieser Substanz m it der wachstum- 
fórdernden scheint n icht zu bestehen. (Journ. Amer. med. Assoc. 93. 760—61. 7/9. 
Boston.) M e i e r .

E. M. K. Geiling, S. W. Britton und H. O. Calvery, Die Veranderung der 
Insulinwirkung bei Kalzen m it ausgeschaltelem Nebennierenmark durch Extrakle des 
Ilinierlappens der Hypophyse. Die Hypoglykamio u. die hypoglykam. Krampfe, die 
der Injektion ausreichender Insulindosen zu folgen pflegen, kónnen durch gleichzeitigo 
Einspritzung von H ypophysenhinterlappenextrakt yerhindert oder doch stark  ver- 
mindert werden. Es genugen etwa 4 ccm P ituiłrin  (Armour), um die Wrkg. dor In- 
joktion von 4 Einhoiten Insulin auf 1 kg Tier bei K atzen wesentlich zu maCigen. 
K atzen m it ausgeschaltetom Nebennierenmark sind gegeniiber Insulin besonders 
ompfindlich, es sind daher bei ihnen groBere Dosen P itu itrin  anzuwenden, um den ge- 
wiinschten Effekt zu orzielen. Wenn tro tz  dor Zufiihrung von P itu itrin  Krampfe auf- 
treten, so geniigt die Injektion einer Monge Adrenalin, dic auf den Blutzucker noch 
nicht einzuwirken braucht, um sie zum Verschwinden zu bringen. (Journ. Pharmacol. 
oxp. Therapeutics 36. 235—42. Jun i. J o h n s  H o p k in s  Univ., Lab. of Pharm ., Pliysiol. 
and Pliysiol. Biochem.) W a d e h n .

T. Vacek, Ober die chemische und plioiocliemischc Oxydation von kauflichen Adrenalin- 
lósungen. Die pii-Werte kauflicher Adrenalinlsgg. schwanken zwisehen 1,6 u. 4,0. Dic 
Oxydation wurde m it H 20 2 in  yerschiedenen Konzz. u. durch Einw. sichtbarer u. 
unsichtbarer Strahlen bei gewóhnlicher Temp. u. bei 37° colorimetr. yerfolgt. Die 
Oxydationsgeschwindigkeit der kauflichen Lsgg. is t unabhangig yon der [H -] u. zeigt 
fiir die am starksten sauren Lsgg. keineswegs ein Minimum. Offenbar bedingen die 
in kauflichen Lsgg. yorliandenen Konservierungsstoffe den unregelmaBigen Oxydations- 
yerlauf. Denn Vff. beobachtetcn bei aus reinem Adrenalin u. HC1 selbst dargestellten 
Lsgg. eine Abhangigkeit der Oxydationsgeschwindigkeit yon der [H '], u. zwar eine 
Steigerung bei schwachercn [H ']. Fiir dio Oxydation maclit es keinen sonderliclien 
Unterschied, ob m it chem. oder photochem. Mitteln yorgegangen wird. Die In tensitat
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der Photooxydation ist von der Lichtstarke u. der Wellenlange abhangig. Die Einw. 
ultravioletter Strahlen allein verlauft schwacher, ais die gleichzeitige Bestrahlung 
m it siehtbaren u. unsichtbaren Strahlen. (Compt. rend. Soc. Biol. 100. 583—84. 
1/3.) F r e u n d .

T. Vacek, Die Bedeulung des Dissoziationsgrades der Sauren fiir  die Oxydation 
des Adrenalins. (Vgl. vorst. Ref.) Die Beobaohtung der Oxydation von Adrenalin 
in Anwesenheit von Salzsiiure, Milchsaure, Borsaure oder Essigsaure in verschiedenen 
Konzz. bestatig t die friiher gemachte Feststellung, daB die Oxydationsgeschwindigkcit 
des Adrenalins der [H '] nur dann direkt proportional ist, wenn ein u. dasselbe Losungsm. 
zur Anwendung gelangt. (Compt. rend. Soc. Biol. 100. 585—86. 1/3.) F r e u n d .

Carl A. Dragstedt, Beobachtungen iiber die Blutdruckwirkung des Adrenalins. 
Die Angaben, daB sehr kleine Adrenalindosen blutdrucksenkend wirken, stammen 
aus Verss. m it narkotisierten Tieren. Bei nichtnarkotisierten Hunden wirken auch 
kleinste Adrenalinmengen bei intravenóser Einspritzung, soweit sie uborhaupt wirksam 
sind, blutdrucksteigernd. 0,34 ccm Adrenalin (1: 1 Million) pro kg Tier in  der Minutę 
injiziert, brachte durchschnittlich eine Blutdrucksteigerung von 12 mm Hg. 0,08 ccm 
derselben Lsg. erzielte unter denselben Bedingungen bei empfindlichen Tieren noch 
deutlichen Anstieg des Blutdruckes. Naeh S t e w a r t  u. R o g o f f  betragt die durch- 
schnittliche Adrenalinproduktion der Nebennieren beim n. Hunde 0,000 22 mg pro 
kg in der Minutę, die 0,22 ccm Adrenalinlsg. 1: 1 Million entsprechen. Beim Zusammen- 
halten dieses W ertes m it den erhaltenen Versuchsergebnissen ist os daher deutlich, 
daB eine Steigerung der Adrenalinsekretion um 50—100% einen entsehiedenen EinfluB 
auf den Blutdruck haben muB, u. die Nebennieren physiologischerweise zur Regu- 
lierung des Blutdruckes mitbestimmend wirken. — Venenblut der Nebenniere eines 
Hundes wurde gesammelt u. einem anderen Hunde eingespritzt, eine leichte B lu t
drucksteigerung war die Folgę; cin weiterer Beweis fiir die W ichtigkeit des physio- 
logischorweise von den Nebennieren produzierten Adrenalins. (Amor. Journ. med. 
Sciences 91. 1035—36. 1928. Chicago, Northw. Univ. Med. School. Sep.) W a d eh n .

P. Combemale und G. Bizard, Die Blutdruckwirlcung von alteren Adrenalin- 
losimgen. In  Konz. 1: 1000 behalt Adrenalin — in geschlossener Ampulle u. in saurer 
Lsg. aufbewahrt — mehrere Jahro seine W irksamkeit. Die Braunfarbung ist kein 
Zeichen von W irksamkeitsyerlust. Dagegen geht die Wrkg. bei Konz. 1: 100 000 in 
dest. W. rasch zunehmend yerloren. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 841— 42. 5/7. Lille, 
Fac. de mśd. Lab. de physiol.) Op p e n h e i m e r .

G. Jaure, U ber die Wirkung von oberfldclienakliven Stoffen und von Adrenalin 
auf das isolierle Froschherz. Die W rkg. des Adrenalins auf das Froschherz ist nieht 
nur von seinen chem, Eigg., sondern auch von seiner O berflachenaktm tat abhangig. 
Oborflachenakt. Stoffe an der Grenze zweier fl. Phasen auBern ihre Wrkg. auf das 
isolierte Froschherz in  Form eines positiyen chronotropen Effekts. Dieser Effekt ist 
abhangig von der lokalen Erhóhung der K-Ionenkonz., die durch Anderung der Ober- 
flachenspannung im erregten Gewcbe heryorgerufen wird. Die Wrkg. des Adrenalins 
bei AuBenanwendung u. bei Einw. auf die Herzkammern ist nieht grundsatzlich ver- 
schieden u. hangt von der Lago der Empfangsrezoptoren ab. Dio Wrkg. des Adrenalins 
auf das isolierte Herz ist in hohem Grade von seinem Verdiinnungsgrado abhangig. 
(Buli. Acad. Sciences Leningrad [russ.] [7] 1929. 265— 69.) S c h o n f e l d .

Theodore Koppanyi und M. S. Dooley, Das Ans-prechen von Niere und M i Iz 
auf subcutane Adrenalininjektion. Hunde crhielten in Narkose 2—3 ccm Adrenalin- 
liydrochloridlsg. unter die H aut gespritzt. Die Injektionsstellc wurde massiert. Der 
Blutdruck des Tieres stieg dabei nur gering, um 2— 8 mm Hg an, aber bei Niere u. 
Milz war eine deutlichc K ontraktion zu beobachten; die Ham sekretion hortc auf. 
Dic Em pfindliehkeit von Niere u. Milz ist so groB, daB auf sie eine biolog. Auswertungs- 
methodc des Adrenalins begriindet werden kónnte. (Procecd. Soc. exp. Biol. Med. 26- 
443—45. Marz. Syraeuso Univ., Departm. of Pharm.) W a d e h n .

C. H. Thienes, Epliedrin-Adrenalin-Anlagonismus. D ieU m kehrung der Adi-enalin- 
wrkg. durch Epliedrin konntc nieht nur durch hohe Dosen (1: 9000 bis 1: 6000), sondern 
auch durch vcrd. Lsgg. (1:100 000 bis 1: 25 000) erziolt werden u. wurde an Streifen- 
praparaten von Diinndarm, Dickdarm u. U terus von Katze, Kaninchen, Hund, R atte  
u . Meerschweinchen beobachtet. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 500—501. Oregon, 
Departm . of Pharm., Univ. of Oregon Med. School.) W a d e h n .

J. M. D. Olmsted und H. Mackler, Phosplwkrcatin in  insulinisierten Froschen. 
(Vgl. C. 1927. II. 448.) Der Geh. an Phosphokreatin u. Glykogen is t im allgemeinen
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gering im Muskel des insulinisiertcn Froschcs; sic variicrcn aber ganzlich imabhiingig 
voneinandcr. Muskelkontraktion kann stattfinden, wenn beide fehlcn. (Proceed. 
Soc. exp. Biol. Med. 2 6 . 533— 34. Marz. Univ. of California, Departm. of Phj'siol.) W a d .

Kenzo Ohtani, Der EinJlu/3 des Insulins av f die Glykogenbildung in  zerkleinerter 
Leber- oder Muskelsubstanz und in  der Leber wahrend der Durchspiilung mit einer Zucker- 
Salzlosung. Zerkleinertc Lebersubstanz b a t nichfc die Fahigkeit aus Glueose oder 
Fructose Glykogen aufzubauen; zerkleinerte Muskelsubstanz vermag dies aus Fructose.
— Die Zufiigung von Insulin zu den Organbreien beschleunigt die Vermindcrung des 
Glykogens. — In  der m it Salz-Zuekerlsg. durehstrom ten Leber findet Glykogenaufbau 
aus Glueose u. Fructose sta tt. Insulin beschleunigt diese Synthese aus Fructose, 
aber liindert denselben ProzeB aus Glueose. (Okayama-Igakkai-Zasshi 40 . 745. 1928. 
Okayama, Departm. of Physiol., Univ. Sep.) WADEHN.

Carl-Erie Raiha, Studien uber die cardiovasculdren Wirkungen des Insulins. 
Nach intravenóscr Insulininjektion nim m t das Minutenvol. des Herzens ab. Diese Ab- 
nahme is t durch eine Verminderung des Schlagvolumens des Herzens ycrursacht, 
die weiterhin auch ein Absinken des Blutdrucks in  der Aorta zur Folgę hat. Die Blut- 
drucksenkung wird allmahlicłi von einer sekundaren Blutdrucksteigerung abgelost, 
die in  gewissen Fallen in Form period. voriibergehender Druckstcigerungen auftritt. — 
In  unmittelbarem AnsehluB an eine intravenose Insulininjektion erhoht sich der Blut- 
druck in  der A rteria pulmonalis. Diese Drucksteigcrung is t durch eine vom Insulin 
hervorgerufene GefaBkontraktion verursaeht. Diese sind aber nur vorubergehend 
u. machen den entgegengesetzten Erscheinungen Platz. (Skand. Arch. Physiol. 57. 
243—328. Ju li. Helsingfors, Univ., Physiol. Inst.) W a d e h n .

Ksisuke Nishikimi, Ober die Wirkung non Insulin  am iiberlebenden Uterus ver- 
scliiedener Saugetiere und des Menschen. Insulin in m ittlerer Dosis henmite die Automatic 
des U terus immer, groBere Dosen setzten den Tonus bedeutend herab. Dio Erscheinung 
is t auch bei kresolfreien, ausgeatherten Insulinpraparaten zu beobachten. Kresollsgg. 
in  Konzz. von 0,00125% hemmen die U terustatigkeit, setzen aber den Tonus nicht 
herab. — Die erregende Wrkg. des P itu itrins wird durch nachfolgcnde Anwcndung 
von Insulin nur bis zu einem gewissen Grade gehemmt; laBt man aber erst das Insulin 
u. dann das P itu itrin  wirken, so wird die Wrkg. des P itu itrins ganz wesentlich herab- 
gesetzt. P itu itrin  u. Adrenalin wirken also antagonist. am iiberlebenden Uterus. — 
Die durch Insulin gehemmte Automatie des U terus wird durch Adrenalin beim 
Kaninchen u. Menschen erregt, wahrend bei Mausen, R atten, Meerschweinchen u. 
H unden die Hemmung verstark t wird. (Nagoya Journ. med. Science 3. 7— 12. 1928 
Nagoya, Pharm. Inst., Aichi Univ. Sep.) W a d e h n .

Georges Fontes und Lucien Thivolle, Die Hypogluciddmie nach Insulin . Nach 
Insulininjektion nim m t Glucid X  schneller ab ais die Glueose, das Glucid w ird bei 
Erreichung der Rrampfgrcnze gleich 0. Seine rasclie Verwertung nach der Insulinzufuhr 
liiBt es ais besonders interessantes P rodukt des Zuckerstoffwechsels erschcinen. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 1 0 1 . 173—75. 24/5.) W a d e h n .

William S. Collens und John R. Murlin, Vber die Iłyperglykamie nach Insulin
injektion in  die Portahene. Die Injcktion von Insulin (0,1 Einlieit pro kg Tier) in dio 
Portalvenc eines narkotisierten Ilundes brachte inncrhalb 5 Min. eine Blutzucker- 
steigerung von 20—80 mg-% . Es folgtc dann eine sehr schnelle Senkung des Blutzuckers, 
die aber niemals die Senkung nach Injektion derselben Insulinniengc in die Jugular- 
vene erreichte. Der Grund zu der Steigerung des Blutzuckers durch Insulin diirftc 
nicht in  der Ausschiittung eines Antiinsulins durch die Leber, etwa eines Glykamins, 
zu sehen sein, sondern in einer durch die direkto Wrkg. des Insulins einsetzenden 
Glykogenolyse in  der Leber. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 485—90. Marz. 
Uniy. of Rochester, Departm . of Vital Eeonomics, Med. Scliool.) W a d e h n .

Goldwin Howland, Walter R. Campbell, Ernest J. Maltby und W. L. Robinson, 
Dysinsulinismus. Krampfe und Koma bei einem Fali m it einem Tumor der Inselzellen 
des Pankreas, Operation und Genesung. Berieht uber einen Fali von Hyperinsulinismus, 
d e r  d u rc h  ein Carcinom d e r  LANGERHANSschen Inseln bedingt war, m it zeitweilig 
sehr niedrigem Blutzucker u. dessen Folgezustanden. (Journ. Amer. med. Assoc. 93. 
674—79. 31/8. Toronto.) W a d e h n .

Joseph F. Mc Carthy, C. Travers Stepita, M. B. Johnston und John A. Killian, 
Biochemische TJntersuchungen Uber Prostata-Samenblasensekrete: Der D urchschnitt aus 
einer gróBeren Anzahl von Unterss. ergab 8°/0 Trockensubstanz, davon l,64°/„ EiweiB 
in  den Sekretcn von Prostata-Sam enblase. Auf 100 ccm wurden gefunden in  mg:
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Gesamt-N 365, Nicht-EiweiB-N 174, Hamstoff-N 50, Amino-N 23, Harnsaure 2,6, 
K reatińin 5,5, Cl (ais NaCl) 231, Ca 66, anorgan. P  95, hydrolysabler P  62, Lipoid-P 5,1, 
Lecithin 123, Fettsauren 66, Cholesterin 55, Zuoker (ais Glucose) 136; d iastat. Akti- 
v ita t 2,4. — Bei 38° findet in  der Samenfl. Glykolyse s ta tt; es wird Milehsaure gebildet, 
dereń Menge allerdings nicht der verschwundenen Zuckermenge gleieh ist. Die Glyko- 
lyse diirfte durch die lebenden Spermato/.oen hervorgerufen sein. (Journ. Urology 1 9 .  
43—54. 1928. New York, Departm. of Uroi. and Lab., P ost Graduate Med. School 
a. Hosp. Sep.) W a d e h n .

Masashi Yamauchi, Uber die Wirkung des Yohimbins auf den Blutdruck und 
die Umkehmng der Blutdruchmrkung des Adrenalins sowie des Adrenalons durch das 
Yohimbin. Kleine Dosen Yohimbin rufen Blutdrucksteigerung hervor, indem sie auf 
den GefiiBmuskel selbst erregend wirken. Die blutdruckerniedrigende Wrkg. gróBerer 
Dosen Yohimbin scheint darauf zu beruhen, daB das Gift die fórdernden sympatii. 
Fasern fiir das Adrenalin, das stets im Organismus kreist, unempfindlich m acht u. 
infolgedessen nur die Adrenalinwrkg. auf die Vasodilatoren in  Erscheinung treten laBt, 
die nunmehr die erregende Wrkg. des Yohimbins auf den GefiiBmuskel iibertrifft. — 
Die Wrkg. des Adrenalons wird durch eine vorhergehende Behandlung m it Yohimbin 
noeh starker gehemmt ais die des Adrenalins. (Okayama-Igakkai-Zasshi 4 0 . 1220.
1928. Okayama, Pliarmakol. Inst. Univ. Sep.) W a d e h n .

Howard B. Heard und Victor C. Myers, Blutregeneration bei Emahrungscmamie. 
Einflufi von Eisen, Eisen und Kupfer, Nickel, Kobalt, Oermanium oder Natriumgermanat. 
Jungę R atten  wurden 6 Wochen naeh der Entwóhnung durch Em ahrung m it Voll- 
milch anam. gemacht. Wenn die Erytlirocytenzahl 3—4 Millionen im ccm u. der Hamo- 
globingeh. 4— 6 g auf 100 ccm betrug, wurden taglich an yerschiedene Serien der Tiere 
0,5 mg Fe, 1,0 u. 1,5 mg Fe u. 0,5 mg Fe +  0,05 mg bis 0,1 mg Cu oder Ni oder Co 
oder Ge oder NajGeO^ verfiittert. Die llegeneration der roten Blutkórperchen tra t  
in den 3 Eisenserien in 4,3; 3,5 u. 3,7 Wochen ein; die Regeneration in den kombi- 
nierten Serien lag stets unter 3 Wochen u. betrug bei der Fe-Ni-Serie nur 1,5 Wochen. 
Die Regeneration des Hamoglobins war schwankender, in den Eisenserien 6,0; 4,8;
3,7 Wochen, am sclmellsten in der Fe +  Ge-Serie m it 2,6Wochen. (Proceed. Soc. exp. 
Biol. Med. 26- 510—11. Marz. Cleveland, Departm. of Biochem., School of Med., W estern 
Reserve Univ.) W a d e h n .

S. Katzenelbogen, Versuche iiber den Zuckergehaltim Blut und in  der Cerebrosphial- 
fliissigkeit. Der Quotient Zucker der Spinalfl.: Blutzucker schwankt zwischen 0,40 u. 
0,86 bei Kaninchen, ist aber in der Mehrzahl der Fiille (11 von 15) d icht bei 0,50. Die 
Perm eabilitat der Meningen gegeniibor Glucose ist auch bei demselben Indm duum  
groBen Schwankungen unterworfen. — Eine Hyperglykorhachie, die m it Hyper- 
glykamie einhergeht, ha t klin. nicht mehr Bedeutung ais die Hyperglykiimie selbst. 
(Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 36 . 231—32. Juni. J o h n s  H o p k in s  Hosp., 
Lab. of In t. Med., P h i l i p p s  Psych. Clin.) W a d e h n .

Elisabeth Timar, Berichtigung zu meiner Mitteilung „Uber den Sćhicefelgehalt des 
Hamoglobins im  Blute rassenreiner Rundę und einiger seltener untersuchten Tierarlen 
(Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1016.) Die Vf. we ist darauf hin, daB ihre Berechnung, die zu der 
Folgerung fiihrte, daB aller S im Hiimoglobin in Form des Cystins vorliegen mtisse, 
auf einer falschen Grundlage beruhe. (Biochem. Ztschr. 2 0 8 . 493. 13/5. Budapest, 
Univ., Physiol.-chem. Inst.) OPPENHEIMER.

O. S. Gibbs, Die Einwirkung von Ceanothynexlrakl auf die Gerinnungszeit von 
normalem Menschenblut. Ceanothynextrakl (E x trak t aus Jerseytee) hatte  selbst in 
Mengen von 80 ccm durch den Mund gegeben, koine Einw. auf die Gerinnungszeit yon 
Menschenblut. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 36. 173—77. Juni. Halifax, 
Nova Scotia, Pharmacol. Departm., D a l h o u s ie  Univ.) W a d e h n .

Georges Fontes und Lucien Thivolle, Die Glucide der Blutkórperchen ais Iłeserre 
der Plasmaglucide. Bei Hunden bleibt naeh Insulininjektion der Glucidgeh. in den Blut
kórperchen in der ersten halben Stde. unverandert, wiihrend die Plasmaglucide bereits 
deutlich abgesunken sind. E rst naeh Verlauf mehrerer Stdn. t r i t t  die Erniedrigung 
des Glucidgeh. der Blutkórperchen u. eine Angleichung an die erniedrigten Plasm a
glucide ein. Die Blutkórperchen sind also nur schwer fiir Glucide diffusibel; die Glucide 
der Blutkórperchen besitzen daher einen anderen W ert fiir den Stoffwechsel ais die 
Plasmaglucide. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 1 . 171—73. 24/5.) W a d e h n .

K. C. Sen, A. C. Ray und N. N. Mitra, Einige Aspekte der Hdmolyse. (Vgl. 
S e n  u . B a s u , C. 1 9 2 8 . I. 3086.) Bei Yerss. iiber die Beeinflussung der Gesehwindig-
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keit der mittels Taurocholat bewirkten Hamolyse durch zugefiigtes n. Serum wurde 
bei Addition von wenig Serum eine Hcmmung beobachtet, wahrend die Zufugung von 
mehr Serum eine Beschleunigung ergab. Au Ber der Menge des Serums sind bei der 
Beschleunigung die Konz. der roten Blutkórperchen, der Betrag des zugefugten 
Hamolyten (Taurocholat oder Oleat) u. die Lange der Zeit, nach der das Serum zu- 
gegeben wird, von Bedeutung. Derselbe Effekt wie m it Serum konnte auch m it sehr 
verd. NaOH erzielt werden, so daB die Wrkg. des Serums, mindestens teilweise, sich 
aus einer Anderung der [H '] der Lsg. erklaren diirfte. (Naturę 123. 242. 16/2. Alla- 
habad, Univ.) B e h r l k .

Paul Gross und E. E. Ecker, Die Antikomplementwirkung des gereinigten He.purins. 
Das nach H o w e l l  gereinigte Heparin w irkt auf das Komplement in  derselben 
nur starkeren Weise ais ungereinigtes Heparin u. zwar auf den sogenannten dritten 
Bestandteil des Komplements. (Pi'oceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 508—09. Marz. 
Cleveland, Ohio, Departm . of Pathol., School of Med., West. Reserve Univ.) W a d .

Giorgy Watzadse, Uber die Harnbildung in  der Froschniere. XIV. M itt. Uber 
die Bedeutung der Aminosauren fiir  die Nierentatigkeit. (X III. vgl. W o h l e n b e r g , 
C. 1928. II. 1458.) Glykokollm&ngel hebt die Harnsekretion der isolierten Froschniere 
auf. Zusatz von Glykokoll bringt die Sekretion auch immer wieder in  Gang, doch ver- 
hindert Zugabe von Glykokoll bei Beginn das Aufhóren der Sekretion, ahnlich wird 
die Durchstromung der DarmgefiiBc durch Glykokollmangel gehemmt. Ebenso wie 
Glykokoll wirken Tyrosin, Plienylalanin, Alanin, Łysin  u. andere Aminosauren, Di- 
peptide, Erepton, Pepton, nicht aber Kreatinin, Athylaminchlorid, Hippursaure, Coffein, 
harnsauresN a. ( P f l u g e r s  Arch. Physiol. 219. 694— 705. Kieł, Physiolog. Inst.) M e i e r .

Helene Roth, tJber Glucose im  Urin gesunder Personen. Im  U rin von 60 gesunden 
Personen wurde stets Zucker gefunden, die W erte schwankten zwischen 0,2—3,0%o; 
in 62% der Falle lag der Zuckergeh. zwischen 1 u. 3% ,. Die Zuckerausscheidung 
schwankte m it der Tageszeit, sie war um 8 u. 16 U hr am groBten. — Die Glucose konnte 
in allen Fallen durch ihr Osazon nachgcwiesen werden. Nach der Vergiirung m it Hefe 
blieben im Urin 0,1—0,2% o reduzierende ,,Nichtzucker“ . (Compt. rond. Soc. Biol. 101. 
218—20. 24/5.) W a d e h n .

D. Simici, R. Vladesco und M. Popesco, Untersuchungen uber Harnstoff und 
Ammoniak im  normalen Magensaft und iiber clie Ausscheidung des Hamstoffs durch 
den Magen. Im  Magensaft nuchterner Personen schwankte der Harnstoffgeh. zwischen 
0,14 u. 0,42%o» der NH 3-Geh. zwischen 0,048 u. 0,098%o; nach einem Probefriihstuck 
blieben die W erte im wesentlichen unverandert. W urden 5—10 g Harnstoff in  20 ccm 
H20  intravenós injiziert, so stieg der Harnstoffgeh. im Magensaft auf etwa 0,60%o 
u. der NHj-Geh. auf 0,300%o u. dariłber an. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 199—202. 
24/5.) W a d e h n .

D. Siinici, R. Vladesco und M. Popesco, Untersuchungen uber Harnstoff und 
Ammoniak im  Magensaft bei Krankheitszustanden. (Vgl. vorst. Ref.) Bei Krankheiten 
ohne Schadigung der Nieren ist der Harnstoff- u. NH 3-Geh. des Erbrochenen nicht 
erheblich andcrs ais im Magensaft von Gesunden. Bei Nierenkrankheiten, die m it einer 
Erhohung des Harnstoffgeh. im  B lu t einhergehen, ist der Harnstoff sehr s ta rk  — bis
з,01%o — u- NH 3 bis zu 1,1% 0 erhoht. Die Harnstoffwerte sind nach der Methode
von B a r c r o f t  gefunden, die Bestst. nach F o s s e  gaben yiel geringere, sehr hiiufig 
0-Werte. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 202—04. 24/5.) W a d e h n .

Amy L. Daniels und Dorothy P. Jordan, Der E influ fi von Weizenkeimlingsol 
auf die Fruchtbarkeit von fettfrei emahrten Pat ten. Die Wrkg. des Weizenkeimlingsóls 
auf die Fruchtbarkeit von R a tten  beruht n icht auf seiner Eig., die Zerstorung des 
Vitamins A innerhalb des Organismus zu verlangsamen, sondern auf der spezif. Wrkg. 
des in  dom Ol enthaltenen Vitamins E. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 185—88. 
Doz. 1928. Iowa, Departm. of N utrition, Univ.) W a d e h n .

F. E. Chidester und W. M. Ińsko jr., Einflufi von getrockneter Schilddriise und 
von Jod auf das Wachstum. I I .  Bei festgelegter saurer Kost. Die Veranderungen des 
Korpergewichts ausgewachsener u. junger R atten , die auf einer K ost aus Mais, Kleie
и. Hafer gehalten wurden u. die Traubenzucker u. Traubenzucker +  getrocknete
Schilddriise ais Zulage erhielten, wurden bestimm t. (Amer. N aturalist 63. 239—47. 
Juni. W est Virginia, Univ., Departm . of Zoology.) W a d e h n .

W. R. Ingram, Metamorphose des Colorado- Axolotl durch Injekiion von an- 
organischem Jod. Exemplare des Colorado-Axolotl, denen die Schilddruse u. die 
Hypophyse entfernt sind, metamorphosieren niemals spontan. Es war bisher nur durch
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Zufuhr von Schilddriisensubstanz oder von organ. J-Verbb. gelungen, die Metamorphose 
bei derartigen Tieren herbeizufiihren. Bringt man aber den Tieren gepulvertes J  
d irekt unter die H aut, so setzt regelmaBig die Metamorphose ein. (Proceed. Soc. exp.
Biol. Med. 26. 191. Dez. 1928. Jowa, Zoolog. Lab., Univ.) W a d e h n .

R. Cr. Turner, Dorothy E. Anderson und Charles G. Blodgett, Mikrobiologische 
Studien uber akute In  ektionen bei Tieren (Albinoratten), dereń Nalirung eine ausreichende 
Menge Vitaniin A  fehll. Dio Nasen- u. Olirhohlen von A lbinoratten, die eine unzu- 
reichende Menge Vitamin A im E u tte r erhielten, u. von n. R a tten  wurden auf ihren 
Geh. an Bakterien untersucht. Gramnegative Kokken wurden bei den Versuchstieren 
in  78% der untersuchten Falle gefunden, bei den Kontrollen in 24% . (Proceed. Soc. 
exp. Biol. Med. 26. 233—35. D etroit, College of Med. and Surgery, Dep. of Med.
Res.) W a d e h n .

H. C. Sherman und M. R. Sandels, Versuche iiber den wurmebestandigen Faktor 
der Vilamin B-Oruppe (Faktor P -P , Vitamin B 2 oder O). Jungę, 28—30 Tage alte 
Albinoratten wurden m it der „V itam in B-freien“ K ost naeh S h e rm a n  u. S pohn , 
der zur Lieferung des antineurit. Eaktors B (Vitamin B,) ein alkoh. Auszug aus Weizen 
zugefiigt war, em ahrt. Das F u tte r war also vollstandig bis auf das Fehlen des warme- 
stabilen Faktors B (Vitamin B2). Die Gewichtszunahme setzt bald aus; naeh 2 Woehen 
t r i t t  bereits Gewichtsabfall ein. Die Augcn werden entzundet u. beginnen zu tranen; 
spiiter greift die Entzundung auf das Maul unter starkem SpeichelfluB u. auch auf die 
Nase iiber. Die Tiero werden m att u. sitzen zusammengekauert. Es t r i t t  Durchfall 
auf, B lut in  Stuhl u. Urin. In  Fiillen, die nieht schnell zum Tode fuhren, ist besonders 
die Affektion der H aut bemerkenswert. Das H aar wird troeken u. fallt aus. Oft bildet 
sich ein sattelformiges Muster auf dem Riicken. Gelbe K rusten tre ten  auf Riicken u. 
Sehultern auf. Diese Hautschaden zeigen Neigung zur Symmetrie. Rohe, rote Stellen 
an den Pfoten sind weiter charakterist. Diese Symptome sind iihnlich denen, die 
C hick u. R o sc o e  (C. 1928. I I . 685) beschrieben haben, u. die m it Recht pellagraahnlich 
genannt worden sind. Das warmebestandige Vitamin B2 (oder G) diirfte ein genau so 
wichtiger F aktor der Ernahrung sein, wie dio bereits seit liingerer Zeit bekannten 
Vitamine. — 400 g lufttrockene Backerhefe wurden m it 1500 ccm A. (80 Gew.-%) 
krśiftig verriihrt u. bei 20° einen Tag stohen gelassen, abgesaugt, m it 750 ccm 80%ig. A. 
gewaschen u. erneut m it 1500 ccm A. 24 Stdn. extrakiert. Der naeh dem Verdunsten 
des A. bleibende E x trak t enthalt den gróBeren Anteil des antineurit. Vitamins (B1) der 
Hefe, aber nur einen nieht meBbaren des warmebestiindigen Faktors. Die ausgezogene, 
getrocknete Hefe enthielt bis auf Verluste, dio durch Oxydation wahrend des Arbeitens 
bedingt sein mogen, das Vitamin B2. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 536—40. Marz. 
New York, Departm. of Chem., Columbia Univ.) W a d eh n .

H. N. Brocklesby, Uber den Oehalt des Hundsfischlebertranes an Vitamin D. Im 
Hundsfischlebertran wurde ein Anteil an Vitamin D erm ittelt, der, je naeh H erkunft 
des Tranes, zwischen 10 u. 30%  des bei Medizinallebertran bekannten ausmacht. 
(Canadian Chem. Metallurgy 13. 74—77. Marz. Prince Ruport, B. C., Fisheries 
experimental S tat. (Pacific).) F r e u n d .

M. W. Taylor und V. E. Nelson, Melasse, Sorghum und Honig ais QueUen von 
Vilamin E. 3%  Rohrzuckermelasse in  einer synthet. K ost geniigte, um die Fort- 
pflanzung von R a tten  zu ermóglichen, u. bei 5%  dieser Melasse in  der Nahrung konnten 
92%  der Jungen bis zur Entwóhnung aufgezogen worden. Rubenzuckermelasse u. 
Sorghum enthalten viel weniger Vitamin E  ais Rohrzuckermelasse. Bei Zusatz von
3—5%  Honig zur synthet. Nahrung fand eine Fortpflanzung nieht s ta tt. (Proceed. 
Soc. exp. Biol. Med. 26 . 521. Marz. Iowa S tate Coli., Lab. of Physiol. Chem.) W a d e h n .

A. F. Hess, M. Weinstoek und H. Rivkin, Der Ursprung der Erhóhung des 
Serumkalks nacli Verahfolgung von bestrahltem Ergosterin. Jungę R a tten  erhielten eine 
sehr Ca-arme u. P 0 4-reiche Kost. Der Ca-Spiegel im B lut sank darauf sehr schnell 
yon 10 auf 6,4 mg-% im Serum. Die Zufiihrung von 1 mg bestrahltem  Ergosterin 
lieB bei gleichbleibender Fiitterung den Ca-Geh. des Serums um 50% u. mehr empor- 
schnellen. Die Zunahme des Blutkalks naeh Verfiitterung von bestrahltem Ergosterin 
ist also nieht durch vermehrte Ca-Aufnahme aus der Nahrung veranlaBt, sondern auf 
ein Herausziehen des Ca aus den Geweben oder Knochen. (Proceed. Soc. exp. Biol. 
Med. 26. 199. Dez. 1928. Columbia, Departm. of Pathol., College of Physic. and 
Surgeons, Univ.) W a d e h n .

Amy L. Daniels und Dorothy Jordan, Der Einflu/3 des Uberhitzens auf die anti- 
rachitischen Eigenschaften bestrahller Nahrung. Durch Autoklavieren (6 A t., 6 Stdn.)
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wurde die antirachit. Wrkg. bestrahlter Milch nicht yerandert. (Proceed. Soc. exp. 
Biol. Med. 26. 453—55. Marz. S tate Univ. of Iowa, Child Welfare Res. S tat.) W a d e h n .

H. Simonnet und G. Tanret, Uber die Giftigkeit des bestraMten Ergosterins. Vff. 
haben bei der Verabreichung von bestrahltem  Ergosterin an Mausen auch bei 4-woehiger 
Vers.-Dauer makroskop. keine Schadigungen beobachtet. 30 Min. lang bestrahltes 
Ergosterin zeigte in Dosen von 500 bis 5000 akt. Einheiten iiberhaupt keine naeh- 
teiligen Wrkgg., ein 6 Stdn. bestrahltes Ergosterin, welches weitgehend photochem. 
veriindert war, fiihrte dagegen zu inneren Komplikationen m it letalem Ausgang, min- 
destens bei Zufuhr von 5000 akt. Einheiten. Auf Grund des weiten Spielraumes 
zwischen therapeut. u. tox. Dosis halten Vff. die Gefahr einer Hypervitaminose fiir 
fast ausgeschlossen. (Compt. rond. Soc. Biol. 1 0 0 . 548—50. 1/3.) F r e u n d .

Georges Tixier, Spektrographischer Nachweis der Aktimerung von Ergosterin unter 
dem Einflu/3 der Bestrahlung m it ultravioletten Strahlen. Bestrahltes Ergosterin zeigt unter 
bestimmten Bedingungen antirachit. Eigg. Es ist schwierig festzustellen, ob man richtig 
ak tm e rte  Substanz vor sich hat, nur im Tiervers. konnte man AufschluB liieriiber 
gewinnen. Vf. versueht eine spektroskop. Testmethode auszuarbeiten. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 1 8 8 . 206—08. Buli. Sciences pharmacol. 3 6 . 337—39.1/7.) W r e s c h n e r .

T. H. Easterfield, T. Rigg, H. O. Askew und J. A. Bruce, E in  weitverbreitetes 
Auftreten von Xanthinsteinen bei Schafen. Auf den Weiden in  der Umgebung von 
Nelson tra ten  fast epidemieartig todliche Erkrankungen bei Schafen auf, die 10% 
der Herden befielen. Bei der Sektion fand man Steinnieren u. die Steine wurden ais 
Xanthinsteino agnoseiert. Eine ldare Ursache fiir die Erkrankung is t tro tz  eingehender 
Unterss. des Eutters noch n icht erkannt. E in gewisser Ee-Mangel ist jedenfalls nicht 
die einzige Ursache. (Journ. agricult. Science 1 9 . 573—85. Ju li. Nelson, Neuseeland, 
Cawthron Inst.) OPPENHEIMER.

N. Popow und B. Bajandurow, Uber die Tdtigkeit des Speichelzentrums, hercor- 
gerufen durcli Erregung der Nerven und intravenóse Calciuminjektion. Nach Injektion 
von CaCl, bei H unden wurden dieselben Erscheinungen beobachtet wie bei der elektr. 
Reizung des N. lingualis, niimlich erst eine Erregung, dann Lahmung u. schlieBlich 
eine neue Erregungswelle. (Buli. Acad. Sciences Leningrad [russ.] [7] 1 9 2 9 . 261—64. 
Tomsk, Univ.) S c h o n f e l d .

H. A. Davenport und S. W. Ranson, Der Glykogengehalt von M uskeln in  Tetanus- 
starre. I n  einem H interbein von Versuchstieren wurde durch Injektion von Tetanus- 
toxin K ram pf erzeugt u. der Glykogengeh. des Muskels nach 2—58 Tagen m it dem 
des gesunden Muskels des anderen Beines verglichcn. Im  allgemeinen war der Glykogen
geh. des Tetaniemuskels im Vergleieh zum anderen geringer; dieser Befund war aber 
n icht ohne Ausnahme. Bei R a tten  waren die Unterschiede iiberhaupt gering. (Proceed. 
Soc. exp. Biol. Med. 2 6 . 466. Marz. Chicago, In st. of Neurol., Nortwestern Univ. Med. 
School.) W a d e h n .

P. D. Mc Master und D. R. Drury, Die Bildungsstatte des Fibrinogens. Kaninchen 
wurde die Leber entfem t u. ihnen darauf 100—150 ccm defibriniertes B lut un ter gleicli- 
zeitigem Entzug ihres eigenen Blutes injiziert. Nach mehrfacher Wiederholung dieses 
Vorgangs war der Fibrinogengeh. des Blutes dieser Tiere auf %  bis !/5 des normalen 
Betrages gesunken. Im  Laufc der nachsten 5 Stdn. t r a t  eine leichte Steigerung des 
Fibrinogengeh. um etwa 10° /0 auf, die wahrscheinlich den geringen Fibrinogenreserven 
der Gewcbe zuzuschreiben ist. Spaterhin sank dann der Fibrinogengeh. wieder ab. 
Auch bei leberlosen Kaninchen ohne kiinstliche Fibrinogenverarmung t r i t t  dieses 
Absinken des Fibrinogengeh. nach der Leberentfernung auf. Ganz anders yerhalten 
sich normale Kaninchen, denen der gróBte Teil des Blutes durch defibriniertes ersetzt 
wurde. Innerhalb 6 Stdn. is t der Fibrinogengeh. wieder zur Norm gestiegen u. geht 
in weiteren 20 Stdn. bis zum doppclten des normalen W ertes hinauf. Ohne Leber 
findet also keine Fibrinogcnbldg. sta tt. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 2 6 . 490—91. 
Miirz. R o c k e f e l l e r  Inst. for Med. R es.) W a d e h n .

Gr. Roskin und K. Romanowa, Arzneimitlel utul ullraviolette Strahlen. I. Mitt. 
Die Chininwirkung auf die Zelle bei gleichzeitiger Bestrahlung derselben m il uUnmolelten 
Strahlen. Schwache Dosen von ultravioletten Strahlen konnen auf die Vermehrung 
von Paramacien stimulierend wirken. Bei gleichzeitiger Wrkg. schwacher, durchaus 
n icht fiir Paramacien tox. Chininlsgg. (1: 100 000 bis 1: 300 000) fiihren dieselben 
Strahlendosen den sofortigen Tod herbei. U nter dem EinfluB der ultravioletten 
Strahlen werden die nichttox. Chininlsgg. stark cytotox. Plasmocliin in  Lsgg. 1: 10 000 
tiitet die Paramacien erst nach 3 Tagen, bei gleichzeitiger Bestrahlung m it ultra-
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violetten Strahlen t r i t t  der Tod binnen 2 Min. unm ittelbar nach Beendigung der 
Bestrahlung ein. (Ztsohr. Immunitatśforsch. exp. Therapie 62. 147—57. 5/6. Moskau, 
Mikrobiolog. Forschungsinst. d. Volksunterrichtskommissariats.) K r u g e r .

Gr. Roskin nnd K. Romanova, Arzneimittel und ultraoiólette Strahlen. I I . M itt. 
Die kombinierte Wirkung von ultranioletten Strahlen und Novarsolan au f Trypanosoma 
eguiperdum. (I. vgl. vorst. Ref.) ATomr.so/rewdoscn 1:2000, 1:3000, 1:4000 waren 
fiir den untersuchten Trypanosoma cąuiperdum-Stamm nicht heilbar. Einfiihrung 
derselben Dosen m it unm ittelbar anschlieBender TJltraviolettbestrahIung ftihrte zur 
volligen Sterilisation des Mauseorganismus. Novarsolandosen 1: 5000 u. 1: 6000 
mit darauffolgender Bestrahlung hatten  meist keine Sterilisation zur Folgo, doch 
schoben sie die Zeit des Auftretens des Rezidivs hinaus. (Ztschr. Imm unitatsforsch. 
exp. Therapie 62 . 158—63. 5/6. Moskau, Mikrobiolog. Forschungsinst. d. VoIks-
unterrichtskommissariats.) K r u g e r .

K. Kindler, Reaktionsfahigkeit und physiologisch-e, Wirkung. (Vgl. C. 1928. I. 
1201.) Es wurde die Verseifungsgeschwindigkeit einer groBen Zahl aliphat., unsub- 
stituierter, m- u. p-substituierter arom at. Ester (o-Verbb. vgl. C. 1928. I I . 1558), sowie 
die Reaktionsfahigkeit anderer Verbb. bestimmt. Ausfiihrliches Tabellonmaterial im 
Original. Die erhaltenen D aten werden m it hypnot., lokalanasthet., Reizwrkg., E nt- 
giftung u. Geschmack in  Beziehung gesetzt. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. 
Ges. 267. 541—55. 3/10.) H e r t e r .

D avid  I. M acht, Pharmakologische Versuche iiber Leucine und Cystine. Verd. 
Lsgg. von Leucin u. Cystin wurden nach der vom Vf. ausgearbeiteten phytopharma- 
kolog. Methode gepruft. Samen von Lupinus albus wurden in  der Lsg. nach S h iv e  
m it u. ohne Zusatz dor betreffenden Aminosauren aufgesohwemint, ins Dtinkle gestellt 
u. alle 24 Stdn. das W achstum der Wurzeln gemessen. Das Maximum der Beschleu- 
nigung des Wachstums lag bei den 3 untersuchten Leucinisomeren bei der Konz. 1: 500 
u. betrug bei 1-Leucin 106% der Kontrolle, bei d,l-Leucin 155% u. bei 1- +  d,l-Leuein 
138% der Kontrolle. Eine Erhohung der Konz. hatto  bei 1-Leucin eine schnelle Ab- 
nahme des W achstums zur Folgę, so war bei einer Konz. yon 1: 200 das W achstum
— in der friiheren Reihenfolge angegeben — 98% ; 125% ; 108%; bei der Konz. 1: 80 
64% ; 91% u. 69%- — Die Cystine konnten ihrer geringen W.-Loslichkeit wegen 
nur in  der Konz. 1: 25 000 gepruft werden. Das relative W achstum betrug bei 
d-Cystin 104,5% gegeniiber denKontrollen, bei d,l-Cystin u. 1-Cystin 91,5%. Aus diesen 
Resultaten ist besonders bemerkenswert, daB die 1-Form (wie bei anderen Gelegen- 
heiten auch) dio aktivste war, u. daB bei Mischung der so nalie verwandten opt. 
Isomeren die Wrkg. pharmakolog. synergist. u. nicht additiv sich gespaltete. — Die 
Methoden dor phytopharmakolog. Forschung gestatten wesentlich feinere u. bei dem 
zur Verfiigung stehenden beliebig grofiem Versuchsmaterial auch wesentlich genauere 
Feststellungen zu treffen ais die zoopharmakolog. Methoden. (Journ. Pharmacol. exp. 
Therapeutics 36 . 243—50. Jun i. Baltimore, Pharm a Rcs. Lab., H y n s o n , WESTCOTT 
u. D u n n i n g .) W a d e h n .

Andre Simonart, Physiologische Studie iiber einige Derivate des Homoćholins. I I .  Der 
Methylćither des Homoćholins. I II . Beziehung zu den Cholinen. (Vgl. C. 1 9 2 9 .1. 2441.) Der 
Methylather des Homoćholins (b) w irkt schon in  Dosen von 0,001 mg muscarinartig blut- 
drucksenkend (Vers.-Tier Katze). Dureh Atropin wird diese Wrkg. unterdruckt. Auf die

CH2OCH3 c 6h 6- c h . o - c h ,
a) CH2OGH3 b) ÓH, c) ÓHj

CH2N(CH8)3C1 CHsN(CH3)3C1 ÓH,N(CHS)3C1
sympath. Ganglien w irkt der M ethylather erregend, dann liihmend, auf die Muskulatur 
kontrahierend u. auf die motor. Nervenendigungen lahmend. Das Phenylderiy. des 
A. (c) besitzt prakt. keine Muscarinwrkg. E r w irkt dagegen stiirker erregend auf dio 
Ganglien u. schwacher kontrahierend u. curarisierend. Die Muscarinwrkg. des Cholin- 
methylathers (a) entspricht der des Homocholinathers (b), wahrend die Nicotin- u. 
Curarewrkgg. merklich schwacher sind. (Arch. In ternat. Pharmacodynamie e t The
rapie 34. 375. 1928. Lówen, Pharmakolog. Lab. d. Univ. Sep.) F r e u n d .

G. Jaure, tlber den Einflu(i von Athylalkohol auf die rhythmischen Kontraklionen der 
Skelettmuskeln desFrosches. Es wurde 40%'g- A- angewandt, der in  yerschiedenenMengen 
zur NaCl +  CaCl2 enthaltenden, die rhythm . K ontraktionen erzeugenden Lsg. zugesetzt 
wurde (vgl. J a u r e , Journ. exp. Biol. Med. 19 [1927]. 43 [russ.]). Bereits in Konzz. 
von 4 -10~3 ru ft A. eine starkę Zunahme der M uskelkontraktionen heryor. Zugabe

XI. 2. . 196
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von A. in  Konzz. 2 -10-2 erzeugt keine w e i t e r e  Steigerung der K ontraktionen; 
bei noeh hóherer A.-Konz. zeigt sich bereits eine Hemmung der rhythm . K ontrak
tionen. Weitere Verss. ergaben, daB A. dem Muskel die Eig. der starkeren Erregbar- 
keit erteilt. (Buli. Acad. Sciences Leningrad [russ.] [7] 1 9 2 9 . 271—73.) S c h o n f e l d .

S.-F. Gomes da Costa, Einuiirkung von Camphem, Hexełon und Natriumsalicylat 
auf die Cestoden wid Ankyloslomiden des Hundes. Taenia serrata wird durch d-Campher 
in  Konzz. von 3 bis 5 mg-%„ kaum beeinfluBt. 1-Campher w irkt starker; in  Konzz. 
von 10 mg- % 0 nach 5 Min. lahmend auf die Proglottiden. Die kaufliche, Na-salieylat- 
haltige Hexetonlsg. w irkt in  Konzz. von 5 bis 10 mg-% 0 lahmend. Yf. beobachtete, 
daB Na-Salieylat fur sich in  entsprechenden Konzz. (von 0,1915 bis 0,383%) in  30 
bis 45 Min. lahmend w irkt. Auf Uncinaria stenocephala wirken weder die Campher noeh 
das H eseton besonders ein. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 0 . G00—601. 1/3. Lissabon, 
Pharmakolog. Inst.) F r e u n d .

L. Cunningham und M. M. Datnow, Die Bedeutung der Leber in  der Chemo- 
Iherapie. Nach Zufuhr von kolloidem Pb treten  yerschiedenartige Schildigungen der 
Leber auf. Bei groBen Dosen kom m t es zur lokalen Nekrose der Leberzellen, Blu- 
tungen, Capillardilatation, bei chroń. Zufuhr t r i t t  Lebercirrhose auf. Leberschadigung 
zeigt sich durch A uftreten von Icterus, der z. T. rein hamatogener N atu r sein kann, 
meist aber durch Auftreten von Gallenfarbstoffen u. Urobilin in  B lut u. H arn  ais 
Zellyeranderung der Leber u. dadurch bedingte GalleabfluBbehinderung gekennzeichnet 
ist. Bei Kaninchen zeigt nach groBen Dosen kolloiden Pb aueh die Phenoltetrajod- 
phtaleinprobe nach G r a h a m  R etention des Farbstoffs ais Zeichen der Leberzell- 
schadigung. Bei Patienten sind m it dieser Probe u. der Lavuloseprobe meist keine 
Veranderungen der Leber nachzuweisen. (Lancet 2 1 7 . 652—55. 28/9. Liverpool, 
D a v id  L e w is  N o r t h e r n  Hosp., Royal Infirm ary.) M e i e r .

E. Stransky, Unlersuchungen iiber die Pharmakólogie der Gallenselcretion. Hund 
u. Kaninchen verhalten sich gallentreibenden Stoffen gegeniiber hiiufig recht ver- 
schieden. Manche N arkotica — Alkohole, A., CHCI3, Chloralhydrat, Isopral, Avertin — 
hemmen beim Kaninchen die Gallensekretion, steigern sie aber beim Hunde. Andere 
Narkotica — Paraldehyd, die B arbitursaurederiw ., die Sulfonale u. Urethan — sind 
bei beiden Tierklassen ohne deutlichen EinfluB auf die Gallensekretion. Das ver- 
schiedene Verh. von H und u. Kaninchen der ersten Giftgruppe gegeniiber is t bedingt 
durch die yerschicdeno Giftempfindlichkeit der Leber fur narkot. Substanzen. Die 
Kaninchenleber is t viel empfindlicher u. beantw ortet eine Schildigung ihres Parenchyms 
sofort m it einer Verminderung der Gallensekretion. Beim Hunde kommt es durch das 
Narkoticum zuerst zu einer Reizung, zu einer A rt von Exzitationsstadium, das sich 
in  vermehrter Gallensekretion auBert. Diese Sekretion geht erst spater in  das Stadium 
der Lahmung, also Verminderung der Gallensekretion, iiber. Die cholagoge Wrkg. 
von A tophan u. Chloralhydrat is t also nur eine scheinbare, da sie auf tox. Einw. auf 
das Lebergewebe beruht. (Ztschr. ges. exp. Medizin 6 6 . 73—88. 22/6. Prag, Pharmakol.- 
pharmakogn. In st. d. deutschen Univ.) W a d e h n .

Immo Wymer und H. FuB, Eine vergleichende Studie iiber die Sdurebasenverltaltnisse 
bei der Atlier-Chloroform- und Avertinnarkose. In  der Einw. auf den Silurebascnhaushalt 
iihnelt Avertin dem Chlf. Die Acidose, welche nach A.-Narkose nach etwa 24 Stdn. aus- 
geglichen ist, bleibt bei der Rektol- u. Chlf.-Narkose 24— 48 Stdn. bestehen. Die 
H '-Konz. des Blutes, welche sich nach der A.- u. der Chlf.-Narkose nach 24 Stdn. 
auf die Norm einstellt, bleibt bei der Ayertinnarkose nach 24—48 Stdn. unternormal. 
Diese Senkung der pn deutet auf eine yerminderte Erregbarkeit des Atemzentrums 
hin. Ihre Dauer nach der Rektalnarkose beweist eine wesentlich intensiyere Einw. 
auf das Atemzentrum, ais A. u. Chlf., so daB bei Avertinnarkosen m it Storungen d. 
Atmung gerechnet werden muB. Wahrscheinlich bedingt die Bromkomponente im 
Avertin die abnorm langdauernde u. starkę Beeintriichtigung des Atemzentrums. 
Parallelverss. m it NaBr zeigten tJbereinstimmung m it den pn-Befunden nach Avertjn- 
narkosen. Die Blutzuckerwerte steigen bei Rektalnarkosen iihnlicli, wie bei der A.- 
u. Chlf.-Narkose entsprechend der Senkung der Alkalireserye. (Narkose u. Anasthesie
1 9 2 8 . 10 Seiten Sep.) F r e u n d .

Jeno Juszt, tlber die intravenose Anwendung des Cibalgins. Das Priiparat Cibalgin 
stellt besonders bei intrayenoser Verabfolgung einen guten E rsatz fiir Morphium dar. 
Die schmerzlindernde Wrkg. se tzt sofort ein; eine Gewóhnung findet nicht sta tt. 
(Wien. klin. Wchschr. 4 2 . 1141—42. 29/8. Budapest, I I . interne Abt. d. Uj Szent- 
J&noshosp.) W a d e h n .
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Raymund J. Millzner und Chauncey D. Leake, Giftigkeil von Eucupin bei 
lokaler Anaslhesie. l% ig . Lsgg. yon Procain u. Tutokain, die 0,1%  Eucupin  enthalten, 
bewirken eine lokale Anasthesie von 20—24 Stdn. gegeniiber einer Schmerzlosigkeit 
von etwa 2 Stdn. bei Verwendung l% ig . Procain- u. Tutokainlsgg. ohne Eucupin. 
Wiihrend aber die Injektion ohne Eucupin ohne H autaffektion bleibt, war die Injektion 
der eucupinhaltigen Lsgg. in  60% der Palle von mehr oder weniger unangenehmen E nt- 
ziindungen beglcitet. Lsgg. m it 0,05% u. 0,01% Eucupin geben keine Lokalrkk., 
hatten  aber auch keine yerliingerte schmerzlindernde Wrkg. (Proceed. Soc. exp. Biol. 
Med. 26. 526— 27. Marz Univ. of California, Departm. of Surgery and Pharm ., Medic. 
School.) W a d e h n .

