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A. Allgemeine und physikalisclie Chemie.
Maximilian Pfliicke, Hundert .Jahre Ghemisches Zentralblatt. Vortrag, gehalten 

vor der D e u ts c h e n  C h e m isc h e n  G e s e l ls c h a f t  am 1 1 . November 1929 zur 
Hundertjahrfeier des C h e m isc h e n  Z e n t r a lb ła t t s .  Vf. schildert die Entw. des 
Referatenorgans seit seiner Griindung durcli Gu s t a v  T h e o d o r  F e c h n e r . Das erste 
H eft erschien am 14. Januar 1830. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62 . Abt. A. 132—44. 
4/12. 1929. Berlin.) P f l u c k e .

W. Krause und F. Sauerwald, Dichlemessungen bei liolien Temperaluren. IX . tfber 
die Dićhte des fliissigen Goldes und flilssiger Gold-Kupfer- und Silber-Kupferlegierungen. 
(VIII. ygl. S a u e r w a l d  u . W id a w s k i ,  C. 1926. II. 1 6 0 9 .)  Nach der Auftriebsmethode 
wurden die Dichten von Au u. Au-Cu-Legierimgen bei hóherer Temp. im festen u. fl. 
Zustande, sowie diejenigen fl. Ag-Cu-Legierungen gemessen. Die Ergebnisse sind in 
Tabellen u. Diagrammen zusammengestellt. Die Abhangigkeit der spezif. Volumina 
yon der Temp. u, Konz. ist ungefahr linear. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 181. 3 4 7 —52 . 
2 0 /7 . 1 9 2 9 . Breslau.) L u d e r .

Gr. Urbain, Komplexsalze und Elektroaffinitat. Bei den Komplessalzen sind die 
Gleichgewichtsrkk. um so starker betont, je groBcr die Elektroaffinitat der komplesen 
lonen ist, daher sind die Chlorosalze leichter hydrolysierbar ais die Nitrosalze, u. diese 
wieder leichter ais die sehr stabilen komplexen Cyanide. Es liandelt sich dabei aller- 
dings nicht um die Hydrolyse der freien, sondem der in den Komplexionen theoret. 
versteckten lonen, Die negativen lonen yerdrangen einander in den Komplessalzen 
in der umgekehrten Ordnung ihrer Elektroncgativitat. Analog verdriingt bei den 
komplesen Cyaniden Cu das Zn u. P t verdrangt H2. Dasselbe Verh. zeigt sich. bei den 
organometall. Verbb., wo Zn das Mg yerdrangt u. S den O der Alkohole. Es ergibt sich 
hier eine Verbindungsbriicke zwisehen organ. u. anorgan. Chemie. Das yersehiedene 
Verh. der komplesen u. der freien lonen wird auf Grund der NERNSTschen elektrochem. 
Theorie erklart. Die Verstarkung der sauren bzw. bas. Eigg. durch Komplexbldg. 
wird an einigen Beispielen gezeigt. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 27- 508—15. 
Juli-Aug. 1929. Paris, Sorbonne.) II. K . Mu l l e r .

L. Pissarshewski, Eleklroneniibergang von Jodionen z u lonen des dreiwerligen 
Eisens. (Vgl. P is s a r s h e w s k i  u. T e l n y i , C. 1926. II . 809.) Einleitende Bespreehung 
der Arbeit von LjALIKOW u . B e l a j a  (vgl. nachfolg. Ref.) (Seient. Magazine chem. 
Catheder Katerjmoslaw [russ.: Naukowi Sapiski Katerinoslawskoi Naukowo-Dolid- 
tschoj K atedri chemij] 1926. 143—50.) An d r u s s o w .

K. Ljalikow und M. Belaja, Untersuchung iiber das Gleichgewicht zmschen Jod
ionen und lonen des dreiwertigm Eisens. (Vgl. vorst. Ref.) Die Rk. zwischen Ferri- 
M orid  u. Kaliumjodid wurde in  verschiedenen Lsgg. studiert. In  neutraler Lsg. ist 
sie zweiter Ordnung (bei J'-Konzz. untcr 0,01 u. Fe"‘-Konzz. unter 0,04), verlauft 
also nach: Fe"' +  J '  Fe“ +  J . Der EinfluB des Dissoziationsgrades yon FeCl3, 
FeCl2 u. KC1 auf das Gleicligewicht wird in 0,5-n. KCl-Lsg. stark herabgesetzt. Die 
Rk.-Konstante andert sich erheblich bei Zugabe von Sauren, ist jedoch wenig abhangig 
von dereń Konzz. (0,5-n. H 2 S04; 0,01—0,1-n. HC1). Glycerin u. Methanól (in 30°/oig. 
Lsg.) verschieben das Gleichgewicht etwas naeh rechts. (Scient. Magazine chem. 
Catheder Katerynoslaw [russ.: Naukowi Sapiski Katerinoslawskoi Naukowro-Doslid- 
tschoj K atedri chemij] 1 9 2 6 . 151—56.) ANDRUSSOW.

Oscar Knefler Rice, Typen von unimolekularen Reaktionen. Vf. versucht, zwischen 
folgenden Rk.-Typen, von denen bisher nur die erstere nach der Quantenmechanik 
behandelt werden konnte, innere Beziehungen aufzudecken. 1 . Pradissozialion. Wenn 
Licht von gegebener Frequenz 2 yersehiedene Elektronenspriinge erregen kann u. 
einer yon diesen (I) eine niedrigere Dissoziationsgrenze hat ais der andere (II), so ttber- 
schneidet das Kontinuum von I diskrete Yibrationszustande von II. So kann ein Mol.
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in einen von diesen diskreten Zustanden strahlungslos in das iibersehneidende Kontinuum 
iibergehen u. dissoziieren. 2. Unimolehdare Zerss. Hier scheint kaum ein Zusammen- 
hang m it 1. zu bestehen. Es is t aber folgendes zu bedenken. Aus verschiedenen Griinden 
scheint es wahrscheinlich, daB die zur Dissoziation eines — hier dureh StóBe, nicht durch 
Strahlung — aktivierten Mol. erforderliche Energie an einer ganz bestimmten Stelle 
(z. B. einem bestimmten Os illator) lokalisiert sein muB. Es n ird  also bestimmte 
Zustande des Mol. geben, in denen es zwar genugend Energie besitzt, aber doch nicht 
dissoziiert, bis ein strahlungsloser Ubergang zu einem solehen Zustand fiihrt, der 
Dissoziation bewirkt. Es besteht demnach eine enge Analogie m it 1.; nur handelt 
es sich hier um Schwingungs-, nicht um Elektronenzustande. 3. Bei photochem Zers. 
handelt es sich wahrscheinlich um eine Elektronenanregung u. dann Vorgange wie bei 2., 
wie naher im Original auseinandergesetzt ist. — Wesentlich is t an genannten Prozessen 
der Quanteniibergang, der nicht das Oberwinden eines Energieberges darstellt, wie 
bei radioakt. Prozessen. — SchlieBlich wird darauf hingewiesen, daB die unter 2. an- 
gefiihrten Ubergange gewissermaBen bedeuten, daB diskrete Zustande verbreitert 
werden, bis sie sich uberschneiden, obwohl die ungestorten diskreten Zustande von 
verschiedener Energie sind. — Die Ansicht-en von L a n g e r  (C. 1929. II. 3098) scheinen 
Vf. unwahrscheinlich. (Proeeed. National Acad. Sciences, Washington 15. 459— 62. 
Jun i 1929. Califomia Inst. of Techn.) Klemm.

Francis R. Cattoir und George S. Parks, Siudien aber Glas. I II . Die dielek- 
trischen Kon-stanten von glasiger und flussiger Glucose. (II. vgl. C. 1929. I. 1885.) Die 
Best. wurde nach der elektr. Resonanzmethode durchgefuhrt (vgl. J a c k s o n , Philos. 
Magazine 43 [1922]. 481). Die Messungen wurden bei ansteigender u. absteigender 
Temp. durchgefuhrt. Die Dielektrizitatskonstante war bei absteigender Temp. von 
330—380° ein wenig hoher ais bei ansteigender Temp. In  beiden Fallen stieg sie von 
0—300° nur von 4— 6  an, dann schneller von 300—380° von 6—24, um nach diesem 
Masimum wieder zu fallen. Bei 450° war der W ert 21. Der erste sanft ansteigende Teil 
der Kurve ist der Bereich des glasigen Zustandes, bei 300° t r i t t  die Erweichung ein. 
Die Werte im glasigen Zustand liegen in  derselben GróBenordnung wie die anderer 
organ. Glaser u. Harze. Im  fl. Zustande gleicht die Kurve der von polaren Fil. Die 
Ursache der Inkongruenz der Anheiz- u. der Abkuhlungskurve ist unbekannt. (Joum . 
physical Chem. 33. 879—82. Jun i 1929. California, S ta n f o r d  Univ.) S a liia n g .

Mieczysław Jerzewski, U ber die dielektrischen Eigenschaften von Korpem in  
nematischer Phase. (Sprawozdania i Prace Polskiego Towarzystwa Fizj7cznego 4. 
157—70. — C. 1 9 2 9 .1. 975.) Sc h o n f e l d .

Max Trautz und P. B Baumami, Die Reibung, Wdrmeleitung und Diffusion 
in Gasmischungen. II . Die Reibung von H 2-N2- und H2-ĆO-Gcmischen. (I. vgl. C. 1927.
I . 1556.) Vff. fiihren Messungen der inneren Reibung von Luft, H„, CO, N 2 bei Tempp. 
von ■—78 bis +250° aus; femer messen sie die Reibung von H2-C0- u. / / 2-i\72-Mischungs- 
reihen bei —78, —38, +19, +100, +200, +250°. In  keiner der beiden Isothermen 
werden Maxima gefunden. Die Reibungskoeffizienten von CO u. von N 2 u. ihre Temp.- 
Abhangigkeiten sind nahezu die gleichen. (Ann. Physik [5] 2. 733—36. 26/8. Heidel
berg, Phys.-chem. Inst.) E is e n s c h it z .