J. W. Le Heux und C. de Lind van Wijngaarden, Uber die pharmakologisclie 
Wirkung des Plasmochins. I. M itt. Mit Bezug auf klin. Beobachtungen iiber Neben- 
wrkgg. groBerer Piasmochindosen wurden Toxizitiitsbestst. an Kaninchcn, Hund, 
Kanarienvogel, K atze u. Maus durchgefiihrt. Das Vergiftungsbild wechselt bei den 
yerschiedenen Tierarten, wobei allgemein ein Stadium akuter Erscheinungen u. eines, 
bei dem die Wrkg. erst nach Stdn. hervortritt, unterschieden werden kann. Das 
akute Stadium (besonders klar am Kaninehen ausgebildet) besteht in Storungen von 
Zirkulation, Atmung, Krampfen, wahrend die nach Stdn. eintretende Plasmochin- 
schadigung (besonders klar an Katzen) in  langsam ansteigender Cyanose u. Dyspnoe 
infolge Methamoglobinbldg. besteht. Die Ausscheidung des Plasmochins m it dem 
Harn war nur gering. Weiter wird festgestellt, daC das Plasmochin im Kórper der 
Tiere in  erheblichem, aber je nach T ierart yerschiedenem Mafie unwirksam wird. 
Unters. der Methamoglobinbldg. in  vivo u. in  vitro  an yerschiedenen Tierarten, sowie 
der Ruckbildungsfiihigkeit des entstandenen Methiimoglobins. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 1 4 4 . 341-—62. Sept. U trecht, Holland, Pharmakolog. In st. Uniy.) ICo l l .

— , Einige Angaben iiber die Verwendung von Chenopodiumol in  der Vetervndr- 
medizin. Angaben iiber die Verwendung ais wurmtreibendes Mittel. (Riy. I ta l. Essenzo 
Profumi 1 1 . 201. 15/8.) Gr im m e .

Charles Richet fils und Pierre Gley, tlber die Toxizildt gewisser Arse?iverbindungen 
gegenuber Trypanosomen in  vitro. Die W irksamkeit der Sulfarsenole ist bei den in vitro- 
Verss. wesentlich (um mehrere GroBenordnungen) geringer ais die der Novarsenobenzole. 
Daruber hinaus erweisen sich aber die gleichen Arsenikalien yerschiedener Pabrik- 
herkunft sehr yerschieden wirksam. Es bleibt noch die Ubereinstimmung m it der all- 
gemein adoptierten Prufung in vivo festzustelien. (Compt. rend. Soe. Biol. 1 0 1 . 802 
bis 804. 5/7. Lab. de physiol. de 1’Acad. de mćd.) Op p e n h e im e r .

William Salant und Keeve Brodman, Die Wirlcung des (juecksilbers auf die 
Herzhemmung. Hg-Succinat hebt die Wrkg. des Atropins auf das Herz auf. — Kleine 
Dosen, 1— 6 mg Hg-Succinat pro kg Katze, erhohen die Empfindlichkeit der para- 
sympath. Neryenendigungen im Herzen, groBere Dosen mindern sie. (Journ. Pharma- 
col. exp. Therapeutics 36. 195—202. Juni. Univ. of Georgia, Departm . of Physiol. and 
Pharm.; Cold Spring Harbor, Long Island, Biol. Lab.) W a d e h n .

Dumitresco-Mante und S. Ciorapciu, Die Wirkung des Na-Olykoclwlats und 
Na-Taurocholals in  Ringer-Loclcelosung auf das isolierte Froschherz. Abwesenlieit einer 
Herzschlag verlangsamenden Wirkung. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I I .  2578.) In  Konzz. von 0,10 u. 
0,20%o haben weder Na-Glykocholat, noch Na-Taurocholat eine Herzschlag yerlang- 
samende Wrkg. auf das Erosehherz, im Gegenteil ist bei diesen Konzz. immer ein 
Herzschlag beschleunigender EinfluB zu beobaehten gewesen. In  hoehkonz. Lsgg. 
(25%0) t r i t t  Verlangsamung des Herzschlags ais Folgę einer fortschreitenden Vergiftung 
des Herzmuskels ein. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 1 . 225—26. 24/5.) W a d e h n .

C. H. Thienes, Die Wirkung der Mutterkornalkaloide auf D ann und Ulerus. W ahrend 
Ergotamin (1 :250 000 bis 1 :500 000) die Wrkg. des Adrenalins (1 :10  000 000 bis 
1: 750 000) auf den Diinndarm fast oder vollig aufhebt, ist es selbst in  Konzz. von 
1: 25 000 auBerstande, die Adrenalinwrkg. auf Dickdarm yon Katze, Kaninchcn oder 
Meerschweinehen u. auf den Uterus des Kaninchens zu beeinflussen. Ergotozin war 
in diesen Fallen ebenfalls unwirksam. (Proceed. Soe. exp. Biol. Med. 26. 501—02. 
Marz. Oregon, Departm. of Pharm., Univ. of Oregon Med. School.) W a d e h n .

N. Reinitz, Einiges uber die Wirkung des Ephedrins. Das Ephedrin bewirkt beim 
Uterus Zunahme des Tonus, Zunahme der KontraktionsgróBe u. Steigerung der Auto- 
matie. Diese Einw. auf den U terus ist yerursacht vor allem durch die A ffinitat des 
Ephedrins zum motor.-parasympath. Teil der Innervation, wahrend ein EinfluB auf 
den motor.-sympath. Teil nur eine beschriinkte Rolle spielt. Eine Eigenwrkg. des

196*



3036 E 6. T ie r p h y s io l o g ie . 1929. H.

Epliedrins ais Reiz auf die M uskulatur des U terus ist nicht yorhanden. — Die Eigen- 
wrkg. des Ephedrins am Darm ist einerseits eine inhibitor., andererseits eine motor. 
Letztere ist wahrscheinlich n icht oder nicht nur bedingt durch eine Reizung des motor.- 
parasym path. Systems, sondern eine Folgę einer muskularen Reizung oder einer Gan- 
glienzellenreizung. In  gróBeren Dosen h a t das Ephedrin bestim m t einen paresierenden 
EinfluB auf die parasym path. Nervenendigungen im Darm. (Skand. Arch. Physiol. 
57. 138—58. Ju li. Upsala, Uniy., Pharmakol. Inst.) W a d e h n .

W. D. M. Lloyd, Die Wirkung von Calcium auf das isolierte menschliche Fotusherz. 
Die Zugabe von CaCl2-Lsg. zur RiNGER-LocKE-Durchstrdmungsfl. ha tte  in  den beiden 
untersuchten Fallen eine Yerstarkung der Systole, Regularisierung des R hythm us u. 
eine bessere Zusammenarbeit zwischen Herzohr u. Herzkammer zur Folgę. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapeutics 36. 185—92. Jun i. London, Canada, Departm. of Pharm., 
Univ. of West. Ontario Med. School.) W a d e h n .

William Salant und Henry Washeim jr., Der Einflufi von Calcium auf die 
Wirkung von Pilocarpin und Atropin. In  Ca-freier TYRODE-Lsg. finden keine rhythm . 

K ontraktionen des K atzendarm praparats s ta tt. Sie werden durch Pilocarpin in  Konz. 
1: 500 000 ausgelóst, bleiben aber schwacher ais n. Eine Ca-Menge, dereń Zusatz zu 
Ca-freier TYRODE-Lsg. nur leichte K ontraktion ausloste, bringt bei der pilocarpin- 
haltigen Ca-freien Lsg. eine starkę Wrkg. hervor. Die Wrkgg. von Pilocarpin u. Ca 
potenzieren sich also bei einem bestimm ten Mengenverhaltnis. Hohere Ca-Konzz. 
(1:2000) haben aber einen entgegengesetzten Effekt. — Die Atropinwrkg. auf das 
schlagende Herz wird durch Ca-Mangel aufgehoben, es t r i t t  eine Verlangsamung des 
Herzschlags ein. (Procced. Soc. exp. Biol. Med. 26. 512— 15. Marz. Augusta, Ga., 
Departm . of Physiol. and Pharm., Univ. of Georgia.) W a d e h n .

Theodore Koppanyi, Versuche iiber die Pupillenreaklion von Vierfii/3lem. Y. Dic 
Wirkung ton Pilocarpin au f die Pupille des Meerschweinchens. (IV. vgl. C. 1929. 1. 
2078.) Pilocarpin erweitert die Pupille des n. Meerschweinchenauges. Auf diese A rt 
behandelte Augen sprechen auf parasym path. Reizmittel in  gewóhnlicher Dosis nicht 
an. Ebenso wie bei der R a tte  w irkt Pilocarpin beim Meerschweinchen auf die myo- 
neuralen Verbb. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 36. 179—83. Juni. Syracuse 
Univ., Departm . of Pharmacol.) W a d e h n .

Harold B. Myers und V. Thomas Austin, Oewóhnung an N itrit. Die Ansicht,
daB eine Gewohnung an N a-N itrit u. seine GefaBwrkg. n icht eintrate, ist irrig. Kaninchen 
erhielten 13 Tage lang steigende Dosen NaNO, (3-mal 1,5 mg pro kg bis 3-mal 30 mg) 
injiziert, m it dem Erfolge, daB ihre Empfindlichkeit gegeniiber N aN 0 2 u. gegeniiber 
Nitroglycerin dauernd sanie. Nach Aufhoren der N itritgaben stieg die Empfindlichkeit 
der Tiere in  10 Tagen fast zur Norm an. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 36. 
227—30. Univ. of Oregon, Mcdic. School, Departm . of Pharm.) W a d e h n .

P. Tremonti, Beilrag zur Behandlung der Kollapszustdnde. II. Arzneimitlel, die 
au f den Tomis und die Konlraklililat der Arterien wirken. Am L a w e n -T r e n d e l e n - 
BURGschen FroschgefaBpraparat wird die Wrkg. folgender Substanzen untersuclit: 
C02, N aH C03, Milchsaure, H istam in, Acetylcholin. W eiter werden eine Reihe von 
aus Drogen stammenden K orpern untersuclit: D igitalin, Ouabain, Coffein, Ephedrin, 
Ergotin, sowie cinige N itrite . Es werden unterschieden: 1. Stoffe, die die IContrak- 
t ih ta t beeinflussen m it a) Tendenz zur Erweiterung: Digitalin u. a., b) m it Tendenz 
zur Verengerung: Ouabain, Coffein, Cholin. 2. Stoffe, die ausschlieBlich den Tonus 
beeinflussen: a) vermindernd: N itrite, Papaverin, Thebain, b) steigernd: Morphin. 
(Arch. Farmacol. sperim. 46. 119—28. 129—42. 10/12. 1928.) T a u b m a n n .

M. A. Barber, W. H. W. Komp und B. M. Newman, Wirkung kleiner Dosen 
ton Plasmochin auf die Lebensfahigkeit der Malariagame,ten, bestimmt mit dem Miicken- 
test. Anophelesmucken wurden vor u. nach der Behandlung an M alariakranken ge- 
fiittert u. die Entw. der Parasiten in der Muckc verfolgt. Es zeigte sich, daB selbst 
kleine Dosen von Plasmochin das Angelien der Infektion bei der Mucke verhinderten. 
Der M uckentest ist wesentlicli zuverlassiger ais die morpholog. B lutunters. (Publ. 
H ealth  Reports 44.1409—20.14/6. W ashington, U. S. Public H ealth Serviee.) S c h n it z .

A. Forster, Beeinflussung des Haarwachstums durch auperliche M ittel. An Katzen 
m it enthaarten  H autstellen wurden verschiedene Haarwuchsmittel des Handels, 
einige Arzneimittel u. chem. Hautreizstoffe gepriift. U ntersucht wurden: Gystin, 
durch Hydrolyse abgebaute menschliche Haare, ,,S ilv ikrin“, Cholesterin, Oxychole- 
sterin, ,,THlysin“, „Dr. Voss’ Haarferment“, Tinct. Capsici, Tinet. Cliinae, Tinct. 
Cantharid., Ol. Sinapis, 01. Therebinth. rectificat.', Chlorvinyldichlorarsin, Dichlor-
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iithylsulfid. Kontrollverss. m it: 50°/oig. A., Vaselin. alb., Vaselin. flav. Die Verss. 
crgobcn, daB fast jedes dieser Mittel imstande ist, den Haarwuchs zu steigern. Vf. 
findet keine Stiitze fiir die Annahine iiuBerlich anwendbarer spezif. Wuchsstoffe, 
sondern sieht Massago (bei Applikation der Mittel), Reinigung u. lokale chem. H aut- 
reizung ais Ursache der beobachtoten Haarwuchssteigerungen an. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 1 4 4 . 363—71. Sept. Wurzburg, Pharmakolog. In st. Univ.) K o l l .

Frank P. Underhill und Edward C. Wood, Die Einwirkung von Magnesium- 
sidfat a u f den Strychninkrampf. Die kleinste todliche Dosis S trychnin fiir Frosche 
is t 9 mg pro kg Gewicht; diejenige von MgS04 1600 mg. — Frosche wurden m it 9 mg 
Strychnin pro kg injiziert u. ihnen steigende Mengen M gS04 verabrcicht. 400 mg MgS04 
hatten  auf den Verlauf der Vergiftung keine Wrkg. 800 mg M gS04 verhinderten nicht 
das A uftreten der Strychninkriimpfe; die Frosche erholten sich aber naeh 30—60 Min. 
Naeh 1000 mg MgSO, tra ten  die Krampfe nur voriibergehend auf, alle Tiere uberlebten. 
Durch In jektion  von 1200— 1600 mg MgS04 wurden die Strychninkrampfe vóllig 
verhindert, es t r a t  jo tz t aber Lahmung auf, die den Tod der meisten Tiere zur Folgo 
hatte. Es ist also moglich, Frosche durch geeignete M gS04-Injcktionen vor den sonst 
tódlichen Folgen einer Strychninvergiftung zu schiitzen. — Die kleinste todliche Dosis 
Strychnin fiir weiBe R a tten  is t 4 mg pro kg Gewicht, diejenige von M gS04 1300 mg. 
Die Injektion von 900 mg MgSO, ha t auf den Verlauf der Strychninyergiftung keinen 
EinfluB. Dosen von 1000—1300 mg vermógen wohl die Strychninkram pfe ganz oder 
zum Teil zu unterdriicken, verhindern aber nicht den Tod der Tiere. Der Tod t r i t t  
dann durch Lahmung ein. — Bei Meerschweinchen liegt die kleinste todliche Strychnin- 
dosis bei 5,5 mg pro kg Kórpergewicht, fiir M gS04 bei 1300 mg. Die R esultate waren 
dieselben wie bei R atten . Die Tiere konnten vor dem Tetanus nur ungeniigend bewahrt 
werden. Bei Unterdriickung des Krampfes t r a t  Tod durch Lahmung ein. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapeutics 36 . 129—53. Juni.) W a d e h n .

A. Theohari und D. Baisoiu, Die Wirkung des Emetins auf Fdlle von blulender 
Bronchitis oder folider Fusospirillose. Die Wrkg. des Em etins scheint auf der Ver- 
niohtung der Fusospirillen zu beruhen, die bei diesen Lungenkrankheiten stets im Aus- 
wurf festzustellen sind. Auf Emeling&b&n laBt das Blutspeien naeh, u. im solben MaB 
yerschwinden die Spirillen. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 1 . 213—14. 24/5.) W a d e h n .

B. R. Ciarkę, Sanocrysinbehandlung der Lungentuberkulose. Trotz gewisser Neben-
wrkgg. u. manchmal auftretender Verschlimmerung des tuberkulósen Lungenpro- 
zesses ist im allgemeinen sowohl bei schweren wie mittelschweren Fallen exsudativer u. 
fibroider Tuberkulose eine giinstige Wrkg. auf den Fortgang des Lungenprozesses u. 
auf die M ortalitat zu verzeiehnen. (Brit. med. Journ. 1929. II. 576—78. 28/9. Belfast, 
Fooster Green Hosp.) ______________ _  M e i e r .

Chauncey J. Vallette Pettibone, Pettibone’s textbook of phyeiolocjical chemistry with experi-
ments; rev. by J. F. Mc Clendon; 4 th  ed. St. Louis: C. V. Mosby 1929. (368 S.) 8°.
Lw. S 3.75.

F. Pharmazie. Desinfektion.
N. Beljajew, Phytin aus den Abfdllen der Senfindustrie. PreB- u. Extraktions- 

riickstiinde der Senfólfabrikation enthalten 3—-5% Phylin, das daraus leicht durch 
Extraktion m it verd. HC1 zu gewinnen ist. Das gewonnene P hy tin  ergibt naeh der 
Reinigung ein Prod., das pharmazeut. dem aus der Schweiz im portierten gleichwertig 
ist. (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1 9 2 9 . Nr. 3. 28—30. Marz. 
Saratów.) ________ __________  R o l l .

J. D. Riedel-E. de Haen A.-G., Berlin Britz (Erfinder: Friedrich Boedecker, 
Berlin-Dahlem und Heinrich Gruber, Berlin-Neukólln), Darstellung von C,C-disub- 
stiłuierten Derivaten der Barbitursaure. Zu den Reff. naeh Can. P . 253 554; C. 1 9 2 6 .
II. 1336 u. Schwz. P. 116 752; C. 1 9 2 7 - I. 813) is t folgendes nachzutragen: Durch 
Erwarmen von Cycbliexylbarbitursaure m it Dibrompropen in  verd. NaOH unter Ruhren 
u. RiickfluB wahrend mehrerer Stdn. entsteht Cyclohezyl-fi-bromallylbarbitursdure,
F. 202°. — Bei der Kondensation von Didthylmeihylbrmnid m it Malonsdurediathylesłer 
entsteht Diathylmethylmalonester (Kp .13 124— 128°), welcher durch Kochen m it Harn- 
stoff in  A. bei Ggw. von Na-Athylat Didłhyhnethylbarbitursaure liefert, F . 194— 195°. 
Letztere geht durch Einw. von Bromallylbromid in  wss.-alkoh. NaOH in Diathylmethyl- 
fS-bromallylbarbitursdure iiber, F . 171— 172°. — Aus Isopropylbarbiłursdure u. Tri- 
brompropan (I) in  wss.-alkoh. Lsg. laBt sich Isopropyl-fi-bromallylbarbitursdure dar-
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stellen, F . 181°. — Barbitursaure geht durch Einw. von I  in  Di-p-bromallylbarbitursdure 
iiber, Krystalle aus A., F . 232—233°. (D. R . P . 481733 KI. 12 p vom 11/10. 1923, 
ausg. 29/8. 1929 u. D. R. P . 482 841 [Zus.-Pat.] KI. 12 p vom 11/4. 1924, ausg. 
23/9. 1929.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Barstellung von Verbindungcn 
C,C-disubstituierter Barbitursauren m it l-Phenyl-2,3-dimelhyl-4-dmetliylamino-5-pyr- 
azolon (I). Zu dem Ref. naeh Schwz. P. 131 927; C. 1929. II . 1324 is t folgendes nach- 
zntragen: In  gleicher Weisc lilBt sich die Verb. von Diathylbarbilursaure u. I  herstellen; 
das crhalteno Prod. schm. bei 115—117°. — Aus Isopropylallylbarbitursaure u. I  wird 
ein zuniichst ólig ausfallendes, dann erstarrendes Prod., F . 97° erhalten. Prod. aus 
Phenylathylbarbitursaure u. I, F. 132—134°. (E. P. 301727 vom 6/11. 1928, Auszug 
veróff. 30/1. 1929. Schwz. Prior. 3/12. 1927.) A l t p e t e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Herstellung von Ver- 
bindungen der Dialkyl- und Arylalkylbarbitursauren. (D .R . P. 479 669 KI. 12 p v<śm 
23/5. 1925, ausg. 22/7. 1929. Schwz. Prior. 9/5. 1925. — C. 1927- II. 2714 [Schwz. P. 
121 981 usw.].) A l t p e t e r .

fitablissements Poulenc Freres, Paris, Herstellung von n-Butylaihylbarbitur- 
saure. (D. R. P. 481129 KI. 12 p vom 3/2. 1922, ausg. 14/8. 1929. F . Prior. 4/2.
1921. — C. 1924. I. 2205 [F .P .  546 997].) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Darslellung von farblosen Schmelzprodukten 
aus Dialkylbarbitursauren und 4-Dimethylavuno-l-phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolon. 
(D .R . P. 481392 KI. 1 2 p vom 17/7. 1925, ausg. 20/8. 1929. — C. 1929. I. 1615 
[E. P . 272 875].) A l t p e t e r .

Kelp-01 Laboratories, Kalifornien, V. St. A ., Herstellung eines Heilmittels. Das 
M ittel besteht aus Agar-Agar, Mineralol, Zucker, Glycerin, Milchsaure, Na-Benzoat, 
NaCl03 u. W. u. soli zur Verabreichung genau dosierter Mengen Milchsaure innerlich 
Verwcndung finden. (E. P. 317713 vom 20/2. 1928, ausg. 19/9. 1929.) A l t p e t e r .

Henkel & Cie., G. m. b. H., Dusseldorf, Herstellung eines haltbaren, leiclit loslichen, 
hellfarbigen TJreasetrockenpraparates. (D. R. P. 478 947 KI. 12 p vom 16/9. 1926, 
ausg. 8/7. 1929. — C. 1929. I. 3123 [E. P . 277 644 usw.].) A l t p e t e r .

George Th. Southgate, New York, Desodorisierend wirkendes Kosmetikum. Man 
verwendet gepulverte Trockenhefe, die m it Duftstoffen versetzt ist. (A. P. 1729752  
vom 23/2. 1926, ausg. 1/10. 1929.) S c h u t z .

A.Demeulemeester-Colman, Andenarode, Belgien, Erfrischend wirkendes Eaucher- 
werk. Dem Raucherwerk wird NH 3 u. A. zugesetzt. (Belg. P. 351 584 vom 23/5. 1928, 
ausg. 7/11. 1928.) K u h l i n g .

William E. Kemmerich, Montclair, New Jersey, Allmahliche Entwicklung von 
Gasen, insbesondere von Chlor zu Inhalationszwecken. KMnO., wird in  geringer Menge 
zuniichst m it von inerten Substanzen absorbierter HC1 zusammengebracht, worauf 
m an W. hfnzusetzt. Durch besondere Ausbklg. des App. wird dafiir gesorgt, daB stets 
nur geringe Mengen des K M n04 m it der HC1 in Beriihrung kommen. (A. P. 1729 043 
Tom 8/9. 1924, ausg. 24/9. 1929.) D r e w s .

T. Coliez, De la conservation artificielle des corps; historique, technique moderne des embaumc-
ments. Paris: A. Legrand 1929. (S6 S.) Br.: 12 fr.

G. Analyse. Laboratorium.
Erling Botolfsen, Apparat fu r  die kontinuierliclie Reinigung des Q,uecksilbcrs. 

(Buli. Soc. chim. France [4] 45. 782—84. Aug. — C. 1929. I I . 2699.) L i n d e n b a u m .
Raymond B. Wailes, Elektrische Schneidevorrichtang fiir  Glasrohre und Flaschen. 

Zum Schneiden dickerer Glasrohre wird ein gluhender elektr. H eizdraht venvendet; 
die Rohre werden an den zu schneidenden Stellen erst etwas angefeilt. (Chemist- 
Analyst 18. Nr. 5. 23. 1/9. Washington, Gaslicht-Gesell.) W r e s c h n e r .

A. Tian, Graduięrte, mitMeflkolben versehene Biiretten fiir die Prazisionsvolumetrie. 
Eine solche B iirette ste llt dic Kombination einer P ipette u. einer Biirette dar. Erstere 
is t ein kugelfórmigcs GefaB von 40 ccm In h alt; letzterc cn thalt auf 20 cm Lange nur
10 ccm u. is t in 0,05 ccm gcteilt, so daB noch 0,01 ccm leicht abgelesen werden kónnen. 
Die Hahnspitze ist so eng, daB das Auslaufen des KugelgefaBes mindestens 1 Min. 
dauert. Dic innere Kugeloberflache betragt nur 58 qcm, so daB die anhaftonde Fl.-
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Menge gering ist. Die Vers.-Temp. soli tunlichst n icht um m ehr ais 0,5° von der Temp. 
abweichen, bei wolcher die Biirette geeioht ist. Der Gebrauch einer solchen Biiretto 
empfiehlt sich, wenn es auf groBe Genauigkeit in der Messung der Voll. ankommt. 
Sie is t besonders fiir sogen. Differenzanalysen geoignet. (Buli. Soc. chim. France 
[4] 4 5 . 778—82. Aug. Marseillc, Fac. des Sc.) L in d e n b a u m .

Ezer Griffiths und J. H. Awbery, Die Messung von Flammentemperaturen. 
B ringt man einen D raht in  eine Flamme u. heizt ihn elektr. auf die Flammentemp., 
so wird seine H itze durch Strahlung u. Leitung abgefiihrt. Sind Temp. u. Strom dic 
gleichen, wenn sich der D rah t in der Flamme u. im Vakuum befindet, so ist das dic 
Flammentemp. Die scheinbare Temp. des P t- oder Rh-Drahtes wird opt. m it einem 
Pyrom eter gemessen (Verschwinden des Streifens). S trom tem peraturkurven werden 
in der Flamme u. im Vakuum aufgenommen: ihr Schnittpunkt g ibt die Flam m en
tem p.; ganz kleine K orrekturen miissen noch angebraeht werden. DaB die Methode 
richtige W erte gibt, folgt daraus, daB die Dieke des Drahtes irrelevant is t u. eine andero 
Methode (s. u.) die gleichen W erte gibt. Die Flamme eines M E K E R -B renners wird so 
zu 1877— 1886° gefunden.

Die zweite Methode beruht auf K ir c h h o f f s  Umkehrung von Spektrallinicn. 
Die Vorbedingungen sind, daB die Flamme nicht leuchtend ist u. die Emissionskraft 
der Flamme fiir die betreffenden Spektrallinien =  1 ist. Das priifen die Vff. m it einem 
m it NaCl oder LiCl-Dampf beladenen Brenner fiir die D-Linie u. die rote Li-Linie: 
beide verschwinden so gut wie gleiehzeitig. In  einem anderen Vers. m it gluhcndom 
NaCl-Dampf in  einem Kohleofen verschwindet die Na-Linie, wenn die Wolframlampe 
1596° hat, wahrend der Kohleofen, ein schwarzer Strahler, 1600° besitzt. Die Dickc 
der M E K E R -Flam m e u. ihre Entfernung vom Spektroskop ist ohne EinfluB auf die 
Temp. des Verschwindens der Linien. S tellt man zwei verschieden temperierte Flammen 
hintereinander, so erhalt m an ungefahr die m ittlere Temp. Der F a l i  wird theoret. be- 
handelt u. gute tjbereinstimmung m it dem Vers. gefunden. Die recht starko Ver- 
iinderlielikeit der Temp. m it der Entfernung von der Brennóffnung (1790— 1650°) 
wird gemessen. Die Absorption der Flamme kann bei der D rahtm ethode vernach- 
lassigt werden.

Die Intensitatsverteilung in  den Emissions- u. Absorptionsspektren einer Flamme 
wird untersucht; auch liierbei ist die In tensita t von Flamme +  D raht fast genau gleich 
der Summę der einzelnen Intensitaten. — Mit der K iR C H H O FFschen Methode (Um
kehrung der X)-Linie) kann man die Maximaltemp. von explodierenden Gasen sehr 
sicher messen, wenn man ein Na-Salz zusetzt. CO u. L uft in verschiedenem Mischungs- 
verhaltnis werden untersucht; ais Maximum wird fast 1900° beobachtet. Ferner wird 
die Temp. der Gase zwisehen den Elektroden eines Geblases von atomarem Wasserstoff 
gemessen: im Mittel 2515°. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 1 2 3 . 401—21. 6/4. 
Teddington, N at. Phys. Lab.) W. A. R o t h .

H. L. Kauffman und J. B. Muli, Plan und Konstruktion eines wirksamen Labora- 
toriums-Luftdruckfilters. Vf. gibt Beschreibung u. Zeichnungen eines Luftdruckfilters, 
das in jeder einfachen W erkstatte leicht horgestellt werden kann. Das Filtrierpapicr 
liegt auf einem D rahtnetz in  der verbreiterten Offnung einer Rohre. In  einem darttber 
yerschraubten Rohr kann durch Einleiten von komprimierter Luft cin Ubcrdruck 
erzeugt werden. (Chemist-Analyst 18 . Nr. 5. 20—21.1/9. Denver, Colorado.) W r e s c h N.

E lem en te und anorganische Yerblndungen
Olga Fedorowa, Zur Frage der Pcrcliloratbeslimmung. Von den Methoden von 

Mo n n i e r , von H o f m a n n  u. desson von F. L. H a h n  abgeiinderter Methode erwies sich 
dio des letzteren (Bldg. einer wl. Yerb. von Perchlorat m it M ethylenblau unter Zugabo 
von ZnS04-Lsg. u. Messung der Veriinderung der Farblsg., C. 1 9 2 6 . I. 3564) zur 
Best. von Perchlorat in  Chlorałen, besonders bei Badern der Elcktrolyse von 
Chloraten, ais die einfachste u. schnellste besonders zu Serienbcstst. Da die An- 
wesenheit von Chlorat die In tensita t der Farbungen merklich andert, yerwendet dio 
Vf., die das Verf. weiter ausbaut, perchlorathaltigo Standardlsgg. m it einem annahernd 
gleichen Geh. an Chlorat wio die zu untersuchende Lsg. Sie bespricht eingehend dio 
Veranderung der Farbtone bei Zugabe yerschiedener Mengen des zu priifenden Elek- 
trolyten m it chem. reinem Salpeter u. der verschiedenen von H a h n  angegebenen 
Zinksulfat-Methylenblaureagenzien. Das in  Chloratbadern noch enthaltene Chromat 
wird vor der Fallung m it Bleiacetat entfernt, bei groBerem Chloridgeh. ist die Ver- 
wendung konz. Lsgg. nicht angebraeht. Der oxydimetr. Best. des Perehlorats m it
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drciwortigcm T ł nach S p i t a l s k y  u. J o f a  (C. 1928. I .  1683. 2973) is t diese colorim otr. 
Methode in  bezug auf Empfindliclikeit u. Einfachheit iiberlegen. (Ztsehr. analyt. 
Chem. 78. 249— 68. Iwanowo-Wosnessensk, Lab. f. Elektrochem. u. physikal. Chem. 
d. Polytechn. Inst.) B l o c h .

Sansei Kitashima, Einige Reaktionen in  der Enlmcklungsflasche. Vf. unter- 
sucht, in  welohem MaBe bei der S-Best. in  Fe ais Sulfid, Sulfat oder in  freier Form 
vorliegender S in H 2S uberfuhrbar ist. Freier S allein wird durch HC1 nicht angegriffen, 
wohl aber in Ggw. einer groBen Menge Fe unter Bldg. von H„S. C uS  wird auch allein 
bei Zimmertemp. durch 4—4,5-n. HC1, bei Siedehitze durch 0,3—0,35-n. HC1 zers.; 
in Ggw. von viel Fe ist die ILS-Entw . lebhafter. Fe2(SOi )3, C u80i  oder M nSOt werden 
auch in Ggw. von viel Fe durch konz. HC1 nicht zu H 2S red. (Buli. Inst. physical 
chem. Res. [Abstraets], Tokyo 1. 76— 77. 1928.) K r u g e r .

Th. Heczko, Bei Ir ag zur potentiometrischen Eisenbcstimmung m it Permanganal. 
(Vgl. C. 1929. I. 112.) Die Vergleichselektrodc ist so hergestcllt, daB der E ndpunkt 
an  der Umkehr der Strom richtung erkannt wird. Ais Stabchenfullung dient eine Lsg. 
von V20 5 u. Phosphorsaure, die m it einigen Tropfen einer Eisensulfatlsg. versetzt ist, 
die zu Einzelbestst. frisch eingefiillt, bei Massenanalysen alle drei Stdn. em euert wird. 
(Ztschr. analyt. Chem. 78. 247—49. Bochum, Forsohungsanstalt der Deutsch. Edel- 
stahlwerke.) B lo c h .

T. E. Rooney und Guy Barr, Eine Methode zur Wa.sserstoffbesiimmung in  Stahl. 
(Journ . Iron  Steel In st. 119. 573—80. — C. 1929. I I .  1437.) W i lk e .

Friedrich Hecht und Wilhelm Reich-Rohrwig, Ober die Bestimmung von Uran 
und Thorium millels 8-Oxychinolins. Vff. arbeiten eine Methode der Best. des U u. Th 
durch Fallung m it 8-Oxychinolin (abgekurzt Oxin genannt) (I) aus. A. B e s t .  d e s U. 
Uranylsalze geben m it I  eine krystallisierte, tiefrote, nicht hygroskop., bis 200° be- 
standige Fallung der Zus. U 0 2(C9H6N 0)2-C9II7N 0, die also noch ein 3. Mol. I, vermut- 
lich durch Nebenvalenzbindung, enthalt. Best. des U  darin  durch Umwandlung in 
U 0 2 durch Vergliihen m it W.-freier Oxalsaure, des Oxingeh. durch T itration  nach 
R. B e r g  (C. 1927- I. 3112. I I .  853 usw.) m it ł/i<rn - Bromid-Bromatlsg. Vereinfachte 
Bereitung der 2% ig., 3%  Eg- enthaltenden Oxinacetatlsg. durch Losen von I  (K a h l -  
BAUM) m it der der g-Zahl gleichen Zahl von ccm sd. Eg., Einriihren der dunkelbraunen 
Lsg. in  feinem Strahl in h. W. (auf 3 g I  100 ccm) u. F iltrieren von Ungelóstem nach 
Erkalten. A r b e i t s v o r s c h r i f t :  Fallung einer sd. U 0 2-Nitratlsg. nach Ab- 
stum pfen der Mineralsaure m it Ammonacetat durch tropfenweisen Zusatz der sd. 
Oxinacetatlsg. bis zum A uftreten einer bestandigen Triibung, dann Erwarm en ohne 
Oxinzusatz bis zur Abscheidung roter Krystalle, hierauf Fortsetzung der tropfenweisen 
Fallung, bis keine Vermehrung des Nd. mehr erfolgt, schlieBlich Zusatz des iiber- 
schiissigen Oxinacetats (bei groBeren Mengen Eg. groBer Uberschufi, bei Eg.-Gehh. 
von 1—2%  die doppelte theoret. Menge) in  diinnem Strahl. Nach einigem Stehen auf 
dem W .-Bad wird k. filtriert, m it h., dann m it k. W. gewaschen u. bei 105—110° ge- 
trocknet. F aktor 0,3386. Spuren von U  (Bruchteile von 1 mg) konnen in  dom m it 
konz. HC1 angesauerten F iltra t nach Red. zu Uranosalz m ittels Zn durch Fallung 
m it Na-Subphosphat ais griingraues, voluminoses Uranophosphal nachgewiesen werden. 
Beleganalysen in  guter tlbereinstim m ung m it anderen Methoden. F iir die M i k r o -  
b e s t .  wurden 5 ccm dieser 1: 20 verd. U-Lsg. in  einem bei 105° getrockneten u. ge- 
wogenen Jenaer Mikrofilterbecher im Trockenschrank bei 80° auf 3 ccm eingeengt 
u. nach Zusatz von 2—3 Tropfen gesatt. Ammonacefcatlsg. m it sd. Oxinacetatlsg. 
tropfenweise unter Umschwenken gefallt. N ach E rkalten  Absaugen, 3-mal m it wenig 
li., dann einmal m it k. W. wasehen u. 10 Min. lang bei 105° m it w. L uft trocknen 
(Beleganalysen). Vorteile der Methode: Gewichtskonstanz der Fallung an der Luft, 
niedriger U-Geh. des Nd. bei hohem Mol.-Gew., gute F iltrations- u. Wasehmoglichkeit, 
Vermeidung des Gliihens. — B. B e s t .  d e s  Th (vgl. auch C. 1928. II . 1914). Die 
bei 160—170° getrocknete Fallung des Th m it I  entspricht der Zus. Th(C9HeNO )4 
(Best. des Th darin ais Oxyd, des Oxinrestes durch bromometr. T itration). A r  b e i t  s - 
v o r s e h r i f t :  Neutralisation der Th-Lsg. nach Zusatz von 5 g Na- oder Ammon
acetat gegen Phenolrot u. Fallung in  2—4% ig. essigsaurer Lsg. bei 50° durch lang- 
samen Zusatz der doppelten Menge der ca. 2% ig. essigsauren Oxinlsg. (Abhangigkeit 
der Menge des Fiillungsmittels von der Konz. der Lsg. an  Eg.). Umwandlung des 
eigelben Nd. durch vorsichtiges Erwarm en unter Ruhren auf 70° in  die komige, 
krystallin. hellrote, gu t absitzende Form. Nach Abkiihlung Red. der Eg.-Konz. auf 
0,3%  m it 2-n. NaOH. Der gut filtrierbare, uberschiissiges I  enthaltende Nd. wird im
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Tiegel m it 30—50 ccra absol. A. in der von F r ie d h e im  u. M ic h a e l is  (Ztschr. analyt. 
Chem. 34 [1895]. 526) fiir das HgS beschriebenen Vorr. 1 bis mehrere Stdn. auf dem 
sd. W .-Bad extrahiert, wobei Umwandlung in  das W.-freie Th-Oxin erfolgt, aus dem 
crst- die Extraktion  des iiberschiissigen I  gelingt, desscn letzte Reste m it w. 25%ig. 
A. ausgewaschen werden. Geringe, im Estraktionsalkohol enthaltene Mengen von 
Th-Oxin werden nach 2,5—3-facher Verdiinnung m it Na-Acetat ausgeflockt, separat 
filtriert u. bromometr. bestim m t. Best. der Hauptm enge des Th durch Lósen des Nd. 
in  HC1 u. T itration  des Oxinrestes oder Wagung des Nd. nach Trocknung bei 170°, 
die aber bei groCeren Mengen lange dauert, oder arn vorteilhaftesten durch Uberfiihrung 
in T h 0 2 durch Vergluhen, in welchem Falle sich die Fallung weitaus einfacher, wio 
folgt, gestaltet: Red. der Eg.-Konz. der Th-Lsg. (unter Beriicksichtigung der A ciditat 
der Oxinlsg.) auf 0,3—0,4%, Zusatz dos Fallungsmittels bei 50° unter Riihren in  einem 
GuB, Erwarm en auf 70°, F iltration  des roten Nd. nach Abkiihlen, Auswaschon m it 
h. W. u. Vergluhen des getrockneten Nd. m it Oxalsaure (Beloganalysen). Das Verf. 
gestattet dio Best. des Th in  weitaus kiirzerer Zeit ais die Methode der Fallung ais 
Oxalat. (Monatsh. Chom. 53/54. 596—606. Okt. Wien, Univ.) H e r z o g .

G. Spacu und G. Suciu, Eine neue Schnettmethode zur mikrochcmischen Bestimmung 
des Qwcksilbers. (Vgl. C. 1929. II . 611. 1186.) Man versetzt die ncutrale oder schwach 
ammoniakal. //y-Salzlsg., 40—100 ccm, m it iiborschiissigem K J, orhitzt zum Sieden 
u. fa llt m it einer h. konz. Lsg. von K upfcriithylendiam innitrat oder -sulfat — beroitet 
aus K upfernitrat odor -sulfat m it geringem OberschuB an Athylendiamin — ais Yerb. 
[H gJ4](Cu en2), die sich in  groBen K rystallen abscheidet. Nach dem Abkiihlen gieBt 
man durch einen Mikroporzellanfiltertiegel, bringt den Nd. mittels einer Waschfl. 
hinein, die 0,10% K J  u. 0,10% K upferathylendiam innitrat enthalt, wascht mehrmals 
m it 96%ig. A., dann m it A., saugt ab, trocknet 10—15 Min. bei Zimmortemp. im 
Vakuum u. wagt. %  Hg =  a-F-100/S, wo F  =  0,2249. — Zur Best. des Hg neben 
Cu neutralisiert man die Hauptmenge der Saure m it NIL, dann m it Athylendiamin- 
Isg., fiihrt m it einem woiteron geringen OberschuB des letzteren das Cu in dio blaue 
Komplexvorb. (Cu en,)X 2 iiber, erh itzt zum Sieden, fiigt K J  im UberschuB zu u. 
verfahrt weiter, wic obon angegoben. (Ztschr. analyt. Chem. 78. 244—47. Cluj-Klausen- 
burg, Univ., Lab. f. analyt. u. anorgan. Chem.) B lo c h .

R. Thilenius und R. Winzer, Z ur Bestimmung kleinster Q,uecksilbermengcn. 
(Vgl. C. 1929. I I . 196.) Dio Vff. goben dio P rio rita t von B o d n a r  u. S z e f  (C. 1929.
II. 1947) zu. (Ztschr. angow. Chem. 42. 941. 21/9.) B lo c h .

O r g a n is c h e  S ubstanzen .
P. Fuchs, Uber die Analyse organischer Ocmengc. Der Methode von B e n e s c h  

(C. 1929. II . 1187) steh t entgegen, daB nicht allen Chemikern die ]3etorminanten- 
reohnung gelaufig ist, u. daB die Auswertung der Gleichungen auf die gewdhnliche 
Weise umstandlich ist. In  gewissen Fallen ist es nicht notwendig, eine Verbrennung 
vorzunehmen. Es wird auf eine demnachst erscheinende Arbeit des Vf. iiber system at. 
indirekte Analysen hingewiesen. Forner wird hervorgelioben, daB die indirekte Best. 
der Bcstandteile oines Gemischos um so weniger genau moglich ist, je iihnlicher sich die 
K om ponenteninihrerprozentualenZus. sind. (Chem.-Ztg. 53. 728.18/9. Leipzig.) J u n g

M. X. Sullivan, Studien iiber die Biochemie des Schwefels. I I . Weitere Studien 
iiber eine unlerschiedliche jReaklion von Cystein und Gystin. (I. vgl. Publ. H ealth  Reports
41 [1926]. 1030.) Cystein (u. Cystin nach dor Behandlung m it Cyannatrium) g ib t m it
l,2-naphthochinon-4-sulfonsaurem N atrium  eine Rotfarbung, die durch reduzierend 
wirkende Prodd., wie Natrium hydrosulfit, n icht Terandert wird, u. dio soweit zum 
spezif. Nachweis benutzt werden kann, wie keine anderen Substanzen m it einer SH-, 
NH2- u . COOH-Gruppe anwesend sind. Ergothionin, das Disulfid des Thiotyrosins, 
Methionin, Cystinamin, Furfurol, Lavulinsaure u. a. gaben keine Rk. — Methodik- 
5 ccm einer sehr verd. Lsg. von Cystein in  0,1-n. Salzsiiure werden m it 1—2 ccm l% ig . 
Cyannatriumlsg. in  0,8-n. Natronlauge yersetzt, 1 ccm 0,5%ig. Lsg. von 1,2-naphtho- 
chinon-4-sulfonsaurem Natrium  in W., dann 5 ccm 10—20%ig. Natriumsulfitlsg. in
0,5-n. Natronlauge, nach 30 Min. 1 ccm 2%ig. Natriumhydrosulfitlsg. in 0,5-n. N atron
lauge zugegoben u. die entstandene Rotfarbung colorimetr. gewertot. — 5 ccm einer 
hóchstens 0,04%ig. Lsg. von Cystin in  0,1-n. Salzsaure werden m it 1—2 ccm einer 
5%ig. Cyannatriumlsg. versetzt, nach 10 Min. dazu 1 ccm 0,5%ig. Lsg. von 1,2-naphtho- 
chinon-4-sulfonsaurem Natriinn usw. wie bei Cystein. — Schwermetallsalze u. Oxy- 
dantien storen die Farbrk. (Publ. H ealth Reports 44 .1421—28. 14/6.) ZlMMERMANN.
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M. X. Sullivan und W. C. H ess, Sludien Ober die Biochemie des Schtcefels.
I I I .  Chemische Gruppen, mlche die Naphthoch inonreaJdion a u f Cystein und Cysliii 
geben. (II. ygl. yorst. Ref.) o-Aminophenylmeroaptan u. D iamidoathyldisulfid gaben 
keine Oysteinrk. m it Naphtkochinon, ferner keine Prodd. m it der SH-Gruppe oder 
XH„-Gr'uppe allein, wohl aber reduziertes Glutathion u. uberhauptSubstanzen, die durch 
Red. u. Verseifung Cystein liefern. (Publ. H ealth  Reports 44. 1599— 160S. 5/7. Hyg. 
Lab. U. S. A.) " ' ZlMMEBMANN.

E. Voto5ek und F. Rac, Zur Besłimmung der Methyłpenłosen ais Methylfurfurol. 
(Collect. Trav. chim. Tchecoslovaquiel. 516—20. Sept. — C. 1927- I I . 1378.) PoETSCH.

Henryk Szancer, Uber die. Bialschc Pentosenreaktion. M it dem Reagens yon 
B i a l  (salzsaure, FeCl3-haltige Orcinlsg.) geben Penlosen smaragdgriine, Fructose u. 
Rohrzuclrr braune, Glueose u. Lactose bei langerem Erliitzen ebenfalls braune Farbung. 
Die Griinfarbung wird durch die Braunfarbungen yerdeckt. (Pharmaz. Zentralhalle 70. 
645— 16. 10/10. Przemyśl, Lab. d. Apoth. Gustaw Szancer.) H e r t e r .

B e s ta n d te l l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie r e n .
G. Doininici, Vbcr die Bestimmung von Eisen. Zur Best. kleiner Fe-Mengen in 

organ. Prodd. eignet. sich am besten die colorimetr. Rhodanmetkode. (Folia clinica 
chimica e t microscopiea 3. 17 Seiten. 1928. Sep.) G r im m e .

C. G. van Arkel, Die nephelometriscJie Wertbeslimmung von Pepsin. Yerss. im 
AnschluB an das Yerf. von K le in m a n n  u. A s a d a  (C. 1924. I. 2379), graph. Darst. 
der Ergebnisse. Die Haupteinw. des Pepsins auf EiweiB findet in  den ersten 10 Min. 
s ta tt ,  dann starkę Yerzógerung durch hemmende Stoffe. Der optimale pH is t je nach 
Pepsinart- yerschieden, bei einer Probe lag er zwischen 1,5— 2,7 ohne erhebliehe Unter- 
schiede, bei einer bei pn =  2,0, bei einer anderen bei pH =  1,5. W ahrend der Einw. 
nim m t pn um 0,1—0,2 ab. —  Eine Probe Acidol-Pepsin des Handels enthielt zu wenig 
Saure, pn zu hoch. (Pharmac. Weekbl. 66- S57—64. 5/10.) G r o s z fe i /D .

A. Oparin und A. KurssailOW. InaktM em ng von Fermenien durch Gcrbstoffc. 
Die Best. von Amylase, Peroxydase, Katalase u. Protease in gerbstoffreichen B lattern 
is t sehr erschwert, weil diese Stoffe in  Lsg. ubergehen, sich m it den Ferm enten ver- 
mischen u. diese inak tm eren . Durch Zugabe von EiweiBalbumin oder Pepton zu den 
inaktiyierten Fermentlsgg. wird die fermentatiye W irksamkeit solcher Lsgg. yoll- 
standig wiederhergestellt. Durch dieses Yerf. werden die Ferm ente der gerbstoff
reichen B latter regeneriert, u. auf diese Weise kann eine quantita tive Best. der Fer
mente in  diesen Objekten durchgefuhrt werden. Die inaktiyierende Wrkg. von Gerb- 
stoffen wird durch die Bldg. yon EiweiBndd., welche die gel. Ferm ente adsorbieren, 
yerursacht. Die Regenerierung der Ferm ente durch eine Albumin- oder Peptonlsg. 
ist eine E lution dieser Fermente. (Biochem. Ztschr. 209. 1S1—94. 14/6. Moskau, 
Bo tan. Inst.) SlMON.

Kenji Slioji, Unterscheidung der Peroxydase- und Oxydasereaktion durch das 
..striatischc BIutbild“. 5. Bcrichł iiber die Peroxydasereakiion. Ais „fundamentales 
Oxydasereagens“ , d. h. ein Reagens, das ais solehes n icht oxydasehaltige Granula 
anfarbt, sondern erst. nach Zugabe eines A ktiyators, erwies sich das P a  p p e n h  E im sche 
Reagens. Die zur D arst. benutzten Substanzen mussen besonders rein sein. u. die Lsgg. 
ganz frisch yerwendet werden. Lsg. A is t eine 0,5%ig. Lsg. von a-Naphthol (M e r c k ),  
die ans farblosen K rystallen bereitet ist, Lsg. B ist l ° 0ig. Lsg. yon p-Phenylendiamin 
(M e r c k ) . E in frisch bereitetes Gemisch A -f  B fa rb t Myelocyten n icht an. Ais Akti- 
yator d ient Lsg. G. eine J-Lsg., die aus einer 10%ig. J-Lsg. durch Yerdunnen auf das 
500-fache hergestellt. ist. —  Im  stria t. B lutbild geben alle Myelocyten eine negatiye 
Perosydaserk., die Oxydaserk. ist erhalten geblieben. Bei der Priifung des Gemisches 
A -f  B -4- H .O , t r a t  eine kraftige Anfarbung der Myelocyten auf. Diese Rk. darf aber 
m it einer echten Perosydaserk. n ich t yorwechselt werden. Die Mischung A -f- B ist 
sehr leicht, z. B. durch H jO ., oxydierbar, u. farb t dann ox\-dasehaltige Myelocyten 
an. Man h a t also bei der Anfarbung der Myelocyten durch das System A -f  B -f- H»02 
eine Oxydaserk. unter dem Schein einer Peroxydaserk. (Tohoku Journ . exp. Med. 9. 
642— 45. 1927. Sendai, Tohoku Im p. Univ., Departm. of Pediatrics, Fac. of Med. 
Sep.) W a d e h n .

Taynrn Arakawa und Akira Sato, Unierscheidung der Peroxydase- und Ozydase- 
reakiion durch das „striaiische BItitbild“. 6. Berichl iiber die Peroxydaserealiion. (Ygl. 
yorst. Ref.) Die R k. nach A r a k a w a  ist der Prufung am ..stria t. B lutbild“  zur Folgę 
eine Oxydaserk.; das Reagens gab weder allein, noch nach Zugabe yon H20  eine An-
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farbnng der perosydasefreien Myelocyten. (Tohoku Journ. exp. Medicine 9. 646— 49.
1927. Sendai, Tohoku Inrp. Univ., Departm . of Pediatrics, Fac. of Med. Sep.) W a d e h n .

K azue Suzuki. Die Haltbarkeit des Ozydasereagens ( Winlcler-Schulize) und des 
Pcroxydasereagens (Kwpfermethode). 15. Bericht iiber die Peroxydasereaktion. (Vgl. 
vorst. Ref.) W enn die Reagenzien sorgfaltig vor Licht bew ahrt werden, so ist das 
Osydasereagens fiir Arbeiten m it dem „s tria t. B lutbild" 3— 6 Wochen u. das Per- 
oxydasereagens 6 Monato haltbar. (Tohoku Journ. exp. Med. 11. 10— 13. 1928. 
Sendai, Tohoku Lmp. Univ., Departm. of Pediatrics, Med. Fac. Sep.) W a d e h n .

Carl Riebeling, Zur Bestimmung des spezifischen Gemchts des Liąuor cerebro- 
spinalis. Angabe einer Methode zur Best. der D. des Liąuor cerebrospinalis. (Klin. 
Wchschr. 8 . 1573. 20/8. Hamburg-Friedrichsberg, Univ.) F e a x k .

L. Tixier, Einzetbestimmung der Hamsaure. 50 ccm U rin  werden m it 20 ccm 
einer Lsg., bereitet aus 4 g reinem CuSOj, 500 ccm reinem Ammoniak u. 500 ccm 
dest. W., eine Stde. digeriert. Hierauf wird filtriert u. m it 5 ccm 10%ig. Ammoniak 
nachgewaschen. Zum F iltra t gibt man 5 ccm einer Lsg., enthaltend 20 g KCN, 10 ccm 
Ammoniak, 60 g K J  im Liter dest. W. Hierauf wird m it V10 -n. AgN03 bis zur bleihenden 
Opalescenz titrie rt. 1/ 10 ccm 7> o -n. AgN03 entspricht 0,001 g Ham saure. (Buli. 
Sciences pharmacol. 36. 77—79. Febr.) F r e u n d .

H.-R. 01ivier, J. Bretey und M. Herbain. Apparat und Methode zur Bestimmung 
ton Jodathyl in der Alveolarluft, ausgealmełęr und eingeatmeter Luft. Das zu unter- 
suchende Gas wird unter Verwendung der HALDANEsclien A pparatur mittels gliihender  
Pt-Spirale zersetzt, die Zers.-Prodd. in KOH absorbiert u. die K ontraktion des Gas- 
yolumens gemessen. Vff. stellen ausfuhrliche Mitteilung in  Aussicht. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 100. 533—34. 1/3.) F r e u n d .

Kurt Haack, Zur Frage der Jodalkaliprowka t i on von Bleiliipfdn. Vorlaufige Yerss. 
haben ergeben, daB es bei Meerschweinchen u. Kaninchen gelingt, durch maBige sub- 
cutane K J-G aben re la tir  hohe Zahlen von getiipfelten En-throcyten hen-oraurufen. 
Bei K J  treten  diese friiher auf ais bei Pb, da sie wahrscheinlich durch eine Knochen- 
marksreizung liervorgerufen werden, wahrend sie bei Pb auf einer durch dieses hervor- 
gerufenen Anamie u. einer dadurch bedingten, uber das No m iale gesteigerten Tatigkeit 
der Blutbildungsstatten beruhen. (Med. K linik 25. 1246—47. 9/S. Rostock, 
U n iv .) " F r a n k .

U. Winkler, Bemerkungen zu rorstehender Arbeit. Vf. halt die Darlegungen 
H a a c k s  (vgl. vorst. Ref.) n icht fiir beweiskraftig gegen die Verwertbarkeit der K J- 
Provokation der Bleitupfel. Gehauftes Auftreten punktierter En-throcyten nach 
KJ-Behandlung ist bisher, m it Ausnahme der Dysfunktionen der Schilddriise, nur 
bei Pb-K ranken beobachtet worden. Es wird empfohlen, in geeigneten Fallen die 
K J-Provokation der Bleitupfel zur Sicherung des klin. Bildes in  die Diagnostik ein- 
zubeziehen. (Sled. K linik 25. 1247— 48. 9/8. Gottleuba, Sa., H eilstattc.) F r a n k .

Kurt G. Stenzel, Allgemeine Belrachtungen uber das Guttadiaphot am Beispiel 
der Gonorrhoe. Vf. konnte bei etwa 400 Unterss. an gonorrhoischen u. n icht gonorrhóisch- 
urolog. Fallen ein Zusammengehen des Guttadiapholes m it der Blutkorperchensenkungs- 
gesehwindigkeit beobachten. -Mit Hilfe dieser Methode, die vollkommen unspezif. 
ist u. fiir die Erforschung der Krankheitsatiologie nur bedingt in Frage kommt, sind 
Ruckschlusse auf die Rk.-Fahigkeit des Korpers, auf das Stadium der Erkrankung, 
die K onst. des E rkrankten u. auf seine Fahigkeit, Antistoffe zu bilden, moglich. Aus 
dem wiederholtcn Anstellen der Rk. laBt sich ein guter Uberblick iiber den Terlauf 
der Erkrankung gewinnen. Das G uttadiaphot is t ein Symptom vieler E rkrankungen, 
unspezif. u. allgemein, wie die Blutkorperchensenkungsgeschwindigkeit u. das Fieber. 
Es wird auf die Schwierigkeit seiner Deutung hingewiesen, trotzdem  ist anzunehmen, 
daB das G uttadiaphot nach langerer Beobachtung an einem groBen M ateriał zu einem 
wichtigen klin. Beobachtungsmittel werden kann. (Arch. Derm at. Syphilis 158. 
143— 57. 10/8. Hannover, S tadt. Krankenh. II.)  F r a n k .

Norbert Henning, Histaminpróbe und- cndoslcopisches Bild der Magenschkimhaut 
bei Achylie. Die Histaminpróbe zeigt lediglich den momentanen Stand der Funbtions- 
fahigkeit der Magenschleimhaut an, u. sagt prognost. n icht viel aus. Torlaufig kann 
nur mit- der Endoskopie der Magenkohle exakte Schleimhautdiagnostik betrieben 
werden. (Munch. med. Wchschr. 76. 1561—62. 13/9. Leipzig, Univ.) F r a n k .

Lubenau. Nochmals die Hornstabchenmethode zur Priifung eon Dcsiiifektionsmittcln. 
Die Tiefenwrkg. eines Desinfektionsmittels laBt sich m it der Hornstabchenmethode
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gu t feststellen. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 1 1 3 . 537—41. 18/9. Mohrungen, 
OstpreuBen.) E n g e l .

Ferdinand Winkler,, Sulfosalicylsaure ais Entkalkungsmittel. Sulfosalicylsaure 
alloin oder m it gleiclien Teilon 10%ig. AgNO^-Lsg. cignet sich ausgezeichnet, um 
Knochcn mikrotomfahig zu machen. Auch fiornsubstanzen lassen sich auf diese Weiso 
schnittfahig zubereiten. (Med. W elt 3 . 1139—40. 10/8. Wien, Physiolog. Inst.) F r a n k .

F. Wiethold, Zum  Spdtnachweis von Kohlcnoxyd bei exhumierten Leiclien. Es 
golang, noeh 122 Tage naeh dem durch E inatm en von CO erfolgten Tode CO sowohl 
spektroskop, wie chem. im Blute u. den Transsudaten festzustellen. So gut sich CO 
in der Leiche halt, so rasch verschwindet es aus dem Korper, wenn der Tod nicht inner- 
halb der m it CO erfullten Atmosphare e in tritt u. der betreffende Mensch die Vergiftung 
eine Zeitlang oder uberhaupt besteht. Anfiihrung eines Falles von 2 Kindern, die orst 
25 resp. 40 Stdn. naeh der Auffindung starben. Im  Leichenblut konnto werde chem. 
noeh spektroskop. CO nachgewiesen werden. (Dtsch. Ztschr. ges. gerichtl. Med. 14 . 
135—38. 3/9. Bonn, Univ.) F r a n k .

Grita Thoemke, Zur BraucKbarkcil des Indolnachiccises naeh Kovacs. Der Indolrk. 
von K ov a cs  (amylalkoh. Lsg. [75 Teile] von Paradim ethylaminobenzaldehyd [5 Teile] 
+  25 Teile HC1) wird vor anderen Rkk. der Vorzug gegeben. (Ztrbl. Bakter., P ara
sitenk. I. Abt. 1 1 3 . 520—23. 18/9. Wien, S taatl. Serotlierapeut. Inst.) E n g e l .

Vojin Dimitrijević-Speth und Marija Rajevski, Neuartige Isolierungsmethode 
fiir anaeróbe Bazillen. Auf beiden Seiten offene Glasrohrchen m it einem Lumen von 
wenigen mm u. etwa 8—-10 cm lang werden in Eprouvetten gegeben u. m it ihnen 
sterilisiert. In  diese Doppelróhrchcn wird k lar filtrierte Agargelatine so tief eingefiillt, 
daB das innere Rohrchen noeh etwa V2 cm aus der Nalirfl. herausragt. Naeh beendigter 
fraktionierter Sterilisation bei 100° werden die Rohrchen aufrechtstehend gekiihlt, 
wobei sich die inneren Rohrchen von selbst an  die Glaswand anlehnen. Die Beimpfung 
erfolgt nur im inneren Rohrchen durch Einstich bis zur halben Tiefe desselben. Sind 
gleichzeitig zur Diffusion neigende aerobe Sporentrager vorhanden, so muB man in 
den W attepfropf des Reagensglases 1 ccm A. gieBen u. gut yerschlieBen. (Ztrbl. Bakter., 
Parasitenk. I. Abt. 1 1 3 . 523—24. 18/9. Belgrad, Zentrales Hygien. Inst.) E n g e l .

H. Reck, Tinclura Jodi decolorata. Es wurde versucht, die naeh D ie t r i c h s 
Manuał aus Jod, Na-Thiosulfat, W., N H 3 u. A. dargestellte T inktur naeh dem fiir 
Sirupus ferri jodati im D . A.-B. 6 vorgeschriebenen Verf. (Zusatz von FeCl3, Fallung 
des Uberschusses m it H 3P 0 4, Zugabe von K J , T itration m it Thiosulfat) zu analysieren. 
Die Methode, die bei reinen Jodiden gutc R esultate lieferte, gab Unterwerte (7,87 
s ta t t  8,33%  J 3). Organ, gebundenes Jod  war nicht nachzuweisen. Da dem naeh 
obiger Vorschrift vorhandenen Tetrathionat, das auch einwandfrei nachgewiesen wurde, 
therapeut. W ert kaum zukommen diirfte, ^vird die Frage aufgeworfen, ob n icht eine 
8— 10% starkę alkoh. Lsg. yon N aJ  unter Zusatz von etwas NH 3 denselben Zweck 
erfiillte, zumal auf diese Weise Zeit u. Materiał gespart wird. (Pharmaz. Zentralhalle 
7 0 . 583—S5. 12/9. H alberstadt.) H e r t e r .

Georges Deniges, Unmittelbare mihohrystaUoskcrpischc Identifizierung der Bar- 
bitursauremedikamente ( Veronal, Gardenal usw.). Die von der Barbilursaure (B.) ab- 
geleiteten Arzneimittel Veronal (Diathyl-B .), Gardenal oder Luminal (Athylphenyl-B.), 
Dial (Diallyl-B .), Soneryl (Athylbutyl-B) u. Allylisopropyl-B. lassen sich identifizieren, 
indem m an sie in  NEL, lost, m it H 2SO, ausfallt u. die entstehenden K rystalle u. Mk. 
betrachtet. Die entstehenden Formen sind beschrieben u. abgebildet. Zur Erkennung 
von Allonal oder Allional (Verb. von Allylisopropyl-B. m it Pyramidon) weist m an die 
Saure wie oben, das Pyram idon ebenfalls u. Mk. ais P ik ra t naeh. (Buli. Soc. Pharmac., 
B ordeaus 67 . 165— 73.) H e r t e r .

Van der Wieleń, Wertbestimmung von Anthraglucoside enthaltenden Arzneimitteln. 
Die Eig. der Anthrachinone, sich in  A. gelb zu lósen u. daraus m it NH 3 eine dunkelrote 
Lsg. zu liefern, kann, wie Vf. ansfiihrt, zu colorimetr. Vergleich, aber nur von P raparaten 
gleicher A rt dienen. Nahere Beschreibung der Arbeitsweise. (Pharmac. Weekbl. 6 6 . 
877—79. 5/10.) Gr o s z f e l d .

H. V. Arny und Marguerite C. Dimler, MilcJisdureproben. Vff. geben eine Zu- 
sammenfassung der in der L itera tur beschriebenen Milehsaurerkk. F iir pharmazeut. 
Zwecke empfehlen sie die Resorcinprobe von B r a u e r  (C. 1 9 2 0 . IV. 336). (Journ. Amer. 
pharmac. Assoc. 1 8 . 459—62. Mai. Columbia, Univ.) Z im m e r m a n n .

E. E . Swanson, H. E. Thompson und C. L. Rose, Eine vorlaufige TJntersuehung 
uber die Wertbestimmung und Festslellung von ilydria lica  uiuł Myotica. (Vgl. auch
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C. 1929. I . 274.) Vff. yergleichen die W erte einer Anzahl pupillenerweiternder Mittel,
die sie auf chem. ul auf biolog. Wege an der K atze erm ittelt haben. Die Resultato 
entsprechen einander bei Atropin-, Homatropin-, Hyoscyamin-, Ephedrin- u. Pseudo- 
ephedrinsulfat, bei Scopolaminhydrobromid, Epliedrin u. Pseudoephedrin. MiBstimmig- 
keitenbei Belladonna sollengeklartw erden. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18. 446—50. 
Mai. Indianopolis, Indiana, Lilly Unters.-Labb.) ZiMMERMANN.

Hans Kaiser und Karl Eggensperger, Zur Verfdlschung von Flores Tiliae
D. A .-B . 6. Die von den Vff. untersuchten Flores Tiliae stam m ten von Tilia americana.
Der AufguB schmeckte widerlich u. iibelerregend, sein Geruch war widerlich siiB arom at., 
wie der der Drogę selbst. K apillaranalyt. u. m it Hilfe der Analysenquarzlampe lieBen 
sich Unterschiede gegeniiber Flores Tiliae D. A.-B. VI nicht feststellen. Alle Ausziige 
fluorescierten prachtvoll. Vff. verlangen, daB das neue D. A.-B. eine Geschmacks- 
priifung des Aufgusses fordem  mttsse. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 69. 450— 51. 26/7. 
S tuttgart, S tadt. Katharinen-Hospitalapoth.) H a r m s .

Zoltan Csipke, Zur Wertbestimmung des Extraclum Filicis maris mit chemischen 
Methoden. 1. Nachpriifung der iilteren Methoden. Der Reinfilixsiiuregeh. (F r o m m e , 
K r a f t ) steh t in  keinem engen Zusammenhang m it der W irku ngsfahigkeit der Drogen. 
Die Rohfilicinbest. (modifiziertes Verf. von K r a f t -B o c c h i- F r o m m e ) gibt ungenaue 
Werte. 2. Vf. empfiehlt, die Wertbezeichnung des E xtraktes in Phloroglucin bzw. in 
Phlorbutyrophenon auszudriicken. Die Best. wird ausgefUhrt, wio folgt: E x trak t 
in A. losen, m it Barytwassor 2-mal aussohiitteln, wss. Lsg. filtrieron u. auf ein be- 
kanntes Vol. ergiinzen. Davon ein bokanntes Voł. m it ammoniakal. AgN03 yermengen, 
an dunklem Orte 6—-10 Stdn. lang stehen lassen, abgeschiedenes Ag auf dichtem 
Faltenfilter sammeln, auswaschen, in  20%ig. H N 0 3 losen, Lsg. m it 0,1-n. NH,SCN 
titrieren. Indicator Ferriamm. sulf. 1 ccm 0,1-n. NH4SCN =  0,0108 g Ag =  0,00217 g 
Phloroglucin =  0,0196 g Phlorobutyrophenon. (Magyar Gyógyszeresztudom&nyi Tar- 
sas&g Ertesitoje 5. 425—38. 15/9. Budapest, Univ.-Apotheke.) Sa il e r .

Aranka Stasiak und Bertalan Zboray, Zur Wertbestimmung der Digitalis
II. M itt. Weitere vergleichende Untersuchungen m it der Mansfeldschen Sinusmethode 
und der 6-Stunden-Frosch- bzw. -Katzenmethode. (I. vgl. C. 1929. H . 1951.) 1. Es 
werden weitere Unterss. beschrieben m it der MANSFELD-HoRNSchen Sinusmethode.
2. Die Sinusmethode liefert gut ubereinstimmende Eichungswerte. Ais Vergleichs- 
standard wird ein 0,5°/oig. Infus eines D igitalisblatterpulvers beniitzt. 3. Die U nter
schiede zwisehen den Eichungswerten der Sinusmethode u. der 6-Stdn.-Frosch- bzw. 
Katzenmethode sind ziemlich derselben GróBenordnung wie die Unterschiede 
zwisehen den Werton der 6-Stdn.-Frosch- u. Katzenmethode. (Magyar Gyógyszerśsztudo- 
m&nyi Tirsasag Ertesitoje 5. 400—06. 15/9. Budapest, Ung. Kon. Landesinst. f. 
H yg.) Sa il e r .

Gyula v. M ikó, U ber Makro- und Mikroverfahren zur Wertbestimmung coffein- 
haltiger Drogen. I. M itt. Wertbestimmung des Tees. a) Verkiirztes Makroverf. 2 g 
getroekneten (80°) fein gepulyerten Tee in  Scheidetrichter m it 40 ccm Chlf. u. 2 ccm 
NH,OH (10%) 5 Min. lang stehen lassen, dann 10 Min. lang kriiftig schutteln. Nach 
Absonderung der Chlf.-Schicht 30 ccm ( =  1,5 g Tee) in ERLENMEYER-Kolben messen. 
Chlf. am W.-Bad yerdampfen, Rest in 3 ccm Chlf. losen, 20 ccm 0,1-n. H 2S 0 4 zusetzen, 
Chlf. am W .-Bad yerdampfen, ausgekiihlte Lsg. in Scheidetrichter filtrieren, Kolben 
u. F ilter 2-mal m it 5 ccm 0,1-n. H 2S 04 u. 5 ccm W. nachspiilen. F iltra t m it l0% ig. 
NaOH (ca. 0,6 ccm) alkalisieren, sodann zucrst m it 20 ccm, dann noch 3-mal m it 
je 10 ccm Chlf. 3 bzw. 2—2 Min. lang ausschiitteln. Die abgesonderten Chlf.-Schichten 
in Sehale geben, Chlf. am W.-Bad yorsichtig yerdampfen, dann die Schale noch 1/ 2 Stde. 
am W.-Bad stehen lassen. Das gewonnene Coffein im Exsiccator auskiihlen. Zeit- 
ycrhrauch 2 Stdn. — b) Mikrouerf. 1. Refraktom etr. Best. E s werden 0,5 g Teo in 
einen nur 25—30 ccm groBen Scheidetrichter (Glasstopsel) m it 10 ccm Chlf. u. 0,5 ccm 
NH.,OH (10%) wie bei a) behandelt. Chlf.-Schicht in  trockenes Reagensglas ablassen, 
5 ccm ( =  0,25 g Tee) in  trockenes Reagensglas messon, Chlf. am W.-Bad yollkommen 
yerdunsten (ca. %  Stde). Zum ausgekuhlten Rest 2 ccm ca. 0,1-n. H 2S 0 4 geben, 
schutteln, bis Coffein sich auflost, Lsg. in  trockenes Reagensglas filtrieren. Skalen- 
wert der Lsg. (x) u. der 0,1-n. H 2S 0 4 (y) in  ZElSSschem Eintauchrefraktom eter fest
stellen. Coffeingeh. %  =  1,44 (:e — y). Zeitverbrauch 1 Stde. 2. Best. m it Mikro- 
kjeldahl (nach B a n g ) . Z u 0,2 ccm Lsg. yon 1 1 ccm konz. H 2S04 u. 2 Tropfen 
CuS04 (10%) setzen, naeli der Zerstórung in 3 ccm 0,01-n. H 2S 0 4 dest., zum Destillat
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2 ccm K J  (5%) u. 6 Tropfen K J 0 3 (2%) setzen, nach 5 Min. m it 0,01-n. Na2S20 3 
titrieren. Coffeingoh. %  =  1,94 X Zahl der ccm der an NH.,OH gebundenen H,SO.,. 
Zeitverbrauch 1% Stdn. (Magyar Gyógyszerśsztudom&nyi Tarsas&g Ertesitóje 5. 
384— 99. 15/9. Wien, Pharmakognost. In st. d. Univ.) Sa il e r .

J. Norman Bennett, Der Nachweis von Schtoefeldioxyd in Nahrungsmitteln und 
Drogen. Eine Mitteilung fiir den praklischen Apotheker. Zur Prufung auf SO„ bringt 
man 10 g Drogę oder Nahrungsmittel in ein Kólbchon, g ib t 10—15 ccm W., ebensoviel 
verd. HC1 u. et w as Marmor zu u. verschlioBt m it einem Stopfen, in  dessen Bohrung 
ein m it wenigen Tropfen ca. Vioo‘n - J-Lsg. u. 2—3 Tropfen BaCl2-Lsg. beschicktes 
Róhrchen eingefiihrt ist. Man erh itzt langsam zum Sieden. Entfarbung des J  u. gleicli- 
zeitige Ausscheidung von BaSO., sind bcweisend fiir S 0 2. — In  Cochinchinaingwor 
wurden 0,32% S 0 2 gefunden. (Pharmac. Journ. 123. 248—49. 14/9.) H e r t e r .

Erhard Grlaser und A. Halberstam, Uber den quantilativen Fettnachweis in  
Drogen. Der Fettgeh. yon Drogen liiBt sieli im Acidbutyrom eter nach Ge r b e r  be- 
stimmen, indem man 10 ccm H 2SO., (D. 1,81), darauf etwas W., 0,4— 1 g fein ge- 
pulverte Drogę, soviel W. u. 1 ccm Amylalkohol hineingibt, daB das Gesamtyol. 22 ccm 
betragt. Im  ubrigen verfiihrt m an wie bei Milch, zentrifugiert aber 10 Min. Schiebt 
sich das Drogenpulver in  die Fettschicht,'w ie bei MuskatnuB, Senf, Mandeln u. Soja- 
bohnen, so verringert m an die Menge der H 2SO., auf 7— 8 ccm u. verm ehrt das W. 
entsprechend. A udi schnelles Abkiihlen nach dem Zentrifugieren u. Erwarmen im 
Wasserbade, dann nochmaliges Erwarm en trag t zur Senkung des Pulvers u. klaren 
Trennung der Schichten bei. Einem Teilstrich des Butyrom eters entsprechen folgende 
Fettm engen in  g: Kakao 0,01501, Cocos 0,01232, Palm kem  0,01368, Muskatnufi 0,0145, 
Senf 0,0225, biltere Mandeln 0,01745, siifle Mandeln' 0,01329, Sojabóhnen 0,01655. 
(Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 267. 526—32. 3/10. Wien, Pharmakognost. 
Inst. d. Univ.) H e r t e r .

Andree Malmanche und Maurice-Marie Janot, Physiologische Wertbeslimmnng 
von Aconit. K ritik  der bisher angegebenen Methoden. Dio Verff., die eine Funktions- 
iinderung irgendeines lebenden Gewebes oder Organs ais Grundlage haben, sind ungenau. 
Dio Eignung der Methode der Best. der letalen Grenzdosis hiingt von der verwendeten 
T ierart ab. Bei geeigneter Vers.-Anordnung is t das Meerschweinehen am zuverlassigsten. 
(Buli. Sciences pharmacol. 36. 273—84. Mai.) Op p e n h e im e r .

Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Materiel d’Usines a Gaz,
Frankreich, Gasanalysenapparat. Das Priifgasgemisch wird m it einer mechan. bewegten 
Tauchglocke aus der Gasleitung angesogen u. iiber den Absorptionsbelialter in  dic MeB- 
glocke gedriickt. Die Wege zu den einzelnen Behiiltern werden durch Fl.-Yerschliisse 
aus Hg geoffnet odor verschlossen. Die Bewegung der Tauchglocke zum Ansaugen 
des Gasgemisches u. der Glocken zur Hebung oder Senkung des Spiegels der VerschluBfl. 
(Hg) fiir die Rohrleitung erfolgt durch Exzenter, die alle an einer Welle sitzen. Die 
MeBglocke, welclio von dem nicht absorbierten Anteil des Gasgemisches gehoben wird, 
bewegt einen Hebel, dessen eines Ende m it dem einen Pol einer Stromąuelle verbunden 
ist, u. dessen anderes Ende durch einen Btigel auf einen Rheostaten gedriickt wird. 
Die Lage des Beriihrungspunktes des Hebels m it dem W iderstand w ird in  einem 
Fraktionsmesser gemessen. Das Instrum ent kann aueh registrierend eingerichtet 
sein u. m it einor Alarmvorr. verbunden werden. (F. P. 662 544 vom 19/10. 1928, 
ausg. 8/ 8. 1929.) H e i n e .

Dietrich Wennmann, Duisburg-Meiderich, Vorriclitung zur Bestimmung der Be- 
slandteile von Gasgemisclien, bestehend aus einer MeBbiirette u. 2 AbsorptionsgefaBen, 
dad. gek., daB die in  an sich bekannter Weise doppelschenklig ausgebildeten Absorptions- 
gefiiBe durch einen Um schalthahn derartig m it der MeBbiirette u. untereinander ver- 
bunden werden kónnen, daB das Gas zunachst in  das 1. AbsorptionsgefaB iibergefuhrt 
wird u. die Absorptionsfl. in  dem einen Schenkel hochdriickt, hierauf nach Umschaltung 
des Hahnes die hoehgedriickte Absorptionsfl. das Gas in  das 2. AbsorptionsgefaB 
selbsttatig weiterdriickt. — Es wird auf diese Weise die Umleitung deą Gases iiber die 
Gasbiirette erspart. (D .R . P. 482 585 KI. 42 b vom 14/10. 1927, ausg. 17/9.
1929.) __________________ H e i n e .

Piętro Sisto, Microscopia e ckimica clinica. Torino: Unione tip edit. torinese 1929. (XI, 
563 S.) L . 60.— .
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H. Angewandte Chemie, 
m .  Elektrotechnik.

Harold Dalrymple Symons, England, Isoliermaterial. Zwei Isolierbander werden 
so aufeinander befestigt, daB auf beiden Seiten ein einfaelier R and iiberstelit. Beim 
Bewiekeln konnen hierm it sebnell u. m it gróBter M aterialersparnis gleiehzeitig 2 Lagen 
Isolierstoff aufgetragen werden. (F. P. 662 720 vom 20/10.1928, ausg. 10/8.1929.) H e i.

Henri Andre, Paris, Ęlektrischer Leiłer mit holizm ncgaiivem Temperalurkoeffizienten 
nach D. R . P . 475139, dad. gek., daB an den Stromzufiihrungsstellen Kontaktstiieke 
aus stromleitendem, n icht vulkanisierbarem Stoff angeordnet sind. — Die K ontakt- 
stiicke werden aus Kohle, G raphit oder Retortenkohle hergestellt, um ein gegen den
S- bzw. P-Geh. des Leiters unempfindliches Materiał zu haben. Der Leiter selbst wird 
zur besseren Kiihlung ais flachę Schiene m it wechsellagigen E inschnitten versehen. 
( D. R. P.  483 830 Kii 21c vom 13/4. 192S, ausg. 7/10. 1929. F . Prior. 17/6. 1927. 
Zus. zu D. R. P. 475339; C. 1929. 1. 3128.) H e i n e .

Compagnie Lorraine de Charbons pour 1’Electricite, Frankreich, Ele.ktrode.n- 
kolile. Bogenlampenkohle erhalt einen m it Mineralsalzen gemischten Docht, dessen 
Zus. bzw. Dichte variiert. UnregelmiiBige Anreicherungen kondensierter Darnpfe 
werden kompensiert. (F. P. 662982 vom 11/2. 1928, ausg. 14/8. 1929.) H e i n e .

Allgemeine Elektrizitats-Ges., Berlin, Elektroden fiir Entładungsrohreii, bestehend 
aus W  oder Mo oder ihren Legierungen m it geringen Zusatzen von Metallen m it gleicher 
oder niedrigerer Verfluchtigungsneigung, z. B. Cr, Mn, Ti, W, Hf, Th, Si, Al u. Metallen 
aus der Gruppe der seltenen Erden. Die Elektroden werden durch Pressen u. Sintern 
hergestellt. Der Zusatz verbessert das Verh. der reinen Metalle, falls L uft in  die Rohre 
eindringen sollte. (Aust. P. 12 283/1928 vom 14/3. 1928, ausg. 14/5. 1929. D. Prior. 
16/3. 1927.) H e i n e .

Patent-Treuhand-Gesellschaft fiir elektrische Gliihlampen m. b. H., Berlin, 
Elektrische Gliitilampe m it Leuchtkórper aus schwcr schmclzbarem Metali, dad. gek., 
daB an den Vereinigungsstellen zwischen dem Leuchtkórper u. den Stromzufuhrungs- 
driihten oder aber auch nur an einer Yereinigungsstelle eine geringe Menge von pulver- 
fórmigem, sehwer sehmelzbarem Metali angebracht ist. — Das Pulver (Ta, W) ver- 
k itte t bei Stromeinschaltung m it dem Leuchtkórper u. bindet Wasserdampfreste. Es 
wird die haufig beobaehtete yorzeitige Zerstórung des Leuchtkórpers an den Ver- 
einigungsstellen yermieden. (D. R. P. 483 367 KI. 21f vom 1/9. 1928, ausg. 28/9. 1929. 
A. Prior. 4/6. 1928.) H e i n e .

Radiotechnigue, Frankreich, Absorbieren von in  Oliihlampen enthaltenen Gas- 
resten m ittels Gemische von vorzugsweise amorphem B u. rotem P. (F. P. 664 322 
vom 29/2. 1928, ausg. 2/9. 1929.) K u h l i n g .

Vereinigte Gliihlampen u. Elektrizitats-A. G., Uypest, U ngam , Herstdlimg 
von Licht. Die von H a b e r  u . Z is c h  (C. 1923.1. 720) beschriebenen Verss. iiber Licht- 
erscheinungen bei der Vereinigung von Na-Dampf u. Cl-Gas werden zu einem techn. 
Verfahren ausgenutzt, wenn man das Aufeinanderwirken bei einem Druck <  10 mm Hg 
erfolgen laBt. E tw a 10% der theoret. bereehneten chem. Energie werden fiir die 
Lichterscheinung ausgenutzt, die etwa 1 H . K. betragt. (Oe. P. 113 432 vom 13/6.
1926, ausg. 10/6. 1929. Ung. Prior. 23/6. 1925.) H e i n e .

Andrś Helbronner und Erie Dutt, Frankreich, Galmnische Batterie. Sekundiir-
element m it H 3Fe(CN)„ bzw. swl. Cyansalzen ais Depolarisator u. Zn oder dgl. 
ais Kathode. (F. P . 34419  vom 11/10. 1927, ausg. 18/6. 1929. Zus. zu F. P. 650923;
C. 1929. I. 123.) H e i n e .

Siemens & Halske Akt.-Ges. (Erfinder: Kurt Schenkel), Deutseliland, Depoluri- 
sationskorper fiir  galvanische Elemente. Bei bipolarer Anordnung von Graphit- u. De- 
polarisationsplatte (vorzugsweise M n02) wird zur Versteifung auf mindestens einer 
Oberflache des Depolarisationskórpers eine Lage von Leinen, Papier gepreBt, die so 
viel Absorptionsvermógen hat, daB sie gleiehzeitig ais Trager des Elektrolyten dienen 
kann. Zur weiteren Versteifung wird der Depolarisator m it einem in  W. swl. Binde- 
mittel (Koloplionium) versetzt. Auch zwischen G raphit u. Depolarisator oder auf 
dem Depolarisator kann eine wasserundurchlassige Schicht, z. B. aus Kreide, Paraffin  u. 
Kolophonium, angebracht sein. (F. PP. 662 741 vom 22/10. 1928, ausg. 10/8. 1929.
D. Prior. 31/10. 1927. 663 094 vom 27/10. 1928, ausg. 16/8. 1929. D. Prior. 17/11.
1927.) H e i n e .
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Otto Behr, Berlin, Puppe fiir galmnische Elemente, gek. durch einen Zusatz von 
Korkmehl zum Depolarisatorgcmisch. — Der Ohmsche W iderstand wird herabgesetzt 
u. dem Elektrolyt der Z u tritt zum gepreBten Depolarisationskórper erleichtert. Die 
Puppe kann bereits m it geeigneter Lsg. von (NH4)C1, (NH,)Br. MgCl2, oder einem Kolloid, 
wie Leindl usw., vorbehandelt werden. (D. R. P. 484262 KI. 21b vom 30/8. 1928, 
ausg. 12/10. 1929.) H e i n e .

Fritz Spitzer, Berlin, Abdecken von Trockenbatterien. Zum Abdecken der Bat- 
terien wird ein k. auftragbares Isolierm aterial benutzt, z. B. Lack, Gummilsg. u. dgl., 
das zweckmiiBig m it einer Spritzpistole aufgetragen wird. Das Gewicht wird stark 
vermindert. (Schwz. P. 131444 vom 12/7. 1927, ausg. 1/5. 1929. D. Prior. 14/7.
1926.) “ H e i n e .

Societe Anonyme des Accumulateurs Monoplaąue, Colombes, Seine, Her
stellung von isolierenden Trennuanden fiir Akkumulatorenplatten, dad. gek., daB die 
Trennwande durch einen Walzvorgang m it Vertiefungen von dreieckigem Profil ver- 
sehen werden, die an ihrem Grund Risse besitzen, die ais Offnungen zum D urchtritt 
des Elektrolyten dienen. (D. R. P. 482178 KI. 21 b vom 17/5. 1927, ausg. 9/9. 1929.
F . Prior. 16/4. 1927.) H e i n e .

Radiorohrenfabrik G. m. b. H., Ham burg, Kathode fiir Elektronenróhren. Ais 
wirksames Materia! dienen Erdalkalimetalle oder ilire Legierungen in n ieht oxyd. 
Form. Die Betriebstemp. liegt fiir diese Kathode unterhalb der vom Auge wahrnehm- 
baren R otglut. Ais Tragermetall ha t sich besonders Chromnickel bewiihrt. (Oe. P. 
113 301 vom 30/5. 1925, ausg. 25/5. 1929. D. Prior. 2/6. 1924.) H e i n e .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Niederlande), Elektrische Ent- 
ladungsróhre. Verb.-Stiicke zwischen den Teilen der Róhre, welche wahrend des Be- 
triebes einen Spannungsunterschied aufweisen, werden m it einem rauhen Uberzug 
aus isolierendem Stoff (Erdalkalioxyd) bedeckt. Isolierungsstórungen werden so besser 
yermieden. (Schwz. P. 130 556 vom 23/11. 1927, ausg. 16/2. 1929. Holi. Prior. 22/1.
1927.) " H e i n e .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Niederlande), Herstellung von
Oliihkathoden. Die m it Erdalkalioxyd bedeckte Kathode wird in  oxydierender Atmos- 
phare erhitzt. Der K ern der K athode besteht zweckmiiBig aus W. (Schwz. P. 131 687 
vom 13/2. 1928, ausg. 1/5. 1929. F. Prior. 16/2. 1927.) H e in e .

Lśo Szilard, Deutschland, Kondensator. Zinnfolien sind zwischen Lagen von 
leitendem Materiał gelegt u. das Ganze zu einer Spirale zusammengerollt. D ie Zwischen- 
lagen bestehen aus B lattern, aus Papier, das Fil. aufsaugen kann u. m it einem Elek
trolyten getriinkt wird. Ais E lektrolyt wird NaCl oder ein NH.,-Salz einer schwachen 
Saure yorgeschlagen. An Stelle von Zinnfolie kann auch Cu- oder Pb-Blech yerwendet 
werden. Die E rfindur , bezweokt, den W iderstand gegeniiber WechseLstrom zu er- 
niedrigen. AuBerdem ^ ird ein Gleichstrom unter einer gewissen Grenze n ieht durch- 
gelassen werden. (F. F  ^62 459 vom 17/10. 1928, ausg. 7/8. 1929. D. P riorr. 17/10.
1927, 22/6., 11/ 8 . u. i r  'b. 1928.) H e i n e .

V. Anorganische Industrie.
I. Stockman und A . Senger, Untersućhung von Andesit. Es wurden 2 kaukas. 

Andesite, die zum Bau von G lo v e r -  u . GAY-LUSSAC-Turmen je tz t in  RuBland Ver- 
wendung finden, untersucht. E in  brauner Andesit entsprach hinsichtlich der Saure- 
festigkeit den Anforderungen; ein zweiter, grauer Andesit war weniger siiurefest. 
(Journ . chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 6 . 331 bis 
332.) SCHÓNFELD.

R. W. Miller, Kompressoren des Sulzerlyps in  Anlagen fiir  Ammoniaksynthese. 
Kurze Besclireibung der bei den Prozessen von H a b e r - B o s c h ,  C la u d e  u . a. an- 
gewandten Kompressoren (Ventile, Schmierung, Kiihlung, Sieherheitsventile, Inbetrieb- 
setzung). (Canadian Chem. Metallurgy 13. 237—40. Sept. W itten  a. d. Ruhr.) A n d r u .

S. Wolfkowitsch, W. Kamsolkin und A. Ssokolowski, Herstellung von Am- 
moniunisulfat aus Phosphogips. Die P 20 5-Extraktion  aus Rohphosphaten mittels 
H 2S 04 is t m it groBem H 2S 04-Verlust im festen Riiekstand, im sogenannten 
Phosphogips verbunden. So tauchte die Frage der Regeneration der H 2S 0 4 auf. Yff. 
untersuchten die Mogliehkeit der Regeneration der H 2S 0 4 durch Behandlung des 
Phosphogipses m it C 02 u. NH3, naeh der Gleichung:

CaS04 Re3t  +  2NH3 +  C 02 +  H ,0  =  (NH4)2S 0 4 +  CaC03,R est
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wobei „R est“ die unzers. Teile des Rohpliosphats bezeichnet (vgl. C. 1929. II . 1962). 
Die Verss. wurden m it Phosphogips, erhalten durch Zers. von minderwertigen Roh- 
phosphaten yon J e c o r j e w s k  durchgefiihrt. Es wurden folgende Faktoren obiger Rk. 
erm ittelt: die Mengenyerhaltnisse der reagierenden Massen, ihre Konz., die Einw.- 
Dauer, dio Temp.-Verhaltnisse, der EinfluB von Zusiitzen u. der App. Die Rk. ge- 
s ta tte t, 92—97% der H.,SO., des Pkosphogipses zu regenerieren. Eine yollstandige 
Auslaugung des (NH4)2S 0 4 fuhrt zu einer 30%ig. Lsg. D ank der hohen Dispersion 
der Teilolien des gefiillten Gipses yerliiuft seine Zers. leiehter u. rascher ais die Zers. 
von gemahlenem Naturgips. Krustenbldg. t r i t t  uberhaupt nieht ein. Dio im Phospho
gips enthaltenen Beimengungen von unzers. Rohphosphat erleiehtern u. beschleu- 
nigen die F iltration  u. das Auswaschen des Kalkschlamms im Gegensatz zu analogen 
Prozessen im Falle der Verarbeitung von Naturgips. Die lióchste IL S O r Regeneration 
(95—97%) wurde "bei Anwendung eines 5—10%ig. Uberschusses von NH 3 u. C 0 2 
erzielt. Es wurde 100%ig. C02 u. 12%ig. NH:,-Lsg. angewandt. Mit Yerringerung 
der C 02-Konz. yerm indert sich der Zers.-Grad u. die Rk.-Geschwindigkeit, so z. B. 
erreiclite m an im Falle eines CO,-Gases von 30 Vol.-% bei einem OberschuB von 20% 
C02 u. NH 3 nur eine H 2S 04-Regeneration von 79,5%. Dio Anwendung von N H3-Gas u. 
30%ig. C 02 (20% OberschuB) ergab eine 93%ig. Zers. des Phosphogipses. Optimal- 
yerss. m it 100%ig. CO, u. 12%ig. N H 3-Lsg. beschranlcten den Zers.-Vorgang auf 2 Stdn. 
Die Anwendung 30%ig. C02 yerlangertc den ProzeB um das l 1/ ,—2fache. Die An
wendung yon NH3-Gas yerzógerte den ProzeB um das l l/ 2faehe. Die Zers. des Phos
phogipses yerliiuft ohne kiinstlicho Kiihlung. In  den Verss. yerlief die Zers. boi 40—55°, 
die durch die Rk.-W arnie erreicht wurden. U nter 35° waren die Ausbeuten an (N H ,),S0 4 
geringer. Nach der Zers. des m it W. ausgewaschenen Phosphogipses en thalt die Lsg. 
neben dem (NH4)2SO., 0,5— 1%  freies N II3 u. (NH4)2C03, 0,2%  CaO u. Spuren von 
Fe u. Al. Die im Phosphogips enthaltenen in  W. unl. Phospliate, nebst einer 
gewissen Menge absorbierten NH 3 bleiben im Kalkschlamm zuriick. Dio Ausbeute an 
Kalkschlamm. betragt 70—80% des urspriinglichen Phosphogipses. Zusatz von NaCl, 
KC1, Hyposulfit u. K N 0 3 h a t die Ausbeute des (NH4)2SO., nicht erhoht. Bei einer im 
Verhaltnis zu den Zusatzinengen yergroBerten Norm des NH3 u. C03 yerhiiten NaCl u. 
KC1 pralct. das Austreten von NH 3 aus der Rk.-Sphiire. Die Zers. des Phosphogipses 
muB in geschlossener Apparatur bei starkom Riihren u. Atmospliarendruck vor- 
genommen werden. Die m it dem Phosphogips im ersten GefaB nicht in Rk. getrotene 
C02 u. NHn sind durch eine Roihe weiterer Rk.-GefaBe durchzuleiten. Die Anwendung 
schwacher (NH4)2S04-Lsgg., die durch Auswaschen desKalkschlammes erhalten werden, 
fiir dio Absorption von NH3-Gas u. eine Zers. des Phosphogipses m ittels dieser Lsg. ist 
unzweckmaBig. Eine andere Reihenfolge der Anwendung der Waschwasser ist moglicli,
u. zwar eine Aufschlammung des Phosphogipses in  den Waschwiissern u. darauf eine 
Bearbeitung der Suspension m it NH3-Gas u. C02. Die Zers. des Phosphogipses ist 
dann allerdings geringer. Das Auswaschen des Kalkschlammes wird successive m it 
k. W., m it der lV 2fachen Menge des urspriinglichen Phosphogipses, yorgenommen. 
(U. S. S. R . Scient.-techn. D pt. Supremo Council National Economy N. 321. Transact. 
Scient. Inst. Fertil. N. 64. 5—60.) S c h o n f e l d .

A. M. Mc Afee, TechniscJte Hersłelhing von wasserfreiem Ałuminiumchłorid. Vf. 
schildert kurz die Entw. des techn. Verf. seit 1913 durch die Gulf Refining Co. unter 
seiner Leitung. Der jetzige ProzeB, der seit mehreren Jahren  arbeitet, benutzt B ausit 
ais Ausgangsmaterial, derselbe wird boi 1800° F  im rotieronden Ofen calciniert u. 
dann im Verhaltnis 3: 1 m it einer guten Kokskohle gemiseht. Das Gemisch wird 
gemahlen u. m it einem Bindemittel (Asphalt) yersetzt u. gelangt in Brikettpresseu 
(3000 Pfd. per sq. in.). Vor der Chlorierung mussen W. u. KW-stoffe bei 1500° F  
cntfernt werden. Das harte B rikett (82% Bauxit, 18% C) gelangt in den Chlorofcn, 
dereń groBter 40 000 Pfund taglich liefert. Der Schacht besteht aus 2 Lagen feuer- 
fester Ziegel, dahinter eine Schicht gepulverter Bauxit, darum ein eiserner Mantel, 
der durch den Bauxit geschiitzt wird. E in Luftstrom  wird 15 Min. eingeblasen, bis 
dieCharge auf ca. 1600°F erhitzt ist, d. h. die Temp. der Chlorierung. Cl wird 8— 10 Stdn. 
lang eingeleitet. Eine Ofenauskleidung hiilt ca. 100 Tage. — Der B auxit soli min- 
destens 57,5% A120 3, nicht mehr ais 5%  S i0 2 u. 3%  Fe20 3 enthalten. Die Kuhlung
u. Kondensation des aus dem Ofen entweichenden AlCl3-Dampfes erfolgt durch einen 
Luftktihler, der die Dampfe bis einige Grade iiber den Erstarrungspunkt kiihlt u. 
dann in  16" weiten yertikalen Eisenrohren. durch einen Riihrer m it Schaufoln. Da- 
dureh wird A1C13 ais Pulver niedergeschlagen. Das in Trommeln yerladene Prod. ent-

X I. 2. 197
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halt minimal 94% A1C13. Den Rest bilden Chloride von Fe, Ti u. Si. Die weitere 
Entw . des Verf. sieht den Ersatz von Kohle durch Raffineriekoks vor, die Umgehung 
der Brikettiorung usw. Sie scheint nach Vf. die Moglichkeit, AlCl3-0fen von Hocli- 
ofengroBe zu bauen, zu ergeben. — Der derzeitige Preis von 5 cts. per Pfund soli 
dadurch noch erheblich reduziert werden. 1 Abb. (Refiner and natural. Gasoline 
M anufacturer 8 . 57—60. Aug.) N a p h t a l i .

Henri Gorgeot, Frankreich, RoJiammoniakriicksiunde. Die Riickstande werden 
m it Schwefelsiiuremonohydrat gemischt u. bei L u ftzu tritt auf 350—400° erhitzt. Es 
entsteht (NH4)2S 0 4 u. S 0 2, welches in  Bleikammern in H 2S 0 4 verwandelt wird. Die 
cntstandenc Lsg. von (NH4)2S 0 4 in  iiberscliiissiger H 2S 0 4 w ird zum AufschluB von 
Rohphosphat yerwendet. (F. P. 664 960 vom 10/3. 1928, ausg. 12/9. 1929.) K u h l .

Nitrogen Engineering Corp., V. St. A., Ammoniaksyntheee. Zwecks Erzielung 
maximaler Ausbeuten an NH 3 w ird das Gasgemisch groBtenteils zunachst durch einen 
Wiirmeaustauscher, durch den die Reaktionsgase entweichen, dann unter jnehrfachem 
Wechsel der Strómungsrichtung durch ineinandergesteckte Róhren, hierauf durch 
Rohren, welche teilweise m it dem K atalysator gefiillt sind, dann durch einen nicht 
gekiihlten Teil des Katalysators u. sclilieBlich durch einen weiteren Teil des K atalysators 
geleitet, der durch das zustromende Gasgemisch gekiihlt wird. Eine weitere Temperatur- 
regelung erfolgt dadurch, daB ein Teil des Frischgases n icht durch den Warmeaus- 
tauscher geleitet wird. den die Endreaktionsgase durchlaufen. (F. P. 665 084 vom 
4/12. 1928, ausg. 13/9! 1929. A. Prior. 6/12. 1927.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Sycliy, 
Bitterfeld), Herstellung von Phosplior und Tcmerdezemenl aus natiirlichen Phosphaten u. 
B auxit durch reduzierendes Schmelzen im elektr. Ofen oder im Schachtofen, dad. gek., 
daB man zunachst in bekannter Weise den B auxit fiir sich m it CaO in  den Grenzen 
von 70 bis 90 Teilen A120 3 auf 30—40 Teile CaO zur Bldg. einer lioch tonerdehaltigen, 
eisenarmen Schlacke reduzierend niederschm. u. diese Schlaclce hierauf m it dem Roh
phosphat reduzierend verschm. — Verluste an P  werden vermieden. (D. R. P. 483 399 
K I. 80b vom 20/3. 1927, ausg. 28/9. 1929.) K u h l i n g .

Chemiczny Instytut Badawczy, Warschau, VorricMung zur Elektrolyse vonAlkali- 
chloriden mitteU senkrecliien Quecksilberdrehkathoden. Fe biłdet m it H g kein Amalgam. 
Es genugt aber ein Zusatz von 0,003% N a zum Hg, um ein Befeuchten der Fe-Ober- 
fliiche zu erreiehen. Ais K athoden werden senkrecht rotierende Eisenplatten ver- 
wendet, die in  ein wenig Alkali enthaltendes Hg-Bad eintauchen. (Poln. P. 9 327 vom 
18/11. 1927, ausg. 28/12. 1928.) SCHONFELD.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Wild 
und Christoph Beck, LudWigshafen a. Rh.), Darstellung von Alkalinilraien aus H N 0 3 
oder nitrosen Gasen u. Alkalichloriden gemiiB D. R. P. 390791, dad. gek., daB man 
das entweichende Gasgemisch unter erlióhtem Druck m it H 2S 04 behandelt. (D. R. P. 
480 906 KI. 121 vom 9/7. 1926, ausg. 10/8. 1929. — C. 1928. II . 179. Zus. zu D. R. P. 
390791; C. 1924. 1. 1847.) B r a u n i n g e r .

Industria Chimica Delie Salinę, Italien, Verfahren zur Gemnnung von Ohlor- 
kalium aus den Mutterlaugen der Salzteiche und zur Erzeugung von gefalltem Calcium- 
sulfat, Magne$iunihydroxyd und Magnesiumsalzen im  allgemeincn. Die auf 35° B ś ein- 
gedampfte Sole wird m it CaCl2 gefiillt, worauf die nach Abtrennung des CaS04 ver- 
bleibende Lauge zur Carnallitbldg. eingeengt wird. Aus dem Carnallit wird in  bekannter 
Weise KCl gewonnen. Die Behandlung der dabei anfallenden MgCl2-Lauge m it Kalk- 
milch ergibt Mg(OH)2 unter Zuriickgewinnung des zur Fallung der Sole verwendeten 
CaCl2. (F. P. 663 054 vom 26/10. 1928, ausg. 16/8. 1929. I t.  Priorr. 7/11. 1927 u. 
24/5. 1928.) B r a u n i n g e r .

Chemische Fabrik Altherzberg Alwin Nieske, G. m. b. H., Franz Klaus und 
Robert Basler, Altherzberg, Herstellung von sublhniertem Salmiak aus schwefelsaurem 
Ammoniak und Kochsalz, dad. gek., daB der Mischung einige %  %  N aH S 0 4 zugesetzt 
werden. — Das Erzeugnis besteht zu 99,88% aus reinem N H 4C1. (D. R. P. 482 916 
K I. 12k vom 17/10. 1925, ausg. 23/9. 1929.) K u h l i n g .

Urbain-Bellony Voisin, Herault, Frankreich, Herstellung von Toner de. und Alu- 
miniumsalzen. ■ Weitgehend von Fe befreiter B auxit wird in  der H itze m it konz. H 2S 04 
behandelt, wobei SiE4 fliichtig wird. Der Riickstand wird m it W. aufgenommen, die 
dabei anfallende Lsg. oxydiert u. m it CaCl2 umgesetzt, wobei unter Ausscheidung 
Yon CaS04 eine Lsg. von AlCLj gewonnen wird. Die Umsetzung mittels- CaO bzw.
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Ca(OH)2 fiihrt zu Al(OH)3 u. CaCl2. Durch Behandlung m it N a2C03-Lsg. wird das 
A1(0H)3 ais Aluminat in  Lsg. gebracht, wahrend das bei der Fallung m it Ca(OH),, 
gleichzeitig erhaltene Fe(OH )3 ais Nd. zuriickbleibt. (F. P. 663 022 vom 15/2. 1928, 
ausg. 14/8. 1929.) B r a u n in g e r .

Urbain-Bellony Voisin, Herault, Frankreich, Herstellung eisenfreier Aluminium- 
verbindungen. B auxit u. dgl. Mineralien werden in einer R etorte bei Tempp. zwischen 
150 u. 500° m it gasformiger HC1 behandelt, der entsprechend dem Geh. des Bauxits 
an Fe" freies Cl2 zugesetzt ist. Durch Wasehung im Gegenstrom m it H 2SO,, w ird das 
iibergehende EeCl3 in  das Sulfat umge3etzt u. die dabei frei werdende HC1 im  Kreis- 
lauf gefuhrt. (F. P. 663 023 vom 15/2. 1928, ausg. 14/8. 1929.) B r a u n i n g e r .

International Precipitation Co., iibert. von: Harry V .W elch, Los Angeles, 
V. St. A., Tiinn w. dgl. Sn oder ahnliehe Metalle enthaltende Rohstoffe werden ge- 
schmolzen u. unter die Oberflaehe der Schmelze ein Luftstrom geleitet, in  welcliem 
ein halogenhaltiger Stoff, z. B. NaCl, u. ein reduzierend wirkender Stoff, yorzugsweise 
ein Brennstoff, verteilt ist. Das Chlorid des zu gewinnenden Metalls, yorzugsweise 
Zinnchlorid, dest. iiber u. wird gesammelt. (A. P. 1729 196 vom 20/4. 1927, ausg. 
24/9. 1929.) K u h l i n g .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
W. Schuen, Die Verbrennungsvorgdnge in  keramischen Ofen. Auszug aus der 

Verbrennungslehre u. Feuerungstechnik. (Tonind.-Ztg. 53. 1345—48. 19/9.) S a l m .
— , Olaswolle ais Wurmeschulz, Die H erst. von Glaswolle wird beschrieben u. ihre 

Verwendung ais W iirmeschutzmittel besproehen u. durch Abbildungen erlautert. 
(Umschau 33. 856— 58. 26/10.) J u n g .

W. Perm jaków, tlber die Zusammenselzung und die keramischen Eigenschaften 
der Tone aus der Umgegeitd der Station Shdanka an der Sysran- Wja-sma-Eisenbahn. 
Die m it I —V bezeichnetcn (grobkórnigen) Tone hatton folgende minerał. Zus.: K-Feld- 
spat: I  10, I I I  4, IV 3% ; Na-Feldspat: I  10, I I I  1, IV  3% ; Glimmer: I  9, I I I  20,
IV 14, V 10°/0; K aolinit: I  14, I I I  47, IV  15, V 67%,; Quarz: I  57, I I I  19, IV  60,
V 18% ; R util: in  allen untersuchten Tonen 1%. Die Unters. der Tone auf Feuer-
festigkeit, Porositiit, Anmachewasser, Bruch- u. Druckfestigkeit bei hohen Tempp. 
ergab, daB die Tone fiir Ziegelsteine, feuer- u. halbfeuerfeste Steine, Steinzeug u. Zu
satz zu Kapselmm. fiir die Porzellan- u. Steingutindustrie yerwertet werden kónnen. 
(U. S. S. R. Scient.-techn. D pt. Supremo Council National Economy 314. Transact. 
Ceram. Res. In st. 17. 1—32.) S c h ó n f e l d .

N. Katschalow, Schamottemassen. Einflufi der Ilauptfaktoren des Belriebes auf die 
Eigenschaften der in  der Glasindustrie angewandten Schamottemassen. Ais Betriebsfaktoren, 
dereń EinfluB auf die Eigg. der Schamotte untersucht wurdo, galten: 1. die GroBe 
des Schamottekorns, 2. die Temp. des Scham ottebrandes, 3. das Ton-Schamotte- 
yerhiiltnis in  der M., 4. die N atu r des Tones. — H e r s t .  d e r  P r i i f  m a a s e n  
(bearbeitet yon P. Wjaselschtschikow u. M. Subow) u. d e r  M u  s t e r  (von 
W. Subtschaninow u. M. Subow). Fiir die Unters. des Einflusses der Korn-. 
groBe wurden Schamottemassen m it Korndurchmessern yon 0,00—0,18, 0,18 bis
0,23, 0,46—0,52, 0,79—0,96 u. 2,06—2,38 mm gewahlt. Fiir die Massen, die zur 
Best. des Einflusses der drei iibrigen Faktoren dienen sollten, wurde sogen. „syn thet.“ 
Schamotte gewahlt, die durch das Zusammenmischen der 5 Massen yerschiedener 
KorngróBe gewonnen wurde. Das Vermischen erfolgte in Verhaltnissen, die dor n. 
Betriebssehamotte entsprechen. Um den EinfluB der Hóhe des Schamottebrandes 
zu ermitteln, wurden Tempp. yon 900, 1200 u. 1450° festgesetzt. Um den EinfluB 
der ,,Fettigkeit“ zu ermitteln, wurden drei Massen m it einem Tongeh. von 35, 45 u. 
55% hergestellt (yerwendet wurden Tone von L a t n a j a  u. T s c h a s s o w - J a r ) .  
Die Eigg. aller Massen wurden sowohl im lufttrockenen Zustande, wie nach ihrem 
Brande boi 400, 600, 900, 1240, 1340 u. 1440° beobachtet. — A n m a c h e w a s s e r  
(von K. Keler u. W. Subtschaninow). Mit zunehmender KorngroBe der Scham otte 
yermindert sich der Geh. an Anmachewasser in  der M. Mit Sinken der Brenntemp. 
von 1200° auf 900° nim m t der Anmachewassergeh. stark  zu u. steigt bis auf etwa 
50% beim Ubergang von der hochgebrannten Schamotte zur niedriggebrannten. 
Der Anmachewassergeh. steigt betrachtlich m it zunehmendem Tongeh. der M. Die 
Massen m it Tschassow-Jarschen Ton enthalten etwas mehr Anmachewasser ais die 
mit Latnajaton. — P l a s t i z i t a t  (von P. Semjatschenski). Aus den erhaltenen
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Eesultaten  konnten, mangels bewahrter Methoden, keine iibereinstimmenden Fol- 
gerungen gezogen werden. — L u f t s c h w i n d u n g  (von K. Keler u. W. Sub- 
tsehaninow). Sie yerm indert sich m it zunehmender KorngróBe. Die Temp. des 
Schamottebrandes ist ohne merklichen EinfluB auf die Luftschwindung; letztere 
steigt m it zunehmendem Tongoh. der M. u. is t bei den Massen m it Tschassow- Jarschem 
Ton hóher, ais bei den m it Latnajaton hergestellten Massen. — B r e n n s c h  w i n 
d u  n  g (yon K. Keler u. W. Subtschaninow). Sie yerm indert sich m it zunehmender 
KorngróBe; je  hóher die Brenntemp. ist, desto stiirker ist diese Verminderung. Beim 
tlbergang yon der bei 1450° gebrannten Schamotte zu der bei 1200° gebrannten is t 
kein Unterschied der Schwindung zu bemerlien, dagegen steig t die Feuerscliwindung 
der bei hohen Tempp. gebrannten Massen beim tlbergang zu der bei 900° gebrannten 
Scham otte um 60—70% . Die Schwindung wiichst m it zunehmendem Tongeh. u. 
um so starker, je h5her die Brenntemp. der M. ist; sie ist etwas gróBer beim Tschassow- 
Jarschen Tonę ais beim Latnajaton. — P o r o s i t a t  (von W. Woano). Sie steigt 
m it zunehmender Grobkórnigkeit der Schamotte. Beim tlbergang yon der bei 1200° 
zu der bei 900° gebrannten M. kom m t der EinfluB der Brenntemp. scharf zur Geltung. 
Bei niedrigen Brenntempp., z. B. bei 1000°, nim m t die Porositiit betrachtlich zu, 
bei hohen Tempp. nim m t sie dagegen stark  ab u. bildet einen sehr kom pakten Scherben. 
Bei erhóhtem Tongeh. nim m t die Porositat in  niedrig gebrannten Massen zu, in hoeli 
gebrannten ab. — W a s s e r a u f n a h m e y e r m o g e n  (yon K. Keler u. W. Sub
tschaninow). Zunehmende Grobkórnigkeit steigert etwas die W.-Aufnahme. Beim 
tlbergang von der bei 1450“ gebrannten Scham otte zu der bei 900“ gebrannten wiichst 
die W.-Aufnahmefahigkeit der bei niedriger Temp. gebrannten Massen beinahe um 
das Doppelte, das der bei lioher Temp. gebrannten Massen yerringert sich aber um 
mehr ais um das Dreifache. Bei Erhóhung des Tongeh. steigt das W.-Aufnahino- 
yermógen in niedrig gebrannten Massen u. sinkt in  den hoch gebrannten. —  Die Korn- 
gróBe is t auf die wahre D. der Scham otte ohne EinfluB. Beim Sinken der Temp. des 
Schamottebrandes yerm indert sich die D., aber nur bei niedrig gebrannten Massen. 
Die wahre D. yerm indert sich bei steigendem Tongeh. u. desto auffallender, je niedriger 
die Brenntemp. der Massen ist. Die D. der Tsehassow-Jarschen Tone is t niedriger 
ais die der Latnajatone. Zunehmende Grobkornigkeit der Schamotte yermindert 
die scheinbare D., u. zwar desto mehr, je lioher die Brenntemp. der M. ist. In  den 
bei 1000° gebrannten Massen nim m t die scheinbare D. beim tlbergang zur niedrig 
gebrannten Schamotte betrachtlich ab. In  den lioch gebrannten Massen findet die 
umgekehrte Erscheinung s ta tt. Bei niedrig gebrannten Massen yerm indert sich die 
scheinbare D. entsprechend ihrem Fettigkeitsgrade, bei Massen m it hoher Brenntemp. 
ist dio scheinbare D. der tonreicheren Massen grofier ais die der mageren Massen. — 
M e c h a n i s c h e F e s t i g k e i t  (von K. Keler, W. Subtschaninow u. M. Subow). 
Die Proben wurden auf Zug- u. Druckfestigkeit untersucht. M it zunehmender Grob
kornigkeit der Schamotte sinkt die mechan. Festigkeit, dies um so mehr, je hóher 
die Brenntemp. der Masse ist. In  Massen, die um 1200° oder noeh hóher gebrannt 
sind, nim m t die mechan. Festigkeit zu, bei den bei niedrigerer Temp. gebrannten 
Massen nim m t sie ab. J e  fetter die Masse ist, desto hóher is t ilire mechan. Festigkeit.
— T e m p e r a t u r  w e c l i s e l e m p f i n d l i c h k e i t  (von W. Simin). Sie steigt 
m it waehsender KorngróBe der Schamotte (bis zu 1 mm) u. fallt dann sehr stark  bei 
fortgesetzt zunehmender KorngróBe. Die Temp.-Wechselempfindliclikeit steigt merklick 
beim tlbergang yon bei 1200° gebrannter Schamotte zur bei 900° gebrannten. Beim 
tlbergang von Schamotte, Brenntemp. 1450°, zu einer solchen von 1200° blieb die 
Temp.-Wechselempfindlichkeit unyerandert; sie is t geringer bei fetten  Massen ais 
bei tonarm en. — D r u c k f  e u e r f e s t i g k e i t  (von K. Keler). Mit zunehmender 
Grobkórnigkeit der Scham otte fa llt die Anfangstemp. des Erweichungsyorganges 
der Massen bedeutend. Bei fortgesetzter Erhóhung der Temp. beginnt dieser U nter
schied zu schwinden, obwohl er zum Moment der 4%  Kompression noeh yorlianden 
ist. Je  feiner das Korn, desto hóher ist die diesem Moment entsprechende Temp. 
Bei Fortsetzung des Vers. t r i t t  das Gegenteil ein: Je  gróber das Korn, desto hóher 
sind die Tempp. der 40%  Kompression. Die Druckfeuerfestigkeit ist bei den bei 1450
u. 1200° gebrannten Scham otten gleich. In  bei 900° gebrannter Scham otte ist sie 
bedeutend gróBer. In  Massen, die bei 900° gebrannte Scham otte enthalten, is t der 
L atnajaton dom Tschassow-Jarschen Ton an Druckfeuerfestigkcit iiberlegen. — 
A n g r e i f b a r k e i t  d u r c h  G l a s s c h m e l z e n  (von P. Wjaselischtschew
u. M. Subow). Sie steigt erheblich m it zunehmender KorngróBe. Die Anwendung
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yon bei 900° gobrarmtor Sehamotte erhóht dio W iderstandsfahigkeit der Massen 
gegen dio zersetzende Wrkg. der Glassehmelzen bedeutend. Je  hóher die Glassehmelz- 
temp. ist, desto starker t r i t t  die Angreifbarkeit des Seherbens auf, aber nur, wenn 
man k rit. Grenzen iiberschreitet, die gewissem Glase u. dem Seherben eigen sind. 
Die Sehmelzdauer spielt hierbei nur eine geringe liollc. — M i k r o s k o p .  U n t e r s  s. 
(von S. Kurbatow u. L. Ssolodownikowa). Sehr groB ist der EinfluB der Korn- 
gróBe auf die M ikrostruktur u. Porositat der Sehamotten. Mit zunehmender Korn- 
gróBe steigt sowohl die Porenzahl wio ihre Dimensionen bctrachtlich. Leicht ge- 
brannte Massen sind weniger poroś, ais stark  gebrannte. Die fettesten Massen sind 
die am starksten porósen. Dio N atu r des Tons is t von EinfluB auf die Porositat. 
Dio inkr. Untorss. iiber dio Angreifbarkeit der Massen durch Gliiser ergaben folgendes: 
Der K on tak t des Seherbens m it dem Glase ha t den Charakter einer wellenfórmigen 
Linie, infolge eines teilweisen Schmelzens des Seherbens im Glase. Im  K ontak t m it 
dom Seherben en thalt das Glas eine Reihe von Neubldgg., unter denen Mwilii, Spineli, 
Korund u. andere Mineralien unterscliieden werden konnen. Das Schamottekorn 
hat einen groBen EinfluB auf die Angreifbarkeit des Seherbens. Massen m it leicht 
gebrannter Schamottc widerstehen viel besser der zersetzenden Wrkg. des Glases. 
Barytkronglas erwies sich aktiver ais schweres Flintglas. Das Glas dringt hier tief 
in dio Poren des Seherbens hinein u. ru ft dort reichliche K rystallisation hervor. Die 
Schichte w irkt auf die feinkórnigen Massen starker ais der Glasbruch. Auf grob- 
poroso Massen w irkt der Glasbruch energischer. — R a u m e i n n a h m e  d e r  
S c h a m o t t e k o r n  e r  (von L. Issakow). Je  feiner die Sehamotte, desto kom- 
pakter logt sie sich zusammen. Sehamotte versehiedener KorngróBe legt sich kom- 
pakter zusammen ais ihre feinste Fraktion. — Z u s .  d e r  T o n o  (von W. Iskjul). 
Der Ton von L atnaja enthalt 83%  Kaolinit, 9%  Quarz, 3%  Al(OH);j, 2,5% Rutil.