Max Trautz und Friedr. Wilh. Stauf, Die Reibung, Wdrmeleitung und Diffusion 
in  Gasmischungen. I II . Die Reibung ton H r C2Hi-Gemischen. (II. vgl. vorst. Ref.) 
Yff. fiihren Messungen der inneren Reibung von H r C„H.j-Mischungsreihen bei Tempp. 
von —78, — 40, — 1, + 20 , +55 , +100, +150, +200", +250° sowie der Reibung der 
reinen C2H4 im gleichen Temp.-Bereich durch. Die Isothermen zeigen ein ausgepragtes 
Maximmn, das bei zunehmender Temp. yerflacht. Die Lage des Masimums rerschiebt 
sich m it steigender Temp. linear nach wasserstoffarmeren Gemischen; gegen den absol. 
Nuli punkt estrapoliert, trifft sie auf reinen Wasserstoff. (Ann. Physik [5] 2. 737— 42. 
26/8. 1929. Heidelberg, Phys.-chem. Inst.) E is e n s c h it z .

Max Trautz und Karl Friedr. Kipphan, Die Reibung, Wdrmeleitung und Diffusion 
in Gasmischungen. IV. Die Reibung bindrer und le.md.rer Edelgasgemische. (III. vgl. 
Yorst. Ref.) Vff. messen die innere Reibung von H2-He.-, He-Ne-, He-Ar-, Ne-Ar- 
u. He-Ne-Ar-Gemischen bei Zimmertemp., 100 u. 200°. Die gemessenen W erte der 
binaren Gemische lassen sich durch die in  der I. Mitt. (C. 1927. I. 1556) aufgestellten 
Mischungsformeln darstellen, ebenso das tem are Gemisch durch die entsprechende 
Mischungsformel (vgl. nachst. Ref.). (Ann. Physik [5] 2. 743—48. 26/8. 1929.) E it z .

Max Trautz, Die Reibung, Wdrmeleitung uiui Diffusion in  Gasgemischen. V. Mitt. 
(IV. vgl. vorst. Ref.) Vortrag tiber die Reibung von Gasen u, Gasgemischen. Das
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vom Yf. aufgestellte Mischungsgesetz der Reibung (ygl. C. 1927. I. 1556) wird nach 
sełner theoret. Begriindung u. experimentellen Priifung erortert. Die Anwendung 
des Mischungsgesetzes auf Mischungen von drei u. mehr Komponenten wird durcli- 
gefiihrt. (Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. 1929. Nr. 12. 3— 10.) E is e n s c h it z .

P. Bechterew, Zur Systematik der Elastizitatskonsianten anisotraper Stoffe. Vf. 
teilt die 21 Elastizitatskonstanten in B Gruppen zu je 3 bzw. 6  Konstanten ein. Diese 
Einteilung beruht auf der Inyarianz dieser Gruppen gegeniiber cycl. Permutation 
der Koordinaten. Eine weitere Vereinfachung der Systematik wird durch Einfukrung 
einer 3-zahligen Symmetrieaehse bewirkt, wodurch die Konstanten jeder Gruppe 
(bzw. Untergruppe) einander gleich werden. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallchom. 71. 274—76. Aug. 1929. Leningrad.) EiSENSCHiTZ.

O. Miigge, U ber die Bedeuiung der Oleitungen der Krystalle fu r  gewisse Zuslands- 
anderungen. ( vgl. C. 1929. II. 1886.) Der Vf. mackt darauf aufmerksam, daB man 
sowohl die Krystalle, die Translationen wie die, die einfacher Sckiebungen fakig sind, 
ais Zwischenglieder zwischen den gewóhnlichen festen Krystallen einerseits u. den 
smekt. (zweidimensiona)en) bzw. nemat. (eindimensionalen) Krystallen u. gewohnlicheu 
Fil. andererseits auffassen kann. Fur diese Auffassung sprechen folgende Tatsachen: 
Zunalime der Plastizitat yieler Krystalle m it steigender Temp., leicht deformierbare 
Mineralien haben sehlechte Randflaehen. — Da das Translationsyermógen fiir ver- 
schiedene Ebenen u. Richtungen yersohieden ist, so kann m an von einem schritt- 
weisen u. zugleieh yektoriell verlaufenden Sohmelzvorgang sprechen. Dieses Verb. 
kommt nur bei Stoffen zur Beobachtung, die innerhalb eines hinreichenden /-p-Inter- 
yalles im smekt. oder nemat. Zustand yerkarren konnen. —  Das Gleityermógen von 
Krystallen ist yerbreiterter ais man fiir gewóhnlich annim m t; unter den ca. 4000—5000 
krystallograpk. untersuchten Substanzen ist bei ca. 300 Gleityermógen nachgewiesen; 
wahrscheinlieh ist es bei noch mehr vorhanden, nur wurde darauf nicht geachtet. 
(Nachr. Ges. Wiss., Góttingen 1929. 9— 12.) F a b e r .

W. Boas und E. Schmid, Uber die Temperalurabhdngigkeit der kritischen Sćhub- 
spannung von Cadmiumkrystallen. Yff. untersucken die Temp.-Abkangigkeit der k rit. 
Schubspannung yon Cd-Krystallen von 20° absol. bis 585° absol. mittels eines etwas ab- 
geanderten Fadendehnungsapparates nach POLANYI (0. 1925. II . 2032). Die Ge- 
nauigkeit der Bestimmungen ist bei yerschiedenen Tempp. yersohieden groB. Wahrend 
bei tiefen Tempp. die an der schwachsten Stello einsetzende Dehnung sich wegen der 
starken Vorfestigung bald iiber den ganzen K rystall ausbreitet, wird bei hóheren 
Tempp. erst nach grofieren lokalen Abgleitungen die zur Ausbreitung der Translation 
notwondige Spannung erreicht. Eine die Bestimmung der Streckgrenzen storende 
Rekrystallisation t r i t t  nicht auf. — Dio krit. Schubspannung sinkt etwa linear mit 
steigender Temp. u. wird in der Nahe des Schmelzpunktes konstant. Dieser Abfall 
m it der Temp. kann nicht ais Temp.-EinfluB gedeutet werden. — Um zu entscheiden, 
ob die Temp.-Abhangigkeit unter Annahme einer konstant bloibenden krit. Schiebung 
lediglich aus der Anderung der elast. Konstanten m it der Temp. zu erklaren ist, unter- 
sucht E. Goens den Temp.-Koeffizienten yon s41, auf den es hier ankommt. Aus 
diesen Messungen ergibt eich, daB die Temp.-Abhangigkeit von s44 yiel zu gering ist, 
um dio beobachtete Temp.-Abhangigkeit der k rit. Schubspannung auf Grund einer 
konstanten krit. Schiebung zu erklaren. (Ztschr. Physik 57. 575—81. 3/10. 1929. 
Berlin-Dahlem, K. W. I. fiir Metallforschung.) L o r e n z .

E.N.Gapon,f/nfera(c&K» 3  der K ry stalli sali<msgc.schwindigkeit. I.DieKrystellisations- 
geschwindigkeit von Salzen aus ubersatt. Lsgg. wird 1. durch die Ionendehydratation,
2. durch die Adsorption bedingt. Die Aktiyierungscnergie der Moll. bei der Krystal- 
lisation entsprieht der Ionendehydratationswarme oder der Bldg.-Warme des H ydrats 
m it umgekehrtem Vorzeiehen. Daher laBt sich bei bekannter Aktiyierungscnergie 
die Zus. der H ydrate feststcllen, die bei der Krystallisation entwassert werden. — 
Die Best. der Rk.-Ordnung wurde nach der VAN'T H oFFschen Methode, sowie nach  
der Kompensationsmethode bei 8  Salzen (Ammoniumoxalat, Natrium oxalat, Kalium- 
sulfat, Kaliumbichromat, N atrium pikrat, Kalium- u. Ammonium-AJuminiumalaune, 
Kaliumnitrat) ausgefiihrt. Fiir die meisten Salze besteht der Kjystallisationsyorgang 
aus 2 Perioden. Am Anfang is t die Rk. erster Ordnung, wenn dio Goschwindigkeit 
durch dio Adsorption bedingt is t; is t sie durch die Ionendehydratation bedingt, so 
ist die Rk.-Ordnung gleich der Ionenanzahl im Salz. In  der 2. Periode ist dio Rk. 
bimolekular. (Ukrain, chem. Joum . [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shumal] 4. 
161—92. Charków, Chem. Labor. d. INO.) G u r ia n .

21 *
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SllOgO Tsuboi, (Jber die bewrzugle Wachsiumsńchlung einiger Melallkryslalle. 
Die rontgenograph. Unters. der nach der Methode von CzoCHRALSKI (C. 1917. II. 
277) liergestellten Metalldrahte auf ihre Wachstumsrichtung zeigte, daB bei den meisten 
Al- u. P 6 -Krystallen eine W achstumsrichtung annahernd parallel der (lOO)-Achse 
der phasenzentriert kub. Krystalle dieser Metalle vorhanden ist. Piir die hexagonalen 
Zn-, Cd- u. -Bi-Krystalle ergab sich eine W achstumsrichtung senkrecht zu der Haupt- 
achse dieser Krystalle. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A 12. 223—26. 
Juli 1929.) K l e v e r .