MgO, 0,04%  K 20, 0,07%  N a20 , 12,67% Gliihverlust. Tsehassow-Jarscher Ton en t
halt 53%  K aolinit, 17,5% Quarz, 26% Glimmor, 1,2% Rutil. Zus.: 53,91% S i02,

wasser des Latnajatons (I) ist zu 43,6, das des Tschassow-Jarschen Tons (II) zu 44,1%  
bestimmt worden. Luftschwindung des Tones I I  9,9%, dio von I  7,3%. Die Brcnn- 
schwindung des Tones I  wiichst bis 1450°, die von I I  erreicht ihr Maximum bei 1250". 
Zwischen 400—600° ist dio Sehwindung des Tones I I  negatiy, d. h. ihr Vol. n im m f 
zu. Ton I I  erroicht seine volle Sinterung friiher ais I  u. nim m t bei 1000° koin 
W. mehr auf. Die Feuerfestigkeit betragt fiir Ton I  34 SK., fiir I I  32—33 SK. 
(U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy 308- Transact. 
Ceram. Res. Inst. 16. 1—300. S taatl. keram. Forschungs-Inst. u. Glasfabrik

Paul Bornkessel, Berlin, Bedrucken von Gegeństanden aus Olas, keramisćhem 
Materiał, Metali o. dgl. m it raulter Oberflache, bei denen nach erfolgtem Aufdrucken 
der Inschrift oder des Zeichens der Aufdruck m it Farbę oder Bronze eingeslaubt wird,
1. dad. gek., daB vor H erst. des Aufdruckes die zu bedruekende Stelle m it einer Laek- 
schieht zur G lattung der rauhen Oberflache yersehen wird. — 2. dad. gek., daB schnell 
trocknender Spirituslack oder Zaponlack verwendet wird. —- Das Verf. laBt sich auch 
zum Bedrucken der beim autogenen Seliweifien benutzten Stiibc verwenden. (D. R. P. 
483 879 KI. 15 k  vom 19/8. 1927, ausg. 8/10. 1929.) G r o tę .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, V. St. A., Verbundglas. Zwischen 
den Terbundenen Glasplatten befindet sich eine Schicht, welche ultraviolctte Strahlen 
zuruckhalt. (Belg. P. 351573 vom 25/5. 1928, ausg. 7/11. 1928. A. Prior. 4/9. 
1923.) K u i i l i n g .

Vereinigte Hoyerswerdaer Glasfabriken Strangfeld & Hannemann Akt.- 
Ges., Hoyerswerda, Her stellung von dekorierten Glasgegenstanden, dad. gek., daB zweeks 
Erzielung eines steingut- oder porzellanartigen Aussehens des fertigen Gcgenstandes 
die rohen Glaskorper m it einer óligen Schicht iiberzogen, auf diese Schicht die Farben 
aufgemalt u. dann im Ofen eingebrannt werden. — Infolge der óligen Untersehieht 
verlaufen die Farben u. erschcinen erdig oder kórnig, wie bei Porzellan oder Steingut. 
(D .R .P . 484 093 K I. 32b vom 2/3. 1928, ausg. 10/10. 1929.) K u h l in g .

R. Lahaussois, Paris, Porige keramische Sloffe. Gemische von piast. Stoffen u. 
kómigen Brennstoffen werden zunśiehst in  reduzierender Atmosphare unter Be-

J^ensos“ .) SCHONFELD.
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dingungen, bei denen der Brennstoff sich n ieht verfluchtigt, u. dann in  oxydierender 
Atmosphare stark  erhitzt. Bei dem oxydierenden E rhitzen entweichen die Verbren- 
nungserzeugnisse ungehindert. (Belg. P. 351 360 vom 16/5. 1928, ausg. 7/11
1928.) K u h l i n g .

Chemische Fabrik Griinau Landshoff & Meyer, Akt.-Ges., Deutschland, 
Bindemitłel. (F. P. 665 005 vom 1/ 12 . 1928, ausg. 13/9. 1929. D. Prior. 1/12. 1927. — 
C. 1929. I. 2460.) K u h l i n g .

Barber Asphalt Co., Philadelphia, V. St. A., ZementfldcJien. Um Zeinentflachen 
wasserdicht zu machen, bedeckt m an sie vor dem Abbinden m it einer wss. bituminósen 
Emulsion oder einer wasserabweisenden Farbschicht. (Belg. P. 351 368 vom 16/5.
1928, ausg. 7/11. 1928. A. Prior. 10/6. 1927.) K u h l i n g .

Alfred Lehmann, Altendorf, Herstellung von saure- und feuerfestem Zement durch
Beimischung von Sauerstoffyerbb. des P b  zum Zement, dad. gek., daB zu 70 Teilen 
Zement etwa 30 Teile Bleioxyde zugesetzt werden. — Die Zemente gemaB der Er- 
findung sind besonders zum Auskleiden von Kochern u. Behaltern fiir die chem. In 
dustrie geeignet. (D. R. P. 483 110 KI. 80b vom 11/8. 1927, ausg. 25/9. 1929.) K u h .L.

Adolphe Leon Naget. Frankreich, Strafieribelag. Der betonierte StraBenboden 
wird vor dem Abbinden des Betons m it fl. Asphalt oder einer Asphaltemulsion bedeckt. 
Auf die Asphaltschicht w ird eine Kiesschicht aufgebracht, diese unter maBigem Druck 
cingewalzt u. das Ganze schlieBlich m it Asphalt bedeckt. (F. P. 664 356 vom 2/3.
1928, ausg. 2/9. 1929.) KUHLING.

C. G. J. Lefebvre und E. E. F. Berger, Paris, Slrafienbelagmasse. Teerartige
Bindemittel, z. B. Mischungen von Kohlenteer, Kohlenpech u. Petroleumbitumen 
werden m it minerał. Fullstoffen gemischt, welche zu einem unfuhlbaren Pulver zer- 
kleinert worden sind. (E. P. 307751 vom 8/3. 1929, Auszug yeroff. 8/5. 1929. Prior. 
12/3. 1928.) K u h l i n g .

Frank S. Honberger, Los Angeles, V. St. A., Pflasterblócke. Eine dichte u. eine 
porige Zementmórtelschicht werden in  frischem Zustande ubereinandergeschichtet, so 
daB sie annahernd gleichzeitig abbinden u. eine einheitliche M. bilden u. es wird die 
porige Schicht m it Asphalt im pragniert. Die Erzeugnisse sind wasserdicht u. gegen 
zerstorende chem. Einww. bestandig. (A. P. 1 729 256 vom 13/9. 1926, ausg. 24/9.
1929.) K u h l i n g . 

Ludwig Fiala, W itkowitz, Schlackensteine. Gekórnte Schlacke oder Asche wird
m it gepulvertem CaO vermalilen, das Mahlgut m it der zum Abloschen des CaO erforder- 
lichen Menge W. yersetzt u. die M. geformt. Die Zeit des W.-Zusatzes u. des Ein- 
formens wird dabei so gewahlt, daB die Abloschwarme des CaO fiir das beim Formen 
beginnende E rharten ausgenutzt wird. (Oe.P. 112 979 vom 2/ 10. 1924, ausg. 25/4.
1929.) " _____  K u h l i n g .

Karl Kruger, !)ber mineralische Baustoffe. Berlin: Allg. Industrie-Verlag 1929. (48 S.)
gr. 8°. =  Fortschritte im Stadte- u. StraBenbau. Bd. 1. M. 2.50.

Paul W ichert, U ber stabilisierendo Einfliisse von kunstlichen und naturlichon Fiiller- 
beimengungen auf Bitumen. Berlin: Allg. Industrie-Vcrlag 1929. (41 S.) gr. 8°. =  Fort
schritte im Stfidte- u. StraBenbau. Bd. 2. M. 2.50.

VII. A grikulturchem ie; Dungem ittel; Boden.
N. Pestow, Aus der Praxis des thermischen Laboraloriums des mssenschaftUchen 

Instituts fiir Dungemittel. Es wird iiber eine Reihe von im In st. f. D ungem ittel kon- 
struierten Laboratoriumsapp. berichtet, die^ teilweise der GroBapparatur nachgeahmt 
sind. Insbesondere wird ein Schachtofen von Hochofenart, ein Schachtofen in  der A rt 
der Zementofen, ein App. zur Ilerst. von Gasgemischen, ein luftdichter Hg- VerschlufS, 
ein Luftthermostat fiir Gasbrenner u. ein App. fiir die kontinuierliche Gasanalyse be- 
schrieben. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 6 . 
642— 45.) S c h o n f e l d .

A. B. Beaumont, Konzentrierte Dungemittel-. Probleme fiir  den Ghemiker und 
Landwirt. Besprechung der Richtlinien, welche bei Einfuhrung neuer, konz. Dunge
m ittel ausschlaggebend sein mussen. (Journ. chem. Education 6 . 899—905. Mai. 
Amherst [Mass.].) G r im m e .

Arthur J. Perkins, Diingeru-ert des „Satzes“ aus Destillationstanks. Der ge- 
irocknete Satz en thalt rund 5,2%  N  neben wenig P„05, K „0 u. CaO bei 55%  organ.
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Substanz. Der Diingorwert entsprioht dem N-Geh. (Journ. D pt. Agriculture South 
Australia 32. 990. 15/7.) Gr im m e .

Vincent Sauchelli, E in  neuer Nebenproduktschicefel fiir die Landwirtschaft. Be- 
schreibung des ScABORD-Verf. zur G ew innung von  S aus H„S der G asreinigung.
(Chem. Markets 24. 267—68. Marz.) G r im m e .

Frank Ewart Corrie, Phosphorsdure in  der Landwirtschaft. Sammelberieht uber 
die W iehtigkeit der P 20 5 fiir Aekerbau u. Viehzueht. (Fertiliser 14. 405—06. 409. 
26/6.) G r im m e .

K. D. Jacob, Chemie und Wirtschaft des Superphosphats. Sammelberieht iiber 
H erst., Handel u. Verwertung des Superphosphats, Misehdiinger, sowie Verwertung 
der Nebenprodd. (Amer. Fertilizer 70. Nr. 13. 48—54. 22/6. W ashington [D. C.].) G ri.

E. L. Larison, Hochwertige Phosphaldiinger. Bericht iiber die H erst. konz. 
Phosphatdiinger. (Amer. Fertilizer 70. Nr. 13. 58— 68. 22/6. Anaconda [Mont.].) Gr i .

F . L ohnis, Kalt- und Heifimist. Bemerkungen zu der Abhandlung von Gerlach 
und Seidel. Zuriickweisung der Angriffe G e r l a c h s  u . S e i d e l s  (vgl. C. 1929. I  
1577). (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. B. 8 . 303—04. Juni. Leipzig.) Gr im m e .

Arao Itano und Satiyo Arakawa, Untersuchungen uber Reisfeldboden. I I . All- 
gemeine mikrobiologische Untersuchung. (I. ygl. C. 1927- II . 2002.) Die Lufttem p. 
war in  der Regel niedriger ais die des Berieselungswassers u. des Bodens. Berieselter 
Boden enthielt 41%  W., unberieselter 20—39%. Ph schwankte zwischen 5,90 u. 7,25, 
nach der Diingung war sie 7,25, gegen Ende der Saison 5,90. pa des Berieselungswassers 
7,32—7,94. Die biolog. Ammonifikation war am groBten gegen Ende August, die 
N itrifikation steigt von M itte Ju n i bis Anfang September (Masimum), Denitrifikation 
ist vor allem im Ju li u. August, wenn das Feld m it W. bedeckt ist, zu bemerken. N-Bin- 
dung findet vor allem im Ju li s ta tt, Cellulosevergarung hauptsachlich Juli-August. 
(Ber. Ohara-Inst. landwirtschaftl. Forsch. 4. 35— 54.) Gr im m e .

Arao Itano und Satiyo Arakawa, Untersuchungen uber Reisfeldboden. I II . 
Mikrobiologische Unlcrsuchung von Bodenprofilen im Reisfeld und in  der Troclcenfarm. 
(II. vgl. vorst. Ref.) Reisfeldboden ist humusreicher ais Trockenfarmboden, pn liogt 
um 7 herum. Zur Bakterienanalyse eignet sich am bcsten Albuminagar. Die Zahl 
der Bakterien u. Pilze nim m t zur Tiefe hin ab. JDie biolog. A ktiv itat ist bei Trocken- 
farmbóden starker ais bei Reisfeldboden. (Ber. Ohara-Inst. landwirtschaftl. Forsch. 4. 
55—66.) G r im m e .

C. Antoniani und G. Fonio, Untersuchungen iiber den Austausch der Bodcnphos- 
phorsaure m it Arsensaure. Verss. m it P 20 5-gesatt. Boden ergaben, daB der gróBte 
Teil der PO,, durch AsO,t austauschbar ist. (A tti R . Acead. Lincei [Roma], Rend. [6] 9.
344—50. 17/2. Mailand.) G r im m e .

F. Weiske, Weitere Untersuchungen iiber den Einflufi der Bodenreaktion auf dic 
Entwicklung der Wiesenpflanzen. (Vgl. C. 1927- II. 1390.) Vf. verwendet einen neu- 
tralen milden Lehm, der kunstlich durch H 2SO, u. CaC03 auf Rkk. zwischen pn 3,6 
u. 8,3 gebracht wurde, u. priift die Griiser in  GefaBverss. auf ihre Em pfindlichkeit 
gegen sauro Rk. Antlioxanthum odoralum vertrag t noeh pn 3,6, wahrend Poa pratensis, 
Bromus inermis, Avena flavescens gegen diesen Sauregrad sehr empfindlich sind. 
Phalaris arundinacea, Lolium perenne, Arrhenatherum elatius paBten sich bald hohen 
Aciditaten an, ihre gunstigste Entw. seheint zwischen pH 4—5 zu liegen. Lotus corni- 
culatus u. uliginosus waren unterhalb pn 4 geschiidigt. Medicago lupulina  ergab m it 
steigenden Kalkgaben keine Wachstumsforderung. Physiolog. saure Diingung w irkt 
selbst auf saurem Boden (pH 4,7) auf Alopecurus u. Poa pratensis besser ais physiolog. 
alkal. (Landwirtschl. Ja h rb c h .7 0 .191—99. Bonn-Poppelsdorf, Landw. Hochsch.) T r e n .

E. E. ciayton, Iiartoffelsaatbehandlung in  Long Island, m it besonderer Beriick- 
sichtigung von Beizmitteln m it organischen Qitecksilberverbindungen. Die Verss. ergaben, 
daB allgemein Beizung m it organ. Hg-Verbb. wirksamer sind ais m it HgCl„. Die hóheren 
Kosten werden reichlich durch die sehnellere Wrkg. der organ. Mittel aufgewogen. 
Auf die Hóhe des Ertrages ha t die Beizung weniger EinfluB. (Buli. New York S tate 
agrieult. Exper. S tat. 1929. Nr. 564. 3—32. Febr.) G r im m e .

A. Volk, Trockenbeizwirkung in  Abhangigkeit von Bodenreaktion und Bodenart. 
Im  sauren Boden (pn 4,5) wird die Wrkg. der schwer 1. Cu-Verbb. verbessert; auf die 
As-Komponente der Trockenbeize „T illantin“ ist die Bodenrk. ohne EinfluB. Physiolog. 
saure bzw. alkal. Diinger beeinflussen die Trockenbeizen Tillantin u. A bayit B nicht. 
Vf. g ibt diesen Trockenbeizen aus prakt. Griinden den Vorzug vor der NaBbeize. 
(Landwirtschl. Jahrbch .70 . 583—91. Bonn-Poppelsdorf, Landw. Hochschule.) T r e n e l .
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A. H. Joel, UnkrauIwrtcilung und Erntecharakter in  Beziehung zu den Bodenarłen 
in  Saskatchewan. Der alkal. Charakter der Saskatchcwan-Bódcn auBert sich deutlieli 
in der Zus. der Unkrautflora. Nalieres siehe Original. (Scient. Agriculture 9. 675—82.

S. H. Vigor, Chemische Unkrautbekampfungsmillel. Besprecliung des yorliegenden 
Sehrifttums. (Seient. Agriculture 9. 587—93. Mai. Regina [Sask.].) Gr im m e .

R. M. Woodman und E. Mc Kenzie Taylor, Die Besćhaffenheit, Eigenschajten 
und die Venoendungsmoglichkeiten von Bentonit, einem Nalronton. Die emulgierende 
Wrkg. von Bentonit, einem kolloiden Ton m it den Eigg. eines Natrontones, auf Ole, 
die ais Pflanzenschutzmittel yerstaubt werden, wird untersucht. Einige dieser Ole 
geben vollkommene, bestandige Emulsionen, vom Typ Ol-in-W., unter Umstanden 
auch vom Typ W.-in-Ol. — Bentonit kann auch ais W asserenthartungsmittel benutzt 
werden, doch stó rt hier wie dort seine Wassorundurchlassigkeit. (Journ. Soc. chem. 
Ind . 48. T. 121—25. 31/5. Cambridge, H orticultural Research Station.) R. S c h m ie d .

F. Tattersfield, R. P. Hobson und C. T. Gimingham, Pyrethrin I  und I I .  Ihr  
insektenvemichlender Wert und ihre Bestiminung in  Pyrethrum  (Chrysanlliemum cine- 
rariaefolium). I . P yrethrin  I  u. I I  sind naeh der Methode yon STAUDINGER u . 
R u z ic k a  aus Pyrethrum  isoliert worden u. erwiesen sich beidc in  hohem Mafie giftig 
fiir Aphis rumieis. Pyrethrin  I  ist 10-mal so giftig wie Pyrethrin  I I  u. ist w^ohl ais 
das giftige Prinzip in Pyrethrum  anzusprechen. Es wurden zwei mikroanalyt. Me
thoden zur Best. von PyTethrin ausgearbeitet, die eine Methode benutzt die Sauren 
naeh der Hydrolyse, die andere Best. erfolgt m ittels der Semicarbazone. Die erhaltenen 
R esultate entsprechen den insektiziden Eigg. gegen Aphis rumieis. Eine Beziehung 
zwisehen BlutengroBe u. Giftgeh. oder ein EinfluB auBerer Bedingungen, wie Boden, 
W etter oder Alter der Pflanze, konnte nicht festgestellt werden. (Journ. agricult. 
Science 19. 266—96. April. Harpenden.) J u n g .

F. Tattersfield und R. P. Hobson, Pyrethrin I  und I I  und ihre Bestimmung in  
Pyrethrum  (Ghrysanthemum cinerariaafolium). I I . (I vgl. vorst. Ref.) Vf. beschreibt 
eine Schnellmethode zur Isolierung des Giftes. (Journ. agricult. Science 19. 433—37. 
Juli. Rotham sted, Exp. S tat.) T r e n e l .

R. Granjou Fils et Cie., Frankreieh, Dungemittel. Erschopfte Gasreinigungsmasse 
wird in  fein gemahlenem Zustand m it Kalkmilch gekocht oder erst m it Kalkmilch 
gekocht u. dann gemahlen u. das Erzeugnis ohne Trennung der 1. u. unl. Bestandteile 
ais Diingemittcl venvendet. (F. P. 664 992 vom 14/3. 1928, ausg. 12/9. 1929.) K u h l .

Soc. des Phosphates Tunisiens, Frankreieh, Dungemittel. Superphosphat wird 
mittels (NH.,)2HPO., neutrahsiert u. das Erzeugnis m it NH 4NO3 gemischt. Die Misehung 
entwickelt keine Diimpfe yon HNO:). (F. P. 664952 vom 10/3. 1928, ausg. 12/9.

Verein fiir Chemische nnd Metallnrgische Produktion, Aussig a. E ., Phosphat- 
dungemittel. Das Rohpliosphat wird zunachst mit, sovicl Saure behandelt, ais zur 
Umwandlung des n icht an P 20 5 gebundenen Ca notwendig ist, u. das so erhalteno 
neutrale Phosphat wird m it Superphosphat erh itzt u. dann gemahlen. (Tschecho- 
slowak. P. 28 962 yom 26/2. 1923, ausg. 10/6. 1926. Zus. zu Tschechoslowak. P. 
28 961.) SCHONFELD.

Gustav Hilger, Gleiwitz, Vorrichlung zur Ilerstellung von Kalkstichstojf, 1 . dad. 
gek., daB das in  gluhendem Zustande aus dem Carbidofen tretende Carbid in  eine in 
einem geschlossenen u. an die Stickstoffleitung angeschlossenen Ofen befindliche Pfanne 
gcbracht wird, dereń Boden u. Seitenwandung m it Offnungen verselien sind, welche 
m it porosem Materiał, z. B. Koks, angefullt sind, um den Ń„ sowohl durch die Ober- 
flache der M., ais auch durch die durchbrochenen Pfannenwandungen in  die M. ein- 
fiihren zu konnen. — 2. dad. gelt., daB der pfannenartige Behalter in  den Azotierofen 
derart eingehangt ist, daB sich oberlialb u. unterhalb der Pfanne abgeschlossenc Ritume 
befinden, welche m it gesonderten Zu- u. Abfiihrungen fiir N2 versehen sind. — Ver- 
stopfungen werden vermieden, u. es wird an Heizstoff gespart. (D. R. P. 4-82917 
KI. 12k vom 13/4. 1927, ausg. 26/9. 1929.) K u h lin g .

Soc. des fitablissements Industriels Les Fils de J. Tournissac, Frankreieh, 
. Dungemittel. Tier. Abfallstoffc, wie Kadayer, werden m it h. H 2S 0 4 bis zur Lsg. ver- 
riihrt, die Lsg. m it Ca3(PO.,)2 neutralisiert u. in  Torf aufgesaugt. (F. P. 664 995 vom

Juni. Saskatyon.) Gr im m e .

1929.) K u h l i n g .

14/3. 1928, ausg. 12/9. 19297) K u h l i n g .
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Venus U. Cloer, W iohita Falls, V. St. A., Sortieren von Baumwollsamcn. Dio 
nocli m it H aarcn besetzten Samen werden m it Halogenwasserstoffgas bei erhohtem 
Druok behandelt, auf 180—210° F. erłiitzt u. dann gerieben, wobei die spróde ge- 
wordenen Fasern sich von den Samenkórnern trennen. Aus den K oniem  werden mittels 
Gcblase u. Siebvorr. die gróGten ausgesondert u. zur Saat verwendet. (A. P. 1718 332 
vom 24/12. 1926, ausg. 25/6. 1929.) Sa r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Desinfektiommiltel und Saat- 
gutbeizen. Mehrwertige Phenole der Bzl.-Reihe werden m it Hg-Verbb. m it oder ohne 
Zusatz von Salzen, die die Loslichkeit der Miseliungen in W. fordern, yermischt. — 
Z. B. werden 11 Teile Besorcin u. 27 Teile HgClt zu einem Pulvcr zcrriebcn u. gemischt. 
Oder m an verreibt 5,5 Teile Besorcin m it 31,8 Teilen Hg(CHsCOO)2 zur innigen 
Misehung, oder 12,6 Teile Pyrogallol m it 27,1 Teilen HgGl2 u. 30,0 Teilen NaCl. Kommt 
eine solehe Misehung m it W. in Beriihrung, so erfolgt Bindung des Hg an das betreffende 
Phenol, so daB nach Zusatz von NaOH kein HgO mchr ausfallt. Zur Erhóhung der 
Lósungsgeschwindigkeit kann mail NaCl oder.  ahnlicli wirkende Mittel zusetzen.
(Oe. P. 114 031 vom 18/1. 1928, ausg. 26/8. 1929.) Sa r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Saatgutbeizcn, z. B. Hg ent- 
baltende, aromat. KW-stoffe, werden innig m it einem adsorbierenden Mittel, wic 
Silicagel, akt. Kohle, Fe(OIJ):t oder anderen Melallhydroxyden gemischt, um dic fungicidc 
Wrkg. der Beize nach u. nach zur Geltung zu bringen. Gegebcncnfalls kónnen Fil. 
zum Anfeuchten zugegeben werden. (E. P. 311 235 vom 6/5. 1929, Auszug veroff. 
3/7. 1929. Prior. 7/5. 1928.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Insekticide M ittel in  fl. oder 
pulveriger Form ,.bestehend aus aromat. Athern m it 2 Aryl- oder Aralkylgruppen oder 
D eriw . soleher Athcr, allein oder in  Misehung m it anderen insekticiden Mittehi oder 
m it Pyrethrum  oder m it einem E x trak t daraus oder m it Paraffin oder einem viseosen 
Ol. — Z. B. emulgiert man ein Gemisch von Benzyldtlier m it Benzylalkolwl mittels 
einer 50%ig. Lsg. von dibutylnaplUhalinsidfonsaurem N a  u. verd. entsprechend. (E. P. 
311345 vom 9/5. 1929, Auszug vcróff. 3/7. 1929. Prior. 9/5. 1928.) SARRE.

Charles A. Browne, The spontaneous eombustion of hay. Washington: D. C., Gov’t  Pr. Off.;
Sup’t  of Doc. 1929. (39 S.) S°. pap. 10 c.

VIII. M etallurgie; M etallographie; M etaliverarbeitung.
F. D. de Vaney, und J. B. Cleinmer, Dic Flotation carbonatisclier und oxydischcr 

Manganerze. E in  weiterer Schritt zur Ausbeulung mindencertiger Vorkommen. Die 
yerschiedenen Vorkk. in den Vereinigten S taaten  wurden auf ihre Aufarbeitungs- 
moglichkoiton nach den bisher iiblichen Konz.-Verff. untersucht, auch wurde dureh 
neuore Verff. eine bessere Ausbeute erstrebt. Mittels F lotation lassen sich nun auch 
Manganoarbonat, Rhodoohrosit u. die Manganoxyde Pyrolusit, Psilomelan u. Man- 
ganit aufarbeiten. Erze, die weichc Mn-Mincralicn cnthalten, wie Pyrolusit, schlammen, 
sobald sie auf Jigs u. Tafeln behandelt werden, u. viel Minerał geht in  dcm Schlamm 
reiioren. Dieser Schlamm bildet aber ein idealcs Ausgangsprod. fiir die Flotation. 
Das Vork. der Emma-Mine der D o m e s t i c  M a n g a n e s e  & D e v e l o p m e n t  
C o. bei B u  1 1  e besteht etwa zur H alfte aus Quarz, etwas Pb-, Zn- u. Fe-Sulfid u. 40% 
Rhodochrosit, ist also etwa 20%ig. Mn-haltig. Dies Erz mufl man auf rund 100 Maschen 
zerkleinern u. in einer mechan. Flotationsmaschine behandeln, wobei durch den Zusatz 
oiner geringen Menge X anthate, CuSO,, u. Kienol die meisten Sulfide schnell entfernt 
werden. Der Rhodochrosit wird dann unter Zugabe von N atrium oleat u. Kienol 
flotiert. Quarz wird durch die zugcsetzten Substanzen wenig beeinflufit u. geht 
moistens in die Abfiille. Das Sulfidkonzentrat enthielt 8,1%  Pb, 18,4% Zn, 21,3% 
Fe u. 3%  Mn. Das eigentliche K onzentrat enthielt 67,7% des gesamten Mn u. zwar 
41,55% Mn. Der im Gestein enthaltene Quarz ist sehr schwer zu mahlen, so daC viel 
K ra ft dazu benótigt wird. Aus diesem Grunde ist es ókonom., wenn man vor der 
F lotation das Erz auf 10 Maschen zerkleinert, klassiert, tafe lt u. den roinen Quarz 
ontfernt. E n tha lt der Rhodochrosit das Mangansilicat Rhodonit, so ist die F lotation 
ebenfalls die beste Aufarbeitungsmethode. Eine Trennung durch einen starken magnet. 
Strom ist nicht móglich, da alle Mn-Mineralien angezogen werden. ■— Die oxyd. Mine
ralien werden auf 100—150 Maschen zerkleinert, in  einer mechan. F lotation behandelt 
u. das grobero K onzentrat, das hauptsachlich aus dem Minerał u. etwas freier Gangart
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besteht, durch Wioderflotation in der Flotationszelle gereinigfc. Aus einem Erz m it 
25,3% Mn, meistens Pyrołusit, u. 54% Unloslichem wird so ein Endkonzentrat m it 
56%  Mn gewonnen. Ais Substanzen werden zugesetzt: Kienól, Olsiiure, Natrium- 
silicat u. -carbonat. Diese Zusammenstellung geniigt fiir fast alle Erze, nur bei einigen 
erreichte man m it Palm itinsaure bessere Ergebnisse ais m it Olsaure. Werden die 
Fettsauren  ais Sammler benutzt, so bewirkt ein E rhitzen der Triibe uber den E. der 
Sauren eine Verringerung der notwendigen Substanzmenge u. beschleunigt den 
FlotationsprozeB. Eine hohe D. der Triibe ist gleichfałls von Vorteil. Bei groBen 
Fe-Mengen ais Limonit u. groBen Tonmengen arbeitet das Verf. noeh nicht gut. 
(Engin. Mining Journ. 128. 506— 08. 28/9. Roiła [Mo.], U. S. Bureau of Mines.) W il .

H. S. Martin, Mikroskopische Untersuchungen der Mulilenprodukte ais ein Hilfs- 
mittel der Verarbeitung auf den Utah Copper M ills. Eine Sehilderung der Fortschritte, 
die durch mkr. Unters. in  der Aufarbeitung erzielt worden sind. Besonders zwei 
Tatsachen werden behandelt: 1. daB in dem Ausmafie, bis zu dem Einschliisse in 
Cu-Mineralien im Utah-Cu bestehen, P y rit zu vemachlassigen ist, wenn bis auf die 
GroBe gemahlen wird, die bei den geschilderten Verss. angewandt wurde; 2. daB 
Sericitglimmer u. Ton an  den Oberflachen der Sulfide adharieren u. so wahrscheinlich 
ihre n. Flotationseigg. vermindern, was die erhohten Cu-Verluste bei der Differential- 
trennung von Fe u. Cu bei diesem Vork. erldart. Auf die zahlreichen Unterss. sei 
besonders hingewiesen. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1929. 
Nr. 255. 23 Seiten. Garfield [Utah], U tah  Copper Co., A rthur Plant.) W i l k e .

W. E. Simons, Die A . J . B. (Alhnanna Ingeniórsbyrau, Stoekholm) Sinterfabrik 
von Messrs. Guest, Keen and Nettlefolds, Ltd., Cardiff Works. Das Ergebnis des Aus- 
seheidens der feinon Erze durch Sieben u. Sintern war auf diesen Werken ein betriicht- 
lich erhohtes Ausbringen u. eine Verminderung des Koksverbrauchs um rund 1 cwt; 
die Menge des angewandten Sinters schwankte zwischen 16 u. 25%  der Erzbeschickung. 
Zusatzlich der Ausscheidung des Feinen werden das klumpige Erz u. der Kalle zu einer 
gleichmaBigen GroBe zerkleinert. An H and von Abb. u. schemat. Skizzen folgt dann 
eine eingehende Beschreibung der Fabrik. D a der Zweck des Sinterns der ist, das 
feine Materiał zu agglomerieren, so wird das Vcrf. durch die Anwesenheit von etwas 
kleinem Bruchmaterial bis zu 1/ i  Zoll sehr beschleunigt. I s t  groBeres Materiał vor- 
handen, so muB es zerkleinert werden, da es zu groB zum Sinterschmelzen ist. Alles 
Koksklein wird auf 1/ i Zoll zerkleinert, dabei ist es fiir den Koks vorteilhaft, ihn ais 
Bruchmaterial zu haben, sonst verbrennt er zu schnell. Alle Materiał ien sind gewóhnlich 
trocken, wonn sie in  den Mischer kommen. Im  Mischer wird das Materiał auf 15% 
W.-Geh. angefeuehtet. Die gesamten Materialien miisson kalkfrei sein, da CaO u. 
S i0 2 boi niedrigor Temp. zusammenschmolzen u. einen dichten Sinter ergeben. Auch 
zuviel C is t im Sintermaterial zu yermeiden, da in  diesem Falle die M. schm. u. der 
Sintor h a rt u. dicht wird. Die zuzusetzonde C-Menge schwankt m it dem Materiał. 
Bei Eisenerz, Pyriten  u. Flugstaub werden rund 7%  C benotigt. An H and tabellar. 
Zusammenstellungen der behandelten u. gewonnenen Prodd. wird der Gang des Verf. 
gezeigt. (Journ. Iron  Steel In st. 119. 89—112. Cardiff.) W i l k e .

Edward G. Herbert und Paul Whitaker, E in  Differentialverfahrm zum Messen 
der Starkę von Einsatzhartungen, ohne sie zu schneiden. (Journ. Iron  Steel In s t. 119. 
561—72. — C. 1929. I I .  1202.) W i l k e .

Arthur Bramley und Harry Dennis Lord, Die gasige Zementation von Eisen mul 
Stahl. Die Natur der Kohlenstoffdiffusion. Friiher (B r a m l e y  u . J in k i n g s , Carnegie 
Scholarship Memoirs 15.17) wurde bewiesen, daB, wennFe inBeriihrung m it festem C, aber 
in  Abwcsenheit von jeglichen Gasspuren erh itzt wird, die in  das Fe eintretende C-Menge 
sehr gering ist, u. daB, dam it eine morkbare Zementation stattfindet, etwas C-haltiges Gas 
notwendig ist. So wird von einigen Yff. zur kontinuierlichen C-Diffusion die Anwesen
heit eines Gases fiir notwendig erachtet; die Gasdiffusionstheorie u. andere sind hin- 
gegen der Ansicht, daB, wenn einmal der C m it dem Fe in  Beriihrung gekommen ist, 
er ohne Zuhilfenahme von Gas weiter in  das Metali eindringt, was naher in der festen 
Diffusionstheorie erlautert \vrird. Das Hauptziel der yorliegenden Unters. war, eine 
Entscheidung zwischen diesen beiden Theorien zu suchen. Di® eingeschlagene Methode 
bestand darin, eine Anzahl Barren von etwa den gleichen Abmessungen unter fast 
gleichen Bedingungen zu kohlen u. sie nachher verschiedenen Warmebehandlungen 
zu unterwerfen, die nach der Gasdiffusionstheorie einen verschiedenen Grad der 
Diffusionstiefe ergeben miiBten. Es konnte gezeigt werden, daB, nachdem die Barren 
desselben Stahles anfanglich in demsełben AusmaB gekohlt worden waren, u. darauf
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eine bostimmte Zeit bei der gleichen Temp., aber in sehr unterschiedlichen Atmospharen 
wieder erhitzt wurden, die Wiederverteilung des C in allen Fallen dieselbe war. Dieses 
Ergebnis stim m t m it der Theorie der festen Diffusion iiberein u. is t m it der anderen 
nicht erklarbar. E in kleiner C-Verlust findet in  allen Fallen s ta tt, wenn gekohlte Stahle 
nochmals erhitzt werden, u. es konnte auch gezeigt werden, daB neben C anderes eben- 
falls yerloren geht. Die Diffusionskonstanten fiir C im schwed. Fe u. Armco-Fe wurden 
berechnet. Die erhaltenen niedrigeren W erte fur letzteres, wie auch der ann. Charakter 
der bei der Zementation gebildeten Harteschichten konnten auf die Ggw. von Oxyd 
zuriickgefiihrt werden. (Camegie Scholarship Memoirs 1 8 .1 — 29. Leicestershire, Lougk- 
borough Coli.) W lLKE.

T. Felix Pearson, Die Graphitierung in  den Eisen-Kohlenstoff-Siliciumlegierunge.n. 
Mittels langsamen Abkiihlens u. mkr. TJnters. wurde die Konst. des Systems in  der 
Ggw. yon 0 2 untersucht. Die folgenden Schliisse konnen aus der Arbeit gezogen werden: 
Durch 0,03—0,04% S wird die Graphitierung in  der Legierungsserie m it rund 3,5%_ C 
unterbunden. Bei Fe m it 2,5% C miissen iiber 0,75% Si vorhanden sein, um yollstandige 
Graphitausscheidung hervorzurufen. Beim Anlassen der beiden eben erwahnten Legie 
rungsreihen im Vakuum konnte keine yollstandige Graphitierung in  jeder Reihe 
beobachtet werden, obwohl die Abkuhlzeiten usw. m it denen beim Anlassen in  0 2 
yergleichbar waren. Es scheint daher, daB 0 2 u. S sich bis zu einem gewissen Grade 
aufheben, wohingegen sie allein die Graphitausscheidung sta rk  unterbinden. Die Ent- 
kohlung war hoch; fast 50% des Gesamt-C gehen yerloren. In  den wenig Si enthaltenden 
Proben war das Carbid stets in  der Form massiv u. nicht perlit. Die allgemeine Wrkg. 
des 0 2 war die, alle Phasenfelder nach rechts von der Temperaturachse weg zu yerlegen. 
Zahlreiche Konstitutionsdiagramme u. Mikrophotographien yeryollstandigen die Ab- 
handlung. (Carnegie Scholarship Memoirs 18. 73—94. Univ. Birmingham.) W i l k e .

Gr. R. Bolsover, Briicliigkeiten im  Flufteisen. Eine groBere Diskussion iiber 
diesen Vortrag (vgl. auch C. 1929. II . 634) ist am SchluB angefiigt. ( Journ. Iron  Steel
In st. 119. 473—500. Sheffield.) WlLKE.

A. L. N orbury, Konstiiutionsdiagręiinme fiir Gufleisen und abgeschreckte Stahle. 
Auf dió die Arbeit (vgl. C. 1929. II . 635) erganzenden vielen K uryen yersehenen 
Wiedergaben der Verss. sei besonders hingewiesen. (Journ. Iron  Steel In st. 119. 
443—71. Birmingham, B ritish Cast Iron  Research Association.) WlLKE.

J. H. Andrew und David Binnie, Die Liąuidus- und Solidusbereiche einigar 
handehublicher Stahle. Der C. 1929. II . 638 referierte Vortrag ist hier wortlich m it samt- 
lichen Abb. u. K uryen wiedergegeben. (Journ. Iron  Steel In st. 119. 309—46.) W lLKE.

Dartrey Lewis, Die Transformation von Austenit in  Martensit in  einem 0,8-pro- 
zentigen Kohlenstoffstahl. Abb. u. Meinungsaustausch erganzen die C. 1929- I I .  781 
referierte Arbeit. (Journ. Iron  Steel Inst. 119. 427—41. Bridgeport [Conn.].) W il k e .

Cecil H. DeschundB. S. Smith, Zmschenbericht iiber die Dichte von geschmohencm 
Slahl. (Journ. Iron  Steel In st. 119. 358—63. — C. 1929. I I . 638.) W i l k e .

P. H. Waller, Kóhlung m it Gas. Die „Koklung“ ( =  Anreicherung m it C) von 
Stahl zwecks H artung kann entweder m it Knochen-, Holz- oder Lederkohle u. dgl. 
oder m it Gas erfolgen, besonders geeignet is t CO. Yorteile der Gasyerwendung fiir 
diesen Zweck, W ichtigkeit genau geregelter, ySllig gleiehbleibender Temp., Hiirtungs- 
grade. Eingehende Beschreibung des Verf. u. Priifungsergebnisse bei einem gasbeheizten 
Kohlungsofen der W e s te r n  H a r y e s t e r  C o m p a n y  o f S to c k to n ,  C al. (Gas Age- 
Record 63 . 315—16. 318. 9/3. San Francisco, Cal., Pacific Gas and Electric Co.) W o l f .

Henry A. de Fries, Augenblickliclier Stand der nitrierten Stahle. 5 yerschiedene 
Cr-Mo-Al-Stahle werden yon K r u p p  fiir die N itrierhartung hergestellt. Sie enthalten 
0,12—0,55% C, aber der hóchste C-Geh. wird allmahlich n icht m ehr angewandt, da 
das lange Erhitzen bei der Hartungstem p. die H artę  des Kernes yermindertl Amerika 
wendet 3 Sorten an: 0,15% maximal C, 0,20—0,30 u. 0,30—0,40% C, alle m it n. 
Mengen S, P, Si u. Mn. AndereLegierungen sind fiir 3 A rten konstant: 0,80— 1,30% Cr, 
0,15— 0,20% Mo u. 0,70— 1,10% Al. Diese Stahle werden m ittels des bas. Verf. ge- 
w'onnen; die sauren Methoden haben in  den GieBereien yersagt, da yiel S i0 2 yon der 
Auskleidung reduziert u. die H artę  so hoch wird, daB das Metali n icht maschinell be- 
arbeitet werden kann. Sogar m ittels des bas. Verf. ist es unmoglich, einen groBeren 
Ingot ais 12 Zoll im Quadrat, der gesund u. frei yon Lunker ist, herzustellen. Massive 
Teile miissen daher aus anderen Stahlen wie Cr-V-Stahlen hergestellt werden. Die 
niedrig C-haltigen A rten des N itralloy haben im angelassenen Zustand eine Brinell- 
hiirte yon 150—160 u. lassen sich nicht schnell maschinell bearbeiten. Sie werden
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daher zuerst abgeschrcckt u. erreichen dadurch 190—220 Brinell. Keine Verzerrung 
bei der N2-Hiirtung t r i t t  nur in  dem Falle ein, wenn das Metali vorher sorgfaltig an- 
gelassen worden ist, um alle Spannungen von vorangegangenem Absehreeken, maschi- 
nellem Bearbeiten usw. zu entfernen. Diese letzte Warmebehandlung muB in einer 
nicht entkohlenden Atmosphare yorgenommen werden. Bei sehweren Beanspruchungen 
geniigen n icht dic einfachen Stiihle, in diesem Falle nim m t man 3%ig. Cr-Stahl m it 
wenig Mo u. m it oder ohne rund 0,4%  V. Bleibt beim Hśirten ein Teil wcich, so wird 
er m it einem Bakelitharz iibcrstrichen, der Rest der Oberflache elektrolyt. ycrzinnt, 
das H arz ontfernt u. n itriert. Eine Bespreclnmg der zahlreichen Anwcndung der m it 
N2 geharteten Stahle besehliefit dio Arbeit. (Iron Age 124. 841— l i .  26/9. W atorvliet 
[N. Y.], Ludlum Steel Co.) W lLKE.

E. Liebreich, E in  Beitrag zur Cliaraklcrislik des V2A-Slalils. Einen tieferen 
Einblick in  die clektrochom. Verhaltnisse ais dic Best. des Ruhepotcntials gibt dic 
Stromspannungskurye des Materials. Das Materiał wurde in Form eines 0,1 mm starken 
Drahtes angewandt, der unter L uft oder H , nur ungcfahr 1 mm tief unter dic Ober
flache einer 7io%ig- H 2SO,, cintauchte, u. gegen eine groBo Pt-E lektrode zu einer Zelle 
yereinigt war. Durch diese wurde ein sehr schwaoher Strom unter stetiger Steigerung 
hindurchgesehickt. Das Potential des Drahtes lieB sich dabei m it einer Normalelektrode 
yerfolgen. Der V 2 A -S tah l zoigt nun eine merkwiirdigo Zwitterstellung in soiner 
Stromspannungskurye zwischen den Edelmetallen u. dem Cr. Die K urve is t eine ganz 
andere, wenn das Materiał m it L uft oder m it H 2 in Beriihrung kommt. U nter Luft 
aufgenommen, ahnelt die Stromspannungskurye der der Edelmetalle, unter H 2 zoigt 
sie hingegen die typ. Anomalien der K urve des passiven Cr. Merkwiirdigerweise bleiben 
diese Erscheinungen aber im Gegensatz zum reinen Cr auch dann noch erhalten, wenn 
selbst H 2 an dem Materiał entwickelt worden ist. W ahrend das reine Cr hinsichtlich 
der H 2-Entw. sehr empfindlich ist, bedarf es beim V 2 A -S tah l ganz im Gegensatz 
hiorzu — tro tz  des Vorhandenseins einer H 2-Atmosphiire — sogar einer mehrmaligen 
kathod. H ,-Entw ., um selbst nur die Kuryenform des passiven Cr zum Vorschein zu 
bringen. Es werden Erklarungen fiir dieses Verh. gegeben. (Korrosion u. Metałlsehutz 
5. 199—202. Berlin.) WlLKE.

J. M. Robertson, Die Mikrostruktur von schnell abgekiildtem Stahl. (Journ . Iron 
Steel Inst. 119. 391—425. — C. 1929. II . 1064.) WlLKE.

G. A. Hankins und G. W. Ford, Die mccJianischen und metallurgisćhen Eigcn- 
schaflen von Federstahlen nach Laboratoriunisversuchen. Die ausfiihrlichere Wiedergabo 
der C. 1929. I I . 783 besprochenen Arbeit. (Journ. Iron Steel Inst. 119. 217—53. 
N ational Physical Lab.) W ilk e .

W. G. Adamson, Der neuesle Forlschritt in  der Quecksilbermeiallurgic. 1926 w urde  
zum 2. Małe i m P e r s h i n g C o u n t y  d ie  H g -G ew in n u n g  au fg en o m m en , u . n ach d em  
geniigend M ateriał zur Verfiigung stand, 1928 ein Dieselkraftwerk u. ein 4 x  60 FuB 
rotierender Calcinierungsofen in  Betrieb genommen. Sehwierigkeiten tra ten  dann durch 
starken Staub auf, der durch den aufgestelłten Staubabscheider durchging, er wurde 
durch 2 Rees-,,Cyclonen“  erfolgreich ersetzt. Dann wurde ein achtherdiger N ic h o l s  
HERRESHO FF-R ósto fen  zur B e h an d lu n g  des fe in e ren  Erzcs a u fg e s te ll t  u . dadurch dic 
Gesamttonnago fast vervicrfacht. Wiihrend des Stillstandes wurde ein 5 t-Calcinier- 
behalter unter dem Feuerraumende des Drehofens aufgestellt. Das hauptsśiehlichste 
Erz is t Zinnober, das m it Ausnahme einiger Stellen nahe der Oberflache in  der krystal- 
linen A bart yorhanden ist. Eine genauc Angabe des geolog. Vork. folgt dann. Das ge- 
wonnene Erz wird zuerst auf 1%  Zoll zcrkleinert, auf ein %  Zolł-Schiittelsieb gebraeht 
u. die beiden yerschieden groBen Sorten in  2 besonderen Behaltern gelagert. Das 
gróbere Materiał gelangt dann in  den Drehofen, das feine in  den H E R R ESH O FF-R ost- 
ofen. Die beiden Ófen sind bis zur allerletzten Stufe m it getrennten Kondensations- 
sy s te m en  ausgestattot, in der die tief abgekiihlten Gase beider Ofen in die głeichon 
hólzernen Absetztanks eintreten. An den beschriebenen Kondensationen is t bemerkens- 
wert, daB kein Wasserspriihen oder keine wassergekiihlte Vorr. angewandt werden. 
U nter gewohnlichen Bedingungen geht das Erz durch den Drehofen m it 72 Umdrchungen 
in  1 Stde. in  rund 55 Min. durch, im HERRESH O FF-O fen dauert der A u fe n th a lt  etwa 
1% Stdn. Die tagliche K apazitat des Drehofens ist 50 t ,  die des anderen 85 t. Dio 
Ofen besitzen Olfeuerung u. yerbrauchen 7,2 Gallonen je t  boi Drehofen u. 5,4 Gallonen 
beim HERKESH OFF-Ofen. Beim HERRESH O FF-O fen w erd en  d ie  Tempp. auf d e n  
Herden 4 (705°) u. 6 (540°) u. die des Gasein- u. -austritts aus den ,,Cyclonen“ (245 
bzw. 230°) mittels selbstschreibender Pyrometer gemessen. Beim Drehofen zeigt die
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gleicho Einrichtung 245° ais die Gastemp. boim E in tr itt in die Kondensationsróhron 
an. (Engin. Mining Journ. 128. 503—05. 508. 28/9. Lovelock [Nev.], P e r s h i n g  Quick- 
silver Co.) W i l k e .

A. Glynne Lobley und C. L. Betts, Das Kriechen der SO: 20 Nickel-Chrom- 
legierung bei hohen Temperaturen. D rahte m it 0,018, 0,0625 u. 0,25 Zoll Durchmęsser 
wurden bei 700, 800, 900 u. 1000° fiir rund 4000 S tdn. bei Zugspannungen von 50, 100, 
200 u. 400 lb je Quadratzoll erh itz t u. taglich gonaue Messungen der Bewogungen 
festgestellt. Das benutzte Materiał enthielt 0,15% C, 0,68% Fe, 0,58% Mn, 21% Cr 
u. den Rest ais Ni. Oberhalb 900° ist kein Anzeichen einer Kriechgrenzc feststellbar; 
ein geringes, aber deutliches FlieBen findet m it Belastungen von 50 lb je Quadratzoll 
s ta tt.  Unterhalb 900° u. iiber 700° zeigt sich bei diinnen Drahten (0,018 Zoll) keine 
Kriechgrenze. Bei den dickeren D rahten lassen sich noch keine bindenden Schliisse 
ziehen, da wahrscheinlich die Untersucliungsdauer nieht lang genug war, um Be- 
stimmtes auszusagen. Immerhin kann m an sehon erkennen, daB bei stiirkeren ais 
0,06 Zoll-Driihten gróBere Belastungen ein mohr ais proportionales FlieBen bedingen, 
wohingegen Belastungen bis zu 200 lb je CJuadratzoll ein fast proportionales FlieBen 
heryorrufen. Aus diesen Verss. kann m an sclilieBen, daB bei untersuehten Verhiiltni.ssen 
200 lbs je  (Juadratzoll eine A rt Kriechgrenze liegt. Mit Ausnahme des vor- 
stehenden Bedingungsbereichs wachst das Vorhaltnis des Kriechens zum Zug m it dem 
Zug. Das FlieBen beginnt m it einer yerhaltnismaBig gróBen Gesehwindigkeit u. fiillt 
dann auf einen m ittleren u. gleichbleibenden W ert. Es sind einige Anzeichen vorhandc.n, 
daB diese 2. Bewegung in einer Reihe klciner Stufen sta ttfindet. Der Fliefibetrag 
wachst m it der Verminderung des Durchmessers unter 1,5 mm. Dieses Ergebnis ist 
eine Bestatigung der Theorie von T hom pson  u. M i l l in g to n  iiber dic Wrkg. freier 
Oberflachen auf die Deformation der Materialien. Trotzdem die Verss. zeigen, daB eine 
Bewegung bei sehr ldeinen Zugbeanspruchungen sta ttfindet, so zeigen sie doch die 
Grenzzugbeanspruclmngen an, die in der Praxis, ohne daB merkbare Verzerrung ein
tr i t t ,  angewandt werden konnen. Die yorliegende Legierung wurde fiir die Unters. 
vor allem deshalb herangezogen, weil sie den meisten anderen im W iderstand gegen 
Oxydation bei hoheren Tempp. iiberlegen ist. AuBerdom wird diese Legierung in  ge- 
walzter oder gezogener Form allgemein viel benutzt. (Metal Ind. [London] 35. 315— 18. 
4/10. Manchester, V ic t o r ia  Univ.) W ilk e .

Junius D. Edwards und Cyril S. Taylor, Die Losungspolenliale von Aluminiurn- 
legierwngen in  bezug zur Korrosion. Die Potentialunterschiede boim K ontakt zwischen 
Al u. Al-Legierungen, wie auch m it anderen Metallen in Ggw. eines Elektrolyten sind 
von theoret. Interesse u. auch yon prakt. Bedeutung. Obwohl diese Potentialmessungen 
so groBe Anderungen zeigen, daB ihre quantitativo Bodeutung begrenzt ist, sind sie 
qualitativ  wichtig, da sie das Verh. der Metalle in Beriihrung unter Korrosions- 
bedingungen erklaren. Reines Al ist gegentiber vielen seiner Legierungen elektro- 
negatiy, u. zwar besonders gegen 17 S oder Duralumin. Diese Tatsachc ist in Verb. 
m it dem Schutz von Ecken auf Bimetallprodd., wie z. B. „Alclad“ -Blech (0,1—0,2 V), 
von Bedeutung. Bei den Potentialmessungen wurden die Metallproben in yerschiedenen 
Lsgg. gepriift, unter anderem NaCl, NaCl +  H 20 2, NH,C1 yerschiedenster Zus., 
Soife usw. Dio besonders eingehend gepriiften Legierungen waren: 17 S m it 4%  Cu, 
0,5%  Mn, 0,5% Mg, C 17 S m it den gleichcn Mengen u. 1,25% Si, weiter 25 S m it 
4,5%  Cu, 0,8% Mn, 0,8%  Si u. 51 S m it 0,6%  Mg u. 1%  Si. Al u. die Al-Legierungen 
wurden dann auch .gegen yerzinkten Stahl, Messing, Cu, Fe, Zn, Stahl u. Armco-Fe 
gepriift. Obgleich Al meistens ais elektronegatiy zum Zn in  der elektrocliem. Reiho 
aufgefiihrt wird, waren bei yorliegenden Verss. Zn u. yerzinkter S tahl zum Al elektro
negatiy. Im  allgemeinen kann Al in  Beriihrung m it Fe u. Stahl ruhig angewandt werden; 
die Neigung des Al ist, Fe u. Stahl teilweise vor Korrosion zu schiitzen. Jedoch t r i t t  
Hautchenbldg. wieder ein, m it dcm Ergebnis, daB eine minimale Wrkg. auf das Al 
yorhanden ist. Das Eiscn u. der Stahl mussen zum Schutz angestrichen werden. Anders 
ist die Lage beim Al u. Cu u. Cu-Legierungen. Die Potentialunterschiede sind hier 
groB, meistens 0,5 V oder mehr, u. p rakt. Verss. haben gezeigt, daB Al in  Beriihrung 
m it diesen Materialien schnell korrodiert, wenn geniigend W. oder Feuchtigkeit yor
handen ist, so daB Korrosionsbedingungen bestehen. Cu-Salzlsgg. fallen in  Seriilirung 
m it Al Cu u. losen eine entsprechende Al-Menge. Die Korrosion clor Al-Cu-Legierungen 
kann durch die Cu-Abscheidung auf der Oberflache hervorgerufen werden; dieses Cu 
erhóht sicherlich die Leitfahigkeit des Oxydfilms u. yerm indert dessen schiitzende Wrkg. 
(Trans. Amer. electrocliem. Soc. 56. 8 Seiten. Aluminium Co. of America. Sep.) WlLKE.



3062 HTI11. M e t a l l u r g i e ;  M e t a l l o g b a p h i k  u e w . 1929.- II.

N. F. Budgen, Poren in  gegossenen Aluminiumlegierungen. (Vgl. C. 1929. II. 
213.) Die Arbeit beschreibt das Auftreten u. die Ursachen der Hohlraume an in Sand 
gegossenen Al-Legierungen u. die vcrschiedcncn beobachteten Ausbildungsformen 
diesor Hohlraume. Verschiedone A rten von Poren sind in den iiblichen Al-Legierungen 
zu beobachten, dereń Form allgemein von der Behandlung abhangen, die die Legierungen 
im geschinolzenon Zustande erfahren. Diese Feststellung gilt fur die allgemein ge- 
briiuchlichen Legierungen ,,2 L 5“ , „3 L 11“ , „2 L 8“ u. ,,L  24“ . Die Al-Si-Legierungen 
yerlialten sich etwas anders, u. die bei ihnen zu sehenen Poren sind von anderer Form. 
Die Ursache der Poren wird hauptsachlich auf die Gasentw. bei der E rstam m g zuriick- 
gefiihrt, was durch die folgenden Tatsachen erhartet wird. E in  E rstarren  der Legie
rungen im Vakuum verursaeht eino deutliche Anhaufung der Poren entsprechend dem 
Nachlassen des Druckes, u. dam it entsprechend der Gasausdelinung, durch die sie 
hervorgerufen werden. Werden die n. Poren zeigenden Al-Legierungon so behandelt, 
daB die Gase entfernt werden, so werden sie prakt. porenfrei. Je  hoher die Tern]), ist, 
bis zu der solche Legierungen erh itzt werden, um so gróBer sind bis zu einem gewissen 
Grade die Poren im GuBstiick, was eine Gasabsorption anzeigt. Die GroBe u. die Gestalt 
der Poren wird durch die Gasmenge in einer Legierung beeinfluBt, u. die Dispersion 
scheint m it der Krystallgrófie im Zusammenhang zu stehen. Ingot-Al kann aueh Poren 
geben, wenn nicht ursprunglioliesMetali von den bestenH erstellern genommen wird; 
unter bestimmten Bedingungon kónnen Ingots aus fcinem Gespinnst u. D raht starkę 
Porenbldg. haben. Dio Schmelztemp. u. die Dauer des geschmolzenen Zustandes 
sind Faktoren von iiberragender Bedoutung bei der Bldg. der Poren. Eine Gasfeuerung 
in den Flammenófen scheint eher zur Porenbldg. zu fiihren ais eino Olfeuerung; der 
Grund ist allerdings nicht klar angesichts der Tatsache, daB bei den Verss. fiir eine 
neutrale Atmosphare gesorgt wurde. Aueh die Erstarrungsgeschwindigkeit beeinfluBt 
dio Porenbldg. in den Al-Legierungon stark, was das bekannte prakt. Mittel der Ver- 
hinderung durch SchalonguB usw. erklarlich macht. In  dem gleichen Sinne beeinfluBt 
die (Juerschnittsstiirke die Ergebnisse, da dumie Sa-ndgu B ąuorschnitte im allgemeinen 
besser sind ais die starkeren. Die Entdeckung A r c h b u t t s  (C. 1925. I. 2340), daB 
langsames Abkiihlon bei einigen Legierungen dio Gaso entfernt, konnte bestiltigt 
werden. Sturm. GieBen fiihrt nicht zu starker Porenbldg. Die Feststellung von T u l l iS  
(C. 1928. II . 2399), daB die Cl2-Behandlung von Al-Legierungen die Poren durch die 
Entfernung der Gaso yerhindort, konnte nur fiir einige Legierungen bestiltigt werden. 
Das Verh. der Poren in  den Al-Si-Legierungen wird kurz unter den yerschiedenen 
Temp.- u. Zus.-Bedingungen noeh zum SchluB behandelt. (Metal Ind. [London] 35. 
293—96. 319—22. 4/10. Birmingham, Messrs. W ill ia m  M il ls ,  L td.) W ilk e .

T. W. Bossert, Alum inium  und seine Legierung in  der Luftfahrt. Die Eigg. der 
Legierungen u. charakterist. Beispiele ihrer Anwendungen werden beschrieben u. 
illustriert. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 56. 7 Seiten. Aluminium Co. of America. 
Sep.) W iLKE.

W. G. Harvey, Hagnesium und seine Legierungen in  der Luftfahrt. Die physikal. 
Eigg. der Mg-Legiorungen, ihr Korrosionswiderstand, die GuB- u. Schmiedestiicke, 
sowie Mg-Blech werden unter andorem erórtert. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 56.
11 Seiten. Cleveland [Ohio], Aluminium Co. of America. Sep.) W lLK E.

Chester M. Alter und Frank C. Mathers, Einige Chromierungsversuche. Die 
Vff. finden, daB sich die Cr-Ndd. auf Cu u. Fe leichter niederschlagen ais auf P t  oder 
Graphit. Es wird angenommen, daB diese Tatsache in bestimmtem AusmaBe AnlaB 
zu dem friiheren S treit gegeben bat, ob Cr aus Chromsaurelsgg. abgeschieden werden 
kann oder nicht. Diejenigeu, die Cu-Kathoden anwandten, hatton  eine viel gróBere 
Aussicht auf Erfolg ais die, die sich fiir P t-K athoden ontsehieden hatten . Co-Salze 
im Chromsaurobad yerhindern die Cr-Abscheidung. Zugesotzt wurde Co-Chromat. 
Co scheint die Red. der Chromsiiuro kataly t. zu beeinflussen, wobei die Kathodon- 
spannung unter die zur Abscheidung notwendige Hóho yerm indert wird. Eine period. 
Umkehrung des Stromes, wobei die K athode fiir nur kurze Zeiten Anodę wird, ver- 
hindert gleichfalls die Cr-Niederschlagung. t)berraschend is t die Feststellung, daB 
oine 10 Sek.-Umkelirung des Stromes innerhalb von 2 Min. aueh noeh die Abscheidung 
yerhindert. Danaoh ist os scheinbar notwendig, daB der Strom eine kurze Zeit durch 
das Bad flieBen muB, ehe das Cr anfiingt, sich auszuscheiden. E in Bewegen des Bades 
oder augenblickliches Herausheben der K athode aus der FI. yerringert oder unter- 
bricht die Cr-Abscheidung. Dies scheint doeh ein Beweis zu sein, daB sich Cr aus einer 
teilweise reduzierten Lsg. auf die Kathodenoberflache abscheidet, u. daB alles, was
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diese Schieht auf der Oberflache zerstort, die Abścheidung schadigt. Silieagel in ge- 
niigenden Mengen, um die Ubortragungsstrome zu yerhindern, yerbessert weder die 
„W urfkraft“ , nocli das Cr-Ausbringen. Cu, Ni, Fe u. yerschiedene andere Metalle 
in  Form von Chromaten sind ohne EinfluB auf die Abścheidung. Diese Metalle werden 
m it dem Cr nicht abgeschieden, wenn sie nicht gerade in groBen Mengen (5— 10 g je 
100 ccm) yorhanden sind, u. in  keinem Falle waren die Ndd. zufriedenstellend, wenn 
ein anderes Metali m it dem Cr abgeschieden wurde. Die Stromausbeuten wurden durch 
Anwendung eines porósen Diaphragmas erhoht, aber die Farbę des Nd. war nicht gut, 
wenn ein poroser Behalter angewandt wurde. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 56. 
7 Seiten. Univ. P ittsburgh u. Bloomington [Ind.], Indiana Univ. Sep.) WlLKK.

J. Newton Friend, Der SclUupbericht iiber die relative Korrosionsfestigkeit der 
rerschiedenen handelsublichen Fonnen von Eisen und. Stahl. Die Ergebnisse langdauemder 
atmospharischer Priifungen und. allgemein-e Schluflfolgerungen aus allen diesen Priifungen. 
Die Laboratoriumsyerss. lassen erkennen, daB gewólmliche GuB-Fe durch 0,5°/0ig.
H ,S 0 4 schnell zerstort werden. Gewóknliche Stiihle widerstehen der Saure besser ais 
SchweiB-Fe. Der Zusatz einer ldeinen Menge (0,15%) Cu zum FluB-Fe macht dieses 
gegen die Saure sehr widerstandsfahig, eine ahnliche Wrkg. wird m it bis zu 3%  Ni 
erreicht. E in Cr-Zusatz in kleiner Menge scheint nicht gunstig zu sein. Die Entfernung 
des Gliihspans von SchweiB-Fe u. C-Stahlen vor der Bewetterung wird empfohlen, 
denn das gereinigte Metali ist der órtlichen Korrosion oder dem punktfórm igen Angriff 
weniger unterworfen. Diese Wrkg. ist jedoch bei Bewetterung weniger deutlich ais bei 
yollkommenen Tauchpriifungen. Dagegen wird die Entfernung der GuBhaut von dem 
GuB-Fo nicht befiirwortet. Die SchweiB-Fe yerhalten sich in industriellen Atmospharen 
u. bei Seewrkgg. besser ais die FluBstahle. Die Korrosionsarten waren verschieden: die 
Stalile neigen zur Korrosion in nicht zusammenhangenden Zentren, wahrend dies bei 
bei den SchweiBeisen in langen Rillen in der W alzrichtung geschieht. Dies ist besonders 
bei den Priifungen der Seowrkg. zu beobachten, u. die Annahme wird gemacht, daB 
sich GuBeisen fiir die Waren gecignet erweist, die longitudinale Festiglceit bei See- 
benutzung behalten mussen. Verzinkung yerlangert die Lebensdauer von Fe u. Stahl 
im Seewasser stark. In  einem Falle yerlor die Probe nur halb so viel an Gewicht, wie 
die unverzinkte Probe, u. war auBcrdem von punktfórmigen Stellen yollkommen frei. 
Die Ggw. von 0,12—0,13% Si in FluBstahl scheint den W iderstand gegen atmosphar. 
Korrosion u. auch gegen die Seewrkg. zu erhólien. 0,15% Cu im FluBstahl machen ihn 
gegen atmosphar. Korrosion u. die Seewrkg. widerstandsfahiger ais don eben erwiihnten 
Si-Stahl. Dieser Zusatz erhoht iiberdies den Metallwiderstand gegeniiber dem H 2S 04- 
Angriff. W eiter wird die Bestiindigkeit des Stahles gegen atmosphar. Korrosion durch
11,92% Mn stark  erhoht. Gegen dio Seowrkg. m acht dieser Zusatz den Stahl etwa dem 
0,15%ig. Cu-Stahl gleichwertig. — Die GuB-Fe haben sehr guten W iderstand gegen 
atmosphar. Korrosion, der sogar dem des Cu-Stahles iiberlegen ist. Auch der Seewrkg. 
widerstehen sie sehr gut, aber ihre Neigung zur Graphitisiorung muB stets beobachtet 
werden. Die Enden der im holzernen Gestell festgemachten Barren waren in der See 
stark  graphitisiert; dies scheint eine iibliche Wrkg. der Korrosion der in Seewasser 
eingetauchteń u. yerschiedener Bewetterung ausgesetzten GuBeisen zu sein. E in Zusatz 
von bis zu 3%  Ni m it oder ohne Cr erhoht den Metallwiderstand gegen atmosphar. 
Korrosion u. gegen die Seewrkg. Ausgezeiehnete Erfolge wurden m it 5,8% Ni u. m it
3,66% Ni +  1,05% Cr erzielt. —  Polierte oder geschliffene korrosionsbestandige Stahle 
(11,73—13,40% Cr) widerstehen der atmosphar. Korrosion fast yollkommen. Auch der 
Seewrkg. widerstehen sie gut, soweit der Gewichtsverlust betrachtet wird. Aber da 
sie zu schwerer ortlicher Korrosion neigen, so glaubt Vf., sie nicht fiir langere Einw. 
der See empfehlen zu konnen. — Es konnte gezeigt werden, daB die Laboratorium s
yerss. m it relatiy kleinen Metallstiicken, die kunstlichem Seewasser ausgesetzt wurden, 
ahnliche Ergebnisse liefern wie die m it den groBeren Barren der gleichen Metalle, die 
im engl. Kanał ausgelegt wurden. Soweit der Gewichtsyerlust in Frage kommt, ist die 
Giitereihenfolge bei den beiden Priifyerff. dieselbe. AuBerdem werden einige Bewetterungs- 
yerss. m itgeteilt. (Carnegie Scholarship Memoirs 18. 61—71. Birmingham.) W i l k e .

W. Beck und K. Jacobsohn, Vergleichende Untersuchungen von Ubergangs- 
v>iderstand und Rostschułzwirhung an oberfldchengeschuizten Eisenrohren. Es sollte 
bei einer Reihe yon Korrosionsschutzmitteln der Zusammenhang der rosthindernden 
W irksamkeit m it dem elektr. Isolationsyermógen eingehend yerfolgt werden. Besonders 
wird d ab e i auf d ie  Ergebnisse, d ie  m it d e r  „S cH A D E schen  R o h rsc h u tz b in d e “  bei Einw. 
stark  korrodierender Lsgg. u. von elektr. Strom erhalten worden sind, eingegangen.
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Auch Verss. m it Isolierband wurden in saurem Grubenwasser durchgefiihrt. Beim 
Abwiekeln des Isolierbandes zeigte sich, daB anders ais bei der ScHADE-Binde die 
Metalloberfliiche vollkommen naB war. Daher war hier von einer Rostschutzwrkg. 
niehts zu beobachten. Es ha t sich ergeben, daB die GroBe des Obergangswiderstandes 
n icht in  allen Fallen ein MaB fiir die korrosionshindernde Fiihigkeit von Rostschutz- 
m itteln  ist. Das eigentlich korrosionshemmende Moment ist bei der Schutzbinde ver- 
m utlich die Waohsschieht. Die Bindę hat die Aufgabe, diese M. auf der Rohroberflache 
gewissermaflen zu verfestigen. DaB tro tz  einer gewisson Porositat doch keine Rostung, 
selbst bei Einw. elektr. Stromes, wahrend der Beobachtungszeit au ftritt, ist n icht ganz 
sicher zu erklaren. Diese Erscheinung konnte durch die Ggw. der Protoparaffinschicht 
bedingt werden. (Korrosion u. Metallsehutz 5. 202—07. Beiiin-Dahlem, Kaiser- 
W ilhelm-Inst.) W i l k e .

L. O. Gunderson, Arsen ais Korrosionsschutzmittel. Vf. g ibt einen Uberblick 
iiber die bisherigen Methoden zur Verhinderung der durch thermoelektr. Str5me an 
Kesselwanden heryorgerufenen Korrosionen, wie kathod. Polarisation der Kessel- 
wand duroh einen auBcren Stromkreis oder Einlegen von Zn-Platten in  den Kessel.
— Vf. zeigt, daB fiir einen sieheren Korrosionsschutz neben der kathod. Polarisation 
der Kesselwand gegen das Kesselwasser gleiehzeitig eine Plattierung derselben m it As, 
welches eine liohe Uberspannung gegen H 2 hat, notwendig ist. Dies wird durch Auf- 
losung von Arsenaten im Speisęwasser erreicht. Die auf der Kesselwand gebildeto 
sehiitzende H 2-Polarisationsschiclit wird durch den 0 2 des Speiswassers zwar dauernd 
zerstort, aber durch die angelegte auBere Spannung immer wieder neu gebildet. — 
Vf. besehreibt die Anwendung dieser Erkenntnis bei Lokomotivkesseln. (Metal Ind. 
[London] 33. 447—48.9/11.1928.) C ohn.

R. H. Greaves, H. H. Abram und S. H. Rees, Die Erosion von Kanonen. Die 
vorliegendo Arbeit is t die wórtliehe Wiedergabe eines Vortrages (vgl. C. 1929. I I . 783) 
m it zahlreichen Abb., einer Zusammenstellung des Sehrifttums u. m it dcm Meinungs- 
austausch. (Journ. Iro n  Steel In st. 119. 113—77. Woolwieli, Research D epart
ment.) W lLK E.

R. H. Channing, iibert. von: Sherwin P. Lowe, Deiwer, Flotation. Die Tren- 
nung komplexer Erze mittels Schaumschwimnwerf. wird unterstiitz t durch den Zusatz 
von ZnO neben den bekannten Olen u. sonstigen Reagenzien. H ierdurch wird dic 
schadliche Wrkg. gel. Salze aufgehoben u. der Grad der Konz. gesteigert. (A. P. 
1 7 2 8  353 vom 26/3. 1928, ausg. 17/9. 1929.) H e i n e .

R. H. Channing, iibert. von: Sherwin P. Lowe, Denver, Flotalionsaufbereitung. 
Cu2S, ZnS, FeS2 wird differenziell flotiert, indem wahrend der Kupfertrennung die 
Basizitat der FI. 0,01—0,15 lb CaO per cbm, wahrend der Zinktrennung 0,4—0,7 lb 
CaO pen cbm betragt. Das FeS„ findet sich dann fast vollkommen in den Bergen. 
(A. P. 1728352 vom 26/3. 1928, ausg. 17/9. 1929.) H e i n e .

Ernst Johan Axel Rothelius, Eskilstuna, Schweden, Selznuischine, bei der dic 
Setzflache in  der Langsrichtung ein- oder mehrfach unterteilt is t u. der Austrag des 
schweren Gutes zwischen den einzelnen Siebabschnitten durch spaltenfórmige Offnungen 
erfolgt, dad. gek., daB die Siebabsehnitte ohne Zwisehenschaltung von Scheidewanden, 
ICrall- oder Stauwanden, Drosseleinrichtungen, Austragtrommeln o. dgl. derart frei 
aneinandergereiht sind, daB das schwere Gut durch dio messorahnlich wrirkenden, 
der R iehtung des Gutsstromes entgegengesetzton Siebrander abgeschnitten wird u. 
durch die Spaltóffnung in  der Riehtung des Gutsstromes frei austreten kann. -— Es 
wird hierdurch Wirbełbildung des Setzwassers vermieden u. die freie Setzflache ver- 
groBert. Die Vorr. ist besonders geeignet zum Anreichern von Au-, Ag-, Pb- u. Zn- 
Erzen. (D. R. P. 482746 IC1. 1 a vom 22/1. 1927, ausg. 19/9. 1929.) H e i n e .

New Era Iron and Steel Corp., Seattle, iibert. von: Leo L. Simpson, Bryn 
Mawr, V. St. A., Verdichlen von Erzfein. Das Erzfein w ird zwecks Verarbeitung im 
Hochofen unter Verwendung eines aus Kieselgur, Borax u. W. bestehenden Binde- 
mittels zu B riketts oder formlosen Stiieken geprefit. (A. P. 1 729 496 vom 15/11. 
1923, ausg. 24/9. 1929.) K u h l in g .

Georges Alexander Zotos, Berlin-Steglitz, Ofen zum Schmelzen von Erzen und 
Hultenprodukten. Das Schmelzen oder die sonstige W armebehandlung von Materialien 
geschieht in  einem Ofen m it so lioher Umdreliungszahl, daB das fl. oder viscose Gut 
sich schalenartig an den Mantel anlegt u. eine Hohlung bildet, durch die die Flammo 
streichen kann. Der M antel w ird hiftgekiihlt u. die yorgewarmte L uft ais Yerbren-



1929. II. Hvm. M e t a l l u k g i e ;  M e t a l l o g b a p h i e  u sw . 30G5

nungsluft bcnutzt. Der tlierm. Effekt wird erhóht. (F. P. 663 946 vom 14/11. 1928, 
ausg. 27/8.1929. Schwz. Prior. 15/11.1927.) H e i n e .

Soc. pour TEnrichissement et 1’Agglomeration des Minerais, Briissel, iibert. 
von: Progres Minier et Metallurgiąue Soc. an. und A. de Samsonow, Boitsfort, 
Belgien, Erzróslung. Die Rostung erfolgt auf einem Rost, der wahrend des Rostens 
stillstebt, aber zwecks Beschickung bzw. Entleerung beweglich angeordnet ist. Das 
R ostgut kann aus einem oberhalb des Rostes angeordneten F iilltriehter m it CaO o. dgl. 
bedeekt werden, unterhalb des Rostes befindet sich eine Saugvorr. (E. P. 307708 
vom 11/3. 1929, Auszug veroff. 8/5. 1929. Prior. 10/3. 1928.) K u h l i n g .

Vereinigte Stałilwerke Akt.-Ges., Dusseldorf, Herstellung von Eisen aus Erzen 
durcli Chlorierung und Zerlegung des gebildeten Eisenchlorids m it Wasserstoff unter Er- 
wiirmung, dad. gek., daB die Zerlegung des FeCl3 in  festem Zustande bei unterhalb 
seiner Verfliichtigungstemp. liegenden. Tempp. (etwa 150—200°) erfolgt. — Es en t
steh t klumpenfórmiges, n icht pyrophores Fe. (D. R. P. 483 783 K I. 18a vom 12/5.
1927, ausg. 5/10.1929.) K u h l i n g .

Farrel-Birmingham Co., Inc., iibert. von: Alan F. Hilton, Ansonia, V. St. A., 
Eisenlegierungen. Die Legierungen enthalten neben Fe mehr ais 2,25% O, 0,25—2%  Cu,
0,1—2%  Mo u. gegebenenfalls bis 3,5%  Cr. Sie zeichnen sich durch H artę  u. Festig- 
lceit aus. (A. PP. 1 729 386 u. 1 729 387 vom 31/1.1928, ausg. 24/9.1929.) K u h l i n g .

Hampus Gustaf Emrik Cornelius, Stockholm, HersteUen von Eisen- und Stahl- 
legierungen unmiltelbar aus Erzen im  Elektroofen. (D. R. P. 483 533 KI. 18a vom 10/9.
1925, ausg. 8/10. 1929. Schwed. Prior. 24/9. 1924. — C. 1926. I I . 494.) K u h l .

Emil Gustaf Torwald Gustafsson, Stockhohn, Unmittelbare Herstellung von 
Eisen und Stahl bzu). Eisenlegierungen. (D .R . P. 483149 K I. 18a vom 21/11. 1926, 
ausg. 30/9. 1929. Schwed. Priorr. 28/11. 1925 u . 12/6. 1926. — C. 1928. I .  579.) K u h l .

Monroe S. ciawson, Uppcr Montclair, V. St. A., Schnellstahllegierungen, bestehend 
aus 14— 75%  Fe, 13—40%  W oder Mo, 5—20%  Cr, 0,5—3%  V, 4—20%  Co u.
0,85—3,5%  C. Die Erzeugnisse brauchen nicht gehartet zu werden. (A. P. 1 729 154 
vom 26/6. 1920, ausg. 24/9. 1929.) " K u h l i n g .

Frederick Lindley, Duffield, London, Herstellung von Metali-, insbesondere Eisen- 
schwamm, durch Red. von Erzen, die m it Reduktionskohle u. CaO o. dgl. gemischt, 
einen von auBen beheizten Schachtofen durchlaufen, 1. dad. gek., daB die Beschickung 
dem Schachtofen an der Unterseite zugefulirt u. durch immer heiBere Zonen im Ofen 
nach oben befordert wird, wo das reduzierte Metali ausgetragen wird. — 2. Vorr. zur 
Ausfiihrung des Verf. nach Anspruch 1, gek. durch eine Beschickungsvorr., die zur 
Einfuhrung der Beschickung vom unteren Ende der Produktionskamm er u. zum Heben 
der Beschickung entgegen der Schwerkraft im  Innern der Reduktionskammer dient.
— Die Reduktionsgase werden gesammelt u. in  langs der Reduktionskammern an
geordneten Kamm ern verbrannt. (D. R. P. 483 825 KI. 18a vom 3/G. 1928, ausg. 7/10. 
1929. E . Prior. 10/10. u. 15/11. 1927.) K u h l i n g .

New Jersey Zinc Co., New York, Metali-, besonders Zinkgcwinnmg. Die aus 
dem metallhaltigen Rohstoff u. Brennstoff o. dgl. gepreBten Brikette werden dem
Metallgewinnungsofen im  stetigen Betriebo zugefuhrt u. es wird dabei Stiirzen oder
Fallen der B rikette dadurch vermieden, daB sie aus der Presse auf schwach geneigten 
Fórderbilndern zum Ofcn gelangen. W ahrend dieses Fórdervorganges werden sie durch 
Abgase des Ofens vorgewilrmt. (Oe.P. 112602 vom 23/2. 1927, ausg. 25/3. 1929.
A. Prior. 25/3. 1926.) K u h l i n g .

Ferdinand Dietzsch, Kingston-on-Thames, England, Getoinnung von Kwpfer oder 
Blei aus ihren oxydisćhen, oxydierten oder gerósteten Erzen. (D. R. P. 483 429 KI. 40a. 
vom 28/10. 1927, ausg. 28/9. 1929. E . Prior. 8/12. 1926. — C. 1928. I. 2868.) K u h l .

Harshaw Chemical Co., Cleveland, iibert. von: William J. Harshaw, Shaker 
Heights, und George L. Homer, Clcveland, V. St. A., Aufarbeitung von Kwpfer- 
nickelspeisen. Die Speisen werden gemahlen, m it verd. H 2S04 ausgelaugt, der Riick- 
stand von neuem gemahlen, bei Temp. von 300° u. daruber, aber weniger ais 800° 
gerostet u. nacheinander m it der fiir den Geh. an Cu u. den Geh. an Ni berechneten 
Menge verd. .11,80., ausgelaugt. (A. P. 1 7 2 9 4 2 3  vom 28/4. 1926, ausg. 24/9.
1929.) K u h l i n g .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, iibert. von: John Wesley Marden, 
E ast Orange, V. St. A., Uranzink und Uranmetall. U 0 2 wird m it einem Erdalkali- 
metall, besonders Ca, u. einem FluBmittel, besonders CaCL, reduziert u. diese bekannte 
Umsetzung in  Ggw. uberschiissigen Erdalkalimetalls u. einer dem UberschuB an diesem

XI. 2. 198



306G H yiII. M e t a l l u r g ie ; Me t a l l o g r a p h ie  u s w . 1929. II.

Metali aquivalenten Menge ZnCl3 ausgefiihrt. Es entsteht grobpulveriges U-Zn, aus 
dem das Zn durch Erhitzen im Vnkuum abdest. werden kann. (A. P. 1 728 940 vom 
1 /3 .192G, ausg. 24/9. 1929.) K u h l i n g .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, iibert. von: John Wesley Marden, 
E ast Orange, V. St. A., Uranzink und Uranmetall. UO» wird bei Ggw. von Zn m it 
Ca u. CaClo (nls FluBmittel) in  eisernen DruekgefaBen auf 900—950° erhitzt. Das 
cntstehendo metali. U legiert sich m it dem Zn. Aus der Legierung knnn das Zn im 
Yakuum oder einer indifferenten Atmosphiire abdest. werden. (A. P. 1728  942 vom 
29/8. 1928, ausg. 24/9. 1929.) K u h l i n g .

Westinghouse Lamp Co., Pennsylvanien, iibert. von: John Wesley Marden 
und Malcolm N. Ricll, E ast Orange, V. St. A., Herstellung von Yanadiwn, Cohtmbium 
oder Tantal. V20 5, Cb30 5 oder Taa0 5 werden m it der aquivalenten Menge Ca u. m it 
CaCl2 (ais FluBmittel) bei Ggw. einer zur Bindung von Luftsauerstoff u. Feuchtigkeit 
dienenden Menge Alkalimetall in yerschlossenen eisernen GefaBen auf 900—1000° 
erhitzt. (A. P. i  728 941 vom 19/2. 1927, ausg. 24/9. 1929.) K u h l i n g .

Aladar Pacz, V. St. A., Legierungen. Die Legierungen gemaB der Erfindung 
entlialten 87— 93% Cu u. 3—9%  Al neben geringen, ■/.. B. 1,76 bzw. 1,64% betragenden 
Mengen von Si u. Fe u. gegebenenfalls eine sehr geringe Menge, z. B. 0,05% Mn. Die 
Legierungen sind durch leichte GieBburkeit ausgezeiehnet. (P .P . 664 847 vom 29/11.
1928, ausg. 9/9. 1929. D. Prior. 3/12. 1927.) K u h l in g .

Charles Philippossian, Schweiz, Weifie Legierungen, bestehend aus 65— 75%  Cu, 
18—22%  Ni, 5— 15% Zn, 0,01—0,2%  Al, 0,01—0,2%  Mg, 0,01—0,08% Si, 0,01 bis
0,2%  Mn u. 0,01—0,1%  Cd. Die sehr widerstandsfahigen Legierungen besitzen per- 
manente D uktilita t u. Hfimmerbarkeit, gute Bearbeitbarkeit in  der ICalte u. der 
W arnie u. lassen sieli ohne Yerwendung eines Hilfsmetalls autogen schweiBen. (F. P. 
663 996 vom 15/11. 1928, ausg. 28/8. 1929. Schwz. Prior. 3/11. 1928.) K u h l in g .

Electro Metallurgical Co., W est Virginia, iibert. yon: Michael G. Corson, 
Jackson Heights, V. St. A.. Kupfersiliciitmlegiei ungen m it einem Geh. an Si von 3,7 
bis 6,7%. Die Legierungen werden einer Hitzebehandlung bei 500—800° unterzogen u. 
dann abgeselireckt. Sie erlangen durch diese Behandlung ein yollig gleichmiiBiges 
Gefiige, gute Bearbeitbarkeit u. W iderstandsfahigkeit gegen zerstorende Einww. 
(A. P. 1 729 208 vom 4/10.1926, ausg. 24/9. 1929.) " K u h l i n g .

Willougby Statham Smith, Benchamps, Henry Joseph Garnett, Lymne. und 
John Aucel Hołden, Sumyside, England, MagnetiscJie Nickellegicrung. (D .R . P. 
483 541 K I. 40b vom 28/1. i927, ausg. 4/10. 1929. E. P riorr. 8/9. u, 17/12. 1926. — 
C. 1928. I . 844.) K u h l i n g .

Siemens & Halske Akt.-Ges. (Erfinder: Georg Masing und Otto Dahl), Berlin 
Xiekelberylliitmleyierung. (D. R. P. 474693 K I. 40b voni 17/9.1926, ausg. 9/10.1929. —
C. 1928. I I . 110.) K u h l in g .

Braunschweiger Hiittenwerke G. m. b. H. (Erfinder: Adolf Boltze und 
Gerhard Puck), Braunschweig, Herstellung ton  Misclmngen aus metallischen und 
nichtmetallischen Stoffen, dad. gek., daB die fein zerkleinerten, niehtmetaH. Zusatz- 
stoffe in  das geschmolzene, sich unter LuftahschluB fortbewegende Metali eingefiihrt 
werden. — Das Yerf. d ient z. B. zum Einfiihren von G raphit in  Metalle oder Legie
rungen zwecks H erst. von Lageriuetallen. (D. R. P. 483 604 K I. 40b vom 13/12.
1928, ausg. 2/10.1929.) K u h l i n g .

Henri Joliet, Frankreich, Metallgupfonntn. Sehr fein gepulyerter Koks beliebiger 
H erkunft wird m it einem Bindemittel, wie Teer, Pech o. dgl., u. gegebenenfalls anderen 
geeigneten Zusatzen: wie RuB, Faserasbest o. dgl. zum Brei gemischt, dieser unter 
Drucken von 100— 200 Atm. geformt, u. es werden die Formstueke getrocknet u. bei 
1000— 1600° gegluht. (F. P. 664 582 vom 6/3. 1928, ausg. 5/9. 1929.) K u h l i n g .

Rudolf VOn Wiilfing, Deutschland, Harten ton Metallen und Legierungen. Bei 
passenden Tempp. werden die zu hartenden Metalle m it den gegebenenfalls m it H 2, 
N s, NH3. CO o. dgl. gemischten Dampfen von CNH, oder anderen fliichtigen cyan- 
haltigen Stoffen, wie CN-NH, behandelt. Das H arten  erfolgt bei wesentlich niedrigeren 
Tempp. ais m ittels blausaurer Salze oder K,Fe(CN)6. (F. P. 664 476 vom 23/11. 1928, 
ausg. 3/9. 1929. D. Prior. 24/11. 1927.) K u h l i n g .

Wilhelm Hammer, Freiburg, Gliiben ton Metallen oder Legierungen in  Salzbadem, 
dad. gek., daB durch das Salzbad ein elektr. Strom von geringer Starkę geleitet wird, 
yon dem eine merkliche Erwiirniuns: des Salzbades n ieht ausgeht. — Ais Hilfsstrom
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kann ein pulsierender Gleichstrom dienen. (D. R . P . 483 432 K I. 40d yora 6/4. 192S, 
ausg. 30/9. 1929.) K u h l i n g .

Roger Adolphe Leonard Seligman, Frankreich, L6tverfahren. Das Loten er
folgt unter Bedingungen, bei denen keine Oxydation der zu yerlótenden Metalle ein- 
tr itt ,  z. B. in  der Atm. eines indifferenten Gases, im Vakuum, bei Ggw. sauerstoff- 
bindender Stoffe, eines geeigneten FluBmittels o. dgl. (F. P. 664 954 yom 10/3. 1928, 
ausg. 12/9. 1929.) " K u h l i n g .

Josef Fritz, Deutsohland, Lot-, Schu-eifl- und Schmzlzmittel, bestehend aus pulyer- 
formigen Gemischen von Glas, borsauren oder fluorwasserstoffsauren Salzen, Messing 
u. Pb z. B. aus 100 g gepulvertem Glas oder Borax. 10 g Messing u. 10 g Pb. (F. P. 
665 002 vom 1/12. 1928, ausg. 13/9. 1929.) K u h l i n g .

Imperial Chemical Industries Ltd., W estminster und E . Chapman, Man
chester, Beisen von Metallen. Der Angriff der Beizfl. auf die zu beizenden Metalle 
selbst wird yerhindert- durch Zusatz einer sulfonierten u. gegebenenfalls alkylierten 
Mineralólfraktion, eines sulfonierten Formuldehydkondensationsprod., einer mehr- 
kernigen aromat, oder hydroaromat. Sulfosaure oder yon maBig osydierter oder m it 
Alkali oder XH 3 unter Druck behandelter Ligninsulfosaure. (E. P. 308 407 vom 
27/1. 1928, ausg. 15/5. 1929.) K u h l i n g .

GesellschaJt fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Reinigungs-mittel fiir 
Metalle, bestehend aus Basen der Di- u. Triarylm ethanreihe fiir sich oder zusammen 
m it Mineralsalzen, Sulfitzellstoffablauge, sulfonierten Olen, Mono- oder unsymmetr. 
Dialkylaminen u. den entsprechenden N H 4-Basen, oder aus sulfonierten Teerprodd. 
Geeignete Prodd. sind beispielsweise Diaminodiphenylmetha», Diaminodinaphthyl- 
methan, 4,4'-Tetramethyldiaminodiphtnylmethan, 4,4‘-Tetramethyldiaminobenzopheuon.
3,3'-Diamino-4,4'-dimethyldiphenylmethan. — Z. B. werden 1000 Teile 15%ig. HC1 m it
0,2 Teilen 4,4'-Tetramethyldiaminodiphenylmethan-Chlorhydrat gemischt. (E. P. 
313135 vom 7/6. 1929, Auszug veróff. 31/7. 1929. Prior. 7/6. 1928.) M. F . Mii.

Edward D. Feldman, Berlin, Verchromen von nichtmetallischen Gegeiistanden m it 
Hilfe eines klebrigen Bindemittels u. einer leitenden Zwischenschicht, dad. gek., daB 
ais leitende Zwischensehicht yor der Verchromung gepulyertes Cd verwendet wird. — 
Die erhaltlichen Chromschichten sind nicht glanzend, aber sehr h a rt u. n icht spróde. 
(D. R. P. 483 312 K I. 4Sa vom 1/3. 1928, ausg. 1/10. 1929.) K u h l in g .

Lucien Pillon, Frankreich, Yerzinken von Eisen und Stahl. Die zu yerzinkenden, 
zweckmaBig abgebeizten Gegenstande werden in  ein Metallbad getaucht, welches au3 
einer Bleischmelze besteht, auf der eine wesentlich diinnere Schicht yon etwas Al ent- 
haltendem Zn schwimmt. (F. P. 664 580 vom 6/3. 1928, ausg. 5/9. 1929.) K u h l in g .

Walther Eimarski, Carl Kantner und Edmund Streb, EinfluB der Yerunreinigungen im 
Sauerstoff und im Acetylen auf die W irtschaftlichkeit und Giłte des Schnittes und der 
SchweiBnaht. Berlin: VDI-Verlag 1929. (IV, 44 S.) 4°. =  Forschungsarbeiten auf d. 
Gebiete des Ingenieurwesens. H. 317. nn. M. 6.— ; f. VDI-M itgl. nn. M. 5.40.

O. G. Styrie, Die Warmebehandlung des Stahles. Sein Yerguten u. s. Harten. Berlin: 
W. de Gruyter & Co. 1929. (119 S.) k l. 8°. =  Sammlung Goschen. 1012. Lw. M. 1.50.

ES. Organische Praparate.
E. Merck, Deutschland, Trennung vcm Gemischen flussiger Kohhnicasserstoffe 

durch Zusatz partiell wirkender Lósungsmm. wie Alkohole, besonders .4., u. chlorierten 
KW-stoffen, besonders CC14. Beispiel 1. E in KW -sloffgemisch  m it D. 0,8068 wird 
m it der gleichen Jlenge 98,2°/oig- A. auf 52° erwarmt, worauf Lsg. e in tritt. Beim Ab- 
kuhlen t r i t t  wieder Scheidung ein. Bei 48° wird die untere Schicht ais 1. F raktion 
abgezogen. Bei 40° bilden sich wieder 2 Schicliten, dereń untere die 2. F raktion  dar- 
stellt, ebenso zieht man bei 15° eine 3. F raktion u. < 1 5 °  eine 4. ab. Bei — 15° yerbleibt. 
ais 5. F raktion  eine Lsg. von leichten KW -stoffen in  A., die 26%  KW -stoffe enthalt 
u. die m it den Oberschichten der Fraktionen 1 u. 2 bis 15°, die ebenfalls 26%  KW-stoffe 
neben A. enthalten, yereint wird. Diese alkoh. Lsgg. kónnen zur Abscheidung einer 
neuen Menge des Ausgangsstoffes dienen. Durch Verd. des A. m it W. von 98%  auf 
95% kann  man eine 6. u. durch Yerdunnung auf 76%  eine 7. F raktion  abscheiden. — 
Koch 2 weitere Beispiele. (F. P. 663 649 vom 8/11. 1928, ausg. 23/8. 1929. D. Prior. 
11/ 1 1 . 1927.) D e r s i n .

Karl Fuchs und Ernst Katscher, Osterreich, Herstellung funk tim elhr halogenierter 
Derhnte des Formaldehydx. Auf HCHO. seine D eriw . oder Polymerisationsprodd. werden

198*
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halogenierte H 2S 04, vorzugsweise Chlorsulfonsaure, ihre Salze oder die Salze ihrer 
A tlier oder Verbb., zur Einw. gebraeht oder aber man mischt HCHO u. Halogenwasser- 
stoff u. liiCt auf das Gemisch S 03, rauchende H 2S 04, Pyrosulfate oder Mischungen 
dieser Stoffe einw irken.— Z. B. erliiilt m an aus Paraform aldehydu. C1-S03H : 01 • CH, • 
0 S 0 2C1; CH2C12 u .  CH2: SO., (M ethyhnsulfat), aus HCHO u. C1-S03H : Cl-CIL-O- 
C H ,• Cl (Dichlormethylather) u. (C1CH2)2S 0 4 (Dichlordhmthylsulfat). Auf ahnliche 
Weise erliiilt m an das Chlorid des Chlormethylsulfats, Cl-CH2- 0 -S 0 2C1. (F. P. 
662 606 vom 20/10. 1928, ausg. 9/8. 1929. Oe. Prior. 21/10. 1927.) TJl l r ic h .

Soc. an. des Distilleries des Deux-Sevres, Frankreieh (Deux-Sevres), Konzen- 
trierte Ame.isensu.uTe aus wdsseriger Losung durch frakt. Dest. naeh Zusatz eines Losungs- 
mittels, das m it dem W. unter Kp.-Erniedrigung in  Form  eines azeotrop. Gemisches 
iibergeht, u. eines anderen Lósungsm., das die konz. Ameisensaure bei der Dest. zuriiek- 
halt. — Wss. Ameisensaure (77%ig.) wird in  einer Kolonne unter fortwahrendem Zusatz 
von Isobutylformiat u. n-Amylformiat destilłiert. Das Isobutylform iat destilliert m it 
W. konstant bei 80,4° iiber u. flieBt naeh dem Absitzen u. Abtrennen des W. in  die 
Kolonne zuruck. Das vom Boden der Kolonne abflieBende Gemiseh von konz. Ameisen
saure u. n-Amylformiat wird ebenfalls durch Dest. getrennt. Das n-Amylformiat kann 
auch durch Jlibutylather ersetzt werden. (E. P. 303 742 vom 27/11. 1928, Auszug 
verdff. 6/3. 1929. Belg. Prior. 7/1. 1928.) ' M . F . M u l l e r .

British Celanese Ltd., London, und Horace Finningley Oxley, Spondon 
b. Derby, Herstellung von organischen Sauren durch Einw. von CO auf Alkohole, Ester 
oder A ther in Ggw. von kupferhaltigen anorgan. sauren Katalysatoren, wie Phosplior- 
sduren m it Cu-Phosphat, eventl. unter Zusatz von W.-Dampf bei ca. 300° unter Druck. — 
Z. B. wird ein Gemisch von ilełhylalkohoUhxm\il, CO u. W.-Dampf bei 100—160 a t  u. 
285— 315° durch eine Katalysatormasse geleitet, bestehend aus Pyrophosphorsaure 
m it 0,2—0,5% Cu-Metall. Das K ondensat besteht aus Essigsiiure u. Methylacetat. 
An Stelle von CO kónnen auch CO-haltige Gase verwendet werden, ebenso an Stelle 
von Methylalkohol Dimethylather oder Methylester. (E. P. 317 867 vom 22/2. 1928, 
ausg. 19/9. 1929.) M . F. M u l l e r .

Courtaulds Ltd., London, F. Adcock, N. G. Baguley und D. L. Wilson, 
Coyentry, Herstellung von icasserfreiem Na-Acetat aus wasserfreier Essigsiiure u. Na 
oder Na-Amalgam bei 30—60°, vorzugsweise in  einer Reihe von GefaCen, die von der 
Siiure nacheinander durcliflossen werden. Beim Abkuhlen der Saure scheidet sich 
das Na-Acetat ab, das nachher durch Erhitzen von der uberschiissigen Siiure befreit 
wird. (E. P. 313 352 vom 23/7. 1928, ausg. 4/7. 1929.) M. F . Mu l l e r .

Harold Greville Smith, Norton-on-Tees (Durham), und Imperial Chemical 
Industries Ltd., London, Herstellung von Eslern crrganisclier Sauren aus Saureamiden 
durch Einw. von H 2S04 in  Ggw. von Alkoholen. Die H 2S 0 4 wird vorzugsweise im t)ber- 
schuC zu einem aąuimolekularen Gemisch von Amid u. Alkohol zugesetzt. Auf diese 
Weiso wird aus Form am id resp. Acetamid u. Butylalkohol der Ameisensaurebutylester 
resp. Essigsuurelrutylester erhalten. (E. P. 313 316 vom 12/6. 1928, ausg. 4/7. 
1929.) M. F. Mu l l e r .

Canadian Electro Products Co. Ltd., Montreal, Canada, iibert. von: Frederick 
W. Skirrow und George O. Morrison, Shawinigan Falls, Quebec, Herstellung von 
Vinylestern durch Einleiten von Acetylen in  Carbonsiiuren in  Ggw. von Quecksilber- 
orthophosphat. HgO wird in  iiberschussigem h. Eg. gel., m it 98— 100%ig- H 3P 0 4 bei 
80— 90° gefiillt u. C2H 2 bei ca. 78° eingeleitet, so daB Vinylacetat neben sehr wenig 
Atliylidendiacetat abdest. Ggw. anderer Phosphorsiiuren ais der H 3P 0 4 bewirken Bldg. 
gr5Berer Mongen Athylidendiester. (A. P. 1 7 1 0197  vom 8/11. 1926, ausg. 23/4.
1929.) K i n d e r m a n n .

Canadian Electro Products Co. Ltd., Montreal, Canada, iibert. von: George
O. Morrison, Shawinigan Falls, Quebec, Kontinmerliclie Herstellung von Vinylestern 
durch Einleiten von Acetylen bei ca. 78° in  Carbonsiiuren, wie CH3C02H, H C 02H, 
Propionsiiure u. a., in  Ggw. von Quecksilberorthophosphat, wobei der Katalysator 
naeh Erschopfung entfem t u. durch frisclien ersetzt wird. Dieser wird yorher, in  frischer 
Carbonsaure suspendiert, m it C2H 2 bis zur Bldg. von Vinylester behandelt, wahrend 
bei bloBem Zufiigen des frischen Katalysators ohne Vorbehandlung m it C2H 2 die Bldg. 
von Athylidendiester zunimmt. (Vgl. A. P. 1710197; vorst. Bef.) (A. P. 1710  181 
vom 8/ 1 1 . 1926, ausg. 23/4.1929.) K in d e r m a n n .

Rohm und Haas Akt.-Ges., D arm stadt, Herstellung von Umivandlungsproduf:ten 
von Acrylsdure u. iliren D eriw . Man erha.lt hoehmolekulare, viscose UmWnndlungs-
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prodd., wenn man Acrylsaure oder ihre Ester m it 0 2, 0 2-haltigen Gasen, z. B. Luft, 
oder 0 2-abgebenden Stoffen, wie Peroxyden, gegebenenfalls unter Erhitzen u. Druck u. 
in Ggw. organ. Lósungsmm., wio Aceton, behandelt. Beispicl: Man miseht 100 kg 
Acrylsaitremethylesler m it 100 kg Aceton, erh itzt zum Sieden u. le itet ein 0 2-haltiges 
Gas ein. Man erhiilt eine viseose FI. u. nach 20 Stdn. langem Erhitzen is t der Geruch 
des Acrylsdurecsters Terschwundcn. Man kann die Lsg. d irekt verwenden oder das 
Aceton abdest., wobei ein festes Prod. hinterblcibt. (F. P. 663 711 vom 9/11. 192S, 
ausg- 24/8. 1929. D . Prior. 24/1. 1928.) D e r s i n .

Ricliard Kuhn und Ernst Eiclienberg'er, Schweiz, Verfahren zum Austausch 
von Aminogruppen aliphalisclier oder aromatischer Verbindungen gegen Halogen oder 
Ilhodan, dad. gek., daB cntsprechcnde Diazoverbb. in  stark  Halogen- bzw. Rhodan- 
ioncn enthaltendem Medium zers. werden. — Bei der Umwandlung von Diazoverbb. 
laBt sich dic nach der SandmEYERschen Rk. notwendigo Anwendung von Cu ver- 
meiden, wenn dic Zers. in  Ggw. 11. Halogenide oder Rhodanide wic CaCl2, MgCl2, ZnCL 
oder komplexer Verbb. wic ZnCl2-Ammoniakdoppelverb. vorgenommcn wird. Es ge- 
lingt hierbei aueh. m it der theoret. erforderlichen Menge Saure auszukommen. — Z. B. 
wird eine bei gcwohnlicher Temp. gesatt. Lsg. von CaCL. m it HC1 u. o-Toluidin versctzt 
n. bei 0“ m it einer Lsg. von N aN 02 in  CaCl2-Lsg. diazotiert. Die Rk.-M. wird in ge- 
schmol/.cnes CaCL ■ 6H 20  so eingetragen, daB ein rcgelmaBigcrN,-Stroni entweicht. W ird 
liierauf zum Sieden erhitzt, so <lcst. das entstandene o-Gldortoluol m it dem W.-Dampf 
iiber. — E in Gemisch von o-Toluidin, HC1 u. W. w ird nach Zusatz vou N aN 02 boi 0° 
m it ZnCl2 u. NH,C1 versetzt u. im geschlossenen GefiiB oder RucklluB m it einer Hg- 
Lampe bestrahlt. Die N2-Entw. beginnt bei 5° u. wird bei 15“ lebhaft u. ist in  etwa
10 SUln. bei 15° beendet. — Aus A nilin  wird bei Ggw. von CaBr2 oder ZnBr„ Brom- 
benzol erhalten. — T ragt m an Glykokotthydrochlorid in  eine gesatt. Lsg. von MgCl2, 
CaCL u. ZnCl2 ein u. setzt N aN 0 2 zu, so entsteht Chloressigsaure, die aus der Rk.-M. 
m it ii. ex trahiert werden kann. —Aus 2-Methyl-l-aminoanthrachinon entsteht 2-Methyl-
l-cldoranthrachinon; Asparaginsdure liefert Chlorbernsleinsdure. — Eine Mischung von 
o-Toluidin, E is u. HC1 w ird nach Zusatz von N aN 0 2 in  eine gesatt. wss. Lsg. eines 
Alkalirhodanids oder von NH,SCN bei 70° eingetragen, wobei l-Melhyl-2-rhodan- 
benzol entsteht, Ol, K p .22 120°. Die 'Umsetzung laBt sieli aueh bei niederer Temp. 
durch Bestrahlung bewirken. (F. P. 663 236 vom 31/10. 1928, ausg. 19/8. 1929. 
Schwz. P rior. 1/11. 1927.) ALt p e t e r .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Darstellung von Oxyalkyl- 
dtliern des 2-Ami7io-4-nilro-l-oxi/benzoh. (D. R. P. 479 831 KI. 12 q vom 20/12. 1925, 
ausg. 23/7. 1929. — C. 1928. I. 2457 [E. P. 263 191].) A l t p e t k r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington (Delaware), iibert. von: Paul
C. Bowers, Penns Grovc (New Jersey), lieinigen von Phlhalsaurednhydrid, das durcli 
katalyt. Oxydation von N aphthalin erhalten wurde, durch Behandlung der geschmol- 
zenen Saure m it Atzalkalicn, wodurch dic lluchtigen Verunrcinigungen nicht fliichtig 
gemacht werden. Das Saureanhydrid wird dann in reiner Form abdestilliert. — Z. B. 
werden 100 Teile rohes Phthalsuurcanhydrid gesclimolzen u. nach Zusatz von 0,25 Teilen 
NaOH auf 284,5° erhitzt. (A. P. 1728 225 vom 27/10.1922, ausg. 17/9.1929.) M. F. Mu.

Chemisclie Fabrik auf Actien, vorm. E. Ścliering, Berlin, VerfaJiren zur Dar
stellung von p-Alhylcyclohexanol. (Sehwz. P. 131958 vom 8/6. 1927, ausg. 1/6. 1929.
D. Prior. 14/7. 1926. Zus. zu Schwz. P. 123 161; C. 1929. II. 96. — C. 1929. II . 96.
[E. P . 274439].) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Zitscher, 
Offenbach a. M.), Darstellung von2-Amino-3-oxynaphthalin. (D. R . P. 482 437 KI. 12 q 
vom 25/12.1926, ausg. 13/9.1929. —  C. 1929. II. 653 [E. P . 304 439 usw.].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von 6-Nitro- 
accnaphthen-5-carbonsdure. Zu dem Ref. nach E. P. 274 902; C. 1929. I. 2238 is t nacli- 
zutragen, daB die Nitrieruiig aueh in verd. H 2S 0 4 oder in Nitrobzl. durchgefiihrt werden 
kann. (Schwz. P. 132301 vom 21/7.1927, ausg. 17/6.1929. D. Prior. 24/7.1926.) A l t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von ar-Tełra- 
hydronaphtholen und dereń Estern durch katalyt. H ydrierung von Naphtholestern u. 
Verseifung des tetrahydr. Esters. — 100 kg v.-Naphtholacetat werden bei 30—80 atm . 
H 2-Druck u. bei 110° in  Ggw. von 2 kg N i-Katalysator hydriert. Nach Aufnahme 
von 2 Moll. H 2 w ird das Hydr.-Prod. destilliert, wobei das ar-Tetrahydro-a-na/phthol- 
acelat bei 142—144° iibergeht, das beim Verseifen das ar-Teirahydro-v.-naphthol (F. 73 
bis 75°) liefert. In  gleicher Weise wird das ar-Tetrahydro-P-naphthol erhalten. In  einem
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anderen Beispiel wird durch Hydrieren des 2,3-Oxynaphthoesauremethylesters das 
ar-2-Oxy'-3-carboxyletrahydronaplithalin hergestellt. (F. P. 664408 vom 21/11. 1928, 
ausg. 3/9. 1929. D . Prior. 21/11. 1927.) M. F .  M u l l e r .