Shogo Tsuboi, (Jber die Faserstruklur in  Melallen, die durch verscliiedene Losungs- 
drucke dbgeschieden werden. Teil I I . (I. vgl. C. 1928. II . 2439.) Beim Eintauchen 
eines diinnen Zn-Plattchens in eine 2 oder 5%  Bleiacetatlsg. scheiden sich an demselben 
kleine Pb-Krystalle in der Form des sogenannten „Bleibaumes“ ab. Die rontgeno- 
graph. Unters. zeigt, daB bei der Mehrzahl der abgeschiedenen Pft-Mikrokrystalle eine 
von den (lll)-E benen  der kub. Krystalle sich annahernd parallel zu den glatten Fliichen 
des Nd. befindet. — Die beim Eintauchen eines Zn-Plattchens in  eine 1 oder 3° / 0 Cad- 
miumsulfatlsg. erhaltenen schwammigen Ca1-Abscheidungen zeigen eine iihnliche An- 
ordnung der hexagonalen Krystalle des Cd, wobei die (OOOl)-Ebeńe annahernd parallel 
zur Oberfliiohe des untersuchten Kórpers liegt. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. 
Univ. Serie A 12. 209—15. Juli 1929.) K l e v e r .

Usaburo Yoshida und Shogo Tsuboi, Untersućhung von Eiskrystallen durch 
Eóntgenslrahlen. Es wird die Orientierung von .Eiskrystallen durch LAUE-Aufnahmen 
untersucht u. gefunden, daB die Richtung der Eiskrystalle, welche unter verschiedenen 
Bedingungen erhalten wurden, stets parallel zur Basisebene des hesagonalen Eiskrystalls 
in Obereinstimmung m it der Wachstumsrichtung steht. Bei langsamer Eisbldg. ent- 
stehen Eiseinkrystaile von bestimmter Orientierung, wahrend beim plotzlichen Ge- 
frieren des W., wie es bei der kiinstlichen Eisherst. der Fali ist, sich keine regelmaBige 
Orientierung zeigt, sondern eine Anhaufung von kleinen unregelmaBig orientierten 
Eiskrystallen entsteht. Die Versuchsanordnung wird ausfiihrlich beschrieben. (Memoirs 
Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A 12. 203—08. Juli 1929.) K l e v e r .

J. Traube, Ober die Slabilitdt des Submikrons. Krystallósung und Kryslallbildung. 
Vf. zeigt in  Fortsetzung einer fruheren Arbeit von TRAUBE u. VON BEHREN (C. 1929.
I. 187) an Hand weiterer photograph. Aufnahmen ultramkr. Bilder u. eines Filmes, 
die die Yerschiedenen Stadien der Krystallauflosung u. Krystallbldg. veranschaulichen, 
die volle Giiltigkeit der SMEKAŁschen Theorie iiber den Aufbau von Krystallen aus 
ultram kr. Bausteinen. Die m it diesen nach dem Vf. ident. „Gitterblocke“ sind direkt 
mkr. beobachtbar. In  der anschlieBenden Diskussion bemerkt S m ek a l dagegen, daB 
er die Gitterblócke fur kleiner halte ais die ultramkr. Bausteine. (Ztschr. Elektrochem. 
3 5 . 626—27. Sept. 1929. Berlin-Charlottenburg.) P ie t s c h -W il c k e .

Franz Skaupy, Komgrenze und Komgrope, ihre Bedeutung fu r  einige wissen- 
sćhaftlićhe und łechnische Fragen. Yf. bringt einige Beispiele iiber den EinfluB der 
KorngroBe u. zeigt, wie in  einzelnen Fallen die Lage u. Form der Komgrenzen zwischen 
den Krystalliten von entscheidendem EinfluB auf die Eigg. der Stoffe sind. E r be- 
handelt die Wrkg. der Korngrenzen auf DuktiUlat u. Hartę, auf die Leitfdhigkeit poroser 
'polykrysłalliner Korper u. auf Lichlabsorplion u. Strahlung. Den SchluB bilden Be- 
trachtungen iiber das Wesen der Korngrenze. Nach Annahme des Vf. sind in der K om 
grenze Kraftfelder yorhanden, die von den angrenzenden Atomen stammen, aber 
naturgemaB andere sind ais innerhalb der K rystallite selbst. Es kónnen z. B. in den 
Korngrenzen freie Elektronen oder Ionen vorhanden sein; verschiedene Erscheinungen, 
wie die Reibungselektrizitat, weisen darauf hin. Dadurch wiirde yerstandlich, daB die 
Korngrenzen eine besondere Leitfahigkeit u. den Metallen ahnliche Strahlungseigg. 
besitzen. Auch die Form der Komgrenzen muB fur ihre Eigg. von W ichtigkeit sein. 
(Monatsh. Chem. 53/54. 73—82. Okt. 1929. Berlin.) W r e s c h n e r .

Neues Handworterbuch der Chemie. Bearb. u. red. von Hermann v. Fehling, Carl v. Heli 
u. Carl Haeussermann. Nach d. Tode der Hrsg. fortges. von K. H. Bauer. Lfg. 139/140. 
Bd. 10. <SchluBbd.>, Lfg. 6/7 enth. d. Bogen 26—35. (S. 401—560). Braunschweig:
F . Vieweg & Sohn 1929. 8°. nn. M. 4.80.

A j. A to m s tr u k tu r . R a d lo c h e m le . P h o to c h e m ie .
Edwin C. Kemble, Die alłgemeinen Prinzipien der Qucmtenmedianik. I. Teil,

1. Abschmtt. Grundlegende Prinzipien der Wellenmechanik. Zusammenfassender Bericht
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iiber dic Grundlagen der Wellenmechanik u. die Storungsrechnung. (Physical. Rev. 
Suppl. 1. 157—215. Okfc. 1929. H arvard Uiiiv.) E is e n s c h it z .

Karl Bollert, Lassen sieli die Residtale der Wellenmechanik auch vom Standpunkt 
der klassischen Elektrodynamik verstehen ? Unter Zugrundelegung der klass. Elektro
dynamik in  Form der MiEschen Tlieorie der Materie u. einer besonderen Definition 
der Quantenprobleme wird eine Amplitudengleichung fur den MiEschen materiellen 
Skalar <p hergeleitet, die in der Form m it der ScHRÓDINGERschen Amplitudengleichung 
iibereinstimmt. Eine strenge Lósung des Problems fiihrt auf eine lineare homogene 
Differentialgleichung fiir q>, die wenigstens in der Form vollkommen m it der D ir a c - 
schen ubereinstimmt. (Ztschr. Physik 55. 409—30. 13/6. Berlin-Friedenau.) E . Jo s .

W. Plotnikow, Interalomare Verdiclilung der Materie. Ubersicht iiber neuere 
Arbeiten.. (Soient. Magazine eliem. Catheder Katerynoslaw [russ.: Naukowi Sapiski 
Katerinoslawskoi Naukowo-Doslidtsehoj K atedrichem ij] 1926. 213—22.) A n d r u s s o w .

R. Peierls, U ber die Exislenz stationdrer Zustdnae. Fiir einen spcziellen Typus 
von Potentialfunktionen, wio sie boi Problemen der Mol.-Bldg. auftreten, werden 
die Bedingungen fiir die Existenz stationiirer Zustiinde aufgestellt. (Ztschr. Pliysik 
58- 59—62. 14/10. 1929. Leipzig.) L e s z y n s k i .

J. Kudar, tlber die Verweilzcit der Korpuskeln im  Gebiet der ,,negativen kinetischc.n 
Energie". Es wird die Zeit berechnet, die Korpuskularstrahlen benotigen, um eine 
Potentialschwello z u iiberwinden. (Ztschr. Physik 58. 48—51.14/10.1929. Berlin.) Le s z .

D. R. Hartree, Die Verteilung von Ladung und Strom in einem Atom mit mehreren 
den Diracschen Gleichungen folgenden Elektronen. (Procecd. Cambridge philos. Soc. 25. 
225—36. April 1929. Ch r ist s  Coli.) Le s z y n s k i .

N. Barbulescu, Vber die Quantentheorie der Gase. Erwiderung auf die K ritik  
von M a io r  (C. 1929. I. 1423). (Bulet. Soc. ętiin$e Cluj 4. 487— 88. Okt. 
1929.) R . K . Mu l l e r .

A. Maior, Antwort auf eine K ritik von Barbulescu. Fortsetzung der Diskussion 
m it B I r b u l e s c u  (vgl. c . 1928. II. 2334. 1929. I. 1423 u. vorst. Ref.). (Bulet. Soc. 
§tiin£e Cluj 4. 497—98. Okt. 1929.) R. K. M u l le r .

Wilhelm Anderson, Die Bezielmng zwisclien dem Gasdruck und der translaiorischen 
Energie der Gasmolekule. W ird m it E tr die in 1  ccm enthaltene translator. Energie 
der Gasmoll., m it v ihre lineare Geschwindigkeit u. m it c die Grenzgeschwindigkeit 
bezeichnet, so ergibt sich fiir den Gasdruck die Beziehung: p  =  ( 1  +  1 — /32)/3 E łr, 
wobei P =  w/c ist. Bei gewóbnlichen Gasen u. nieht zu hohen Tempp. is t v klein gegen c, 
so dali p — -/3 E tr. Bei ,,Lichtquantengas“ dagegen kann fi- — 1  gesetzt werden, 
so daB p =  V3 E tr wird. DaC den Lichtquanten neuerdings neben einer translator, 
auch eine rotator. Energie zugeschrieben wurde, is t auf die unzulassige Anwendung 
der Formel p  2/a E lr zuruckzufiihren. (Ztschr. Physik 58. 443— 46. 1/11.1929. 
Dorpat.) L e s z y n s k i .