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, FranM urt a. M., 
Darstellung von Arsenverbindungen der Pyridinreihe, 1. dad. gek., daB m an in  2-Stellung 
substituierte P yrid inderiw ., dereń 5-Stellung unbesetzt ist, m it H 3A s04 in  Ggw. oder 
Abwesenheit von Lósungsmm. erliitzt, — 2. dad. gek., daB m an 2-Amino- oder 2-0xy- 
d e riw . der Pyridinreihe durch Einw. von H 3As04 arseniert. — Z. B. wird 2-Amino- 
■pyridin m it dem gleichen Gewieht H 3A s04 10 Stdn. auf 200° erhitzt, die Rk.-M. in  W. 
aufgenommen u. m it HC1 angesauert. Dic cntstandene Arsinsaure wird m it N aIJ2PO„ 
zur Arsenoverb. reduziert, diese durch Umlosen aus Alkah u. Fallen m it Saure gereinigt 
u. hierauf m it H 20 2 zur Arsinsaure oxydiert. Dic so erhaltcne 2-Aminopyridin-5-arsin
saure ist 11. in  W., Mineralsauren, Alkalien, F . etwa 200° (Zers.). — Durch Erhitzen 
von N-Methyl-2-oxopyridin m it H 3AsO,t im Vakum bis zum E rstarren  der Sehmelze 
auf 140°, worauf die Temp. auf 210° gesteigert wird, bis das fl. gewordene Gemiseli 
wiederum crstarrt, erhalt m an in  gleicher Weise N-Methyl-2-oxopyridin-5-arsinsaure, 
weiBe Nadeln, F . 256—257° (Zers.), 11. in  W., Alkalien, CH3OII. — Die aus a-Pyridon 
u. H 3A s04 erhaltene Arsinsaure schm. bei 201° (Zers.). — N-Butyl-2-oxopyridin  wird 
in  Tetralin m it H 3A s04 100 Stdn. zum Sieden erhitzt, das Lósungsm. im Vakuum 
abdest. u. die Rk.-M. wic oben angegeben gereinigt. Die entstandene N-Butyl-2-oxo- 
pyridin-5-arsinsaure schm. bei 146-—1470 (Zers.); 11. in  W., Alkalien u. CH3OH. — 
Die Verbb. sind sehr haltbar u. wenig giftig. (Oe.P. 114447 vom 16/6. 1925, ausg. 
10/10. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. 3YL, Herstellung von Alkoxy- 
acridiniumverbindungen durch Einw. einer zur Alkylierung der OH-Gruppen u. des 
Acridinstiekstoffes mindestens ausreichenden Menge eines Alkylierungsmittels auf 
konz. Lsgg. yon Oxyacridinen bei Ggw. saurebindender Mittel. —  Z. B. ein Gemisch 
von 3,G-l)ioxyacridin (I) u. starker KOH bei 120° m it p-Toluolsulfonsduremethylesler 
vcrsetzt u. nach beendeter Rk. die M. m it NaCl-Lsg. verd. Hierbei scheidet sich nach

O
 Abkiihlen auf etwa 100° unter Auf-

• f  i schaumen das 3,6 - D im ethoxy-10 -

L  p  TT o  w methyl - acridiniumcldorid ab ; zur
Vervollstandigung der Rk. wird 

N 3 Stdn. nachgeriihrt u. hierauf ab-
C1 C,H.OH gekiihlt. — Aus I  u. Athylenclilor-

hydrin bei Ggw. von etwa 33%ig. 
K O H  entsteht die Verb. nebcnst. Zus., gelbe Nadeln, 1. in  W ., CH3OH, A ., Eg., wl. 
in Aceton, Essigester, unl. in Bzl., Bzn., A. (E. P. 317 869 vom 22/3.1928, ausg. 19/9.
1929.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
— , Einwirkung des Lichles auf mil Kupenfarben gcfarbte Baumiuolle. Vergilbung 

wciBcr Calicotgewebe unter Einw. von Sonnenlicht is t bcdingt durch Bldg. von H 20 2. 
Sie wird bei fast allen Farbstoffen beobachtet. Ausnahmen bilden nur Indanthren-
gelb G u. Alizanthrengelb 6 R. (Boli. Assoc. I ta l. Chimici tcssili eoloristi 5. 9—10. 
Jan .) Gr im m e .

— , Yorbeize fiir  lose Wolle. Vf. beschreibt das Reinigen, das Beizen u. das Farben 
von loser Wolle nach dem Vorbeizeverf. (Textile W orld 75. 1471—72. 23/2.) B r a u n s .

— , Indigosolreserre im  Anilinschuw z von Prud’hovime. Arbeitsvorschriften fur 
die Praxis. (Boli. Assoc. I ta l. Chimici tessili eoloristi 5. 31—33. Febr.) G r im m e .

H. T. Bohme Akt.-Ges., Chemmtz, Netzmittel fiir die Textilindustrie u.ver- 
wandte Industriezweige, bestehend aus sulfonierten Fettsauren, die in  der Sulfonsiiurc- 
u. (oder) Carboxylgruppe verestert sind, eventl. zusammen m it lósungsfórdernden 
M itteln. — Z. B. wird Ricinusólfettsdure sulfoniert u. ein Alkohol yorher, gleiehzeitig 
oder nachher zugegeben. (E. P. 313160 vom 23/5. 1929, Auszug veróff. 31/7. 1929 
Prior. 9/6. 1928.) M. F . H u l l e r .

Chemisehe Fabrik Stockhausen & Cie., Crefeld, Herstellung eines Emulgierungs-, 
Schmier- und Lederappreturmitlels unter Venvendung von sulfonierten Ólen, Fetten, 
Fettsauren oder Gemischen derselben ais Emulgierungsmittel. — 20 Teile Ohyenól,
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ErduuBdl eto. werden m it 10 Teilcn eines sulfonierten Oles eto. verruhrl u. dic Pastę 
in  20—30 Teile h. W. eingerulirt. Vor der Verwendung wird das Prod. m it k. W. ver- 
dunnt. Es dient auCordem ais Boliról oder Textilól. (E. P. 312799 vom 24/5. 1928, 
ausg. 27/6. 1929.) M. F. M u l l e r .

Verein fiir Chemisehe und Metallurgische Produktion, Aussig a. E ., IAchl- 
heslandige Litlióponc. Man ftigt dem Lithopon 0,5—l°/o Alkalisalze organ. Sauren, 
z. B. Oxalatc zu. (Tschechoslowak. P. 29 043 vom 29/3. 1926, ausg. 25/6.
1929.) SCHONFELD.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Azofarbsloffc. Die Diazo-
yerbb. aus l,3-Dimethyl-4-amino-6-liałogenbenzol oder l,3-Divielhyl-4-ammo-2,6-Mlogm- 
bcnzol werden m it Arylamiden der 2-Oxynaphtlialin-o-carbonsaiirc gekuppelt. Aus 
2-Oxynaphthalin-3-carbonsaurc-4'-chlor-2'-methyl-l'-anilid u. der Diazoverb. aus
1.3-Diimthyl-4-amino-6-Morhenzol, ferner aus dem Oxywphthoesaurenaphllutlid u.
1.3-Dimelliyl-4-am.ino-2,6-dichlorbenzol erhalt man rote, bestandige Farbstoffe. (Jugo
slaw. P. 5526 vom 30/6. 1927, ausg. 1/2. 1929. D. Prior. 9/7. 1926.) S c h o n f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., AzoJarbsloJJc. Dic Diazo-
verbb. der l,3-Dimzlhyl-4-ainino-2-halogenbcnzole oder l,3-Dimclhyl-6-(tlkyl-d-amino- 
2-halogcnbenzole werden m it Arylamiden der 2-0xymph,tbalin-3-carbonsdvre gekuppelt. 
Aus 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaurc-2'-methyl-4'-cMcr-l'-anilid u. l,3-Diniethyl-4-amino- 
2-chlorbenzol entsteht ein rotor, Cl- u. waschcchter Farbstoff. Das Dimethylamino- 
ehlorbenzol liiCt sieli in  obigem Beispiel durch l,3,6-Trimelhyl-4-cimiiw-2-clilorbeiizol 
(durch Chloricrcn von 1,3,6-Trimethylaminobenzol in  H 2SO„ F. 66— 67°) crsetzen. 
(Jugoslaw. P. 5 527 Tom 30/6. 1927, ausg. 1/2. 1929. D. Prior. 5/8. 1926. Zus. zu 
Jugoslaw. P. 5526; vorst. Ref..) S c h o n f e l d .

Gesellschaft fiir Chemisehe Industrie in Basel, Basel, Seliweiz, Ilerslelhmg 
von 2,3-Diaminoantlirachinon. (D. R. P. 480 848 KI. 12 q vom 22/6. 1922, ausg. 9/8.
1929. — C. 1923. IV. 829 [Schwz.P. 98 312].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darslellung von 1,4-Diaryl-
amino-5,8-dioxyanihracliinonen. Zu dem Ref. nach D. R. P. 445846; C. 1927- II . 1096
ist folgendes nachzutragen: Die Kondensation von l,4,5,S-Leukotetraoxyanłhrachinon 
m it p-Toluidin  wird bei 100° bei Ggw. vonA s04H 3 vorgenommen, wobei nach beendetem 
Eintragen der A s04H 3 noch B(OH )3 zugesetzt wird. Die Umsetzung ist in etwa i y 2 Stdn. 
beendet. Das Prod., kupferbronzene Krystalle, ist in  Pyridin-Chlf. m it gclbgruncr 
Farbę 1. — Die in  gleicher Weise erhaltliche 1,4-Dianilinoverb. is t in  organ. Łosungsmm. 
m it griiner Farbę 1. (Schwz. P. 123160 vom 15/5. 1926, ausg. 1/11. 1927. D. Prior. 
3/7. 1925 u. Schwz. P. 129 782 [Zus.-Pat.] vom 15/5. 1926, ausg. 2/1. 1929. D. Prior. 
3/7. 1925.) A l t p e t e r .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. v o n Klaus Weinand, K oln-Flittard,
Ihtrsldlmuj von l,4-])iarylamino-5,8-dioxyanthrachinoncn. (A. P. 1713 576 vom 26/6. 
1926, ausg. 21/5. 1929. D. Prior. 3/7. 1925. — Vorst. Ref. [Schwz.P. 123160 
usw.].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein 
und Fritz Roemer, F rankfurt a. M.-Hóchst), Darslellung von Aminodiazoanthra- 
chinonsulfonsauren. (D.R .P.  479163 KI. 12 q vom 26/1. 1926, ausg. 10/7. 1929. —
C. 1928. II . 1822 [E. P . 264 879 usw.].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Iierslellung von Kondensations- 
produklen der Benzanthronreilie durch Einw. von arom at. Oxyverbb. m it freier o- oder 
p-Stellung auf Benzanthronc m it freien Bz-2- oder -1-Stellungen in  Ggw. von Atz- 
alkali in  einer zur Bldg. von Plienolat hinreichenden Menge. — Z. B. w ird Benzanthron 
in eine auf 140° erhitzte Schmelze von fl-Naphlhol u. KOH eingetragen, auf 200° einige 
Stdn. unter Riihren erhitzt, hierauf in  W. gegossen u. abgesaugt. Das Rk.-Prod. der 
Zus. I, Krystalle aus Nitrobzl., 1. in konz. H 2SOd m it roter Farbo, sclnn. iiber 300°

h o 2c /  >

8 - P

(bei 260° t r i t t  Rotfarbung ein). Das in gleicher Weise aus Benzaniliron u. 6-Brom- 
2-oxynaphtlialin erhaltliche Prod. bildet gelbbraune Krystalle. — Prod. aus G-Chlor-
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bcnzanłhron u. (1-Naphłhol, 11. in  organ. Prod. aus Benzanthron u. a-NaplUhol, F . iiber 
300°, 1. in  konz. H,SO, m it rótlicher Farbę. E rsetz t m an das Benzanthron durch 
Bcnzobenzanthroncarbonsaure (II; vgl. E. P . 288 666; C. 1928. II . 3042), so erhalt 
man cin braungefarbtes Pulver, wl. in  organ. Lósungsmm., 1. in  konz. H 2S 0 4 m it 
dunkelbrauner Farbę. — A us Benzanthron u. l-Oxy-2,6-dimetliylbenzol entsteht ein 
gelb gefiirbtes Prod., 1. in  konz. H 2S 0 4 m it orangeroter, in  alkoh. KOH m it violetter 
Farbę. — Die Verbb. sind Zwischcnprodd. zur H erst. von Farbsloffen. (E. P. 300 331 
vom 25/8. 1927, ausg. 6/12. 1928. F. P. 640 410 vom 3/9. 1927, ausg. 12/7. 1928.
D. Prior. 4/9. 1926. Sehwz. P. 128 993 vom 23/8. 1927, ausg. 16/11. 1928. D. Prior. 
4/9. 1926 u. Schwz. P. 130 609 [Zus.-Pat.] vom 23/8. 1927, ausg. 16/2. 1929. D. Prior. 
4/9. 1926.) A ł t p e t e r .

Goldschmidt Akt.-Ges., T., Essen, Ole fiir AnslricJie werden m it Pb-Oxydcn, 
wic PbO, PbOj ,  Pb3Oq usw. m it melir ais 2 Gewichts-%, berechnetauf das Ol, behandelt.
— Z. B. enthait cin tJberzug aus Leinól auf einer E isenplatte 8,2%  Pb. (E. P. 311407 
vom 8/5. 1929, Auszug veróff. 3/7. 1929. Prior. 12/5. 1928.) T h i e l .

Gustav Ehrentraut, Deutschland, Halłbare tiberziige auf Holz und Mauerwerk. 
Die Oberzugsmasse besteht aus innigen Mischungen von Ton, Wasserglas u. gegebenen- 
falls 01- oder Wasserfarben. (F. P. 664138 vom 19/11. 1928, ausg. 29/8.1929.) K u h l .

Albert A.Hemmen, iibert. von: Julius J. Horak, San Francisco, V. St. A., 
Anstrićhinasse, bestehend aus Mineralfarbe, z. B. Zinkweifi, Kaolin, Kreide oder dgl., 
ammoniakal. Ilarzlsg., Leinol, leinolsaurem Co, M n  oder Pb, Leinolseife u. ais Binde- 
m ittel eine wss. Lsg. von tier. Leim, die durch NH ^CNS  verflussigt ist. Dammarharz 
u. Stearinsaure konnen zugesetzt werden. — Eine solclie Anstrichmasse haftet auch 
auf fcuchtem Untergrund. (A. P. 1 717 924 vom 28/6.1926, ausg. 18/6.1929.) T h i e l .

General Electric Co., New York, iibert. von: Wheeler P. Davey, New York, 
Uber zugsmasse. E ine wss. Emulsion von Asphalt, ólhaltigem M ateriał (oxydiertes 
Leinol) Kaatschuk u. etwas Seife wird durch Erhitzen auf 250° innig m itcinander vcr- 
bunden. (A. P. 1 726 473 vom 24/8. 1925, ausg. 27/8. 1929.) E n g e r o f f .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
A. Kiinkler, Zur Kenntnis der Harzole. W ird die Rctortenfiillung durch konti-

nuicrlichen ZufluB von Harz auf annahernd glcicher Hohe gelialten, so treten  die bei 
diskontinuierlicher Dest. u. stark  wechselnden Arbeitsbedingungen ublichen Zer- 
setzungen nicht ein. Koksbldg., Bldg. von Blauól u. von Pech findet nicht s ta tt;  es 
hinterbleibt vielmehr auf die Dauer cin dunkclrotbraunes Ol, das ais solches verwendbar 
ist. Die Beschaffenheit des m it einer Ausbeute von ca. 80%  anfallcnden Blasenolcs 
wechsclt etwas m it der A rt des Harzes; es h a t D .21 1,009 bis 1,014, Flam m punkt 152 
bis 155°. Es liefert bei der troeknen Dest. bis 320° ca. 35% weifiliches, bis 430° ea. 48% 
gelbliches Ol neben 9%  Hartpecli u. 8%  Verlust. Die D estillate haben D. 0,988 u. 
lassen sich durch Dampfeinfuhrung oder Alkalizusatz boi der Dest. noch vorbessern. 
(Seifensieder-Ztg. 56. Chem.-techn. Fabrikant 26. 139—40. 26/9. Heidelberg - Bohr- 
bach.) H . H e l l e r .

B. Archangelski, Firnis und Lacke aus Perillaol. Perillaól wurde bei 260—280° 
in Ggw. von linolsaurem Mn in einen l irn is  vcrwandelt; der Firnis trocknete ebenso 
g u t wic Leinolfirnis, er war aber recht dunkcl, so daB keine weifien Olfarben dam it 
hergestellt werden konnten. Aus 75°/o Perillaol u. 25%  minderwertigem Leinol konnte 
ein guter Firnis bereitet werden. Beim Blascn des Periilaoles wurde das groBe Autoxy- 
dationsvermogen des Oles festgestellt, der PolymerisationsprozeB dauert 20—25%  
liinger ais bei Leinól. Das geblasene Perillaol is t fiir dio Herst. von weiBen Grund- 
laoken geeignet. Nach yollcndetcm Durchblasen steigt die nn des Oles auf 1,4940. 
(Journ . angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 445— 50.) S c h o n f e l d .

M., Mollit. Auffiihrung von D., Mol.-Gew., E ., F ., K ., VZ. u. F lam m punkt von 
Mollil A , B , A P , I  35 u. 41. Diese Stoffe sind ólige, viscose Fl. oder feste Stoffe, dio sich 
durch Lóslichkcit in  den meisten organ. Solvcntien auszeichnen u. ais Weichhaltungs- 
u. Gelatinierungsmittel in  der Nitrocelluloselackindustrie Verwendung finden. Hin- 
weise fur prakt. Anwendung. (Seifensieder-Ztg. 56. Chem.-techn. Fabrikant 26. 139. 
26/9.) __________________  H. H e l l e r .

Hercules Powder Co., Wilmington, iibert. von: Harry E. Kaiser, Kenvil und 
Arthur Langmeier, Dovcr, V. St. A., Harzreinigung. Man erhitzt das H arz zunachst
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nur so hoeh (hochstens bis 500° F.), daB dic niedrigsdd., farbenden Bestandteile ab- 
dest., darauf wird der Riickstand bei 550—600° F . u. hochstens 3" Hg-Druck frak- 
tioniert dest. u. zwar kondensiert man bei 400, 350 u. 300° F. Die n icht kondensierten 
D&mpfe werden von KW-stoffen, z. B. Gasolin, absorbiert. — Das bei 400° F. konden- 
sierte H arz genugt hóchsten Anforderungen, das bei 350 u. 300° kondensierte is t von 
geringerer (Jualitat. (A. P. 1719431 vom 15/5. 1923, ausg. 2/7. 1929.) T h i e l .

Pfenning-Schumacher-Werke Ges., Barmen, Herstettung von geformten Kunst- 
massen aus Harnstoff-Forimldehyd-Kondprodd. in  Pulverform durch HciBverpressen in  
Ggw. von Substanzen, die das Flic(3vermógcn der M. erhohen, z. B. von krystallwasser- 
lialtigen Salzen oder Verbb., die IT20  abzugeben yermogen, cventl. genugt es, das W. 
bis auf 5°/0 abzudestillieren. Das W. kann auch durch Alkohole, Ketone oder Aminę 
crsetzt werden. Ebcnfalls kónnen auch noch feste Stoffe, welche schmelzen, ver- 
dampfen oder sublimicren, oder Glycerin oder Fcuchtigkcit aufnehmende Substanzen 
zugesetzt werden. In  gleicher Wcise sind auch die aus Thioliarnstoff u. eventl. auch 
gleichzeitig m it Harnstoff hcrgestellten Kondprodd. gecignet. (E.P.  312650 vom 
29/5. 1929, Auszug veróff. 24/7. 1929. Prior. 29/5. 1928.) M. F. M u l l e r .

Lackwerke ,,Japonika“ G. m. b. H., Deutschland, und Richard Siegfried 
Hilpert, Frankreich, Uberzuge, welche Desinfektionsmiltel enthalten. Die Verteilung 
der antisept. Einzelteilchcn muB derart bewirkt werden, daB ein Einnisten von Mikroben 
nicht moglich ist. Der Abstand der Teilchen yoncinander soli kleiner ais 0,001 mm sein, 
so daB dic Teilchcn in Form cincr festen Lsg. eine antisept. Schicht bilden. Eine groBe 
Zahl móglicher Ausfiihrungsformcn des Vcrf. wird beschrieben. (F. P. 663158 vom 
29/10. 1928, ausg. 17/8. 1929.) E n g e r o f k .

E. I. du Pont de Nemours & Co., W ilmington (Delaware), iibert. von: J. M. Ver- 
derosa, South River (New Jersey), Farb- und Lackcntfernungsmittel, bestehend aus 
Athylenglykol, eventl. unter Zusatz von Bzl. oder Toluol eventl. in  Ggw. yon Aceton. — 
Eine Misehung besteht z. B. aus 50%  Aceton, 33,3% Bzl. u. 16,7% Athylenglykol. 
(E. P. 315 212 vom 25/4. 1929, Auszug veroff. 4/9. 1929. Prior. 9/7. 1928.) M. F . Mu.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
L. R. van Dillen, Untcrsućhungcn iiber die Wasscrsloffionenkonzeniralion bei der 

Koagulicrung des Latex von Hevea brasiliensis. Verss. m it Na2SiF6 ais Koagulations- 
mittel. Das Salz verhalt sich in  wss. Lsg. ais Puffergemisch, das auf 1 Mol. N aF 2 Moll. 
H F  ziihlt. Beim Verdiinnen scheint der i>h der Lsg. erst etwas zu fallen, um dann bei 
sehr groBen Verdunnungen allmahlich anzusteigen. Erklarung durch die Annahme, 
daB der hydrolyt. Spaltungsgrad rascher ais der Verdunnungsgrad zunimmt. Beim 
niedrigsten pH-Punkt ist der SiF6-Rest prakt. vollig gespaltcn. Auch bei Misehungcn 
m it Latex sank der pH anfangs stark ; bei Verdunnung m it W. traten  aber groBe Untcr- 
schiede, bedingt dui'ch wechselndes Pufferungsvermogen des Latex auf. pn-Bestst. 
m it Puffermischungcn aus N aF u. H F  sprechcn sehr fiir dio obigc Annahme des Vorh. 
von Na„SiF0. (Arch. Rubbercultuur Nederl.-lndie 13. 448—64. [465—72]. Aug.) Gd.

W. Bally, Zwei sclncarze Wurzelschimmel von Hcvea. Bcobachtung des York. 
des bei Kaffeopflanzungcn bokannten Scliimmels Rosellinia burodes (B. & Br.) Sacc., 
sowie von Xylaria Thwaitesii Cooke an lebenden Hcveapflanzen. Angaben fiir Be- 
kampfung der Parasiten. (Arch. Rubbercultuur Nederl.-lndie 13. 431—47. Aug.) Gd.

I. G. Farbenindustrie Akt.- Ges., F rankfurt a. M., Beinigung vonL6sungcn. Metall- 
salzlsgg., die organ. Stoffe enthalten, wie ZnCL-Lsgg., dio boi der Iie rs t. von vulkani- 
siertem Kautschuk oder Pergamcntpapicr erhalten werden, behandelt man m it einem
0 2-haltigen Gase lmter Druck (z. B. 20 at) in der H itze (120—200°). (E.P.  294 259 
vom 20/7. 1928, Auszug veroff. 12/9. 1928. Prior. 21/7. 1927.) KAUSCH.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herstellung eines neuen 
Kondensationsproduktes. Die nach dem Verf. des Schwz. P. 129592 (C. 1929. I. 2708), 
sowie der Schwz. PP. 131274, 131275 u. 131276 (C. 1929. I I .  1480) aus aroam t. Aminen 
u. Acetylen in  Ggw. von Hg-Verbb. erhaltlichen Kondensationsprodd. werden m it 
CH20  behandelt. — Z. B. wird in  eine Misehung von 90 Teilen A nilin , 45 Teilen Chlor- 
benzol u. 15 Teilen HgCl2 bei 40—50° Acetylen eingeleitet, bis nichts mehr absorbiert 
wird. Nach Zugabe von 200 Teilen Chlorbenzol liiBt m an 20 Teile 40%ig. CH20  bei 
80° zulaufen, riih rt 2 Stdn. bei 90°, m acht m it NaOH alkal. u. liiBt absitzen. Man 
zieht das Chlorbenzol ab, filtriert u. dest. im Yakuum, event. unter Einleiten von W.-
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Dampf. — In  iihnlichcr Weise verfiihrt man bei Venvcndung von a-Naphthylamin,
o-Toluidin oder einem Gemisch von u-Naphthylamin u. A nilin . — Die erhaltcncn 
lieilen Harze sind 1. in  Sauren u. dienen zur Hersfc. von alkalibestandigen Lacken oder 
ais Yulkanisalionsbeschhuniger oder ais Mittel gegen das Altern des Kaiitschuks. 
(Schwz. P. 132 516 vom 14/8. 1928, ausg. 1/7. 1929. Zus. siu Schwz. P. 129592;
C. 1929. I. 2708. Schwz. PP. 132 517, 132518 u. 132 519 vom G./10. 1928, ausg. 
1/7. 1929. Zuss. zu Schwz. P. 129592; C. 1929. I. 2708.) N o u v e l .

XIII. Atherische Ole; Riechstoffe.
B. Rutowski und A. Trawin, Ober die Anreiclieruiuj von Menlhol und Menthon 

im Pfefferminzol imlireml der Vegetation der Mentha Piperila. In  2 Vers.-Reihen haben 
Vff. in der Vers.-Station „ O g i n o "  die Vcrandorungen des ather. Ols wahrend der 
yerschiedenen Entwicklungsstadien der Mentha P ipenta  studiert u. festgestellt, daB 
m it fortschreitender Entw. bis zur Bliite der MentJwlgek. zunimmt u. gleichzeitig der 
Męnthongeh. abnim m t. (Rieclistoffind. 4. 124—25. Aug. Moskau, S taatl. Chemo- 
pharmazeut. Forschungsinst.) E l l m e r .

Adelaide Labó, Einige woJdriccheiule Kohlemcasserstoffe der Benzolreihe. Bc- 
sprcchung des Schrifttums. (Riv. I ta l. Esscnze Profumi 11. 195—98. 15/8.) G r im m e .

Laszló Palffy, Von der Fixierung der Riechstojfe in  der Toiletteseifenfabrikatioii, 
Die in  den zur Parftimierung der Seifen dienenden Kompositioncn ais F isa teu r an- 
gewendeten duftigen Harze verursachen infolge ihres freien Sauregeh. oft die Zers. 
der Grundseife. Demzufolge yerliert die Seife ihren Duft, nim m t einen ranzigen 
Geruch an u. verandert ovcnt. auch ihre Farbo. Zur Vermeidung diesor Un-
annehmlichkeitcn ist es ratsam , die in den duftigen Harzen enthaltenen freien Sauren 
durch Esterifizieren zu beseitigen. (Vegyi Ipar 28. Nr. 15/10. 3—4. 26/8.) Sa i l e r .

G. Gatti und R. Cajola, Medizinische Verwendung von Parfiims. Bakteriolog, u. 
medizin. Unterss. bewiesen die guten Eigg. des Koln. W. bei der Bekampfung von 
H autkrankheiten. (Riv. I ta l. Essenze Profumi 11. 193—95. 15/8.) G r im m e .

XV. Garungsgewerbe.
Herzberg, Die moderne Technik der Wehibehandlung. Zusammcnfassende Ab- 

liandlung iibor die Fortschritte in  der Weinbcreitung u. -behandlung. (Cliem.-Ztg. 53. 
766—67. 2/10. Trier.) „ J u n g .

Eduard Jacobsen, Apfelwein-HersteUung. Unreifc, gesunde Apfcl sollen liooh 
iibereinander gestapelt werden, weil h ierdurcli,durch Schwitzen u. Wasserverdunstung, 
der Extraktgeh., also auch der Zucker konzentriert wird, was das Reifen begiinstigt. 
Reifc Fruchte mussen breit gelagert werden. Vor der Vermahlung sind alle Apfcl zu 
waschen. W. ist stets vor der Garung zuzusetzen, jedoch nur in einem MaGe, um einen 
zu hohen Sauregeh. des PreCsaftes herabzudriieken (hochstens 10%). Zur Garung 
ist Rcinhefo erfordcrlich, ara besten ,,Steinberger“ . Gartemp. ist 18°. Der 1. Abstich 
ist auf stark  geschwefeltc Fiisser zu machen. Die Herst. flasehcnreifen Apfelweins 
soli mindestens 7 Monate erfordern. Der Zuckerzusatz richtet sich naeh den Jahrgangen 
bzw. den Apfelsortcn. Is t ein Zusatz von W. erfolgt, dann ist eine Zugabc von Zucker 
meist nicht zu umgehen; niemals aber, wenn der naturlichc Zuckergeh. etwa nur 30° 
Occhsle betriigt. Kohlensaure se tzt man ais Auffrischungsmittel zu, sie erhoht auCordem 
die H altbarkeit der Ware. (Osterreich. Spirituosen-Ztg. 28. No. 29. 2. No. 30. 2. 
No. 31. 4. 18/7.) F r i e s e .

Sprockhoff, Vber Starkeabbaitende Fermente (Amylasen) in  der troekenen Kartoffel- 
stdrkc. Vf. versuclitc bei Kartoffelstarkemeklproben dio Ursachen der darin  beob- 
a c h te te n  mangelhaften Ergiebigkeit festzustellen. Es werden dic angewandten Arbeits- 
methoden sowie in  Tabellenform die erm ittelten W erte angegeben. Es zeigte sich, 
daB Handelsstarken guter CJualitat Fermente enthalten konnen, die abbauend wirken 
(Amylasen) u. die Viscositiit des Kleisters mindern. Man findet hier dio Erklarung 
fiir manche bisher nicht erklarliche Abbauerscheinungen bei dem Ansatz von Starkc- 
lsgg., die n icht auf Sauregeh. oder saurebildende Bakterien zuruckzufiihren waren. 
Die Vergleichsprufung der Viscositiiten von Starkclsgg. im LAW ACZECK-Viscosimeter 
unter Beobachtung bestimm ter Temp.-Grade is t sehr geeignet, die Fermentwrkg. 
festzustellen. (Ztschr. Spiritusind. 52. 312—13. 10/10. Versuclisanstalt fur Starke- 
fabrikation.) L u c k ó w .
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Gottfried Jakob, Perłach b. Miinchen, Verfahren und Vorrichtung zur locktren 
Ablagerung der Maische beim Abmaisclien. Die Gesehwindigkeit des Maisehestromes 
w ird durch Erwciterung des (Juersclmitts des Maischerolires um cin Mehrfaches gc- 
mindert. Der Querschnitt wird gleichzeitig durch dic gestaffclt- angeordiietcn, konzen- 
trischen Scheidewiinde gebrochen. E in  Einfuhrungsrolir fiir dic Maischc ist unten 
durch konzentrische Scheidewandc umgeben, von denen abwechsclnd die einen tun 
Boden, dic anderen so weit iiber dem Bodcn der Vorr. befestigt sind, daB die Maischc 
darunter hindurchtreten kann. An H and von schemat. Zeichnungen is t die App. naher 
bcschriebcn. (D.R.  P. 481616 KI. Gb vom 28/1. 1926, ausg. 13/9. 1929.) M. F . Mu.

U. S. Industrial Alcohoł Co., New York, Verfahren zum kontinuierliclien Gc- 
tuinnen von hoclujrddigen Alkoholen, insbesondere Athylalkohol. (D. R. P. 482 853 KI. 6b 
vom 15/2. 1923, ausg. 21/9. 1929. — G. 1925. I. 1026 [E. P . 213984].) M . F. M u l l e r .

Wilhelm śailer, Schwaan, Mecklenburg, Verjahren zur Herstellung von alkohol- 
haltigen teigigen bis festen Massen, dad. gek., daB man A . m it milchsaurem Kalk  in 
Ggw. von W. vermischt u. zu einer festen M. erstarren liiLSt. — GemaB den Unter- 
anspriichen soli der milchsaure K alk in Ggw. von A. aus Milchsaure u. einer Ca-Verb. 
gebildct werden, es konuen der M. noch weitere Stoffe zugesetzt werden, dio den Brenn- 
wert, GenuBwcrt oder Arzneiwert erhóhcn, z. B. kann man ais Alkohol Kognak, Arrak, 
Rum u. dgl. verwenden, um die Massen in der Schokoladenindustric gebrauchęn zu 
konnen oder an Stelle von Alkohol T inkturen, Einreibungen u. dgl. verwenden, um 
alkoholhaltige Arzneimittel in  teigiger oder fester Form zu erhalten. Man kann ferner 
noch Pflanzcnschutzmittel zusetzen oder zur Erhóhung des Brennwertes noch trocken 
Sulfitlaugc, Cellulosebrei u. ahnliche Stoffe hinzufiigen, dio eine sparsamere u. gloicli- 
maBigere Verbrcnnung bewirken. Man mischt z. B. 100 g milchsaures Ca, gel. in 
100 g W. m it 900 g A. u. lśiBt die M. erstarren. (D. R. P. 483 357 KI. lOb vom 8/2.
1928, ausg. 4/10. 1929.) D e r s i n .

XVI. Nahrungsm ittel; Genulłmittel; Futterm ittel.
Mantaro Kondo und Tamotsu Okamura, Uber den E injlup von Luftdichle und 

Kohlensdure auf die Lagerung von Beis. Bericht iiber Verss. zur p rakt. Lagerung von 
lte is m it dem Ergebnis, daB nur LuftabschluB bzw. Aufbowahrung in C 02 auf dio 
Dauer vor Befall von Insekten u. anderen Schadlingen sehiitzt. (Ber. Ohara-Inst. 
landwirtsehaftl. Forach. 4. 1— 18.) G r im m e .

S. Schimmel, M. Dye und C. S. Robinson, Uber die Andenmg des Grundumsalzes 
beim Genufl von '/Achorien- und Zichorien-Kaffee-Getranlccn. Naeh den Verss. andert 
ein Zusatz von Zichorien zum Kaffcc den Geh. des Gctriinkcs an Coffein u. Kaffcc- 
gerbsaure nieht. 200 ccm W. yon 50—60° sind ohne EinfluB auf den respirator. 
Umsatz, 200 ccm KaffccaufguB aus 30 g Kaffcc m it 0,25 g Coffein steigern ihn um 
etwa 6% . Zusatz von 10% Zicliorion andert diesen EinfluB nieht wcsentlich. E in 
Gętrank von 10 g Zichorien in 200 ccm W. liat keinen EinfluB auf den Grundumsatz. 
Der Puls schwanktc wenig u. war bei zwci Yersuchspcrsonen naeh Trinken von Kaffeo 
u. Zieliorien-Kafeemisehung etwas verlangsamt. W. u. Zichorien allein hatten  keine 
Wrkg. Das Atmungsverhaltnis wurde nieht verandert. (Ztsehr. Unters. Lebens- 
mittcl 57. 576—84. Juni. E ast Lansing, Michigan, U. S. A.) G r OSZFELD.

F. W. Jackson, Die Beziehung zwischen Fuller und Feltzusammensetzung von Schlacht- 
tieren. Bohandelt wird im besondoron der EinfluB der Futterbcstandteile auf dic Fctt- 
zus. von Schlaehtsehwcinen, so die Naehteile allzu reichlicher F utterung ólhaltigcr 
Stoffe sowie von Fischmehl an Hand von Literaturquellcn. (Food M anufaeture 4. 
283—85. 297. Okt.) Gr o s z f e l d .

Norman James, Versuche zur Butterfafisterilisierung. Verss. zeigten, daB Bc- 
handlung m it sd. W. in der Regol geniigt, um das ButterfaB prakt. keimfrei zu machen. 
Boi der Auswahl von Desinfektionsmitteln kommt cs darauf an, daB diese ohne schiid- 
lichen EinfluB auf die B utter sind. (Scient. Agriculturo 9. 649— 55. Juni. Winnipeg 
[Man.].) G r im m e .

Kurt Trautwein, Zur Biologie der Grunfutlerkonsermerung. (Ztsehr. ges. Brau- 
wesen 52. 193—94. 12/10. — C. 1928. I. 2674.) T r ś n e l .

E. P. Clark, Studien uber Gossypol. E in  Fortschritlsbericht. (Vgl. C. 1929. II. 
900 u. friihere Arbeiten.) Der Inhalt des rein chem. Teiles ist bereits in  friiheren Arbeiten 
enthalten. Neu sind die zusammen m it G. M. Nelson u. D. W. Jones ausgefuhrten 
Tierverss. uber die Eignung des Baumwollsamenmehls ais Nahrungsmittel. Yersuchs-
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tiere: weiBe R a tten . N ur das f r e i e  Gossypol w irkt tox., das g e b u n d c 11 e da
gegen n i c h  t. WeiCe R atten  eignen sich besonders gut zum Nachweis des tox. 
Effektes u. kónnen sogar zu einer recht genauen Best. des Geh. an freiem Gossypol 
in Baumwollsamenmehl benutzt werden. Die Wachstumsgesehwindigkeit der R atten  
steigt, wenn dem Baumwollsamenmehl noeh EiweiBstoffe u. Mineralstoffe zugelegt 
werden. Wird das Baumwollsamenmehl im Autoklayen nach M e n a u l  behandelt, 
so sinkt sein Nahrwert. (Oil F a t Ind. 6 . Nr. 7. 15—19. .Tuli. Washington, D epartm ent 
of Agrieulture.) __________ _______  O h l e .

Franklin Baker Co., Hoboken, iibert. von: Vitapack Corp., New York City 
und Richard D. Zucker, Hoboken. Ndhrmittcl. Man setzt einer CocosnufSmasse eine 
solche Menge SaccJiaride zu, die gcniigt, um den Feuchtigkeitsgeh. der M. bei 40°-ab- 
zusattigen, schlieBt das Prod. luftdicht in  einer Atmosphare von inerten G asencin  u. 
erh itzt langsam bis 100°. (Can. P. 272 208 vom 22/5. 1924, ausg. 5/7. 1927.) S c h u t z .

Frederic A. Laddemand, Montreal (Canada), Jlerstellung von Brotleig. Nach 
dcm Hefezusatz werden auf 100 Teile ISIchl 0,4 Teile eines Gemisches aus 1,021 g NaF, 
28 g N H 4C1, 70 g NaCl, 70 g CaSO.„ 4,252 g (NH.,)3P 0 1 u. 110 g M ehl zugcsetzt. (Can. P. 
272266 Tom 27/8. 1926, ausg. 12/7. 1927.) ' M. F. M u l l e r .

Samuel Edwin 01iver, Galvc,ston, V. St. A., Konservieren frischer Fruchle. Man 
kiihlt die Fruehtc bis auf etwa 34° F. ab u. um gibt sio vollst;indig m it ebenfalls ab- 
"ekuhltem Zucker, worauf das Prod. luftdicht vcrpackt wird. (A. P. 1729 893 vom 
12/8. 1927, ausg. 1/10. 1929.) S c h u t z .

Thomas H. Keller, Lancaster (Pennsylvanien), Kunslliclie Befói-derung dar 
Lagerung von Tabak durch Befeucliten oder Dampfen der Bliitter m it einem E x trak t 
aus Heu, Klce, Weizen-, Roggen- oder Haferstengel u. darauffolgendes Einpacken 
u. Schwitzenlassen der feuchten Bliitter. Auf diese Weise w ird das jahrelange-Lagcrn 
abgokurzt. (A. P. 1729482 vom 30/12. 1927, ausg. 24/9. 1929.) M. F. M u l l e r .

N. V. Nederlandsche Parasinfabriek, Rotterdam , Kujisilichc Wurstuberziigc. 
Man im pragniert Se.idengcwe.be. m it fein zerkleinerten Fleisch- oder Hautbestandteilen, 
wobei man wahrend derZerkleinerung m it Eis kiihlt. Zur Erleichterung u. Verstarkung 
der Raucherwrkg. se tzt m an NH 3 oder NH,,-Salze zu. — Die M. kann m it Blutplasma 
u. Blułserum  verd. werden. Das impragnierte Prod. w ird in  W. absorbierendc Mittel 
getaucht u. sehlieBlich m it Wachs oder F e tt  iiberzogen. (E. P. 316 091 vom 11/ 6.
1928, ausg. 15/8. 1929.) S c h u t z .

Merrell-Soule Co., ubert. von: Washington Platt, Syracuse, V. St. A., Milcli- 
•produkt. Das Prod. besteht aus 25—30 Tin. Trockenmilch, 10—40 Tin. Zucker, 2— 8 Tin. 
Salz u. 30—40 Tin. W. (Can. P. 272 331 vom 9/2. 1925, ausg. 12/7. 1927.) S c h u t z .

Merrell-Soule Co., iibert. von: Washington Platt, Syracuse, V. St. A. Milch- 
nuhrmittel. Konz. Milch von etwa 26°/0 oder mehr Trockenbcstandteilen w ird evtl. 
unter Zuckerzusatz m it Saure oder Enzymen  versetzt um die Lósliclikeit zu erhóhcu. 
(Can. P. 272 333 vom 6/5. 1925, ausg. 12/7. 1927.) S c h u t z .

Swift & Co., Chicago, Illinois, V. St. A., Nahr- und Kdsapraparatc. H. Kase- 
masse aus Sahnenkase u. Halbrahmkase wird m it 2,7%  W., etwas Salz u. 2 bis 3%  
N a-K-Tarlral emulgiert. Dic li. Emulsion wird in  eino m it Stanniol ausgekleidoto 
Form gegossen u. dic ganze M. nach dem Erkalten m it dcm Stanniol urnhiillt. (E. P. 
316100 vom 22/7. 1929, Auszug veróff. 18/9. 1929. Prior. 21/7. 1928.) S c h u t z .

Otto Draude, Robert Flohr und Paul Gerling, Kassel, Herstellung von Futtcr- 
broten durch Backen eines aus Schrot, Kleie, Mclasse u. IJefe bereiteten Teiges, dad. 
gek., daB zunachst auf die Hefe eine dereń Gewichtsmenge iiberschreitende Menge 
von Melasse wahrend einer zur Bcscitigung der T riebkraft der Hefe ausreichenden 
Zeitdauer von etwa 1 Stde. zur Einw. gebracht u. sodann erst die hicrnach erhaltene M. 
m it den iibrigen Bestandteilen des Teiges vermischt wird. (D. R. P. 484 300 KI. 53g 
vom 24/5. 1927, ausg. 14/10. 1929.) SCHUTZ.

Narciso Amorós, Pabricación dcl pan. 2. ed. rcv. Madrid: Kspasa-Calpc S. A. 1929. (324 S.) 
8°. Manuales Gallach. Kum. 26. Encuad. 4.— .

XVn. Fette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
Brimo Hassel, Lósungsmittel und dereń Eignung fiir  die Ol- und Fctlextraktion. 

Mitteilungen aus der Praxis des Vf. Wegen seiner Giftigkeit u. der dunklen F arbę
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der dam it extrahiorten Ole sollte CS2 ganz yerschwindcn. — CClĄ hydrolysiert sehr leicht 
u. wird fast nicht mehr angewendet. — Trichlorathylen ist teuer u. vorteilhaft nur in 
rotieronden Extraktoren  yerwendbar, da es in  diesen nicht m it dom hydrolysierend 
wirkenden direkten Dampf in  Beriihrung kommt. Verluste die gleichen wic bei Benzin, 
vor allem aber lost T ri Farb- u. EiweiBstoffe, wodurch dunkle Ole entstehen, dereń 
Raffination kostspielig ist, wahrend andererseits der N-Geh. der Riickstande sinkt. 
Tri ist gesundheitsschadigend: Schwindelanfallc u. Dermatosen wurden wiederholt 
beobachtet. — Etwas besser ist Athylendichlorid, das hellere Ole ergibt, jedoch nicht 
vollig feuorsicher ist. — Bzl. lost ebenfalls Farbstoffe u. ist giftig, eignet sich jedoch 
besonders gut zur E xtraktion  von Ricinuskuchen. — U nbestritten is t die Stellung 
des reines Benzins. Eine 10 cm hohe Saule muB farblos u. frci von Fluorescenz sein, 
es darf keine arom at. Bestandteile oder Saurespuren cnthalten. Siedegrenzen 42° 
bis lióchstens 105°. Notfalls muB man es im eigenen Bctrieb raffinieren. (Seifensieder- 
Ztg. 56. 370—72. 17/10.) H. H e l l e k .

A. Markman und W. Iwanowa, tlber den E influfi des Tragers auf die A ktw ita t 
des Katalyscitors. Vff. stellen sich 6 yerschiedene Ni-Katalysałoren fiir die Fettharlung 
her, dereń Ni-Gehh. von 5%  zu 100% variieren. Sie wurden dargestellt durch Aus- 
fallung von Ni-Hydroxyd aus der Lsg. des Sulfats auf Kieselgur u. Red. des Oxyds 
im H,-Strom . Die Herst.-Bedingungen waren bei allen K atalysatoren die gleichen. 
Zu 200 g Ol wurde soviel K atalysator zugegeben, wie 0,75% Ni entsprach u. bei 200 
bis 260° hydriert. Es wurde gefunden, daB der K atalysator, in  dem das Verhaltnis 
von Metali zu Tr&gcr 1 : 4 war, die boste Ausbeute ergab. (Ol-Fett-Ind. [russ.: Maslo- 
boino-Shirowoje Djelo] 1929. Nr. 4. 13—15. April. Krasnodar.) R o l l .

E. Ricliardson, Physikalische Bleichung von Fełłen fiir  die Seifenfabrikalion. 
(Vgl. auch C. 1928. II . 829.) Beschreibung verschicdener Methoden, die Farbę zu 
verbessern, ohne die chem. Merkmale zu iindern. Absorptionsverff. (Amer. Perfumer 
essential Oil R ev. 23. 511— 12. 571— 72. Okt./Nov. 1928.) R ie t z .

A. Markman und M. Kowalenko, tlber Infurosit von Achalzich und Floridin 
aus Kutaiss. Vf. h a t eine vergleichendo Unters. der Entfarbungskraft eines Floridins 
u. einer Infusoricnerde russ. H erkunft m it Sonnenblumenól ausgefuhrt. Das Floridin 
hatte  folgende Zus.: Gliihverlust 16,10%, Verlust bei 105° 11,05%, S i0 2 71,68%. 
Fe20 3 +  A1?0 3 7,15%, CaO 2,65°/0, MgO 1,52%. Floridin war 1%—2-mal aktiver 
ais Infusorit, u. zwar sowohl hinsichtlich des Entfarbungsvermogens wie der Ad- 
sorptionskraft fiir dio P-haltigen Olbcstandteile. Der Vermahlungsgrad ist von groBem 
EinfluB; Floridinmehl en tfarb t 21/1-mal besser ais Floridinkorner. Der Bleicheffekt 
steigt zwar m it steigendem Zusatz an Adsorptionsmittel, jedoch besteht hier keine 
strenge Proportionalitiit. Boi Floridin nahm der Bleicheffekt bei Erhohung des Bleich- 
mittelzusatzes schneller zu ais bei Infusorit. Bei 90° wurden keine nennenswert besseren 
Bleichresultate erzielt ais bei 60°. Behandlung der Bleicherden m it HC1 erhoht ihr 
Adsorptionsvermógen, u. zwar um so mehr, je starker die Saure. Behandlung des 
Infusorits m it konz. HC1 erhoht die Bleichkraft um 100%, von Floridin nur um 50%. 
Vorangeliendcs Erhitzen auf 350° erhoht die Bleichkraft der Erden, Erhitzen auf 
iiber 350° erniedrigt die Adsorptionskraft. Die Adsorptionserhohung durch Erhitzen 
betrug bei Infusorit 125%, bei Floridin nur 33%. Das Erhitzen der Erden auf 350° 
hatte  also dieselbe Wrkg. wie das AufsehlicBen m it HC1. Das Olaufsaugevermogen 
des Floridins betragt 56%, das des Infusorits 127%. (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino- 
Shirowojc Djelo] 1929. N r. 8 (49). 10— 13. Krasnodar.) S c h o n f b l d .

G. Njemirowski, Reinigung von Olen. Bei der Reinigung der Ole zwecks E n t
fernung der Schleimkórper m it E lektrolyten usw. bemerkte Vf., daB die SZ. nach 
der Reinigung kleiner war, ais vor der Reinigung. Zwecks Entfernung der EiweiB- 
u. Schleimstoffe aus Olen emjjfiehlt Vf. eine Behandlung m it 0,002% NaOH bei 30 
bis 50° (0,5 ccm 0,1-n. NaOH fiir 100 ccm Sonnenblumenól). Die Schleimkórper 
fallen hierbei in einer kornigen, wenig voluminosen Form  aus. (Ol-Fett-Ind. [russ.: 
Masloboino-Shirowoje Djelo] 1929. Nr. 2 [43]. 12—14.) S c h o n f e l d .

Sergius Iwanow und N. Kurotschkina, Zur Erkenntnis der Pflanzenole der 
Union S. S. R . I . Ol aus den Kem en der Prunus divaricala Led. (Alylscha). Tabellar. 
Ubersicht der Kennzahlen der Ole des Genua Prunus. Insbesondere wurde untersucht 
die Veranderlichkeit der Zahlen je nach dem S tandort der Pflanze bei Prunus divaricata. 
Das Gewicht von 100 Kem en sehwankt zwischen 36 u. 58 g. VZ. 195—197, Jodzahl 
92— 111, wobei die hóher gelegenen Standorte (iiber 1000 m) Ol m it hóherer Jodzahl 
zu liefern scheinen, nn25 =  67—71, Rhodanzahl 76,75 bis 78,7. Die Unters. der Ole
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zeigt, daB das Alytschaol aus Triolein m it wenig Linolsaure besteht u. sich im ganzen 
den anderen Prunusolen ansehlieBt. (Chem. Umschau, Fettc, Ole, Wachse, Harze 36. 
305—08. 9/10.) H . H e l l e r .

Sergius Iwanow, Zur Erlcenntnis der Pflanzenóle der TJnion 8. S. R . II . Die 
Natur der fetlen Ule der Labiatae im Zusammznhanłj mit den klimatischen Bedingungen 
ihres Herkunfllandes. Tabellar. Zusammenstellung der Kennzahlen von Olen aus den 
Friichten yerschiedener Labiaten, teilweise zum ersten Mai untersucht. Der Olgeh. 
der Friichte ist durchweg beachtlich u. wird (Perilla- u. Lallemantiaol) teilweise in- 
dustriell ausgenutzt. Dio durchweg hohe Jodzahl (bei 16 Arten iiber 150°) beruht auf 
dem Yorhandensein dreifach ungesatt. Sauren. Die Ole sind daher in  der f  lYnisfabrikation 
u. fiir Anstrichzwecke geeignet. Im  allgemeinen weisen Ole aus wiirmeren Breitengraden 
niedrigere Jodzahlon auf. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 36 . 308—10. 
9/10.) H . H e l l e r .

R. W., Das chinesische Holzol. Mitteilungen iiber H erkunft u. Eigg. des Oles. 
Anwendung auBer zu Anstrichzwecken in  China in  der Medizin, sowie zur Insekten- 
bekampfung. Erórterung der Anbaumóglichkeiten in anderen Landem. (Kev. gen. 
Matieres piast. 5. 401—02. Juli.) H . H e l l e r .

Kurt Beythien, Uber die Zusammensetzung des Pistacienoles (Pistacia vera). 
Die Unters. eines durch Pressung gewonnenen Ols fiihrte zu den K onstanten D .15 0,91370, 
nD2' =  1,4655, VZ. 195,31, JZ. (v. H u b l)  87,90, REICHERT-MEISZL-Zahl 0,77, 
POLENSKE-Zahl >  0,3, Aeetylzahl 19,19. An einzelnen Bestandteilen wurde gefunden 
in % : a-Linolsaure 7,36 u. 6,48, /J-Linolsaurc 11,60 u. 11,41, Olsaure 54,60 u. 54,22, 
P alm itinsaure 16,90, oxydierte Saure etwa 6,0, G lyeerinrest 4,30, Unverseifbares 0,23, 
ath. Ol Spuren. Die Gesamtfettsauren hattcn  F. 34— 37°, E. 28—30°. Arachin-, 
Lignocerin- u. Stearinsaure fehlen. Das Ol gibt nach H e y d e n r e i c h  m it konz. H,SO, 
nach Vcrd. m it CS2 olivgriine Farbtonung; die Rkk. von H a u c h e c o r n e  u .  L ie b e r -  
MANN sind wegen der starken Eigenfarbung des Ols nicht charakterist. (Pharmaz. 
Zentralhalle 7 0 . 551—58. 571—73. 5/9. Dresden, Techn. Hochsch.) H e r t e r .

K. G., Calmettól. Hellgelbe, maBig dickfl. F l. D .15 0,9811. D uft campherartig. 
Trockenyerlust bei 100° 51,3%> dayon 32,4% W., SZ. 7,0, VZ. 26,6; 11,54% Unverseif- 
bares, dossen Kp. bei ca. 315° liegt u. das wahrscheinlich nur aus hydroarom at, Verbb. 
besteht. Mittleres Mol.-Gew. der aus dem Ol isolierten Gesamtfettsauren 312,4. Der 
Differenzbetrag yon 26,34% besteht, wie sich aus der Analyse der Asche ergibt, zum 
gróBten Teil aus Na-Seife. Diese ist infolge der anderen Bestandteile des Oles sehr 
kalkbestiindig. Werden diese, beispielsweise durch Ausathern, entfernt, so t r i t t  bei
Verwendung von kalkhaltigem W. Triibung bzgl. Flockung auf. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg.
2 6 . 472—74. 18/9.) H . H e l l e r .

Gr. Einhom, A. Milski und E. Kalaschnikow, Das Ol aus Gurkensamen. Das 
Ol wurde aus zcrkleinerten Gurkensamen durch E strak tio n  m it A. gewonnen u. hatte  
folgende Eigg.: D .15 0,9251; nn20 =  1,4750; E rstarrungspunkt —3,5°; VZ. 191,1; 
Jodzahl nach H u b l  115,3; R.-M.-Zahl 1,05; PoL E N SK E-Z ahl 0,87; Aeetylzahl 16,6. 
Die Abscheidung der festen von den fl. F ettsauren durch Darst. der Mg-Salze nach 
T h o m a s  ergab an Oleinsdure 58,5% ; Linolsaure 22,3% ; Palmitinsaure 6,8% ; Stearin- 
sdure 3,7%. Erucasaure wurde n icht gefunden. Mittels AsCl3 wurde Vitamin A  nach- 
gewiesen, u. zwar etwa l/ 5 des Geh. von Lebertran. Der Geschmack des Oles erinnert 
an Oliyenol. Es gehort zu den trocknenden Olen; ein diinner Olfilm trocknete in
12— 14 Tagen. — D er E straktionsriickstand wurde untersucht u. folgende Zus. ge
funden: Asche 6,5% ; Kohlenhydrate, auf Inyertzucker berechnet: 3 ,1% ; in  h . W.
1. Kohlenhydrate: 2% ; Zellgewebe: 23% ; Pentosane: 7,8% ; Pektinstoffe: 1% ; EiweiB- 
stoffe: 49%. Der R>Ó5-Gch. betrug 3,7%, der Geh. an  P hylin  1,95%, an Lecithin
1,12%. Nach seiner Zus. ist das Mehl der Samen ein wertvolles F utterm ittel bzw. 
kann bei geniigend feiner Mahlung fiir das Konditoreigewerbe yerwendet werden. 
(Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-ShirowojeDjelo]1929. N r. 4. 44— 18. Charków.) R o l l .

Gr. Norkina, Uber das fette Korianderol. Das Ol hat folgende K onstanten: Un- 
yerseifbares 1,2%, D .15 0,919, nD26 =  1,4688, E. —2°, SZ. 7,84, VZ. 192,15, JZ. 93,81, 
R.-M.-Z. 0,49. G ibt nach B a u d o u in  eine kirschrote Farbung, Rk. nach K r e i s s  
nach 2 Monaten positiy, m it Resorein in Bzl. +  konz. H N 0 3 en tsteht ein rotbrauner 
Ring. Fettsauren: mittleres Mol.-Gew. 291,4, T iter 22,5, nn26 =  1,4678, NZ. 196,5, 
VZ. 199,1, JZ. 97,46. Aus dem Ol hergestellte Na-Seifen waren griin gefiirbt u. salben- 
artig u. ha tten  gutes Schaumyermogen. (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje 
Djelo] 1929. Nr. 8 [49], 25—26. Moskau.) Sc h o n f e l d .
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M. Slidan-Puschkin , Ol aus Kubanschen Samen von Perilla ocumóides. Die Samen 
enfchielten: 6,80% W., 23,12% Proteine, 45,07% Ol, 10,28% N-freie Extraktstoffe, 
10,28% Rohfaser, 4,64% Asche, 0,29°/o ath. Ol. Das ath. Ol hat einen betilubenden 
Gerueh, VZ. 24,8, SZ. 2,6, EZ. 22,2. Das ans den Samen durch Pressen oder E strak tio n  
gewonnene Perillaol erinncrt in der Farbo u. im Geschmack an Leinol, ist jedocli heller 
ais dieses u. ha t einen spezif., an dic Pflanze erinnernden Geruch. E ntfiirbt sich weit- 
gehend nach Erhitzen auf 110— 150’ u. nim m t nach E rhitzen auf 80—150° einen 
scharfen Trangerueh an, en thalt aber keine Clupanodonsaure. Verdickt sich nach 
langerem Erhitzen unter LuftabschluB; nach kurzem Erhitzen auf 350° wird das Ol so 
dick, daB es nicht mehr ubergcgossen werden kann. F lam m punkt 277°; ist noch bei
— 26° fl., wird bei — 28° triibe, yerdiekt sich bei •— 30° u. wird wiederum leichtfl. 
bei — 26,5°. D . 0,9304; Temp.-Zunahme beim Bromieren 37,5°. SZ. 0,997, SZ. 190,06, 
EZ. 189,06, R.M-Zahl 1,43, PoL E N SK E-Z ahl 1,62, Acetylzahl 0,71, Jodzahl 203,05, 
Hexabromidzalil 63,65, Unverseifbares 0,3% , Hehnerzahl 95,8. Fettsiiurcn: F. •— 4,5°, 
E. — 5°, Jodzahl 206,3. Das Ol enthalt 3,27% feste Fettsauren, die aus etwa gleichen 
Teilen Stearin- u. Palm itinsaure bestehen. Die Hexabromide hatten  den F. 179°, 
cntsprechend dem 9,10,12,13,15,16-Linolensaurehexabromid (63,65%, entsprechend 
22,153% Linolensiiure). Die ungesatt. Sauren des Perillaoles enthielten ferner 20,53% 
Linolsilure u. 13,10% Olsaure. Im  Vergleich zu anderen Pflanzenólen enthalt also 
Perillaol die gro 13to Menge an hóher ungesatt. Fettsauren. Die Olkuchen (I) u. Schrot (II) 
enthielten: F e t t I  11,72%, I I  1,02%, W. I  9,07, I I  11,71%, P ro te ineI 37,57, I I  41,53%, 
N-freie Extraktstoffe I  17,62, I I  18,70%, Rohfaser I  16,34, I I  18,58%, Asche I  7,92,
I I  8,25%. Fiitterungsyerss. (Kaninchen) ergaben die Ungiftigkeit der Kuchen u. des 
Schrots. D a s Rohól trocknet erst nach 120 S tdn ein, dies infolge der Tendenz zur 
Bldg. kleinster Tropfen (auf Glas). Nach E rhitzen auf 200—-250° verliert das Ol diese 
Eig. u. trocknet zu einer elast., glanzenden H au t nach 60 Stdn. Das yerdiekte Ol 
h at sich ais Isolator fiir Strome hoher Spannung bewahrt. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Maslo- 
boino Shirowoje Djelo] 1929. 2 [43]. 44—47. Krasnodar, K uB A N sches Landw. 
Inst.) S c h o n f e l d .

W. Jones und M. Baumann, Ober die TJrsachen der Erhołmng der Saurezahl des 
Pdcinmóls. Vff. priifen die Ursachen fiir die Erhóhung der Saurezahl von Ricinusol 
beim Lagern. Sie finden, daB die Ggw. von Feuchtigkeifc u. von Lipase ohne Zusatz 
aktivierender Saure auf die Saurezahl des Oles ohne EinfluC ist. Dagegen konnen 
sich aus den im frisch gepreBten Ol enthaltenen EiweiBstoffen wahrend des Lagerns 
niedrigmolekulare, in W. 1. Sauren bilden, die die Lipase aktiyieren, so daB sie einen 
Teil der fettsauren Ester spaltet. Fettsauren selbst wirken nicht aktivierend auf 
Lipase, sondern nur in W. 1. Sauren. Die Lipase bleibt bei dem Erhitzen des Ricinus- 
samens in W armpfannen vor dem Pressen unyersehrt; sie wird erst bei dem Erhitzen 
des Ols auf 110°, das zum Zwecke der Abscheidung von EiweiBstoffen vorgenommen 
wird, unschiidlich gemaeht. (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1929. 
Nr. 4. 28—39. April. Krasnodar, Landwirtsch. Inst., Labor. f. Technologie der F ette 
u. Ole.) R o l l .

Josef Augustin, Ldsungsmiłtel- oder Emulgator seifen ? Selbst wenige %  von 
Ldsungsmm. in  besten Seifen erteilen diesen unangenehmen Duft, der nam entlich in 
der gewaschenen Wasche zutage tr i t t .  AuBerdem kommt dio spezif. Losefiihigkeit 
der Lósungsmm. in der sehr starken Verdiinnung innerhalb der F lo tte gar nicht zur 
Geltung. AuBer Losung fettigen Schmutzes ist Adsorption der gelosten Teile nótig; 
andernfalls behalt die Wasche einen grauen Farbton. Die Losemittelseifen haben sich 
daher nicht einfuhren konnen. Man erreicht den von ihnen beabsichtigten Erfolg 
durch Einfiilirung emulgierender, d. h. schmutzumhullender Mittel. Von diesen empfahl 
Vf. friiher tiirkischrotolartige Prodd. Ais besonders wertvoll erwies sich der „ C i m o l -  
E m u l g a t o  r “, der eine hellfarbige, duftlose Fl. von hoher Mischbarkeit darstellt 
u. in  5%  auf den Fettansatz yerwendet wird. Mit dieser Menge lassen sich trans- 
parente Seifenflocken von ,,selbstiitiger“ Wrkg. herstellen. Faserschadigung findet 
nicht s ta tt. I n  Textilseifen wird der Triibungspunkt herabgesetzt. (Seifensi&der-Ztg. 
56. 347—48. 26/9. Miinchen.) H . H e l l e r .

— , Ober die Herstellung von Textilseifen. Mitteilung von Arbeits- u. Prufungs- 
yorschriften. (Ind. saponiera 29. 65—66. 16/7.) Gr im m e .

S. Liebermann und A. Ssergejew, Ol aus OlycerinsMamm. Der nach der Neu- 
tralisation der Unterlaugen m it HC1 u. Reinigung m it A120 3 yerbleibende Glycerin- 
sehlamm enthalt bis zu 43% Fettsiiuren. Zwecks Gewinnung dieser Fettsauren
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sehlagen D e i t e - K e l l n e r  eine Dest. vor. Das Verf. ist aber fiir russ; Verhaltnisse 
zu umstandlich. Eine E xtrak tion  des Schlammes m it A. u. PAe. ha t sieli ebenfalls 
ais unbrauchbar erwiesen. Folgendes Verf. fiihrte zum Ziele: Dor Schlamin wird m it 
1 Teil W. im Siedekessel aufgekocht u. dann portionsweise m it konz. Soda oder Lauge 
neutralisiert. Der erhaltene Seifenleim wird ausgesalzen, der Kern noehmals in Seifen- 
leim iibergefuhrt. u. m it festem Sal/, noclimals ausgesalzen. Man erhalt so eine brauch- 
bare Seife, die auch ais Grundseife fiir Toiletteseifen yerwendbar ist. (Oel-Fett-Ind. 
[russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1929. Nr. 8 [49], 16-—18. Moskau.) ScHONFELD.

E. L. Lederer und O. Hartleb, Beitrdge zur physikalischen Chemie der Fettsauren.
I II . (I. u. I I . vgl. C. 1929. I I .  1870.) Dio spezif. Leitfahigkeiten von Caprin-, M yrislin-, 
Pahnitiiisdure (alle Marko ,,Kahlbaum “ ), von techn. Stearinsdure (F. 56°) u. von 
tecłm. Olsdure wurden fiir das Tem peraturintervall 100 bis 200° naeh der Spiegel- 
galvanometermethode bestimm t. Die Leitfahigkeit steigt allgemein m it der Temp., 
besonders sta rk  bei Olsiiurc, wo ). (200°) den W ert 83,10 crreioht. Die Temp.-Abhangigkeit 
von ). is t nur bis ca. 140° etwa linear, sie gehorcht der empir. Formel X =  a +  6 • / — c- fi. 
W ahrend ii u. c fiir alle Fettsauren konstant sind, ist a vom Mol.-Gew. u. der Konst. 
in noch nieht genau bekannter Weise abhangig. b ist durchschnittlieh =  0,028, der 
Temp.-Koeffizient der Leitfahigkeit betragt also 6,6% , ist also sehr groB. E xtrapoliert 
man aus den gefundenen W erten auf die LeitfahigkeitsgroBe beim F. u. beim Kp. der 
Fettsauren, so ergibt sieli, daB boi bciden Punkten gleielie Leitfahigkeit besteht, daB 
diese also dem Gesetz der iibereinstimmenden Zustande gohorchen. (Seifensiedor-Ztg. 
56. 345—47. 26/9. Hamburg.) H. H e l l e r .

S. Fachini und G. Dorta, Neue Richtungen bei der Analyse von Olen und Fetten. 
Sammelbericht iiber neue Pnifungsmethoden. (Ind. Olii minerali Grassi 9. 72—73. 
31/5.) Gr im m e .

J. Davidsolm, Bericht aus dem Gebiet der Ole, Fetle und Seifen. Referat nouerer 
Arbeiten uber die Rhodanzahl (C. 1928. I I . 2305), iiber dio Viscositiit yon Seifenlsgg. 
sowie iiber die W ertbest. von W aschmitteln m ittels Oberfliichenspannung (O. 1929.
I. 594). (Loipziger Monatsschr. Textil-Ind. 44. 260—62. Juni. Berlin-Schone-
berg.) H . H e l l e r .

S. Juschkewitsch, Die (Jberjodzahlen der Fetle und ihre praktische Bedeuhmg. 
Vf. g ibt eino Ubersicht iiber das Wcsen dor tJberjodzahl dor F ette  naoh M a r g o s c h e s , 
den Rk.-Vorlauf, ihre Best. u. die prakt. Anwendung der gefundenen Zahlon zur 
qualitativen Trennung von Fetton. (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo]
1929. 2ŃTr. 3. 43—47. Marz. Smoleńsk, Univ., Organ. Labor.) R oll .

Paride Salsi, Uber den Nacliweis yon Orleansfarbstoff in  Fetten. Zur Extraktion 
des Farbstoffs werden 50 g gesehmolzcnes u. filtriertos F e tt im Schuttelrichter m it 
50 ccm einer Mischung gleiehor Teile A., A. u. PAe. durchgeschuttolt. Zugaben von 
5 ccm W. u. oinem Kornehen NaHCO,, abermals schiitteln u. naeh kurzem Absitzen 
wss. alkoh. Lsg. des Farbstoffs abziehen. Nachweis des Farbstoffs durch Ausfiirben 
auf Baumwolle- oder F iltrierpapier in alkal. Lsg. (Ind. Olii minerali Grassi 9. 73— 74. 
31/5. Parm a.) G r im m e .

Rob. Jungkunz, Die Fettsaurenbesiimmung in  Seifen bei der Betriebskontrolle. 
An Kernseifen, Seifenfloeken, Wollseifo, W aschpulvern u. an Schmierseife priifte Vf. 
die Genauigkeit der Kuchenmothodo zur raschen E rm ittlung des Gesamtfettsiiure- 
geh. im Vergleich zur Ausatherungsmethode. Die Kuchenmethodo ergibt meist ein 
wenig hohere W erte infolge des nieht ganz auszuschaltenden W.-Goh. der Kuchen; 
bei Cocosfettsiiuren liegen die W erte etwas niedriger. Im  ganzen empfiehlt sie sich 
aber wegen ihrer Einfachheit u. prakt. hinreichenden Genauigkeit, namentlich, wenn 
man genau 5 g sehwere Paraffinkuchen yerwendet. (Seifensieder-Ztg. 56. 338—39. 
19/9. Basel.) H . H e l l e r .

B. Tutiinnikow, Uber die Bestimmmig der Hartę non Seifen. Bei der Hiirtebest. 
von Seifen naoh St e z e n k o  (C. 1927- II- 1907) ist die Hiirte durch die in g/m aus- 
gedriickte K raft zu messen, dio durch den Schlag eines Seifenstiiekes von 300 g beim 
Fali von 0,5 m Hohe erzeugt wird u. auf 1 qmm der Oberfliiche der kon. Vertiofung. 
des App. einwirkt. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1929. N r. 8 [49], 
33—36.) ________________  SCHONFELD.

Hermann Bollmann, Hamburg, Yerfahren zum Reinigen von Phosphatiden. 
(D. R. P. 480480 KI. 12 q vom 7/10. 1925, ausg. 3/8. 1929. — C. 1929. I. 1481 [E. P. 
259 166].) A l t p e t e r .
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Emile Savy, Paris, Trockenvorrichłuńg fiir Seife, bei der auf den auf einem end- 
losen, waagereehten, luftdurchlassigen u. unter Einw. von Luftansaugeventilatoren 
stehenden Bandę durch einen oder melirere Troekenkammern hindurchgefiihrten 
Seifenstiicken eine krustenfórmige Oberflachenschicht erzeugt wird, dad. gek., daB 
iiber u. unter dem endlosen Band nocli besondere Ventilatoren zur Erzeugung von 
die Seifenstiicke von oben u. von unten treffenden Luftstrahlen angeordnet sind. 
(D. R. P. 483 339 KI. 23f vom 6/3.1927, ausg. 28/9.1929. F . Prior. 8/2.1927.) E n g e e .

„Veritas“ Zakłady Chemiczne J. Błaszczyk und Wł. Bura, Ostrów pozn., Polen, 
Creme zur Reinigung der Hiinde, bestehend aus 25 kg Adeps, 4,4 kg KOH u. 1,2 kg 
NaOH, verd. m it W. u. Seife u. vermischt m it 6,5%  Liq. Ammon. caust., 40%  Lapis 
pumicis pulv. subt., 12% Terpentinól, 5%  Ol. Calami u. 6%  Eucalyptusól. (Poln. P. 
9083 vom 16/8. 1927, ausg. 1/12. 1928.) S c h o n f e l d .

Dudley G. Lewis, New York, Uberziige auf Kerzen. Man iiberzieht die Kerze 
m it einer schnell erhartenden, geschmolzenen M., die bei niederer Temp. schm., z. B. 
m it Paraffin. Danacli, wśihrend dieser Uberzug noeh liałbfl. ist, iiberzieht man m it 
einem schnell erhartenden, geschmolzenen Stoff, der łeicht auskrystallisiert, z. B. m it 
Stearinsaure, u. bewirkt so das Auftreten von weiBen, glitzernden Krystalłformen auf 
der Kerzenoberfliiehe. (A. P. 1 726 304 vom 9/8. 1926, ausg. 27/8. 1929.) E n g e r o f f .

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

T. Schtschepkina, Anatomische und mikrochemische Untersuchung der Slengel 
von Apocynum vor und naeh der Maceration. Die anatom, u. mikroehem. Unters. 
des Apocynum wurde paralleł m it der bakteriolog. Maceration dieser Textilpflanze 
durchgefiihrt. Mikroehem. wurde die Lokalisation der Harzkórper, der Gerbstoffe, 
des Zuckers usw. in den verschiedenen Pflanzenteilen u. die Anderung dieser Stoffe 
bei der Maceration untersucht. So konnte durch Anwendung yon Sudan I I I  nach- 
gewiesen werden, daB die Pflanze sehr harzreich ist. Das Harz konnte ferner durch 
die Rk. m it Cu-Aeetat naeh U n f e r d o r b e n  u . F ra n c h im o n t  u . durch Farben m it 
Anilinviolett +  Rosanilin naeh H a n s t e in  nachgewiesen werden. Ein ausgezeichnetes 
Reagens fiir Harz ist ZnCl2-J, das Vf. bei der Differenzierung der pflanzlichen Gewebe 
mit Erfolg verwendete; durch das Reagens werden Harzkórper intensiv gelb gefarbt. 
Bei der Unters. der Gerbstoffe haben sich die Rk. vonDuFOUR (Osmiumsaure u. HC1), 
Cu-Acetat, die Rk. von M o l l  u . J -K J  naeh W is s e l in g h  etc. bewahrt. Fiir den Nach
weis der Pektinstoffe wurde die Farbrk. m it Ruthenium rot u. Methylenblau verwendet. 
(Arch. Sciences biol., Moskau [russ.] 29. 31—48.) S c h o n fe ld .

J. Makrinow und A. Tschishow, Chemisćhe Zusammensetzung von Apocyanum  
venetum und die Mikroflora seiner Maceration. (Vgł. C. 1929. II . 2337.) Die Wider- 
standsfiihigkeit von Apocynum gegen die biolog. Maceration ist auf einen hohen Geh. 
an Wachsen, Harzcn u. kautschukahnlichen Stoffen zuriickzuftihren. Die Maceration 
von Apocyanum gelingt m it nichtsterilen Stengeln, bei Zusatz von NH,,-Phosphaten zur 
Macerationsfl. (Arch. Sciences biol., Moskau [russ.] 28. 245—56. 1928.) Sc h o n f e l d .

C. J. Peterson und R. M. Hixon, Chemisćhe Untersuchung des Cewebes des 
Maisstengels. (Vgl. K i r k p a t r i c k ,  C. 1928. II . 1161.) Analyse der von Hand ge- 
reinigten, gemahlenen Stengel ergibt: 3,62% Aschc, 0,6%  A .-Extrakt. Ligningeh. 
naeh der Schwefelsauremethode (vgl. S c h o rg e r ,  Chemistry of Cellulose and Wood 
1926. 524) 34,3%, naeh W i l l s t a t t e r  u . K a lb  26,2%. Cellulose geh. naeh C ro ss  u . 
B e v an  unter Beriicksichtigung des Pentosan-, Lignin- u. Aschegeh. des Riickstandes 
35,4%- Pentosane ca. 27%. Hexosane, wenn uberhaupt, so nur in geringen Mengen 
vorhanden, Pektinstoffe nicht m it Sicherheit nachgewiesen. Durch 3-malige Extraktion 
m it einer zur Befeuchtung bei Zimmertemp. ausreichenden Menge 5%ig. NaOH (12, 4 
u. 4 Stdn.), Abpressen u. Waschen des Riickstandes m it wr. W. naeh jeder Extraktion 
wurden 46,2%  der Stengel gel., durch Saurehydrolyse [2V2-std. Kochen am RiickfluB- 
kiihler von 2,5 g Gewebe m it 20 ccm HC1 (1,125) u. 200 ccm W.] 40,7%. Extraktion 
m it 5%ig. NaOH naeh vorheriger Extraktion  m it l% ig . wss. NH3, Zusatz etwa des 
gleichen Vol. A. zum N aO H -Extrakt, Umfallen des Nd. aus l% ig . NaOH durch A. 
lieferte eine Pentosanfraktion m it 69,5% Pentosan (wahrscheinlich Xylan), 13,1% 
Lignin u. 8,1%  Asche. Die alkal. Mutterlauge der A.-Fallung ergab naeh dem Abdest. 
des A., Ansiiuern u. Reinigen des Nd. durch 2-maliges Aufnehmen in l% ig . NaOH u.

XI. 2. " 199
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Ansauern eine anscheinend kohlehydratfreie Ligninfraktion; hellbraunes, amorphes 
Pulver, das bei 60° zu einem harzigcn Ol erweicht, das beim Abkiihlen sofort zu einer 
sproden, leicht pulverisierbaren M. erstarrt. Die yerschiedenen Gewebe des Stengels 
unterscheiden sich nicht sehr in ihrer chem. Zus., aber in der physikal. Beschaffenheit 
der daraus gewonnenen Cellulose (Mikrophotographien im Original). Entfernung des 
Parenchymgewebes von den ca. 80°/o ausmachenden faserigen Ceweben des Stengels bei 
der Papierfabrikation ist aus wirtschaftlichen Griinden zu empfehlen. Die aus ersterem 
hergestellte Cellulose liefert beim Trocknen ein pergamentartiges Papier. (Ind. engin. 
Chem. Analytical Edition 1. 65—67. 15/4. Ames [Iowa], Iowa State Coli.) K r u g e r .

Basil Macalik, Morpkologische und mikroskopische Analyse der Wolle karpato- 
russischer Schafe. (Sbornik Oeskoslovenske Akad. Zemedelske 4 . 385—403.) Ma u t n .

R. Epaciasci, Die Mdngel in  der Viscosekunslseidenherstellung. Vf. befaBt sich 
m it dem EinfluB der einzelnen Zweige des Viscoseprozesses auf die Bruchdehnung 
der Seide. Zu hohe u. ungleiehmaBige Dehnung ist zu vermeiden. Dies wird erreicht 
durch Auswahl eines geeigneten Ausgangsmaterials u. zweckmafiige Zus. der Eiill- 
bader (s. Analysen im Original). Beim Spinnen ist fiir gleichmaBige Streckung zu 
sorgen, die am besten bei horizontaler Euhrung des Fadens durch das Fallbad erreicht 
wird. Die Reihenfolge der einzelnen Operationen in der Nachbehandlung ist gleich- 
falls yon Wichtigkeit. (Rev. uniy. Soies e t Soies artif. 4. 839—43. Juni.) K r o n e r .

R. Epaciasci, Die Mdngel in  der Yiscoselcunstseidenherstellung. Die UngleichmaBig- 
keit der Striinge wird yerursacht durch UnregelmaBigkeit der Koagulation der Cellu
lose beim Spiunen. Bei gleichen Spinnbedingungen ist dies auf Differenzen im Reife- 
prozeB der Viscose zuriickzufiihren, der seinerseits abhangig ist: 1. von der Einw. 
des CS2 auf dio Alkalicellulose. Je  reifer die Alkalieellulose, um so durchgreifender 
die Einw. des CS2. Reift die Alkalicellulose 24 Stdn. langer, wird die Sulfidierung 
beispielsweise yon 2 Stdn. 30 Min. auf 1 Stde. 45 Min. herabgesetzt, reift sie 24 Stdn. 
weniger, steigt sie auf ca. 4 Stdn. H alt man die Endtemp. auf 35° s ta tt  30°, wird die 
Sulfidierung auf 2 Stdn. reduziert. 2. yon der Lósetemp. Die Reifung beginnt m it 
Beendigung des Loseprozesses. Die Natronlauge wird vor dem E in tr itt  in das X anthat 
auf 10° gekuhlt. Die Temp. darf 20° bei der Verd. n icht iiberschreiten. Der ProzeB 
ist bei einer dem Reiferaum angepaBten Temp. zu beenden. Sulfidierung u. Lsg. kann 
in einem App. yorgenommen werden, was eine Verkiirzung der Arbeitsdauer von 
7—11 auf 4 Stdn. ermoglicht. Dio K orrektur des Index yerm ittels der Temp. ist 
unzweekmaBig. 3. von den Reifezciten u. den Reifetempp., die m an leicht konstant 
halten kann. 4. von der Mengo des zugesetzten Natrium sulfits (vgl. die K uryen im 
Original). Es empfiehlt sich, immer die genau gleichen Mengen reinsten Sulfits an- 
zuwenden. Bei hóherem Sulfitzusatz fallt die Indexkurye zum SchluB relatiy langsamer, 
m an k an n  also unerwiinschtem Abfall des Index durch beschleunigten Verbrauch 
eines Ansatzes u. durch groBtmoglichste Verwendung von Sulfit yorbeugen. — Aus 
den angefuhrten Gesichtspunkten ergeben sich Richtlinien fur die Behandlung des 
Spinnstoffs auf dem Wege yom Reiferaum zur Spinnmaschine. 5. yon sekundiiren 
Paktoren — t)berschuB an Natronlauge, Vermehrung der Hemicellulosen —, die 
indessen leicht reguliert werden kónnen. (Rey. uniy. Soies et Soies artif. 4 . 1019 
bis 1023. Ju li.) K r o n e r .

R. Epaciasci, Die Mdngel in  der Viscosekunslseidenherstellung. Die Eortsetzung 
befafit sich m it den Eehlern beim SpinnprozeB. Die mehr techn. Ausfiihrungen be- 
handeln: Verstopfen der Brause, Anderung des Fallbades, Anderung des Eadendureh- 
gangs, Eadęnfuhrung, Abzugsgeschwindigkeit, EinfluB des Feuchtschrankes., (Rev. 
univ. Soies e t Soies artif. 4. 1163. Aug.) K r o n e r .

J. Makrinow, Ober die Amoendung der mikrochemischen Analyse bei bąkłerio- 
logischen Untersuchungen. Vf. ha t die mikrochem. Methode m it Erfolg wahrend der 
Maceration von Textilpflanzen m it Hilfe yon Bakterien der Pektingąrung angewandt. 
(Arch. Sciences biol., Moskau [russ.] 2 9 . 27— 29.) S c h ó n f e l d .

— , Beslimmung des Wertes schutzender Erganzungsstoffe in  der Textilinduslrie. 
Ais Schutzstoffe kommen vor allem in Erage die Riiokstandslaugen der Sulfitcellulose- 
herst., synthet. Gerbstoffe, Eormaldehydharnstoff, Eormaldehydbisulfit, Hydroxyde 
des Bzl. u. Naphthalins, des Paradiamins u. Chinons u. hydrolyt. Abbauprodd. von 
Albuminoiden. Zur W ertbest. diente vor allem die Best. der ReiBfestgiekit. Nahereś 
im Original. (Boli. Assoc. Ita l. Chimici tessili eoloristi 5. 7—:9. Jan .) G r im m e .
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Friedr. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau (Erfinder: Carl 
Roth, R odt b. Freudenstadt, W urttbg.), Verfahren zum Reinigen von Pflanzenfasern, 
bei dem das vom Fórderm ittel eingespannte Fasergut an umlaufenden Reinigungs- 
werkzeugen vorbeigefiihrt wird, 1 . dad. gek., da8 dio beiden vom Fórderm ittel herab- 
hiingenden Enden der Faserbiindel auf umlaufende Reinigungswerkzeuge auflaufen, 
von diesen angehoben u. an ikrer Unterseite gereinigt werden. — 2. dad. gek., daB 
die Bearbeitung beider Biindelenden einmal an der Unterseite u. einmal an der Ober- 
seite in beliebiger Reihenfolge beider Reinigungsvorgange stattfindet. — 3. Yorr. 
zur Ausiibung des Verf. nach 1., m it zwei zusammenwirkenden Trommeln, dereń jede 
ein Ende der eingespannten Faserbiindel bearbeitet, dad. gek., daB die Trommeln 
eine solehe Drehrichtung erhalten, daB ihre Reinigungswerkzeuge sich im Bereieh 
der Fórderbahn der Faserbiindel aufw^irts bewegen. — 4. Vorr. zur Ausiibung des 
Verf. nach 1. u. 2. bei Anordnung von zwei Trommelpaaren hintereinander, denen 
das zu bearbeitende Gut unter Wechsel der Einspannstelle nacheinander zugefiihrt 
wird, dad. gek., daB die Trommeln des einen Trommelpaares sich entgegengesetzt zu 
den Trommeln des anderen Trommelpaares drehen, so daB durch das eine TrommcI- 
paar die Unterseite der Faserbiindelenden, durch das andere die Oberseite bearbeitet 
wird. (D. R. P. 482 845 KI. 29a vom 13/12. 1925, ausg. 30/9. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Verfahren zum Scliiitzen von 
Wolle oder dgl. gegen Textilschadlinge, gek. durch dic Venvendung von Komplexverbb. 
des BF3 mit organ. Sduren. — Z. B. behandelt m an 100 kg Wolle m it 2°/0 barfhtoressig- 
saurem K  k. oder w., trocken oder naB m it oder oline Zusatz von anorgan. oder organ. 
Siiuren oder Salzen, wobei ais Lósungs- oder Verdunnungsmittel W. oder organ. 
Łósungsmm., wie A. oder Aceton gebraucht werden kónnen. Diese Mottenschutzmittel 
haben erhóhte Affinitat zur tier. Faser, wodurch Abspiilen oder Auslaugen yermieden 
wird. (Oe. P. 114042 vom 28/9. 1928, ausg. 26/8. 1929. D. Prior. 10/10. 1927.) S a r r e .

Oberrheinische Handelsgesellschaft ra. b. H., Deutschland, Verbesserung der 
IMgenschaften naturlicher und kiinstlicher Fasersloffe. Man behandelt die Fasern mit 
Fil. u. trocknet alsdann die Fasern unter standiger Bewegung. Man benutzt hierzu 
gecignete Vorr., wie Schleudermiihlen, Riihrbottiche. Zu den Behandlungsfll. fiigt 
m an Seifen, Fette, Alkalien, Siiuren, Bleichmittel. (F. P. 665 092 vom 4/12. 1928, 
ausg. 13/9. 1929. D. Priorr. 7/12. 1927 u. 7/4. 1928.) E n g e r o f f .

Vickers Ltd., England, Herstellung einer Spinnfaser aus Baslpflanzen (Flachs) 
dad. gek., daB die Bander oder Knoten der Pflanzenfaser durch chem. Einw. zerstórt 
werden, jedoch in der Weise, daB alle Grundfasern, die zwischen den Knoten liegen, 
unzerstórt erhalten bleiben. Die Behandlung erfolgt im Autoklaven m it NaOH-Lsg. 
von 1 bis 5%  bei 130— 170°, gegebenenfalls in  Ggw. von Weichmachungsmitteln (Tiir- 
kischrotól, Leinól). AnsclilieBend wird gewaschen, gesauert, erneut gewaschen u. 
getrocknet. (F. PP. 664 523 u. 664 524 vom 23/11. 1928, ausg. 4/9. 1929. E . Prior. 
8/12. 1927.) E n g e r o f f .

Socićtś Genśrale d’Entreprises, Frankreioh (Seine), Leimen von Papier m ittels 
einer wss. Emulsion aus Harzseifen, erhalten durch Behandlung von Kolophonium 
m it Alkali u. KW-stoffen, wie Bitumen, Asphalt, Petroleumpech, Gudron u. a. Das 
Fixieren der Emulsion auf der Faser wird durch Zusatz einer Saure oder eines Stoffes 
m it saurer Rk. erleichtert, z. B. durch Zusatz von Al.^SO.j);,. (F. P. 664 935 vom 
8/3. 1928, ausg. 12/9. 1929.) * M . F . M u l l e r .

E. Lecocq, Belgien, Papierteim, bestehend aus einem Alkaliresinat u. Alkali- 
sulfat, eventl. unter Zusatz von minerał, oder pflanzliclien Substanzen, wie A12(S 04)3. — 
Z. B. werden 40 g Alkaliresinat in  h. W. gel. u. im Hollander zu 200 kg Papier- 
stoffbrei zugesetzt. Nach x/2 Stde. werden 200 g NaHSO., u. nach einer weiteren 
l/ t Stde. 180 g Al2(S04)ą zugefiigt oder die Lsgg. beider Salze gleichzeitig zugegeben. 
W enn das Prod. sauer ist, so wird es ganz oder teilweise neutralisiert. (E. P. 3 l3 171 
vom 6/ 6. 1929, Auszug veróff. 31/7. 1929. Prior. 8/ 6. 1928.) M. F . M u l l e r .

Frank Ivan Ritchie, Three Rivers ( Quebec), Herstellung von Papier. Die feuchtc 
Papierbahn wird wahrend des Ganges von dem Drahtsieb bis zu den Trocknern einer 
allmahlich steigenden Temp. ausgesetzt bis zu etwa 40°. (Can. P. 272120 vom 5/11.
1926, ausg. 5/7. 1927.) M. F. M u l l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: G. L. Schwartz und F. H. Me Cor- 
mick, Wilmington (Delaware), Herstellung von Papier m it stark adsoibierenden Eigen- 
schajten fur Harze, Pyroxylin, Kautechuk u. dgl. durch Behandlung des Papierstoffs 
m it einem Quellungsmittel, wie Natronlauge, H 2SO.„ ZnCl2, Thiocyanate, FeCl3 oder

199*
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Cu-NH^Lsgg. Das Verf. ist fiir alle Arten Papierstoff yersehiedcnster H erkunft ge- 
eignet. (E. P. 313 085 vom 1/6. 1929, Auszug veróff. 31/7. 1929. Prior. 6/6.
1928.) " M. F . Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vulkanisieren von Faser- 
material und Pergamentieren von Papier mittels H 2S04, dereń W irksamkeit beim 
H arten des Fasermaterials durch Zusatz eines 1. Salzes, wie MgSO., oder (NH4)2S 0 4 
u. (oder) einer organ. Substanz, die von der H 2S 0 4 n icht angegriffen wird, wie Harn- 
stoff oder kiinstliehe Gerbstoffe, abgeschwiicht wird. (E. P. 312 998 vom 31/5. 1929, 
Auszug veroff. 31/7. 1929. Prior. 4/6. 1928.) M. F . M u l l e r .

S. F. Mc Cord und Dorcam Mache Co. Ltd., Herstellung von gejormten Gegen- 
standen aus Abfallpapier, das in  trockener Form fein gemahlen u. m it Starkę u. W. 
zu einem Brei verriihrt wird u. dann durch HeiCpressen geformt wird. — Eine ge- 
eignete Misehung besteht z. B. aus 100 Tcilen Śtarke u. 80—120 Teilen Papier, eventl, 
werden noch 56—60 Teile Deck- u. FullweiB zugesetzt. (E. P. 313112 vom 7/3. 1928, 
ausg. 4/7. 1929.) M. F . M u l l e r .

Vickers Ltd., England, Gewinnung von Cellulose aus Flachsstroh, Ramie/aser u. dgl., 
die zunachst bei 182° eine Stunde m it W. im Autoklaven gekocht werden, worauf das 
Furfurol abdestilliert wird. Das cellulosehaltige Materiał wird dann m it 5°/oig. Natron- 
lauge 5— 6 Stdn. bei 150—170° gekocht, m it W. gewaschen, in  Saure eingetaucht u. 
wieder gewaschen. Dabei wird eine langfaserige Cellulose gewonnen, die zur Herst. 
von Kunstseide, Papier etc. geeignet ist. (F. P. 664 522 vom 23/11. 1928, ausg. 4/9.
1929. E. Prior. 8/12. 1927.) M. F. M u l l e r .

Verein fiir Chemische Industrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von
Cellulose aus Holz u. dgl., zum Beispiel aus Buchen-, Bambusholz usw. Das zerkleinerte 
Holz wird m it bas. oder sauren Fil. behandelt u. dann der Oxydation oder Chlorierung 
unterworfen. Beispielsweise wird Bambusholz m it 50%ig- ZnCl2-Lsg. gekocht. Nach 
Entfernung der Fl. wird die in  W. vertcilte M. m it Cl behandelt. SchlieBlich wird die 
M. m it NaOH yerriihrt, bis sie ganz weiB geworden ist. (Jugoslaw. P. 5 447 vom 
4/5. 1927, ausg. 1/2. 1929. D. Prior. vom 20/5. 1926.) SCHÓNFELD.

E rik  Hagglund, Abo, Finnland, Verfahren zur Nutzbarmachung der bei der Natron- 
zellstoffherstellung entfallenden Schwarzlauge. (Nachtrag z u E. P. 258 035; C. 1927-
I. 206.) Die Lauge wird aufeinanderfolgend einer Druckhitzebehandlung derart unter
worfen, daB ein Teil der organ. Stoffe in  kohle- u. pechartiger Form anfallt. Im AnschluB 
daran wird dio Lauge behufs Gewinnung der darin  enthaltenen wertvollen organ. 
Restbestandteile bis zur Trockne eingedampft u. der Riickstand der Trockendest. 
unterworfen. Die Alkalit&t der Lauge wird evtl. vor der Druckerhitzung erhoht, u. 
zwar um so vicl, daB der Vcrlust an Alkali, der beim AufschluB des zellstoffhaltigen 
Rohstoffs entsteht, durch Natronlauge im KreisprozeB gedeckt wird. Die nach Durch- 
fiihrung des Druckhitzeverf. verbleibende von Kolile- u. Pechsubstanzen befreite Lsg. 
wird nur teilweise auf Gewinnung der darin  enthaltenen wertyollen Stoffe verarbeitet, 
wahrend ein anderer Teil derselben ais Zusatz zu der zur AufsehlieBung von frischem 
zellstoffhaltigem Stoff dienenden Natronlauge benutzt wird. (D. R. P. 483 068 
KI. 55 b vom 17/7. 1924, ausg. 30/9. 1929.) M . F. M u l l e r .

Soc. an. Papeteries Navarre, Frankreich, Apparatur zur Wiedergewinnung 
und automatischen Trennung der unreinen Kochlaugen und Kondensate bei der Zellstoff- 
fabrikation. An H and von Zeiclinungen ist die App. naher beschrieben. (F. P. 662 224 
vom 1/2. 1928, ausg. 5/8. 1929.) M. F. M u l l e r .

Kurt Hess und Carl Trogus, Deutscliland, Herstellung konzentrierter Cellulose- 
bupjerammoniaklósungen. Man legt die Cellulose so lange in eine konz. Kupferam- 
moniaklsg. beliebiger H erkunft in  Ggw. von iiberschussigem Alkali ein, bis eine neue 
Verb. wahrscheinlich folgender Formel: 1 Cu, 2 Alkali, 2 C6H 10O5XNH 3 sich gebildet 
hat. Diese Verb. lost sich in NH4OH oder in  verd. ammoniakal. Kupferlsg. Es 
is t zweckmaBig das freie Alkali durch Abpressen zu entfernen. (F. P. 664 868 vom 
30/11. 1928, ausg. 11/9. 1929. D. Priorr. 3/12. 1927 u. 16/3. 1928.) E n g e r o f f .

Borvisk Co. m. b. H., Herzberg, Harz, Verfahren zur Herstellung von Gebilden 
aus Viscose, dad. gek., daB m an frische, in den ersten Stadien ihrer Reifung befindliche 
Viseoselsg. unter Aufrechterhaltung einer Passagelange von mindestens 20 cm in  ein 
Fallbad eintreten laBt, dessen Konz. mindestens 20° Be. betragt u. das aus einer Salzlsg. 
besteht, die durch einen geeigneten geringen Saurezusatz neutral erlialten wird. — 
Ais Fallbader fiir yorliegendes Verf. konnen alle bisher zu diesem Zwecke bekannt 
gewordenen Salzlsgg. einzeln fiir sich u. in  Misehung miteinander angewandt werden,
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dic bei einer D. von 22° Bć. aufwiirts klare Lsgg. sind. Dic Wahl der geeignetcn Salz- 
lsgg., der Temp., hiingt ganz yon der A rt u. Form des zu erzeugenden Gebildes ab. 
Zur Erzeugung kiinstlicher Seide eignet sich auch ein Bad, bestehend aus 1 Gewichtsteil 
N a2S04 u. 1 Gewichtsteil (NH4)2S04 m it so viel W. versetzt, daB die Lsg. mindestens 
22° Bć. betragt. E in  Zusatz von etwa 2—3%  HCł oder H 2S 0 4 (von der Gesamtmenge 
des Bades gerechnet) zur Verhinderung der Alkalisierung des Fallbades durch das 
Alkali der Viscosemasse ist vorteilhaft. S ta tt der Saure kann eine saure, leicht dis- 
soziierende Verb., z. B. A12(S04)3, verwendet werden. (D. R. P. 480 478 KI. 29b vom 
16/10. 1919, ausg. 9/8. 1929. A. Prior. 29/5. 1917.) E n g e r o f f .

Vereinigte Glanzstoff-Fabriken Akt.-Ges., Elberfeld, Verfahren zur Ke.rstellung 
feinstfadiger Viscoseseide vermittelst schwach schwefelsaurer Ammoniumsalzbader, dad. 
gek., daB der Geh. des Bades an (NB5)2S 0 4 erheblich iiber diejenige Menge an (NH4)2S 04, 
jedocli unter AusschluB der durch D. R. P. 440277 gesehiitzten Hóchstkonz., erhoht 
wird, welche unter n. Verhaltnissen zum Erspinnen der bekannten gróberen Faden 
erforderlicb ist, wobei ais Saurekonz. bei der Berechnung die Summę der freien u. 
der im (NH4)„S04 gebundenen Saure gilt, u. zwar so, daB z we i Teile (NH4)2S 0 4 fiir 
einen Teil der H 2S 0 4 gerechnet werden. Hierzu vgl. auch D. R. P. 440227; C. 1927- I. 
1643. (D. R. P. 483 521 KI. 29b vom 20/5. 1919, ausg. 3/10. 1929.) E n g e r o f f .

Nuera Art-Silk Co. Ltd., England, Verfahren zur Herslellung von Cellulosehdutclien, 
Fiimen, Bandem aus Celluloselosung, dad. gek., daB die in  feiner Schicht aus einer 
Schlitzdiise austretende Celluloselsg. zunaehst einseitig m it einer bewegten Schicht 
der Koagulationsfl. derart in  Beruhrung gebracht wird, daB an der Beruhrungsflache 
m it der Koagulationsfl. beroits eine Koagulation eintreten kann, bevor die Koagu- 
lation auf der andern Seite der Celluloseschicht herbeigefiilirt wird. (Schwz. P. 131 599 
vom 30/1. 1928, ausg. 1/5. 1929. D. Prior. 5/2. 1927.) E n g e r o f f .

Karl Friedrich Egli, Mainz, Holzartige Masse, bestehend aus Celluloid u. pulveri- 
siertem Holz ais Fiillstoff. — Z. B. werden 14 Teile Celluloid in  63 Teilen A. oder Aceton 
gel. u. in  die so erhaltene dickfl. Lsg. 23 Teile Holzmehl verriihrt. Die 51. is t knetbar, 
verbindet sich m it Holz, Glas, Metali, Porzellan usw. u. kann wie Holz bearbeitet 
werden. (Schwz. P. 132323 vom 26/10. 1927, ausg. 17/6. 1929.) S a r r e .

Manufacturas de Corcho S. A., iibert. von: Enrigue Vincke, Barcelona, 
Platlen aus Kork. Man preBt Korkteilchen in  der H itze zu diinnen 3/ łe Zoll Dicke n icht 
iibersteigenden P latten  wobei dic harzigen Bestandteile des Korks ais Bindemittel 
dicnen. Um das vollige Entweichen der sich entwiekelnden Gase aus der Korksehicht 
zu erleichtern, preBt m an zweekmiiBig zwischen feinmaschigen Drahtgeweben. — 
Die Prodd. dienen vornehmlich ais Diehtungsseheiben. (A. P. 1722 648 vom 22/11. 
1923, ausg. 30/7. 1929.) S a r r e .

XIX. Brennstoffe; T eerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
W. Świętosławski, B. Roga und M. Chorąży, Brikettierung von Halbkoks- und 

Koksslaub unter Anwetidung von Kolile ais Bindemittel. I I . (I. vgl. C. 1929. I. 1530.) 
Die Vorss. wurden in ahnlicher Weise u. unter Anwendung desselben App. durchgefiihrt, 
wric bei der Brikettierung von Kohlestaub. Die gunstigsten Brikettierungstem pp. 
liegen oberhalb von 380°. F ur nicht verkokbare Kohlen betrug die giinstigste Briket- 
tierungstomp. 400—420° bei einem Mindestdruck von 400 kg/qcm. Fiir die vorliegende 
Unters. wurden 3 yerkokbare oberschles. Kohlen u. eine westfiil. Kohle gewahlt, u. 
die Anwendbarkeit dieser Kohlen ais Bindemittel fiir die Brikettierung von H alb
koks u. Koks untersucht. Die Kohle ist ais Bindemittel um so besser gecignet, je gróBer 
ihr Verkokungsvermógen ist. Von geringerer Bedeutung ist die N atu r des Halbkoks- 
oder Koksstaubes, obwohl es nicht gleicligiiltig ist, ob der Staub von yerkokbarcr oder 
nicht yerkokbarer Kohle herriihrt. Um B riketts genugender Festigkeit zu erhalten, 
miissen mindestens 30%  Kohlestaub ais Bindemittel yerwendet werden. Die Briket- 
tierungstemp. betragt 380—440° u. ist von der N atur der ais Bindemittel yerwendeten 
Kohle abhangig. Der Brikettierungsdruck betrag t 200—400 kg/qcm. (Przemyśl
Chemiczny 13. 465—72.) S c h o n f e l d .

Hugo Novak und J. Hubaćek, Uber die cliemisclie Zusammensetzung des Kohlen- 
bitumens und seinen Einflu/3 auf das Verkoken der Kohle. Das Kohlenbitumen zweier 
nordbohm. Braunkohlen u. zweier Steinkohlen (aus Kladno u. Ostrau) wird durch 
E strak tion  m it Tetralin bei max. 18 a t  gewonnen; dabei wird aus den Braunkohlen 
alles, aus den Steinkohlen nur ein Teil (86— 94% der organ. Stoffe der Kohle) extrahiert.
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Das Bitum en der Steinkohle konnte erst durch Extraktion m it Pyridin bei Atm.-Druck 
vollstandig entfernt werden. Man erhielt ans den Braunkohlen 26 u. 24%, aus den 
Steinkohlen 44 u. 39%, Bitumen. Ais Bitum en werden alle mehr oder weniger schmelz- 
baren Bestandteile der Kohle bezeichnet, u. Zahlen beziehen sich auf die Summę der 
organ. Bestandteile. Das Bitumen der Braunkohlen ist leiohter 1. ais das der Stein
kohle, u. ist dadurch charakterisiert. Das Steinkohlenbitumen en thalt sehr wenig 
in  PAc. 1. ,,0 le“ u. andere Stoffe, welche in PAe. unl., aber in A. 1. sind, u. alle Merk- 
male fossiler Harze haben. Dagegen sind Asphalte (F. iiber 180°) die H auptbestand- 
teile des Steinkohlenbitumens. Disse Asphalte werden in 3 Gruppen geteilt: 1. in 
Bzl. 1. (A), 2. in  Bzl. unl. (B), 3. nur in Pyridin 1. (C). Im  zweiten Tcil der Arbeit wird 
dic Verkokbarkeit studiert u. die bisherige Unsicherheit der Beurteilung dieser Fragc 
auf dic Unsicherheit der Methode zuruckgefiihrt. Die Braunkohlenbitumina geben in 
Beriihrung m it unschmelzbaren Stoffen beim Verkoken einen festen Koks. Es wurde 
der Begriff „zementierender R iiekstand“ eingefiihrt, der zahlenmilBig jcnc Menge 
zuriickbleibender Stoffe bezeichnet, welche nach Verkokung der Kohlcn diese zu festem 
Koks zusammenbackt. Der zementierende Stoff muB nach Verkokung eine geniigendc 
Menge „zementierenden Riickstandes“ hintcrlassen. Im  Steinkohlenkoks bildet der 
zementierende Riickstand ca. V3 von der 51. des Kokscs. Dic rcstlichen %  amorphen 
Stoffes sind durch dieses eine D rittel „zementierenden Riickstandes“ zu festem Koks 
verbunden. Die zweitc Voraussetzung fiir das Zusammenbacken ist die Temperatur- 
bestiindigkeit des koksbildenden Bitumens. F iir die Verkokbarkeit am wichtigsten 
is t der Asphalt B (unl. in Bzl., 1. in Totralin u. Pyridin), der iiber 300° schmilzt u. der 
60%  des „zementierenden Riickstandes" bildet. Dic Eigg. der „Ole“ u. Harze konnen 
die Bldg. festen Kokses fórdern oder hindern. (Paliva a Topeni [Brennstoffe u. Feuerung] 
9. 165—70. 187—96. 1927. 10. 3—9. 22—28. 18/1. 1928.) M a u t n e r .

H. H. Lowry, Die Bedeutung des Wassersloffgehalts von KolUen. (Vgl. C. 1924.
II . 19.) Das vom Vf. gegebene Zahlenmaterial zeigt, daB bei einer konstanten hohen 
Temp., die hoher ist, ais eine bestimmte fiir das Materiał charakterist. Temp., der 
H 2-Geh. von Kohlen m it zunehmender Behandlungszeit regelmaBig abnim m t (Tempp. 
800— 1500°, Erhitzungszeit 0,5—141,5 Stdn.). Der H 2-Gch. (II) liiBt sich bestimmen 
naoh den Gleichungen:

1. H  =  H 0 e~" ( tn oder: 2. II  =  //„ e- i ( 2 ' -  t 0 )c  m .
darin bedeuten T  u. T 0 dio absol. Tempp., I die Zeit; a u. n, bzw. b u. c sind K onstanten. 
Diese Gleichungen wurden fiir drei verschiedene Kohlearten giiltig gefunden. Dio Wrkg. 
zweier getrennter Hitzebehandlungen ist additiy. Der H 2-Gch. war stets empfindlicher 
gegen eine Anderung der Temp., ais gegen eine Anderung der Erhitzungszeit. J e  groBer 
der H 2-Gch. der rohen Kohle ist, um so kleiner ist der H 2-Geh. der behandelten Kohle, 
das g ilt besonders dann, wenn dio Kohle durch einen piast. Zustand hindurchgeht. 
Dic Atmosphare, in der dic Kohle erhitzt wird, ist ohne EinfluB auf den H 2-Geh. der 
resultiercnden Kohle, dies bestiitigen dic Analysen von 93 Probcn, dic boi Tempp. von 
900—1300° in Luft, H 2 u. C02 hergestcllt wurden. Der H,-Geh. ist vom Standpunkt 
des Aktmerungsprozesses aus nicht von prim arer Bedeutung. (Journ. physical Chem. 
33. 1332— 42. Sept. New York, Bell Telefon Lab.) W r e s c h n e r .

Jaroslav Tichy, Beitrag zum Studium der Tieflemperaturieere. Von 9 Kohlen 
.wurden in der FisC H E R sclien  Drchretorte Teer hergestellt. Dic Kohlcn wurden nach 
Elementarzus., Feuehtigkcit, Asche, Heizwert untersucht, u. dio Ausbeute an Teer, 
Gasen. Koks usw. bestimm t. Der Teer aus den verschiedenen Kohlen wird auf spezif. 
Gewicht, Loslielikcit in C6H„, Viscositat, Feuchtigkeit u. Siedeanalysc studiert. Dic 
Ergebnisso der chem. Analysc werden m it den Mitteilungen der L itera tur yerglichcn 
u. ausfuhrlich diskutiert. (Paliva a Topeni [Brennstoffe u. Feuerung] 11. 33—37. 
42—50. 60—61. 28/5.) M a u t n e r .

Bfetislav G. Simek, Uber die Zusammensetzuiuj von Destillalionsleer aus einigen 
nordbóhmischen Kohlen. 12 Teerarten, davon 7 im Laboratorium hergestellte, werden 
fraktioniert dest., Siedeanalysc ausgcfiihrt u. Bldg. von Gas, Pech, spezif. Gewicht, 
D ilatation fiir 1°, Viscositat, Paraffin-, Phenol-, Schwefel-, Asphalt- u. Stickstoffgeh. 
eingehend studiert. (Paliva a Topeni [Brennstoffe u. Feuerung] 10. 157—60. 16/10.
1928.) M a u t n e r .

R . W. Miller, Abscheidung des Teers aus Gaserzeugern. Dic elektr. Gasreinigung 
fiilirt zu einem Gas von hohem Reinheitsgrade. Da dic so erzieltc Abscheidung auch 
der leichten KW-stoffe schwicrig u. kostspielig ist, diese andererseits Leuehtkraft 
,u. Heizwert des Gascs erhóhcn, bedient man sich aus wirtschaftlichen Griindcn der
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mechan. Teerabschcidung. — Dio Einriehtung u. Wrkg. eines Zentrifugalwaschers 
zur mechan. Teerabscheidung, der ..Tar WilIow“ (Teerwolf) von K a g e r  u .  W e i d - 
MANN Ltd., wird beschrieben. — Die beste Temp. zur Abscheidung liegt nalie am 
Taupunkt des Gases, bei dem der Dampf sich noeh nicht abscheidet, aber der Teer 
fl. ist. — Auch vóllige Teerabscheidung ist móglicli, wenn man das Gas, das den ersten 
Teerwolf passiert hat, auf 60—80° a bk ii h it u. durch einen zwciten Wolf schickt. — 
Es folgen Angaben iiber die W irtschaftlichkcit. (Blast Furnace Steel P lan t 17- 
1172—73. Aug. W itten a. d. Rulir.) N a p h t a l i .

Ferd. Schulz und Jean Prunet, Uber die kryslallisierbaren Phenole des Braun- 
kohletileers. Im  Braunkohlenteer u. Tieftcm peraturtecr aus Steinkohlcn waren bisher 
zwoi krystallisierbaro Phenole bekannt: Carbolsaurc u. Brenzcatechin. Aus dem Teerol 
der Koklcn von dor Grube K arl in  Cukmantl wurden hohersd. u. niedriger sehmelzende 
Phenole isoliert. Der H auptanteil h a t einen Kp. von 254—257" u. F. 59", u. stollt 
wahrscheinlich ein Gemisch von einem Dioxybonzol u. Methyldioxybenzol dar. (Paliva 
a Topeni [Brennstoffe u. Fcucrung] 10. 61—68. 17/4. Prag, In st. f. Brennstoffchem. 
d. Cech. Techn. Hochsch.) M a u t n e r .

B. Hlavica und F. Trća, Analyscn von Erdól aus unseren zwei neuen Vorkommcn. 
Das Erdol von Turzonka ist ein Paraffinól u. bemerkenswert durch seincn Roichtum 
an Benzin. Das Erdol von Hodonin wird wahrscheinlich in gróBeren Tiefen an Benzin 
roiohcr sein ais das jotzigo 01. (Paliva a  Topeni [Brennstoffe u. Foucrung] 10. 101—02. 
19/6. 1928.) M a u t n e r .