H. Ludloff, Beitrag zur Quantenmechanik der Molekule. Nach dem Gedanken 
des BoH Rschen Aufbauprinzips werden z. B. die Eigenwerte des Grundzustandes 
u. eines angeregten Zustandes des H 2-Mol. aus den Eigenwertcn zweier H 2-Moll.-Ionen 
zusammengesetzt; hierbei ergibt sich die doppelte Anzahl der Wechselwrkgg. wie 
bei H e it l e r  u . L o n d o n  (C. 1927- II . 1657). — Die zur elast. Reflexion fiihrenden 
Eigenwerte sind immer solche, die bei adiabat. Zusammenfiihrung der Kerne in hóher 
gelegene Atomeigenwerte iibergefiihrt werden miissen. Die Ubereinstimmung m it 
den Messungen is t auch in angeregtem Zustand durchweg ais gut zu bezeichnen. 
(Ztschr. Physik 55. 304—26. 13/6. 1929. Breslau.) E. J o s e p h y .

R. Whiddington, Zusammenstofie von Elektronen mit Molekiilen und resultierende 
Quantenverluste. Vf. hatte  friilier (vgl. JONES u. WHIDDINGTON, C. 1929. I. 472) 
die Zusammenstofie zwischen Elektronen u . Moll. mittels einer magnet. Spektralmethode 
untersucht. Das erhaltene Spektrum zeigt die Linie, die der yollen Elektronengeschwin- 
digkeit entspricht, mehrere Bandenkopfe, die sich durch die Energieverluste beim 
Zu8ammenstofi erklaren lassen, u. eine schwer zu deutende Bandę, betriichtlicher 
In tensitat u. variabler Lage. Vf. stellt m ittels eines „Elektronengeschutzes“ von der 
Art, -wie sie im WESTERN ELECTRIC-Oscillographen yerwendet wird, neue Verss. an. 
Bei konstanter besehleunigender Spannung u. konstantem magnet. Feld werden die 
Krummungsradien des Elektronenstrahls in  Argon bei versehiedenen Drucken gemessen. 
Der Krummungsradius vermindert sich stark  m it abnehmendem Druck; die aus dem 
Kriimmungaradius berechneten Elektronengeschwindigkeiten schwanken zwischen 40



3 2 6 A ,. A tomstp.u k t u r . R a d io c iie jiie . P ho tochem ie . 1 9 3 0 .  I.

u. 150 Volfc bei 260 Volt angelegter Spannung. Qualitativ laBt sich dies R esultat 
durch die Annahme erklaren, daB die Elektronen nicht vom D raht selbst, sondem 
von den Enden des „Dunkelraums“ kommen. Bei Verminderung des Drucks erweitert 
sieli der Dunkelraum, infolgedessen sinkt die Elektronengeschwindigkeit. (Naturę 124. 
758. 16/11. 1929. Leeds, Univ.) L o r e n z .

P. L. Arnot, Elelctronenstreuung in  Quecksilberdampf. Vf. untersuclit mittels 
FARADAY-Kafigs 1. die Gesehwindigkeitsverteilung von Elektronen im Hg-Dampf 
bei bestimmtem Winkel zum Elektronenstrahl u. 2 . die Winkelverteilung der gestreuten 
Elektronen. Bei 1. werden drei Gruppen von Elektronen beobaehtet: elast. gebeugte; 
solche, die beim ZusammenstoB das Hg angeregt haben; u. solehe, die das Hg ionisiert 
haben. — Bei 2. werden 2 Beobachtungen m it einer verzogernden Spannung von 
(F 0—3) Volt u. von ( F(1—40) Volt angestellt (F 0 =  Anfangsgeschwindigkeit der Elek
tronen). Die erste Beobachtung gibt die Żabi der elast. gestreuten Elektronen, die 
Differenz zwiseben beiden Beobachtungen die Zahl der unelast. gestreuten Elektronen. 
Die Zabl der gestreuten Elektronen nimm t rasch m it dem wachsenden Winkel ab. 
Die Kurve der elast. gestreuten Elektronen fallt starker in  Hg ab'ais in He (vgl. D y m o n d  
t i . W ATS ON, C. 1929. I. 1888). Vf. erklart dies dam it, daB das auBere Feld des Hg- 
Atoms raseher naeh auBen abklingt ais das des He-Atoms. Bei kleinen Winkeln ■werden 
werden mebr Elektronen unelast. gestreut ais elast., docb fallt die Kurve der unelast. 
gestreuten Elektronen raseher m it wachsendem Winkel ab ais die der elast. gestreuten. 
Beide Kurvcn schneiden siek bei 15° fur 82 Volt-Elektronen. Bei He (vgl. D y m o n d  
ii. WATSON, 1. c.) liegt der Kreuzungspunkt der beiden Kurven bei viel kleineren 
Winkeln. Dies kann durch das geringe Anregungspotential des Hg bedingt sein. Ge- 
nauere Erklarung erscheint noch unmóglich, da zu wenig Materiał uber diesen Punkt 
vorliegt. Bei groBen Winkeln (55°) scheinen etwa gleiehviel Elektronen elast. u. un
elast. gestreut zu werden. Docb sind die Messungen bei diesen Winkeln infolge der 
Kleinheit der Strome unsicher. Dio beobaehteten Kurven werden m it der theoret. 
Kurvo yergliehen, die sieh unter der Annalime elast. Streuung durch ein reines Cot:- 
LOMBsches Feld ergibt. Diese theoret. Kurve fallt viel steiler ais dio experimentelle 
ab; doch sind die Abweiebungen nicht so sta rk  wie bei He, was im Einklang m it der 
oben gemachten Aussage uber das auBere Pekl des Hg-Atoms steht.  ̂(Proceed. Roy. 
Soc., London Serie A. 125. 660—-69. 1/11. 1929. Cambridge, T rinity College.) L o r e n z .

G iinther v. E lbe und F ran z  Simon, Calorimetrische Bcstim mw g des Energie- 
unterschiedes der beiden Wasserstoffmodifikationen. Die Kurven fiir die Temp.-Abhangig- 
keit der Rotationsenergie von n., reinem o- u. p-Wasserstoff u. das (temperatur- 
ompfindliehe) Gleichgewichtsgemisch werden gegeben. MeBbar is t die beim Ubergang 
von n. H 2 ins Gleichgewicht frei werdende Warme. Vff. arbeiten bei 77,5 u. 20,4° 
absol. in Ggw. von Adsorptionskohle, wo sich das Gleichgewicht schnell einstellt: Bei 
der Adsorption wird Adsorptionswarme +  Umwandlungswarmo frei, beim Entgasen 
die negative Adsorptionswarme. Zu erwarten war eine Differenz von 78 cal bei 77,5° 
absol., von 247 cal bei 20,4° absol. Es wird in einem isotherm arbeitenden Verdampfungs- 
calorimeter gearbeitot, wobei die Warmeentw. aus der verdampfenden Gasmenge 
abgoleitet, die Wiirmebmdimg elektr. kompensiert wird. Man muB m it etwas vor- 
beladener Kohle u. Abpumpcn bis zum anfanglichen Sattigungsdruek arbeiten. Ais 
Verdampfungswarmen werden eingesetzt: fiir 1 Mol. N 2 1336 cal, fur 1 Mol. H 2 216 cal. 
Der App. wird durch alleinige elektr. Heizung kontrolliert. Beim Kp. des N 2 is t die 
Beladung der Kohle in  ca. 5, beim Kp. des H 2 in 25—30Min. beendet. 4—6 Millimole H . 
werden bei den ycrschiedenen Verss. adsorbiert. Mit n. H 2 erhalten die Vff. bei 77,5“ 
absol. eine molare Umwandlungswarme von 74 ±  7 cal, wird der H 2 vor der Beladung 
durch m it fl. Luft gekiihlte Kohle gesehickt, wo sich ein neues Gleichgewicht einstellt, 
so is t die Umwandlungswarme nur 15 ±  6  cal (s ta tt 13— 17, wie zu erwarten), bei 
20,4° absol. finden dio Vff. 241 +  10 cal. Beide Zahlen stimmen m it den theoret. 
Werten (78 bzw. 247) gut iiberein. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. B 6 . 79—87. Nov. 
1929. Berlin, Univ., Physikal.-chem. Inst.) W. A. R o t h .

Clarence Zener und Victor Guillemin jr., Der B-Zustand des Wasserstoff- 
molehuls. Vff. entwickeln fur den jB-Zustand des H 2-Mol. eine Wellenfunktion. Dies 
gelingt nur teilweise, da die Dissoziationsenergie m it 2,64 Volt (experimentell 3,37 Volt) 
berechnet wurde. Die Form der Wellenfunktion zeigt, daB der 5-Zustand teilweise, 
aber n icht vollkommen, polar ist. (Physical Rev. [2 ] 34. 999—1009. Okt. 1929. 
H aryard Univ. Jefferson, Physikal. Lab.) L o r e n z .
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E. C. G. Stueekelberg und P. M. Morse, Storungsreclmung des Wasserstoff- 
molehulions und des Wassersloffmolekiils. (Helv. phys. Acta 2. 304—06. 31/10.1929. 
Princeton, U. S. A.) W r e s c h n e r .

A. C. Lunn und J. K. Senior, Isomerie und Konfiguration. Vf. leiten auf 
Grund einer streng gruppentheoret., in Kiirze nicht -wiederzugebenden Betraclitung 
mathemat. Ausdriieke fur die mogliche Anzahl von Isomeren bei gegebener empir. 
Formel ab u. geben Tabellen uber diese Anzahlen. (Journ. physical Chem. 33. 1027 
bis 1079. Ju li 1929. Kent, Chem. Labor. u. Department of Mathem. of the Univ. of 
Chicago.) B e r g m a n n .