A. Lottermoser und Nicolas Calantar, Die kolloidchetnisclien Faktoren bei der 
Bildwny und Entmischung der Roholemulsionen. (Vgl. C. 1929. I I .  1108.) Die Emul- 
gierung m it Casein wurde nachgepriift; es bildet m it gereinigtcm Petroleum  meist
Ol-in-W.-Emulsionon. Hydrophobe Kolloide des Rohpotroleums, bzw. H artasplialt 
u. Petroleumteer fiihren zu W.-in-Olbldgg. Diese Stoffe erniedrigen die Grenzfliichen- 
spannung Ol-W., reichern sich an der Grenzfl. an u. bilden wassereinschlieBcnde elast. 
Hiiutclion; dadurch stabilisieren sie die natiirlichen Petroleumemulsionen u. bedingen 
dereń hóhere Visoositiit. H artasphalt ist hierin wirksamer ais Petroleumteer. Die niedrig- 
sd. Bcstandteile spielen bei der Emulgierung eine untergeordnete Rolle. — Entmischung 
der natiirlichen Emulsionen wurde erreicht durch E xtrak tion  m it alkoh. NaOH, Fuller- 
erde, SnCl4, nicht aber durch Sapaminverbb. (Kolloid-Ztsclir. 48. 362—77. Aug. 
Dresden, Lab. f. Kolloidchem. an d. Techn. Hochsch.) R. SCHMIED.

Richard T. Bright, Behandlung von Olemulsionen m it Chemikalien. Dow  hat 
die Verbb., die auf Olemulsionen wirken, in  6 Gruppen naeh ihrer Wrkg. auf die Schutz- 
hiillo, die die feinen W.-Teilchen umgibt, eingeteilt. Der Artikel behandelt an Hand von 
Abb. dio techn. Vorr. zur Brechung von Erdolemulsioncn mittels nicht niiher be- 
zeichnctcr Chemikalien. (Oil Gas Journ. 28. Nr. 5. 40. 41. 80. 20/6.) NAPHTALr.

George Reid, Die Schdfer-Ranchanlage zur Herstellung von Naturgasolin. Die 
der Skclly Oil Co. gehorige Schafer-Ranch-Fabrik in Carson County, Texas, zur Ge- 
winnung von Gasolin aus dcm Naturgas des Panhandle-Felds wird m it vielen techn. 
Einzelheiten beschrieben (3 Abbildungon, darunter eine, die einen aus 5 Absorptions- 
tiirm cn bestchendcn ,,'1'ulsa Absorber" darstcllt. Jedcr Turm yerarbeitet pro Tag 
5 Millioncn KubikfuB Gas.). 2 Sorten von Gasolin, Aviation u. Grade BB werden 
in der Hochdruckfraktionieranlage aus dem in der Absorptionsanlagc erhaltenon 
Rohgasolin gcwonnen u. im kontinuierlichen Verf. m it Natrium hypochlorit gereinigt. 
(Refiner and natural. Gasolinc M anufacturer 8 . 60—62. Aug.) N a p h t a l i .

Robert Kuhn, Mineralollechnih. Vgl. C. 1929. I. 2605. (Allg. Ol- u. Fett-Żtg- 
26. Minerał61e 2. 78. 84— 85. 87. 89. 91. 93. 94—95. 98—99. 101—02. 104—07 
109—11. 121. 9/10.) R i e t z .

Saikichi Mizushima und Teikichi Yamada, Die oxj/dationshemmende Wirkung 
von Schwefel und Selen au f raffiniertes Transformaloról und Paraffin. W iederholt 
wurde festgestellt, daB hocli raffiniertes Transformatorol leichter oxydiert wird ais 
minder raffiniertes. Trotzdem S u. seine Verbb. bisher ais Oxydationsbeschleuniger 
in  Petroleumólen galten, verm uteten Vff., daB S ais Oxydationsbremse im Petroleum 
wirke, was durch folgende Verss. sich bestatigte. 0,1%  S wurden zu einem raffinierten 
weiBen Transformatorol (mit 0,023% S) gegeben u. m it 0 2 bei 86 cm Druck 100 Stdn. 
bei 120° oxydiert. Parallelvers. ohne S-Zusatz. — Der Vergleieh der beiden Prodd. 
naeh SZ., Verseifungszahl, Teer- u. W.-Bldg. ergab, daB das Ol ohne S-Zusatz stark  
oxydiert wurde (SZ. 37,02 usw.), das Ol m it S-Zusatz der Osydation nahezu. voll-
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standig widerstand. Dasselbe g ilt fur Paraffin. — Ebcnso wie S wirken Iaoamylsulfid 
u. Selen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 32. 250 B. Sept.) N a ph ta li.

Karl K ruger, Probleme um „Bitumen" und „Asphalt'1. Vf. schlagt folgendes 
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(Asphalt-Tecrind. Ztg. 29. 264—67. 5/3. Berlin, Teclm. Hochsch.) Bo r n s t e in .
W. Miinder, Konsistente Fette. Allgemeine Beschreibung, Rohstoffe, Apparatur 

u. Arbeitsvorschriften fiir Graphitfette, Auto-Tovotefette, Spritzfette, HeiBlager- 
fette u. Schwammfett (Sponge grease). Rezepte. (Seifensieder-Ztg. 56. Chem.-techn. 
Fabrikant 26. 131—33. 12/9.) H . H e l l e r .

Alfred J. Stamm, Der Fasersdttigungspunkt von Holz, erhalten durch Messung 
der elektriichen Leitfahigkeit. (Vgl. C. 1927- I I . 2730.) Vf. definiert den ,,Faser-
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sattigungspunkt" von griinem Holz, das W. verliert, ais den Feuchtigkeitszustand des 
Holzstiickes, bei dem die Kurve, nach der sich die physikal. Eigg. in Abbangigkeit 
vom Eeuehtigkeitsgeh. andern, einen Knick aufweist, u. bestimm t den Fasersattigungs- 
punk t yersehiedener Holzer durch Messung der elektr. Leitfahigkeit diinner Quer- 
schnitte bei verschiedenem Feuchtigkeitsgeh. Werden die Logarithmen der spezif. 
elektr. Leitfahigkeit gegen den Feuchtigkeitsgeh. (%) aufgetragen, so entsteht bis 
ca. 30%  Feuehtigkeit eine Gerade, danach wird die Zunahme der Leitfahigkeit m it 
steigendem Feuchtigkeitsgeh. immer geringer, der Beriihrungspunkt des geradlinigen 
u. gekrummten Kurventeils ist der ,,Fasersattigungspunkt“ . Der geradlinige Teil 
filllt bei allen untersuchten Arten prakt. zusammen; geringe Abweichungen in der Lagę 
des Beruhrungspunktes u. in der N atur der Kurven. Vollkommene Trocknung hat 
keinen merklichen dauernden Einflufi auf die Beziehung zwischen Leitfahigkeit u. 
Feuehtigkeit. Extraktion von Redwood m it h. W. oder A. erhoht den Fasersattigungs- 
punkt. Der aus der Leitfahigkeit gefundene Fasersiittigungspunkt stim m t m it den 
aus anderen physikal. Eigg. (Hygroskopizitat, Schrumpfung, Festigkeitspriifungen) 
gefundenen befriedigend tiberein, die Leitfiihigkeitsmethode ist aber wahrscheinlich 
am zuverlassigsten. Die niedrigeren W erte von M y e r  u .  R e e s  (New York State Coli. 
of Forestry, Techn. Buli. 26 [1926]. Nr. 19) sind wahrscheinlich auf ungeniigendo 
Verineidung von Feuchtigkeitsgradienten im Holzstiick u. auf eine etwas andere Art 
der Best. der Lage des Fasersattigungspunktcs auf der Leitfahigkeits-Feuchtigkeits- 
kurve zuriickzufuhren. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 94—97. Pulp Paper 
Magazine Canada 28. 393—96.12/9. Madison [Wis.], U. S. Forest Products Lab.) K r u .

K. N. Cederąuist, Moderne Methoden zur Aufarbeiłung von Holzsdurcn. Nach 
einer Diskussion der Lage der Holzverkohlungsindustrie seit der neueren Aufwarts- 
entw. der synthet. Prodd. besprieht Vf. von wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus 
die modernen Methoden zur direkten Essigsiiuregewinnung (B r e w s t e r  u .  S u i d a - 
ProzcB, isotrop. Dest.) u. die kontinuierliche Darst. von A thyiacetat aus verd. Essig- 
saure. (Teknisk Tidskr. 59. Kemi 89—93. 14/9.) R. K . M u l l e r .

Takayuki Somłya und Shizo Hirano, K ritik  der Bestimmung der Feuehtigkeit in  
Kohle m it der analytischen W aa/je fiir hohe Temperaturen. Mittels der analyt. Waagc 
fiir hohe Tempp. (C. 1929. I . 2557) wurde der Gewichtsverlust der Kohle bei 105 bis 
110° in  L uft u. in  inerton Gasen bestimm t. Dio K urven eines Diagramms zeigen den 
Gewichtsvcrlust in der Zeiteinheit beim Erhitzen in Luft, im lAiitstmm, im Stickstoff- 
strom aus der Bombę m it 2,5% 0 2, im C 02-Strom aus der Bombo m it 0,1%  0 2, im 
Os-freien Stickstoffstrom u. im Ó2-freien C 02-Strom. Im  Strom von 0 2-haltigem 
N2 oder C 0 2 wurde dio Kohle oxydiert, verlor erst an Gewicht u. nahm dann wieder 
zu. — Trocknen in 0 2-freien Gasen ist daher vorzuziehen. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Jap an  [Suppl.] 32. 247 B — 248 B. Sept. Tokyo, Im p. Univ., Departm. of Applied 
Chem.) NArHTALi.

K . Hradsky, Beilrag zur Bestimmung der Mineralstoffe im  Koks. Da bei Ver- 
aschung die Zus. der anorgan. Bestandteile geandert wird, ist diese Methode ungenau. 
Der Vf. schlagt deshalb vor: 0,5—1 g Koks werden in einem gewogenen Porzellan- 
sehiffehen in  C 02-Atmosphare m it 3—5 ccm verd. Eg. versetzt u. naeh Trocknung 
wird der Koks bei 700—800° verascht, u. zwar im Porzellan- oder Glasrohr in  Luft- 
oder C02-Strom. Die Asche wird m it H 2 bei 700—800° reduziert u. im H 2-Strom aus- 
gekuhlt. (Paliva a Topeni [Brennstoffe u. Feuerung] 11. 30—32. 26/3. Briinn, Inst. 
f. chem. Technolog. I I .,  cech. Techn. Hoehsch.) M a u t n e r .

H. L. Kauffnian, Fortschritte in  der analytischen Untersuchung von Produkten 
der Mineralolindustrie. Zusammenstellung einer Anzahl neucrer Unters.-Verff. 
(Refiner and natura]. Gasoline M anufacturer 8. 92—104. Aug.) N a p h t a l i .

Thomas Malcolm Davidson, H atch End, England, Vorrichtung zur nassen 
Trennung von Mineralien, bestehend aus der Kombination eines an sich bekannten 
endlosen Fórderbandes m it einem bekannten, vorgeschalteten StoBherd, wobei die 
zu behandelnden Mineralien in  fein zerkleinertem oder gemahlenem Zustand dem 
unteren Teil des aufwarts laufenden Trumes des geneigten endlosen Fórderbandes, 
das in  einer FI. um lauft u. sich zugleich in  der Querrichtung hin u. her bewegt, unter 
dem Fl.-Spiegel zugefuhrt werden, dad. gek., daB die Mineralien zunachst auf eine 
schiefe Ebene geleitet werden, die sich ebenfalls in  der Querrichtung hin u. her bewegt, 
so daB die spezif. schwereren Bestandteile durch einen Schlitz einer am unteren Ende 
der schiefen Ebene oder in  dessen Nahe angebrachten Querleiste auf die unm ittelbar
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darunter befindliclic Stelle des Bandes u. die spezif. leicliteren Teilc iiber die Oberkante 
dieser Leiste auf eine weiter unten befindliehe Stelle desselben fallen. — Aufier Mineralien 
wird auch Kolile von beigemengten schweren Fremdstoffen zwecks Verminderung des 
Aschcgehaltes behandelt. Eine Berieselung am oberen Ende des Bandes kann die 
Trennung unterstiitzen. (D. R . P . 482747  KI. 1 a vom 20/3. 1927, ausg. 19/9.
1929.) H e i n e .

Rudolf Lessing, London, Verfahren zur Vorbereitung fester Stoffe, insbesondere
Brennstoffe, die brikełliert oder in  anderer Weise unter Verwendung eines pechhaltigen
Bindemittels durch Druck vereinigl werden sollen. (D. R . P . 483 355 KI. lOb vom 
28/9. 1927, ausg. 30/9. 1929. E. Prior. 3/11. 1926. — O. 1928. I. 2762 [E. P. 
286336].) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung wcrlroller Kohlen- 
wasserstoffe. Kohlesuspensionen, Mineralóle oder Teere werden zuerst m it H 2 in  Ggw. 
von Katalysatoren in fl. Zustande bei solehen Drucken u. Tempp. behandelt, daB S- 
u. 0 2-Vcrbb. entfernt werden, u. anschlieBend in  Abwesenheit von H2 u. in  Ggw.yon 
Katalysatoreii gecraclct. Beispicl: Man leitet. iiber einen M oZnJ/jr-K atalysator bei 430 
bis 450° unter 180—200 a t Druck in  Ggw. von IJ2 ein 2,7% S  enthaltendes M ittelol 
aus mexikan. JRohpelroleum, das sieli zum Cracken nicht eignet. Der Durchsatz des Oles 
wird so geregelt, daB er stiindlich die 5— 10-fache Menge des Katalysators betragt. 
75— 90% des S  werden so entfernt. Das noch h. Ol wird d irekt in  eine Crackanlage 
geleitet, wahrend die in den Gasen enthaltenen Prodd. kondensiert werden, wodurch 
der gebildetc II2S  ausgewaschen wird. (F. P. 659 583 vom 28/8. 1928, ausg. 1/7. 1929.
D . P rior. 1/9. 1927.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von Kohlemmsser- 
stojfen durch Druckhydrierung von Kohlesuspensionen, Mineralolen und Teeren in  
mehreren Stufen, wobei in  jeder Stufe ein niedrigerer Druck herrsclit ais in der vorher- 
gehenden. Man behandelt z. B. am erikan. liohpetroleum m it 40—50% iiber 350° sd. 
Bestandtcilen unter 200 a t  Druck bei 450° in fl. Zustande m it H 2 in Ggw. eines Mo- 
Cr-Katalysators u. laBt das Prod. in  einen zwciten Rk.-Raum , der auf 480° erhitzt 
ist, auf 20 a t entspannen, wo es in gasfórmigem Zustande auf einen Mo-Cr-Katalysator 
einwirkt. Durch Druckkiihlung scheidet m an aus den'den Rk.-Ofen verlassenden Gasen 
KW -stoffe aus, die nur 25— 30%  iiber 200° sd. Bestandteile cnthalten u. nicht klopfende 
Motorbrennstoffe abgeben. —  Bei sehr hoch sd. Olen, die Asplialt enthaltcn, wandelt 
m an erst bei 1000 a t in  Mittelole um, dann hydriret man unter 200 a t u. entspannt 
auf 20 a t zwecks H erst. guter Motorbrennstoffe. (F. P. 659 584 vom 28/8. 1928, 
ausg. 1/7. 1929. D. P rior. 1/9. 1927.) D e r s i n .

Comp. Generale des Produits de Syntliese, Frankreich, Herstellung eines fliissigen 
Brennstoffs, bestehend zu 90% aus KW-stoffen G2H2n+2 u. zu 10% aus Aceton, durch 
katalyt. Umsetzung von Kokerei- oder Schwelgas. Der K atalysator wird aus einem 
Gemisch von Cersulfat u. CoSOĄ hergestellt, dic in  Lsg. der Elektrolyse unterworfen 
werden, wobei der an den Elektroden erhaltene Nd. den eigentlichen K atalysator 
darstellt, der noch m it Kathodenstrahlen behandelt werden soli. Das Gas, besonders 
0 2H2 u. CHit wird auf 800 g (?  D. Ref.) . kompri inicrt u. bei 80° katalysierl, darauf 
durch eine Lsg., die 6%  I i2SÓt u. 5%  MnSOt cnthiilt, geleitet, worauf fl. Prodd. konden
siert werden, dic bei 61,5° sdd. (sehr unklare Angaben! D. Ref.). (F. P. 658 643 vom 
6/ 8 . 1928, ausg. 6/ 6. 1929.) D e r s i n .

Ges. fiir Kohlentechnik m . b . H . ,  Dortmund-Eving, Vorrichtung zur fort- 
laufenden Abtrennung des sich schaumig abscheidenden Schwefels aus zur Gasreinigung 
benutzten Losungen, gek. durch dic Untcrteilung des Scheidebehiilters mittels tjbcrfall- 
bzw. Trennwanden in  einen von Druckschwankungen unabhangigen Abtrennraum u. 
einen die Druckschwankungen aufnehmenden Ausgleichsraum, der nur m it dcm 
Wascher, aber nicht m it dem Abscheideraum in unm ittelbarer Verb. steht. — Die 
Vorr. bezweekt, die Regenerierung der Lsg. im KreislaufprozeB durchfiihren zu kónncn. 
Dabei is t es erforderlicli, daB der schwankende Gasdruck im  Wascher sich n icht auf 
die Fl.-Hóhe in  der Scheidevorr. auswirkt, da die Abtrennung des (S-Schaumes mittels 
einer Uberlaufvorr. einen ungefahr gleichen F l.-S tand voraussetzt. (D. R . P . 483 464 
KI. 26d vom 20/1. 1928, ausg. 30/9. 1929.) D e r s i n .

Otto Miseh, Frankfurt a. M., Terfabren zur Erzeugung eines Gemisches von Wasser- 
gas und Destillationsgas aus bituminosen Brennsloffen. (D. R . P. 483 594 KI. 24e vom 
25/10. 1925, ausg. 2/10. 1929. — C. 1928. I I .  310 [E. P . 288426].) D e r s i n .
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Autogen Gasaecumulator-Akt.Ges., Berlin, Sicherheitsmasse fu r  Acctylen- 
bclidller. (D. R. P. 482 879 KI. 26b vom 27/10. 1927, ausg. 21/9. 1929. — C. 1929.
I . 1175 [PI P. 299681].) D e r s i n .

Messer & Co. G. m. b. H ., F rankfurt a. BI., Wasservorlage m it Einrichtungen 
zum Verhindern von Explosionsriickschlagen beim Durebleiten groBer Mengen hoch- 
explosibler Gasgemische, namentlich Acetylen-02-Gemische, 1. dad. gek., daB in  den 
Weg der durch den Boden der Wasservorlage eintretenden Gase aufeinanderfolgende 
Zonen m it stets enger werdenden Durchbreehungen eingeschaltet sind. — 2. Vorr. 
nach Anspr. 1 gek. durch ubereinnndcrgclagertc, in ihrem Durchmesser waehsende 
Kranze von Durchtrittsóffnungen m it sich jeweils verringernder Weito u. einem K ran z; 
aus kreisfórmig angeordneten.Lóchern sehr kleinen Durchmessers. — Durch die Vorr. 
soli be w irkt werden, daB die Gasblasen sich nicht zu K etten oder Schlauchen zusammen- 
sohlieBen, sondern einzeln getrennt durch dic W.-Śaule hindurchgclangen miissen. 
( D .R .P .  483 008 KI. 4e vom 4/9. 1027, ausg. 24/9. 1929.) D e r s i n .

Sakao Yamanioto, Tokio, Apparat zur Gewinnung von Oldampfen aus Gemischcn 
mit Gasen. Die Gasgemische, z. B. Erdgas, Kokeretgas, werden durch m it Adsorptions- 
erden gcfiillte Turme geleitet. Nach Sattigung des Turmes wird Gas von einer Um- 
laufpumpe durch einen indirekten Erhitzer, den Adsorptionsturm u. einen Kuhler 
umgepumpt, die Oldampfe ausgetrieben u. kondensiert; darauf werden durch Ab- 
schalten des Erhitzers die k. Gase zur Kiililung des Turmes umgepumpt. E in zwciter 
Adsorptionsturm dient zum period. Betrieb. (A. P. 1 710 284 vom 18/5. 1926, ausg. 
23/4.1929. Japan . Prior. 23/3. 1926.) K i n d ERMANN.

Sakao Yamamoto, Tokio, Apparat zur Gewinnung von Oldampfen aus Gemischcn 
mit Gasen. Verbesserung des im A. P. 1710284; vorst. Ref. angegebenen App. durch 
eine Leitung, die den Adsorptionsturm sowohl m it dcm Kuhler wie aueh unm ittelbar 
m it der Umlaufpumpe verbindet. Dadurch ziehen die h. Gase unm ittelbar vom Ad- 
sorber zur Umlaufpumpe, dic in  ihnen enthaltenen Óldampfe jedoch seheiden sich 
standig im  Kuhler ab, wodurch eine bessere W armeausnutzung erzielt wird. (A. P. 
1 710 285 Tom  22/6. 1926, ausg. 23/4. 1929.) K i n d e r m a n n .

Empire Gas and Fuel Co., V. St. A., Oxydation von Kohlemcassersloffen, z. B. 
Naturgas, zwecks Herstellung von Alkoholen und Aldeliyden in  Ggw. von Katalysatoren, 
z. B. metali. Pt auf Tragern wie Bimsstein, Asbest u . dgl., ferner Pd, Cr, M n, Fe., Cu, 
N i, A u , Ag, Oxyde von Cu, M n, Fe, N i, Vd, Cr, Mo u. Ce oder dereń Gemischcn. Man 
leitet das Gas m it mindestens Ł/io Vol. 0 2 unter >  ais 10,5 a t Druck bei 425— 480° 
iiber die K atalysatoren u. erhalt Methanol, Formaldehyd, Acetaldehyd, Propionaldeliyd, 
wahrend das Rcstgas frei an O,, ist. (F. P. 657 383 vom 16/5. 1928, ausg. 22/5. 1929. 
A. P rior. 17/5. 1927.) “ D e r s i n .

Empire Gas and Fuel Co., V. St. A., Oxydation von Kohlemcassersloffen, z. B. 
Naturgas. (Vgl. vorst. Ref.) Besonders gecignet ist das Arbeitcn in melireron Stufen 
unter jedesmaliger Abscheidung der gebildcten Prodd., bei dcm eine selektive Oxydation 
des Athans statlfindet. Um  eine geniigend lange Borulirung des Athans m it dem K ata- 
lysator sicher zu stellen, verdunnt m an es m it dem 3—4-fachcn Vol. CH4. B e i s p i e 1. 
E in  Gas, bestehend aus 25%  C„fle u. 75% CHt wird unter 21 a t  Druck auf 400° or- 
liitzt u. m it 10%  Luft iiber einen auf 450° erhitzten aus plaliniertem Bimsstein bc- 
stehenden K atalysator m it solcher Geschwindigkeit geleitet, daB die Beriihrung dor 
Gasteilchen nicht mehr ais 4 sec. betragt. Dic Rk.-Prodd. werden durch Warmeaus- 
tausoh m it Frischgas schnell abgckiihlt u. kondensiert. Es scheidet sieli ein fl. Prod. 
ab, das 2—4%  Acetaldehyd. u. liohere Aldehyde, 60%  CH./JI1, 25—-40% Formaldehyd 
cnthalt. Das Restgas enthalt 70% C llv  17% C'2/ / c, 10°/o iV2 u. geringe Mengen C- 
Oxyde, H 2 u. Olefine. (F. P. 657 394 vom 13/6. 1928, ausg. 22/5. 1929. A. Prior. 
10/8. 1927.) D e r s i n .

Union Financiere Commerciale et Industrielle, Frankreich (Erfindcr: Georges 
de Schmysingk Korff), Umwandltmg von festen Brennsloffen, besonders Braunkoblc, 
in  flilssige Kohlenwasserstoffe. Braunkohle wird bis auf 2—5%  IK.-Geh. getrocknet u. 
zu einem unfiihlbar feinen Pulyer gemahlen, das durch ein Sieb m it 19100 Maschen je 
qcm geht u. von dem 10% 3,5—5, 50%  7— 10, 20%  10—15 u. 20%  15—22 Tausendstel 
Millimeter Durchmesser haben. Das Pulver wird m it einem groBen UbcrsckuB an 
Il'’a5.5erga5 in  einen auf 700° erhitzten Autoklaven eingespritzt, wo durch besonderc 
Vorr. das Gemisch einen langen Weg zuriicklegt u. in innige Beriihrung m it einem 
kataly t. wirksamen Metali, z. B. Bi, gebracht wird. Naeh Beendigung der E inspritzung 
wird die Temp. auf 700° gehalten, wahrend dor Druck den gewohnlichen Atmosphiircn-
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druck nicht iibersteigt. Nach einigen Stdn. finden sich 44—60° Ole u. 35— 50° 0 
Restkohle vor. Das Ol enthalt 23%  Benzine, 36% Schmierol, 20% Schwerol u. 8%  
Paraffine. Man kann zwecks Bindung des in  der Kohle enthaltenen S metali. Fe, 
akt. Kohle, Holzkohle oder reinen KolUenstoff zusetzen, auch von Halbkoks oder Torf 
ausgehen. (F. P. 657 546 vom 24/11. 1927, ausg. 23/5. 1929.) D e b s i n .

Consortium fiir Elektrochemische Industrie, G. m. b.H.,  Miinchen, Verfahren 
zur Durchfiihrung thermischer Reaktionen, dad. gek., daB man in  Ggw. oder Abwesenheit 
von K atalysatoren Tauchflammen im Schofie organ. Fil. brennt. — Zur Erzeugung 
der Flammen sollen Gase hoher Verbrennungs\varme, z. B. 0 2, ver\vendet werden, 
ais Tauchfl. A. oder KW-stoffe, Erdol u. dgl. Beispiel: 300 1 H 2 u. 150 1 0 2 je  Stde. 
werden. in  einem Quarzbrenner unter Petroleum gebrannt. Man erhalt stiindlich 
640 1 Gas, das 3,4 Vol-% CJI.i u. 3,2 Vol.-% C.JI., enthalt. (Oe. P. 114459 vom 
8/ 8. 1927, ausg. 10/10. 1929.)“ * D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung niedrig siedender 
Koldcnwasserstoffe aus hohersiedenden, z. B. Mineralolen, Teeren u. dgl. Man unter- 
w irft die Ausgangsstoffc zuerst einer Crackung m it oder olme Ggw. von / / , ,  so daB 
sich zwar Kohle abscheidet, aber keine betriichtlichen Gasmcngen bilden u. hydriert 
dio orlialtenen Prodd. m it der darin  enthaltenen Kohle in  Ggw. oder Abwesenheit von 
K atalysatoren unter hohem Druck. Ais K atalysatoren cignen sich dic Elemente der 
■i.-i-S. Gruppe, besonders die der G. Gruppe, z. B. Mo u. seinc Verbb., ferner Carbide, 
aktipe Kohle, Melalloide wio B, S i u. Halogene, Edelmctallc oder Pb, Sn  auf Tragern 
aus MgO, Cr203, auch dic Oxyde der Elemente der 3.—7. Gruppe in  geringen Mengen 
auf Metallen oder Legierungen. Man crackt z. B. ein am erikan. Rohpetroleum unter 
30— 50 a t  Druck bei 450—500° u . hydriert das Prod. bei 480° unter 200 a t in  Ggw. 
eines Mo-Cr-Kalały sators. (F. P. 659 906 vom 3/9. 1928, ausg. 4/7. 1929. D. Prior. 
5/9. 1927.) D e b s i n .

Anglo-Persian Oil Co. Ltd., iibert. von: Evelyn Stewart Lansdowne Beale, 
George Howard Coxon und Albert Ernest Dunstan, London, Cracken von Kohlen- 
tcassersloffólen unter Druck in  fl. Phase. Das 01 wird im Kreislauf mittels einer Pumpe 
m it einer Geschwindigkeit von 3,6 m je sec. durch ein erhitztes Rohrsystem gefiihrt, 
das aus einer behoizten Rolirschlange besteht, von wo das Ol teils durch einen Kiihler 
in  einen Dephlegmator entspannt, teils zu erneuter Behandlung wieder ausgesaugt wird. 
Das vorgewarmte Ol wird m it 70 a t  Druck in  die Crackschlange eingepreBt, wo es 
von 380—450° erh itzt u. plotzlich wieder abgekiihlt w ird. Durch das Verf. soli die 
Kohledbscheidung sehr verringert werden. Man erhalt z. B. aus einem Persischen Gasol 
23—-25% bei 200° sdd. Motorbetriebsstoffe boi einer Zofcsabscheidung von <  ais 0,25%. 
(F. P. 655 823 vom 15/5. 1928, ausg. 24/4. 1929. A. P. 1708 782 vom 9/5. 1928, 
ausg. 9/4. 1929. E. P rior. 15/3. 1927.) D e r s i n .

Dr. Bliimner Crack-Anlagen A.-G., Deutschland, Cracken von Teeren und 
Ulen. Um dic Abscheidung von Kohle im Innern der Rohre zu vermeiden, soli das Ol 
im Rolir in wirbehide Bewegung versctzt werden, indem m an mehrere Teilstróme 
in das crhitzte Rohr eintreten laBt, wodurch die W irbel hervorgerufen werden. Dabei 
kann z. B. ein sta rk  Asphalt enthaltendcs Ol m it einem Asphalt lósenden Ol ge- 
mischt werden. (F. P. 657 949 vom 21/7. 1928, ausg. 29/5. 1929. D. Prior. 22/7.
1927.) D e r s i n .

Sigbert Seelig, Deutschland, Cracken von Teeren von Steinkohle, Braunkohle,
Schiefer oder von anderen Roholen in  Metallbadern. Vor der Crackung sollen Asphalt 
u. Harze, ferner Bzn. u. W. durch Dest. abgetrennt werden, da sonst entweder starkę 
Verkrustungen der Rohre oder bei Bzn. u. W. eine zu plótzliche hohe Druckstcigerung 
e in tritt. (F. P. 659130 vom 18/8. 1928, ausg. 25/6. 1929. D. Prior. 22/8. 1927.) D e r s .

Foster Wheeler Ltd., England, Verbessertes Verfahren zum Destillieren von Pe
troleum. Die A pparatur des Verf. wird durch eine Zeichnung veranschaulicht. Dic 
E rhitzung des Petroleums erfolgt in Rohrsystemen, die in  verschiedenen Zonen des 
Ofens liegen u. so angeordnet sind, daB in ihnen das Petroleum in steigendem MaBe 
eine schnelle u. kriiftige Erhitzung erfahrt, ohne daB eine Crackung erfolgt. Das h. 01 
wird in  eine Kolonne gefiihrt, aus der in  verschiedenen Hohen Fraktionen entnommen 
werden. Das aus der Kolonne unten abflieBende Schwerol wird in  einem besonderen 
Rohrsystem im gleichen Ofen zwecks Crackung zu einem weniger viscosen Ole erneut 
erhitzt u. alsdann in  einer zweiten kleineren Kolonne rektifiziert, dereń Schwerole 
nochmals dem Crackrohrsystem zugeleitet werden konnen. (F. P. 657 873 vom 20/7.
1928, ausg . 28/5. 1929.) H e r b s t .
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Foster Wheeler Ltd., England, Ofen fiir  die Petroleunidestillation. Die Erhitzung 
des Petroleums erfolgt in Rohrsystemen, die in  dem Ofen so gelagert sind, daB das 
eintretende Petroleum zunachst durch abziehende, durch Wiirmeabgabe schon etwas 
abgekiihlte Verbrennungsgase der Heizflammen maCig u. dann in  einem iiber dem 
eigentlichen Heizflammenraum befindlichen Rolirsystem durch direkte W armestrah- 
lung u. Warmeabgabe der h. Verbrennungsgase bis zur erforderlichen Temp. erhitzt 
wird. Die Erhitzung des Petroleums kann in der letzten Phase durch die Lange des 
Rohrsystems yariiert werden. Is t nur eine Dest. beabsichtigt, wird sie kiirzer zu 
wahlen sein, ais wenn eine Crackung herbeigefiihrt werden soli. Durch die besondere 
K onstruktion des Ofens, die durch Zeichnung erldiirt wird, is t normalerweise eine 
nachteilige, órtliche Uberhitzung des Petroleums u. eine dam it verbundene Kohle- 
abscheidung in  den Rohren nieht móglich. (F. P. 657 875 vom 20/7. 1928, ausg. 28/5.
1929.) H e r b s t .

Filtrol Co., iibert. von: Walter S.Baylis, Los Angeles, Californ., Reaktivieren 
von Adsorptionsstoffen, insbesondere solehen, die zur Olraffination gedient haben. 
Man fiihrt iiberhitzten Dampf u. dann 0 2 durch das zu einer M. geformte Adsorptions- 
mittel, um soine Temp. zu erhohen, dam it die Verunreinigungen yerbrennen. (A. P. 
1 654 629 vom 5/4. 1926, ausg. 3/1. 1928.) K a u SCH.

Johann Kirschner, Basel, Schweiz, Verfahren und Vorrichiung zur Herstellmig 
emulsionsartiger homogener Oemische von Mineralolprodukten mit luasserhalligen ali- 
phatischen Alkoholen. (D. R. P. 482931 KI. 23b vom 10/9. 1926, ausg. 24/9. 1929. — 
0. 1928. I. 779 [E .P . 277357].) D e r s i n .

Erwin Bergel, Osterreich, AspJuiltemulsionen. Zwecks Gewinnung von Emul- 
sionen, welche fiir sich bestandig sind, aber nach Vermischen m it Steinldein brechen, 
setzt m an Ausgangsstoffen, welche fiir sich durch alkal. Mittel nur zu unbestandigen 
Erzeugnissen emulgiert werden konnen, mehr oder minder groBe Mengen von Asphalten 
oder anderen Bituminis zu, welche reich an organ. Sauren, besonders an Asphaltsauren 
sind. Die Bestandigkeit der Emulsionen kann durch weiteren Zusatz seifenbildender 
Sauren zu den Ausgangsstoffen noch gesteigert werden. (F. P. 665 060 vom 4/12. 1928. 
ausg. 13/9. 1929. Oe. Prior. 7/1. 1928.) K u h l in g .

Arthur Fernand Fabre, Frankreich, Zerstoren von Asphaltemulsionen. Den 
gegebenenfalls m it Sand oder Kies gemischten seifenhaltigen Asphaltemulsionen wird 
ein Metallchlorid, yorzugsweise CaCl2, zugesetzt, welches die in  der Emulsion vorhandene 
Seife fiillt. Das Verf. gestattet, die verwendeten Emulsionen in  einem beliebigen Zeit- 
punkt zum Brechen zu bringen. {F. P. 664 563 vom 21/11.1928, ausg. 5/9.1929.) K u h l .

De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Herstellung von emulgier- 
baren Stoffen und Emulsionen aus Mineralólen. 100 Tonnen Venezuelarohol werden 
destilliert u. dabei 40%  Schmierol erhalten, die dem Sauregeh. entsprechend m it Natron- 
lauge versetzt u. nochmals destilliert werden. Der anfallende Riickstand wird noch 
warm m it einer der zugesetzten Menge NaOH entsprechenden Menge H 2S 04 oder HC1 
yersetzt u. dann werden 100 Tonnen Asphalt, aus Venezuelaerdól erhalten, zugegeben 
u. die M. m it 80 Tonnen 0,5%ig. Natronlauge emulgiert. (F. P. 664 635 vom 26/11.
1928, ausg. 5/9. 1929. Holi. Prior. 15/12. 1927.) M. F. M u l l e r .

Actien-Gesellsehaft fiir Kohlensaure-Industrie und Ernst Berthold Auerbach, 
Berlin, Verfahren zur Behandlung von Mineralólen und Mineralólprodukien, insbesondere 
zu ihrer Trennung in  verschiedene Bestandteile, durch Behandlung des Ausgangsmaterials 
mit fl. C 02. — 5 kg Paraffinol (Visk. 2,2) werden in  einer Stahlflasche m it 25 kg fl. 
C02 behandelt; die 0l-CO2-Lsg. wird vom Riickstand getrennt u. die C 02 vergast. 
Es werden erhalten 4580 g Riickstandsol (Visk. 2,4) u. 410 g gel. gewesene Anteile 
(Visk. 1,6). (Oe. P. 114110 vom 8/ 8. 1927, ausg. 10/9. 1929. D. Prior. 25/9. 
1926.) M . F. M u l l e r .

Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Kóln-Miilheim, Isolieróle. Teilref. 
nach E. P . 291722; C. 1928. II . 1924. Nachzutragen ist: D ie Ole befinden sich wahrend 
ihrer Aufbewahrung, wahrend des Kochens, des Mischens u. des Im pragnierensin inerter 
Atm. oder im Vakuum. (Belg. P. 351705 vom 31/5. 1928, ausg. 7/11. 1928. D. Priorr. 
3/6. 1927; 30/3. 1928.) K u h l i n g .

A. Riebeek’sche Montanwerke Akt.-Ges., Halle a/S. (Erfinder: Theodor Hell- 
thaler, Granscbiitz b. WeiBenfels), Herstellung von Isolierolen aus Braunkohlenteer- 
und Schieferteerolen. Die m it A. oder ahnlich wirkenden Losungsmm. rorbebandelten 
Ole werden vor der Raffination m it SnCl4 einer Destillation unterworfen. Eventl. wird 
die Entparaffinierung vor der Einw. von Tetrahalogeniden auf die Ole vorgenommen. —
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Dunkles Braunkohlenteerparaffinól wird solange m it A. extrahiert, bis prakt. nichts 
mehr in Lsg. geht. Der alkoholunl. Riickstand w ird unter vermindertem Druck m it 
Dampf destilliert, wobei die unter 150° flammenden Anteile gesondert aufgefangen 
werden. Das H auptdestillat wird dann m it einem Gemisch von 4%  SnCl, u. Bleich- 
erde bei etwa 20° 1 Stde. lebhaft verriihrt u. naeh dem Abtrennen der Harze bei etwa 
80° m it einem Gemisch aus wasserfreier Soda u. Bleicherde (2: 8) nachbekandelt. 
Naeh dem Filtrieren w ird ein schwach riechendes hellgelbes Ol in  hoher Ausbeute er
halten, das naeh dem Ausfrieren des Paraffins allen an Isolierole gestełlten Anforderungen 
geniigt. (D. R .P.  482416 KI. 23c vom 29,1. 1926, ausg. 13/9. 1929. Zus. zu D. R. P. 
458629; C. 1928. I. 2686.) M . F. M u l l e r .

Soc. an. Maison Antoine Baud, Frankreieh (Puy-de-Dóme), Herstellung eines 
Schmieroles fu r  Explosionsmołoren durch Erhitzen eines Gemisches von Ricinusol u, 
einer gesatt. Fettsaure m it einem Erdól-Mineralól. — 60—80 Teile Ricinusol u. 1 bis 
5 Teile Fettsaure werden bei 150° bis zur Hom ogenitat verruhrt u. dann werden 20 
bis 40 Teile Mineralól zugesetzt u. die M. filtriert. (F. P. 665122 vom 5/12. 1928, 
ausg. 14/9. 1929.) M. F. M u l l e r .

Raymond Vidal, Frankreieh (Seine), Herstellung von in  Wasser lósliclien Fett-
stoffen. W eitere Ausbiklung des Verf. naeh dem H auptpatent (vgl. E. P . 285473;
C. 1928. I. 2763) zur H erst. von wl. Prodd., darin  bestehend, daB neutrale oder saure 
Fettstoffe m it Alkalihypochlorit behandelt werden. (F. P. 34 506 vom 29/10. 1927, 
ausg. 4/9. 1929. Zus. zu F. P. 637274; C. 1928. I. 2763 [E. P. 285473].) M. F . Mii.

Brown Co., Berlin, V. St. A., iibert. von: P. Vannah, W est Palm Beach, F lorida 
und John G. Gosselink, Berlin, V. St. A., Holzimpragnierung. Man saugt in das 
Holz Lsgg. von solchen organ. Farbstoffen, z. B. 2,4-Diaminophenolhydrochlorid,
2-Naphthylamin-l-sulfosdure u. dgl., die im stande sind, m it den in  den Holzfasern 
vorhandenen Stoffen Farbstoffe oder Pigmente zu bilden. (A. P. 1714701 vom 
2075. 1927, ausg. 28/5. 1929.) S c iiu t z .

Źdouard Jean Lćon Albert Germe, Frankreieh, Motortreibmittel. Beliebigen 
Motorbrennstoffen, z. B. Bzn., Bzl., A . soli eine Lsg. von 60 Teilen Naphthalin in  
40 Teilen Losungs-iM. zugesetzt werden, am besten im Verhaltnis 1: 1. (F. P. 656 773 
vom 16/11. 1927, ausg. 13/5. 1929.) D e r s i n .

Jegor Bronn und Concordia Bergbau Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung eines 
Treibgases fiir  Explosionsmotore von Fahrzeugen und Vorrichtungen zur Entnalime des- 
selben. Methan aus Kokereigasen oder Zers.-Gasen der Abwasser aus den Stadten 
wird m it den gereinigten KW -stoffgasen der Urteergewinnung aus Braunkolile oder 
Steinkohle oder den Crackgasen von fl. Brennstoffen gemischt. Eine solche Gasmischung 
is t fiir die Verbrennung im Motor giinstiger ais das sogenannte Blaugas, das aus KW- 
stoffen m it mehr ais 2A t.C  besteht, u. ais reines CH.,. Sie sind entweder lcomprimiert 
oder verfliissigt. Im  ersteren Falle dienen Stahlflaschen, im letzteren doppelwandige, 
warmeisolierte Behalter zur Aufbewahrung. Vorr. zur gleichmaBigen u. betriebssieheren 
Gebrauohsentnahme fiir den Motor werden eingehend beschrieben u. durch Zeichnungen 
veranschaulicht. (F. P. 658 349 vom 13/7. 1928, ausg. 15/6. 1929.) R . H e r b s t .

Jacobus Gerardus Aarts, Dongen, Holland, Verfahren zur Herstellung von Brenn
stoffen, insbesondere fiir  Verbrennungsmotoren. (D. R . P. 483 285 KI. lOb vom 14/5. 
1925, ausg. 27/9. 1929. Holi. Prior. 14/1. 1925. — C. 1928. I. 1740 [Oe. P. 
108678].) D e r s i n .

Franz Muntenbeck, Gelsenkirchen, Apparat zur Trennung von Materiał naeh 
dem spezifischen Geuiicht m it 2 iibereinander angeordneten u. durch einen H ahn ver- 
bundenen Behaltern, dad. gek., daB der obere Arbeitsbehiilter u. der untere Kliirbehalter 
noeh durch einen besonderen K anał m iteinander in Verbindung stehen, der ein Zuriick- 
befordern der Arbeitsfl. vom Klarbekalter naeh dem Arbeitsbehiilter durch Ober- 
druck im K larbehiilter oder durch Kippen des App. ermoglicht u. dessen brausen- 
artig  gestalteter Auslauf bei Anwendung von Oberdruck eine Reinigung der Wandungen 
des Arbeitsbehdlters von Riickstiinden bewirkt. — Die Vorr. dient insbesondere der 
Unters. von Setzjnaschinenabgdngen. Die Arbeitsfl. wird immer wieder verwendet, 
wodurcli einfaehes u. schnelles Arbeiten ermoglicht wird. (D. R. P. 482 583 KI. 421 
vom 29/10. 1926, ausg. 17/9. 1929.) H e i n e .

Rhein. Armaturen- u. Maschinenfabrik u. EisengieBerei Albert Sempell, 
Munchen-Gladbach, Vorriclitung zur selbsitiitigen Bestimmung des Benzolgehaltes von 
Oasen durch Absorption des Bzl. m ittels Waschól, dad. gek., daB das vom Bzl. befreite. 
Gas zum Aufheizen des m it Bzl. beladenen Wasclióls dient, dabei aber dem Heizbrenner
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nur in  solchem Betrage zustrom t, daB das Waschol auf seineni Verdampfungspunkte 
gehalten wird. — Einstellung der Gasmenge m it ,Hilfe eines Kontakttliermometers. 
Die nicht zur Aufheizung benotigten Gase werden in  die H auptleitung zuriickgefuhrt. 
(D .R .P .  482 856 KI. 421 vom 12/7. 1925, ausg. 21/9. 1929.) H e i n e .

Askania-Werke A. GL vormals Centralwerkstatt Dessau und Carl Baraberg- 
Friedenau, Berlin-Friedenau, Vorrichtung zur Bestimmung des Kolileiisauregehaltes 
von Rauclujase.n durch Feststellung der D. m it H ilfe  eines Schleuderrohres, dad. gek., 
daB in Verliingerung des axialen Schenkels des Schleuderrohres ein im Rauclikanal 
mitlaufendes Rolir angebracht ist, durch welches die Gase entgegen der in  diesem 
Roln- entstehenden Zentrifugalwrkg. abgesaugt werden. —  Die Abdichtung zwischen 
dem Schleuderrohr u. den festen Teilen der App. erfolgt durch eine m it dem Schleuder- 
rohr umlaufende Trommel, die m it W. gefiillt ist, das sich beim Umlaufen m antelartig 
an die W andungen legt. (D.R.P.  482584 KI. 42 1 vom 29/10. 1926, ausg. 17/9.
1929.) H e i n e .

XX. Schieił- und Sprengstoffe; Zundwaren.
Thos. Mc Knight, Wie Chromstiilile dem Nilrocelhilose-Hersteller nutzen. Cr-Stahle 

werden bei der H e r c u l e s  P o  w d e r  Co. fiir die folgenden Operationen bei der 
E inrichtung in der Nitrocelluloseherst angewandt: fiir die H N 0 3-Herst. durch NH3- 
Oxydation, das Handhaben der starken u. schwachen Siiure u. des sauren W . u. fur 
das Handhaben der behandelten Nitrocollulose. Mit wenig Ausnahmen werden 18% 
Cr m it weniger ais 0,12% C benutzt. Andere Zuss. sind 14% Cr u. 18% Cr +  8%  Ni.
Bei GuBstiicken werden oft 26— 28% Cr genommen. Abbildungen zeigen einige An-
wendungen dieser Stahle bei den yerschiedenen App. (Chem. metallurg. Engin. 36. 
530—31. Sept. W ilmington [Del.], Hercules Powder Co.) W i l k e .

John B. Fidlar, Dover, V. St. A., Scliie/3pulver m it geringem Miindungsfeuer, 
bestehend aus 35 Teilen Nitrocellulose, 25 Teilen Nitroglycerin, 5 Teilen Dinitrotoluol 
20 Teilen Trinitrololuol u. 10 Teilen das Miindungsfeuer herabsetzenden Mitteln, z. B. 
Starkemehl. (A. P. 1716 434 vom 5/12. 1921, ausg. 11/6. 1929.) T h i e l .

Winchester Repeating Arms Co., iibert. von: Joseph D. McNutt, N ew H aven, 
V. St. A., Korrosionsfreier Initialziinder, bestehend aus Metallsuperoxyd, Metall- 
silicid u. Metallfulminat ais D etonator’ — Z. B. misclit man 30—45 Teile Hg(CNO)2, 
25—45 Teile BaOv  10—25 Teile Ca-Silicid u. bis 25 Teile gepulvertes Glas. Etwas 
Klebstofflsg. ais Bindemittel kann zugegeben werden. (A. P. 1718 370 vom 13/7.
1927, ausg. 25/6. 1929.) T h i e l .

Winchester Repeating Arms Co., iibert. von: Joseph D. Mc Nutt, N ew H aven,
V. St. A., Knallquecksilber. Man erhitzt Hg(CNO)2 bis auf 140° F. wahrend 16 Stdn. 
unter vermindertem Druck von 4"Iig , um das Fulm inat von metali. Hg zu befreien. — 
Solches Hg(CNO)2 ais Initialziindung amalgamiert n icht die Metallbestandteile der 
Ladung. (A. P. 1718 371 vom 13/7. 1928, ausg. 25/6. 1929.) T h i e l .

Winchester Repeating Arms Co., iibert. von: Lawrence W. Jordan, New Haven, 
V. St. A., Bindemittel fiir Initialziinder bei Explosivstoffen. Man vermischt eine wss. 
Lsg. von Casein, das mittels N a2BtO7 in  Lsg. gebracht ist, m it einer wss. Lsg. von 
Traganth u. g ib t dem Gemisch eine alkoh. Lsg. von Thymol zu. Die Klebstofflsg. 
wird in  iiblicher Weise verwendet. (A. P. 1718 358 vom 7/2. 1928, ausg. 25/6.
1929.) T h i e l .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: C. E. Burkę und
F. C. Hann, Wilmington (Delaware), Wasserdichtmachendes M ittel fiir Papierstoff- 
formstucke, insbesondere fiir Kartuschen, bestehend aus einer Lsg., dic ein Ćellulose- 
substitutionsprod. enthalt, wie Benzyl-, Melhyl- oder Athylcellulose. — Z. B. wird eine. 
Lsg. von 18 Teilen Benzylcellulose in  einem Gemisch aus 25 Teilen Athylacetat, 10 Teilen 
Butanol, 35 Teilen Toluol u. 30 Teilen Xylol gel. u. dam it z. B. paraffinierte K ar
tuschen nach dem Spritzverf. iiberzogen. — Eine andere Lsg. besteht z. B. aus 12 Teilen 
Cellulosęacetat, 2 Teilen Gummi, 4 Teilen D ibu ty ltartra t, 40 Teilen Aceton, 30 Teilen 
Toluol u. 30 Teilen Methylcellulose — oder aus 12 Teilen Athylcellulose, 5 Teilen Kauri- 
gummi, 4 Teilen D ibutylphthalat, 50 Teilen Bzn. u. 50 Teilen Toluol, die ais Tauehlack 
benutzt wird. (E. P. 315 227 vom 9/7. 1929, Auszug yeroff. 4/9. 1929. Prior. 9/7.
1928.) M. F. Mu l l e r .
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Włodzimierz Daniewski, Methoden zur Verbesserung der Detaihuiedergabe von 
pholographischen Platten; Diskussion der Methoden der Feinkornentw. m it Angabe 
brauchbarer Vorsehriften. Die besten R esultate erhalt man m it Entwicklern, die das 
Ag in  der grauen /9-Modifikation abscheiden, z. B. m it p-Phenylendiamin. (Sprawozdania
i Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 4. 69—72.) S c h o n f e i .d .

Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin (Erfinder: Oskar Schmidt,
Berlin-Tegel), Lichtempfindliche Platte o. dgl., 1. dad. gek., daB der Triiger der licht- 
empfindlichen Schicht aus Rk.-Prodd. mehrwertiger Alkohole u. mehrbas. Sauren 
oder dereń Anhydriden besteht. — 2. dad. gek., daB dem zur H erst. des Tragers dienenden 
Prod. Farbstoffe zugesetzt sind. — 3. dad. gek., daB dem zur Herst. des Tragers dienenden 
Prod. W eichmachungsmittel zugesetzt sind. — 4. dad. gek., daB Fiillstoffe zugesetzt 
sind. — 5. dad. gek., daB organ, oder anorgan. Fasern zugesetzt sind. — 6. dad. gek., 
daB Faserstoffgewebe zugesetzt sind. — 7. dad. gek., daB anorgan. Stoffe (Glimmer, 
Glas o. dgl.) in  gemahlenem Zustand zugesetzt sind. (D. R. P. 484008 KI. 57 b vom 
13/7. 1928, ausg. 9/10. 1929.) G r o t ę .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrieh a. Rh., Lichlempfindliche Schichten mit Diazo- 
wrbindungen. Die lichtempfindliche Diazoverb. wird — gegebenenfalls zusammen mit 
einer Azofarbstoffkomponente —  in  eine Alkylcelluloselsg. eingebracht u. die Lsg. 
auf eine g latte Flachę, z. B. Glas, gegossen. Naeh dem Trocknen wird der lichtempfind
liche Film abgezogen u. auf einem beliebigen Triiger befestigt. Weichmachungsmittel 
oder Farbstoffe konnen der Lsg. zugesetzt werden. Die lichtempfindliche M. besteht 
z. B. aus Methylcellulose, diazotiertem p-Aminodiphenylamin u. 1,8-Aminonaphthol-
з,6-disulfonsiiure. Zur Erlióliung der H altbarkeit konnen der lichtempfindlichen Schicht 
Metallsalze einverleibt werden. (E.P. 311196 vom 7/1.1928, ausg. 29/5.1929.) G r o t ę .

Paul Jules Marie Leboucher, Frankreich, Pliotographische und kinemalograpliische 
Filme. Um den Filmstreifen an tista t. zu machen, wird auf ihm eine Schicht aus Proteinen, 
insbesondere HiihnereiweiB, aufgebraclit. Diese Schicht kann auch m it Mineralsalzen 
oder Metallsalzen der organ. Sauren versetzt sein. Die EiweiBschicht, dic sehr diinn 
sein kann, haftet gut auf dem Film u. ist vollkommen transparent. (F. P. 34 559 
vom 24/10. 1927, ausg. 9/9. 1929. Zus. zu F. P. 652 735; C. 1929. II. 2139.) G r o t ę .

J. Halden & Co. und J. Halden, England, Phctograpliischer Enlwickler. E r 
besteht aus einem Pulver, das in Form  von Tabletten, Kuchen oder Pillen gepreBt ist. 
Zur Entw. wird eine bestimmte Menge in  W. aufgel. Dem Entwickler konnen nieht 
oxydierbare Bindem ittel oder auch Fiirbemittel zugesetzt werden. (E.P.  311546 
vom 4/5. 1928, ausg. 29/5. 1929.) G r o t ę .

Masa Ges. zur Herstellung kiinstlicher Oberflachen, iibert. von: Allgem. 
Elekr. Ges., Berlin, Photomechanische Iłeproduklion von Maserungen. Von der vorher 
geglatteten Oberfliiche (z. B. Holz) wird ein photograph. Negativ angefertigt, welches 
in  bekannten Biidern verstark t (z. B. durch PbO oder HgCl2) oder abgeschwacht 
(z. B. durch Cyansalze) u. mittels bekannter chem. M ittel mogliehst kontrastreich ge- 
s ta lte t wird. Von diesem Negatiy wird die Druckform hergestellt. (E.P.  310 897 
vom 2/5. 1929, Auszug veróff. 26/6. 1929. D. Prior. 2/5. 1928.) G r o t ę .

,,Masa“ Gesellschaft zur Herstellung kiinstlicher Oberflachen, iibert. von: 
Allgem. Elektrizitśitsges., Berlin, Druckverjaliren. Zur Nachahmung von Marmor- 
zeichnungen u. Ubertragung auf Holz, Metalle usw. w ird zuniichst ein Negativ hergestellt
и. von diesem ein Diapositiy angefertigt, welches zur H erst. einer geiitzten Cu- oder
Zn-Platte dient; zur Erzielung von Halbtónen wird ein R aster eingesclialtet. Dic 
Druckplatte wird eingefarbt u. das Muster m it einer Gummiwalze auf das Holz oder
Metali ubertragen. Bei zu weichen Tonabstufungen der Zeichnung wird verstarkt.
Man kann auch die M armorplatte bis zur geniigeuden Durchsichtigkeit abschleifen
u. das Muster unm ittelbar auf eine lichtempfindliche P la tte  kopieren. Die zu be- 
druckenden Gegenstande konnen vorher im M armorgrundton gefiirbt werden. Bei 
mehrfarbigem Marmor werden mehrere Teildruckplatten angefertigt. (E.P.  313 007 
vom 4/6. 1929, Auszug veróff. 31/7. 1929. Prior. 4/6. 1928.) A l t p e t e r .
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