Richard Reinicke, Neue qv.antita.ihe Betraćhtungen iiber die Gesialt des Benzol- 
ringes sowie iiber die Stellung seiner sechs Wasserstoffatome. Vf. denkt sick die 
Materie aus Orthonen aufgebaut — ahnlich wie L e n a r d  bekanntlich scbon 1903 aus 
Dynamiden —, die aus einem positiyen Kern u. einem Hullenelektron bestehcn u. 
natiirlich polar orientiert sind. Die Ordnungszahl gibt an, wieviel Orthonenpaare 
im Atom vorhanden sind. Auf Grund dieser Annahme werden Bilder fur He, Ne, C 
u. besonders Methan angegeben, u. zwar m it genauen MaBzahlen auf Grund der be- 
kannten Kantenlange des Elementanviirfels im Diamanten. Es wird die strengc 
Tetraederstruktur fur alle C-Vcrbb. gefordert u. daraufhin das Modeli des Athans 
u. Benzols naher diskutiert. Letzteres entspricht etwa dcm BRAGGschen Befund; 
an neuen Amiahmen is t folgendes aus den weitgehenden Spekulationen hervorzuheben: 
Die Benzol-C-Atome sind dreiwertig; die vierte Valenz ist durch die Mitwirkung der 
Nachbaratome jeweils „abgesckirmt“ . Die Wasserstoffvalenzcn liegen parallel der 
hesagonalen Hauptaehse, die (polar orientierten) Wasserstoffatome sitzen genau in 
den Ecken eines regularen Oktaeders — woraus folgt, daC nur die Stellungen 1 u. 4 
gleiehwertig sind, nicht aber 2 u. 5 oder 3 u. 6 , daB in o-Verbb. nur 2 u. 3 oder 5 u. 6 , 
in m-Kórpern nur 2 u. 6  oder 3 u. 5 besetzt sind! — Graphit ist ein stark  yerzerrtes 
Diamantgitter. F ur Naphthalin, Anthracen u. Biphenyl vrerden nahere Angaben, 
insbesondere uber den Standort der H-Atome, gemacht. (Ztsckr. Elektrochem. 35. 
780—89. 1929.) B e r g m a n n .

William B. Lee und Pierre J. Van Rysselberge, Die schraubenfdrmige Kon
figuration von langlcettigen Verbindungen. F ur den Aufbau langer C-Ketten ist bereits 
friiher (C. 1927. II. 1239) ein sehraubcnfórmiges Modeli vorgesclilagen worden. Ein 
solches Modeli muB u. a. folgenden Forderungen genugen: Es muC 1. den Untersehied 
zmschen geraden u. ungeraden Gliedem dersclben Reihe deuten, 2. die Sonderstellung 
der Glieder m it 5, 10 u. 15 C-Atomen in manchen homologen Reihen erklaren, 3. ebenso 
die Sonderstellung der Anfangsglieder, 4. die S tabilitat der 5- u. 6 -gliedrigen Ringe,
5. zu Mol.-Dimensioncn fiihren, die m it den Rontgenmessungen ubereinstimmen,
6 . das Aufhóren des Alternierens mit steigender Kettenlange u. Temp. erklaren u.
7. wenigstens angenahert zum Tetraederwinkel des Koklenstoffs fuliren. — Diesen
Forderungen entspricht das in der N atur weit verbreitete schraubenfórmige Modeli, 
werni man die Ganghóhe der Schraube so wahlt, daB — Anordnung der C-Atome in 
zwei Ebenen angenommen — eine volle Umdrehung bei dem funften C-Atom erreicht ist. 
Die ersten vier Glieder einer Reihe haben demgemaB Sondereigg. (besonders bei den 
Fettsauren!), die durch das bekannte rontgenograph. Zickzackmodell nicht gedeutet 
werden. Es werden an Hand der rontgenograph. Daten uber Palmitinsaure genaue 
Maflangaben gemacht; doch folgt aus dem Modeli ein Tetraederwinkel von 100° 40' 
(statt 109° 28'). Eine Reihe in  Kurven zusammengestellter Eigg. homologer Verbb. 
in Abhangigkeit yon der Kettenlange soli die tlberlegungen stutzen. (Journ. physical 
Chem. 33. 1543—57. Okt. 1929. Stanford Univ., California.) B e r g m a n n .

H. P. Rooksby, Eine RontgenstraMenuntersuchung der Wirkung von Hitze auf 
Aluminiumhydroxyd A l20 3-3 H 20 . Das H ydrat wurde durch Fallung aus Aluminat 
hergestellt. Sein Róntgenspektrum war von dem des ehem. gleich zusammengesetzten 
Gibbsits yerschieden. Wird die Tonerde aus AlCl3-Lsgg. durch NH 3 gefallt, so erhalt 
man Miscliungen von A1,03 -H ,0  bis A]20 3 -3B[20 . Letzteres verliert W. bei 200°, 
bei 250° wird A120 3 -H 20  gebildet, dessen Róntgenspektrum verschieden von dem 
des Diaspora u. gleich dem mancher B ausite ist. Zwischen 250 u. 500° gibt das H ydrat 
den Rest seines W. ab unter Bldg. von y ■ A120 3, bei weiterem Erhitzen t r i t t  krystallin. 
Wachstum ein, bei 950° sind die Linien ganz scharf. Bei 1000° geht es in Korund uber, 
die Umwandlung is t bei 1150° beendet. (Trans, ceramic. Soc. 28. 399— 404. Okt. 
1929. Wembley, General Electr. Co.) SALHANG.
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Ludwik Chrobak, Die Krystallstruklur dss Ammonium-KupferdojrpelcMorids: 
(NH t)2CuCl}-2 H20. Darst. der Krystalle durch Verdampfen wss. Lsgg. von CuCl2- 
2 H20  u . NH.,C1 iiber CaCl2 im Exsiccator. D. der rhombendodekaederahnlichen griin- 
lich-blauen Krystalle s — 2,007. Die Krystalle sind auf Grund der Vermessung der 
Flachenwinkel, der Symraetrie von Laueaufnahmen u. auf Grund von Schlag- u. 
Atzfiguren der koloedr. Krystallklasse des tetragonalen Systems Dih zuzuordnen. Die 
opt. Źweiachsigkeit wird ais Anomalie auf Spannungen zuriickgefiihrt. Die rontgeno
graph. Unters. nach der Drehkrystallmethode ergab die einfache Translationsgruppe 
r ,  m it den Identitatsperioden: ./i00 — a — 7,58 A, J 001 — c — 7,95 A. Es sind 2  Moll. 
(NH4)2CuCl2-2 H 20  in der Elementarzelle vorhanden. Auf Grund der Auslóschungs- 
st-atistik wird die Raumgruppe Dl\ h wahrscheinlich gemacht. Eine eingcliende Intcn- 
sitatsdiskussion unter der Voraussetzung eines Ionengitters ergibt fur die Cu++ die 
Koordination 0 0 0 u. V* V. v „  also ein raumzentriertes Gitter. Zwei ahnliclie raum- 
zentriertc Gitter bilden die NH.,+ m it don Koordinaten y 2 0 1/i , 0 y 2 3/4, a/ 2 0 3/.,, 0 y 2 y ,. 
D ie Cl-  nehmen die achtzahligc Lage (u u w) ein, u — 0,275 a, w =  0,255 c. Fiir H20  
wird die vierżahlige Lage (0 0 w') angenommen w' =  0,36 c. — Eine etwas andere 
Anordnung fur N u. Cl geben A. B. H e n d r ic k s  u. R. G. D ic k in s o n  (C. 1 9 2 8 . I. 
150) an. (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lcttres. Serie A. 1929 . 361—89. Ju li 1929. 
Krakau, Mineralog. Inst. d. Univ.) W a g n e r .

G. W. Stewart, Slreuung der RontgenslraHen in  Fliissigkeitcn: Isomere von 
n-Oclylalkohol. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I . 17. II . 1258.) Untersucht werden vier Octanole 
u. 16 Heptanole. Verdopplung der Kettenlange wird nur durch solche O/7-Gruppen 
bewirkt, die am endstandigen oder benachbarten C-Atom sitzen. Meistens werden 
zweierlei „Netzebenen“ gefimden, besonders deutlich, wenn das OH sich in der Mitte 
des Mol. befindet. CH3 in  einem Zweig bewirkt eine Vergrofierung des ,,Durehmessers“ 
der Kette. Die K ette erweist sich ais starrer ais bei den Paraffinen. Die Ergebnissc 
sctzen das B r aGGscIic Gesetz u. die cybotakt. S truktur der FI. voraus. (Physical 
Rev. [2] 33 . 1087—88. Juni 1929. Univ. v. Iowa. Vortr. auf d. Tag. d. Amer. Physik. 
Gesellsch. 18.—20/4. 1929.) E is e n s c h it z .

Klaus Schoeken, Uber die Schwdchungskoeffizienlen einiger Gase fiir kurzwelligc 
Ronlgenstrahlen. Einem Rontgenstrahlenbundel, das ein Medium durćhsetzt, wird ein 
Teil seiner Energie entzogen u. in andere Energiearten umgesctzt. Die Konstantę, 
welche die Intensitatsabnahm e pro Langeneinheit angibt, wird ais Schicachungs- 
koeffizienl /i bczeichnet. J  =  J 0-e~ f,d, dabei bedeutet J  die In tensitat des Strahlen- 
biindels nach Durchgang durch die Substanz, d  die Dicke der durchstrahlten Schicht, 
./„ die In tensitat an der Stelle d =■- 0. /i se tzt sich aus 2 Gliedern zusammen, aus dem 
Absorptions- u. aus dem Streukoeffizienten. Vf. imtersuchte die Schwachmigs- 
koeffizienten von Luft, 0 2, N, u. Ar fiir spektral zerlegtes Róntgenlicht. Ais Strahlen- 
ąuelle diente ein COOLIDGE-Rohr m it W-Antikathode. Ais Monochromator wurde ein 
Kalkspatkrystall verwendet. Die untersuchten Gase befanden sich in einem Druck- 
gefaB, das ein Variieren der Drucke gestattete. Fiir Luft, 0 2 u. N , ^-urde ein Mano- 
metcr m it einem MeBbereich bis zu 200 a t  verwendet, fiir Ar bis zu 12 a t. Der 
Schwachungskoeffizicnt ist dem Gasdruck proportional: J  f‘<‘V Va'd, dabei be
deutet fi0 den Sehwachimgskoeffizienten beim Normaldruck. Die erhaltenen W erte /«/D. 
wurden ais Funktion der Wellenlange aufgetragen; es zeigte sich, daB man nur dann 
zu einer formelmaBigen Darst. der MeBergebnisse gelangt, wenn man einen wellen- 
langenabhangigen Streukoeffizienten annimmt. (Ztschr. Phj'sik 58 . 39—47.14/10.1929. 
Bonn.) W r e s c h n e r .

Thomas H. Osgood, Spektroskopie weicher Róntgenstralden. Zusammenfassender 
Bericht iiber die Róntgenspektroskopie im Ubergangsgebict gegen U ltraviolett. (Phy
sical. Rev. Suppl. 1. 228— 40. Okt. 1929.) E is e n s c h it z .

Richard Reinicke, Uber eine einfache Moglichkeit der anschaulichm Darsłellung 
der Rontgenniveavs durch ein fldchenzentrierl-lcubisches Iłaumgiiterschema. Besehreibung 
eines raumlichen Modells der fur die Róntgenspektren wichtigen Terme. Vf. meint 
die bekannten Intensitats- u. Auswahlregeln an  Hand des Modells raumlich deuten 
zu kónnen. AuBerdem sollen an Hand des Modells die Anzahl der Isotopen abgeleitet 
werden u. einige Eigg. der Elemcnte, die im period. System zum Ausdruck kommen. 
(Physikal. Ztschr. 30 . 693—97. 15/10. 1929.) ’ E is e n s c h it z .

Charles E. St. John, Die Elemente auf der Sonne. Von den 92 Elementen sind 
auf der Sonne bisher 58 nacligewiesen worden. Nicht identifiziert sind: die Edelgase
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(auBer He), die Halogene, die Elemente der 7. Periode, Au, Hg, Ta, P, As, Bi, Se, 
Te, Po, Ma, Re, Os, I r  u. cinige seltene Erden. Das Vork. der noch nicht aufgefundenen 
Elemente auf der Sonne is t aber n icht ausgeschlossen, da die Spektren dieser Elemente 
z. T. in  sehwerzuganglichen Spektralgebieten liegen. — Am intensivsten sind die 
Linien der 37 Metalle, dereń mittleres Anregungspotential nur 1,1 Volt ist. Unerklart 
ist noch das Auftreton der He+-Linie 4686, dereń Anregung 73 Volt erfordert. (Proceed. 
National Aead. Sciences, Washington 15. 789—93. Okt. 1929. Mount Wilson Ob- 
servatory.) L o r e n z .

O. Struve und C. D. Higgs, Die Calciumlinien von Sternen des Speklraltyjms A  
und B. Die Werte fiir die Anzahl der akt. Atome in der umkehrenden Schicht, be- 
stim m t aus der Ca+-Linie K , ergeben sich zu 4-101G fiir den Spektraltyp A 2 bis zu
3-10 13  fiir den Typ B s. (Astrophysical Journ. 70. 131—34. Scpt. 1929. Yerkes Ob- 
servatory.) L o r e n z .

Harold D. Babcock, Einige neue Beitrdge zum Ban der citmcspMrischen Sauer- 
stoffbanden und- das Mcngenverhallnis der Isolopen 0ie und O18. (Vgl. O. 1929. II. 382.) 
V’f. bringt die an neuen Messungen gewonnenen Freąuenzen der A  '-Bandę u. yergleieht 
die Lago der geradzahligen Dubletts m it den aus den *4-Bandcn unter Voraussetzung 
des Isotopeneffektcs berechneten. An Argumenten fiir die Existenz des Isotops O18 

liegen auBcrdem dio Ubereinstimmung der Herkunft der A  u. >l'-Banden vor u. dio 
Anwesenheit der ungeradzahligen Dubletts in A '. Fcrner werden eine Anzahl schwachor 
Dubletts dio teils zur A-, teils zur _B-Bande gehóren ncu aufgenommen; sie liegen 
symm. zwischen den starken Dubletts der P- u. R-Zweige. Ihre Einordnung ist noch 
nicht ganz sicher. — Zum Vergleieh der Intensitat der A- u. A  '-Bandę nimmt Vf. diese 
m it der Sonne ais Lichtąuelle, die andere m it kiinstlichem Licht u. einigen Meter Luft- 
weg auf dersclben P latte m it glcicher Starkę auf. Das Intensitatsyerhaltnis betragt 
ca. 1250:1 entsprechend demMengenverhaltnis der Isotopen O16: O18. (Proceed.National 
Aead. Sciences, Washington 15. 471—77. Juni 1929. Mount Wilson Observ., Ca r n e g ie  
Inst. of Washington.) EiSENSCHiTZ.

E. C. G. stueckelberg, Gleichzeiłige Ionisation und Dissoziation von Sauerstoff 
und die Intensitat der ultravioletten O {''-Bawień. Die Beobachtung h a t fiir die Bildung 
von 0+  aus 0 2 eine Energie von ca. 20 V ergeben. Zur theoret. Behandlung dieses Vor- 
ganges wird nach der Methodc yon Mo r s e  (C. 1929. II. 3102) die Energie ais Eunktion 
des Kernabstandes fiir verschiedene Zustande von 0 2+ u. 0 2 berechnct. U nter Ver- 
wendung der FRANCKSchen Best. der wahrscheinlichsten Ubergange ergibt sich der 
richtigo W ert der Energie. Die Abweichungon der Werte fiir die Ionisationspotentiale 
(zwischen 13,5 u. 15,5 V gefunden), dio zur Bildung yon 0 2+ fiihron, sind wegen der 
Ungenauigkeit der FRANCKschen Uberlegungen yerstandlich. Aus den Potentialkuryen 
w rd  die In tensitat der ultrayiolettcn 0 2-Banden in  Ubercinstimmung m it dom Ex- 
periment berechnet. (Physical Rey. [2] 34. 65—67. 1/7. 1929. Palmer Phys. Lab. 
Princeton Univ.) E is e n s c h it z .

Louis A. Turner, Bindung im  Molekuł und die niedrigen 5S-Terme von N + und G. 
Die Analyse der negativcn Stickstoff-(N2+-)Banden u. der Vergleich m it den Encrgie- 
stufen von ON u. S iN  hat wahrscheinlicli gemaeht, daB bei der Dissoziation dieser 
Moll. je ein N+-, C- u. Si-Atom im 2.s (2p)3 5 iSl-Zustand entstehen. Aus der Tabellc der 
NII-Linien sind 2 Linien zu entnehmen, welche eine Kombination des angegebenen 
Terms m it (2 s)- (2 p)2 3P  darstellen. Diese Zuordnung der Linien ist selir wahr- 
scheinlich, aber die geringe In tensitat der Linien is t schwer yerstandlich. Bei C sind 
die entsprechenden Linien nicht bekannt. Auffallend is t der groBe Unterschied des ais 
68  angesehenen Terms gegeniiber den anderen Termen gleicher Elektronenkonfiguration. 
Móglicherweise liegt eine starkę Resonanz des 2 s-Elektrons m it der (2 p)3 4 >S-Gruppe 
vor. Die genaue Bestiminung der 5 S-Terme ist wegen ihrer Beziehung zu der neuen 
Theorie der homijopolaren Bindung wichtig, die die hohe Multiplizitat u. groBe Bindungs- 
energie fordert. (Proceed. National Aead. Sciences, Washington 15. 526—28. Juni 
1929. Palmer Phys. Lab. Princeton Univ.) E is e n s c h it z .

Werner Jacobi, tlber die Ladungen der Quecksilberatome im  KanalstraM. Mittels 
der Parabelmethode untersucht Yf. die Ionisationsstufen des Hg. In  einer H 2 -Ent- 
ladung unter Zusatz geringer Mengen Hg-Dampfes zeigen sich auBer der Wasserstoff- 
parabel u. der Hg+-Parabel noch andere Parabeln, dereń (e/m ) 7,9 bzw. 12 bzw. 
18,l-(e/mHg+) ist. Zuordnung dieser Parabeln zu Hg®+, H g12+ u. H g18+ besitzt einige 
Wahrscheinlichkeit. Direkter Nachweis des Hg in den Parabeln war auch bei der 
Hg+-Parabel nicht moglich. Aus dem^STONERschen Schema ergeben sich ais be-
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vorzugte Ionisationsstufen des Hg 2, 8 , 12, 16, 18 u. 20. — Die Ergebnisse dieser 
Verss. stehen in Ubereinstimmung m it den Unterss. von A s t o n . (Physikal. Ztschr. 
30- 568—76. 15/9. 1929.) L o r e n z .

F. H. Crawford und G. M. Almy, Zeemaneffekt bei MgU. Das Verh. der drei 
Dublettzweige der MgH-Bande bei A 5211 (2P  — y  2S) in Magnetfeldern von 8300 
bis 28 400 GauB wird besehrioben. (Physieal Rev. [2] 33. 1084. Juni. Harvard Univ. 
Vortrag auf der Tagung der Amor. Physik. Ges. 18.—20. April 1929.) L e s z y n s k j .

L. Marchlewski und O- Wyrobek, Die Absorption von ■ultrariolettem Licht durch 
Zimtsaure wid Hydrozimtsaure. Zimtsaure zeigt in  alkoh. Lsg. eine ultraviolette Bandę 
m it einem Maximum bei 2710 A u. einem Minimum bei 2350 A; Hydrozimtsaure in 
wss. Lsg. besitzt zwoi Banden m it Maxima bei 2670 A u. 2580 A u. Minima bei 2660 A 
u. 2340 A. Zimtsaure absorbiert etwa 1 0 0 -mal so stark  wie Hydrozimtsaure. Die 
molekularen Extinktionskoeffizienten sind graph. wiedergegeben. (Buli. In t. Acad. 
Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1929. 331—34. Juli.) L o r e n z .

L. Kwieciński und L. Marchlewski, Die Anderung der Absorplionsspektren von 
Maltose, Fructose und Glucose unłer dem E influp von Wasserstoff- und Hydroxylionen. 
Bei der Hydrolyse von Rohrzuckcr bildcn sich Zersetzungsprodd., die stark  im Ultra- 
Yioletten absorbieren (vgl. Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1928. 
257). Vff. untersuchen nunmehr das Verh. anderer Zucker bei der Hydrolyse m it 
Sauren u. Alkalien. — Maltoselsg. wird m it n. HCl-Lsg. Yersetzt. Die kontinuierliche 
Absorption bei etwa 2200 A wird starker; 120 Stdn. nach Zugabe der Saure u. nach 
Erhitzcn auf dem W.-Bade zeigen sich Anzeichen einer Absorptionsbande bei etwa 
2700 A. Dio Hydrolyse war nach dieser Zeit noch nicht beendet. Bei ahnlicher Bc- 
handlung der Glucose andert sich weder Drehvermógen, noch Absorption. Bei Zugabe 
von n. NaOH-Lsg. zu Glucoselsg. zeigt sich schon nach 6  Stdn. eine Bandę bei etwa 
3000 A. Die Absorption wird immer starker, log. molekularer Extinktionskoeffizient
0,920—1 bei 3070 A nach 6  Stdn., < 2 , 0 0  bei 2960 A nach 240 S tdn.; gleichzeitig 
andert sich das Drehvermógen von +6,70° ( 6  Stdn. nach Zugabe der Lauge) bis —2,00" 
(nach 240 Stdn.). — Bei Fructose bewirkt n. HCl-Lsg. eine starko Anderung des Ab- 
sorptionsvermógens. log molekularer Extionskoeffizient bei Zeit 0 =  0,359, 120 Stdn. 
nach Zugabe der Saure 1,365 (bei 2800 A). Ebenso andert n. NaOH-Lsg. das Ab- 
sorptionsvermógen, wobei gleichzeitig die Bandę etwas nach kiirzeren Wellenlangen 
wandert. Drehvermogen (Zeit 0) =  —16,74°, (nach 120 Stdn.) =  -—0,96°. log mole
kularer Estinktionskoeffizient 1,370 bei 2990 A (nach 6  Stdn.) u. 1,975 bei 2860 (nach 
120 Stdn.). (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1929. 317—30. 
Juli.) L o r e n z .

B. Charłampowiczówna und L. Marchlewski, Die Absorplion von ułlrawolettem 
Licht durch Xylole.

o-Xylol: 2  Banden. Maxima bei 2708 A u. 2624 A, Minimum bei 2314 A.
m-Xylol: 2  Banden. „ „ 2724 A u. 2644 A, „ „ 2330 A.
p-Xylol: 2  Banden. „ „ 2744 A u. 2670 A, „  „ 2354 A.

Der maximale molelculare Extinktionskoeffizient betragt fiir o-Xylol 267 (bei 2620 A),
fiir m-Xylol 286 (bei 2660 A) u. fiir p-Xylol 452 (bei 2680 A). Die schon friiher ge- 
machte Feststellung, daB die p-Verbb. starker absorbieren ais die o- u. m-Verbb., 
findet sich also bei den Xylolen w eder bestatigt. — Die W ertc fiir den Estinktions- 
koeffizienten der drei Verbb. sind in  einer Tabelle fiir die Wellenlangen 2220 A bis 
2800 A wiedergegeben. (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1929. 335 
bis 339. Juli.) L o r e n z .

E. K. Plyler, Die Absorpiionsbanden organischer Verbindungen im  nahen Ultra- 
rol. Aufnahmen des Ultrarotspektrum s organ. Verbb. m it Methyl-, Alhyl-, Propyl- 
u. Bułylgruppen von 1—7 fi. Die beobachteten Banden lassen sich auf vier Grund- 
seliwingungen bei 3,4, 6 ,8 , 10 u. 15 fi zuriickfuhren, die ais „Schwingungen der C-Il- 
Bindung“ gedeutet werden. (Physieal Rev. [2] 33. 1092—93. Jun i 1929. Univ. of 
North-Carolina. Vortr. auf d. Tag. d. Amer. Physik. Gesellsch. 18.—20/4.1929.) E it z .

F. Rasetti, Inkoharenłe Streuung zweiatemiger Molekule. (Ygl. C. 1929. II. 2007.) 
In  einer Druckapparatur wird der RAMAN-Effekt von Gasen unter 10—15 a t  unter- 
sucht. Die Spektren werden mittels Quarzspektrographen in 10—40 Stdn. photo- 
graphiert. Wasserstoff liefert zwei positiye, zwei negative Rotationslinien, vier Linien 
des (3-Zweiges, yier des positiven, zwei des negativen Zweiges der 0 — >- 1  Schwingungs- 
bande. Es wird eine Bandenformel aufgestellt. Das Tragheitsmoment des Wasser- 
stoffs wird m it einer Genauigkeit von 0,07%i die Grundschwingung m it einer Genauig-
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keit von 0,008% bestimmt. Unterss. von Stickstoff u. Sauerstoff ergeben keino nouen 
Bestandteile der Spektren, aber ebenfalls eine genauere Festlegung des Tragheits- 
moments u. der Grundschwingung. Stickoxyd, welches gleickfalls untersucht wurde, 
unterseheidet sich von den anderen Gasen dadurck, daB es in einem V7-Zustand vor- 
liegt m it einer Aufspaltung von 121 cm-1. Die Diskussion der moglichen Ubergange 
zeigt, daB die gewohnlichen Rotationslinien zu dicht liegen, um aufgelost zu werden, 
daB aber die Schwarzung der P latte  in der Gegend des Dublettabstandcs stark  zu-
nehmen muB, da hier noch die Ubergange 2J7>/.----y  ~IJ >/„ dazukommen. Vorss.,
die unter Atmospharendruck vorgenommen werden, liefern in der T at bei 119 ±  5 cm- 1  

eine intensive Schwarzung. (Physical Rev. [2] 34. 367—71. 15/7. 1929. Pasadena, 
Całif. Inst. of Tecknol.) E is e n s c h it z .

I. Ramakrishna Rao, Ramaneffekt und eleklrolytiseJie Dissoziaticn. In  65%ig- 
H N 0 3 zeigen sich neun RAMAN-Linicn; drei von diesen entsprechen den W.-Moll. Von 
den andern scheinen drei (A v =  958, 1312 u. 3319 cm-1) dem H N 0 3 -Mol. zuzugehóren; 
diese drei Linieli werden m it zunehmender Verdiinnung schwacher. Dio letzten drei 
Linien (A v =  630, 689 u. 1050 cm-1), die auch in N itraten  gefunden wurden, gehoren 
zu dem N 0 3_-Ion; sie werden m it zunehmender Verdunnung intensiver bis zu einem 
Maximum etwa bei der Verdiinnung, boi der die H N 03-Linien verschwinden, u. ver- 
lieron m it weiterer Verdunnung an In ten sita t. Dies Verh. der sechs RAMAN-Linien 
lilBt sich leicht durch die elektrolyt. Dissoziation deuten. — Die drei Banden des W. 
(3208, 3419 u. 3582) werden scharfer, je konzentrierter die Saure ist. Die 3208-Bande 
verschwindet in  der konz. Saure, wahrend die in reinem W. schwachste 3582-Bande 
m it zunehmender Konz. immer intensiver wird. (Naturo 124. 762. 16/11. 1929. London  
King’s Coli., W heatstone Lab.) L o r e n z .

Alexander Hollaender und John Warren Williams, Die molekulare Lichl- 
streuung fester Korper. Fensterglas. (Vgl. C. 1930 I. 173.) Vf. macht Aufnahmen des 
Ramaneffekles an Glas. Die erforderliclie Belichtungsdauer war etwa 5-mai so groB, 
wie zur Erzielung eines RAMAN-Spektrums von Aceton oder Chloroform. Es werden
11 Freąuenzen aufgenommen von denen 9 ultraroten Absorptionsbanden von  Quarzglas, 
2 dem R a m a n -Spektrum von krystallisiertem Quarz entsprechen. Vf. ordnet daher 
alle Freąuenzen dem (SiOj-Mol. zu u. erwartet, dasselbe Spektrum in geschmolzenem 
Quarz zu finden. Fiir die experimentelle Unters. von RAMAN-Spektren ist die Kenntnis 
des Glasspektrums zur Vermeidung von Fehlschliissen notwendig. (Physical Rev. [2] 
34. 380—81. 15/7. 1929. Dep. of Cliemistry Univ. of Wisconsin.) E is e n s c h it z .

G. B. Bonino und L. Briill, Ramanspektrum und geomelrische Isomerie. tJber 
das Ramanspektrum der beiden Formen von Diclilorathylen. Aus dem Dichloriithylen 
des Handels wurden durch allmahliche Dest. im Dephlegmator zwei Fraktionen er- 
halten, dio in  K p.,oc sowie Brechungsesponenten (nD15) m it den in der L iteratur 
angegebenen W erten fur die c i s -  u. t r a n s -  Form ubereinstimmen. Die Raman- 
spektren dieser beiden Stoffe wurden m it der WóODschen Anordnung (vgl. C. 1929-
1. 355) m it z w e i  Hg-Lampen aufgenommen u. gefunden (Tabellen u. Spektrogramme),
daB betrachtliche Unterscliiede in  Zahl u. Anordnung der Ramanlinien vorhanden 
sind. W ahrend die Freąuenzcn fiir die C-H-Bindung (ca. 3080 cm-1) sowie die Linien 
fur 1380 u. 1586 cm - 1  beiden Formen gemeinsam sind, g ib t die trans-Form zwei Fre- 
cjuenzen bei 761 u. 1181 cm-1 , die in der cis-Form fehlen. Bei den tieferen Frequenzen 
zeigen sich weitere Unterschiede. Die t r a n s -  Form gibt fur 243 cm ' 1  eine Linie, 
die im c i s - Korper fehlt, wogegen diesem Frequenzen bei 171, 407 u. 568 cm - 1  eigen 
sind, die in der trans-Form fehlen. (Ztschr. Physik 58. 194—99. 24/10. 1929. Bologna, 
Univ.) D a d i e u .

Wanda Czapska, Ramanspektrum von p-, m- und o-Xylol. (Sprawozdania i 
Prace Polskiego Towarzystwa Fizycznego 4. 193—99. — C. 1929. II. 3107.) Sc h o n f .

Peter Pringsheim, Zwei Bemerhangen iiber den Unterschicd von Luminescenz- 
und Temperalurstrahlung. 1. D ie  anti-STOKESsche Fluorescenz wird vielfach ais dem
2. H auptsatz widersprechend bezeichnet, wenn nicht die aus der Warmebewegung 
gelieferte Strahlungsenergie durch weitere Absorption erregenden Lichtes ersetzt 
wurde. Vf. gibt eine Vers.-Anordnung an, die demnach m it dem 2. H auptsatz in Wider- 
spruch st-ehen muBte: ATa-Dampf werde durch Einstrahlung von Dj-Licht zur Resonanz 
angeregt. Der Dampfdruck sei so gering, daB die Anzahl der auslóschenden StóBe
2. Al t  klein is t  gegen die durch Resonanz begiinstigten Ubergange 2 P \ , ----> 2 P«/,
auf Kosten der Warmeenergie. Der Dampf soli Warme nur durch Strahlung austauschen 
kónnen u. einen Teil seiner Strahlung in  einen Raum senden, in dem sich 2YTa-Dampf
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hóherer Temp. befindet, der infolge Beimengung von N 2 nicht fluorescenzfahig ist. 
Dann geht dauernd Warme vom kalteren zum lieiBeren Raum iiber. Dem 2. Hpupt- 
satz wird durch den dauernden Energieverlust der anregenden Strahlungsąuelle geniigt.

2. Der eharakterist. Unterschied zwischen therm. u. Luminescenzstrahlung besteht 
in der Wrkg. der StóBe 2. Art. Die durch sie bewirkte Auslósehung muB bei therm. 
Strahlung durch Anregung infolge der StóBe 1. A rt kompensiert werden. Zur De- 
monstration sind 3 Quarzkugeln geeignet. die e t was fest es Jod enthalten. Eine ist 
hoeh evakuiert, die 2. is t m it He von 20 mm, die 3. m it Luft von 50 mm gefullt. Die 1. 
gibt bei Einstrahlung von weiBem Lieht griine, die 2. gelbe, die 3. kcine merkliche 
Fluorescenz. Durch Erhitzen m it dem Bunsenbrenner werden die 3 GefaBe gleicli- 
maBig zu rótlicher Emission angeregt, dereń Zugeliórigkeit zum Joc/dampf sich leicht 
nachweisen laBt. (Ztschr. Physik 57- 739—46. 7/10. 1929. Berlin, Phys. Inst. d. 
Univ.) E is e n s c h it z .

Wemer Kock, Uber den Fremdionengeliall einiger Alkalihalogenidphosphore. 
Vf. arbeitet eine Methode aus, um den Fremdionengeh. in Alkalihalogenidphosphoren 
zu bestimmen. Das Schwermetallion wird m it Schwefelammonium ais kolloides Sulfid 
gefallt u. seine Mcnge nephelometr. m ittels monochromat. Lichts u. Photozelle bc- 
stim m t. Die Genauigkeit der Bestst. schwankt zwischen 2 —5%  bei einer Schwermetall- 
menge von ctwa 10* 5 g. — Die Phosphore wurden aus dem SchmelzfluB nach dcm 
Verf. von KyróFOULOS (C. 1926. II. 974) hergestellt. Bei KCl-Phosphoren m it Pb"- 
Zusatz wird fast stets 1/ 10  der Schwermetallmenge in der Schmelzc im K rystall ein- 
gebaut; bei KBr-Phosphoren ist der eingebaute Bruchteil der Schwermetallmenge 
von der Konz. in der Schmelze abhiingig; boi KC1 m it TlCl-Zusatz schwankt der ein
gebaute Bruchteil unabhangig von der Konz. zwischen 0,04 u. 0,5. — Weiter wurde 
fur ein KCl-TlCl-Phosphor die Abhangigkeit der maximalen Absorption von der Konz. 
des TIC1 im Phosphor untersucht. Jeder Konz. entspricht eine bestimmte Absorption. 
Ahnliche Verss. bei Pb-haltigem Phosphor blieben erfolglos; besonders KCl-Blei- 
phosphore scheinen sehr inhomogen zu sein. — Nicht nur die maximale Absorption 
ist eine Funktion der Konz., sondern auch die Gestalt der Absorptionsbande. Bei 
KCl-TlCl-Phosphoren z. B. verhalten sich beide Absorptionsmaxima (bei 195,0 m/ł u. 
247,5 m/i) verschieden. Zeichnet man die Absorption der ersten Bandę ais Funktion 
der Absorption der zweiten Bandę, so sieht man, wio die Hóhe der kurzwelligen Bandę 
gegenuber der langwelligen zunimmt. Auch die Halbwertsbreite der kurzwelligen Bando 
nimm t zu; bei den hóchsten Konzz. zeigt sich ein Nebenmaximum. Eine Erklarung 
fiir dies Verh. ist nicht zu geben. — tjbe r die Absorptionsspektren wss. Lsgg. von Phos- 
phoren werden nur Einzelheiten mitgeteilt. Die in  T1C1- bzw. PbCl2-Lsgg. auftreten- 
den Banden bei 213 m/i bzw. 208 m/i miissen den undissoziierton Banden zugeordnet 
werden; die Bandenlage stim m t m it der in  krystallinen Phosphoren iiberein.

Vf. ist nicht der Auffassung von F r o m h e r z  u. Me n s c h ic k  (C. 1929- I I .  1944), 
daB allgemein die Absorptionsbande von Alkalihalogenidphosphoren Komplexsalzen 
zugeschrieben werden muB. F ur Tl- u. Pb-haltige Phosphore ergibt sich ein entgegen- 
gesetzter Befund. Wird bei T1C1- u. PbCl2-Lsgg. opt. das Entstehen von Komplex- 
salzen bei Zugabo steigender Mengen KC1 verfo!gt, so zeigt sich, daB die Bandę der 
reinen Schwermetallhalogenide abgebaut wird, u. s ta tt  dessen eine ncue Bandę ent- 
steht, die wohl Komplexsalzen zuzuordnon ist. Die Tl- u. Pb-Komplexsalze besitzen 
also nur eine Bandę, wahrend die entsprechenden Krystallphosphore noch eine zweitc 
langwelligere Bandę aufweisen. Die Ubereinstimmung der Bandenlage in wss. Lsg. 
u. krystallinem Phosphor (vgl. oben) ist also nicht mehr vorhandcn, wenn den wss. 
Lsgg. zur Komplcxsalzbldg. KC1 zugesetzt wurde.

Nach Ansieht des Vfs. durfte zwar der Grundgedanke von F a j a n s  u . seinen 
Mitarbeitern, daB ein Komplexsalz ais Anfangsstadium einer Krystallbldg. anzusehen 
ist, richtig sein; doeh halt Vf. die von H il s c h  u . P o h l  (C. 1928. I. 2808) verwirklichte 
Zuordnung der Phosphorbanden zu den ersten ultravioletten Energiestufen der „gel.“  
Substanzen fiir fruchtbarer. Denn man kann auch ohne stark  deformierende K ationen 
scharfe Energiestufen in Fallen erzeugen, in  denen sicher KompIexsalzbldg. nicht vor- 
liegt, z. B. bei K J  in  KC1 (H il s c h  u . P o h l , C. 1929. II. 2644). (Ztschr. Physik 57. 
638—47. 3/10. 1929. Góttingen, Physikal. In st. d. Univ.) L o r e n z .

D. T. Wilber, Ermudung in  der Kathodenluminescenz von Zirkonozyd. Die Lumines- 
eenz von ZrO„, die durch Entladung angeregt wird, fallt nach Erreichung eines Maxi- 
mums ab, wenn Vakuum, Strom u. Spannimg weiter gesteigert wird. Aus Unterss. 
in Glukathodenróhren ergibt sich, daB das Maximum von der Energie, die auf das
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Z r0 2 ubertragen wird, u. der dam it verbundenen Erwarmung abhangt; die Verringerung 
der Wiirmeleitfahigkeit bei tiefcr Temp. macht sich gleichfalls bemerkbar. Aufier 
der yorubergehenden Schwachung der Luminescenz durch Erhitzen t r i t t  noch dauernde 
auf infolge Red. u. Sehwarzung des Oxyds. Kurze, intensiye Luminescenz wird durch 
Bestrahlung einer Schicht von Z r0 2 auf Cu, bei Temp. der fi. Luft m it Elektronen 
von 10 000 V u. 30 mA erhalten. (Physical Rev. [2] 33- 282. Febr. 1929. Comell 
Univ. Vortrag auf d. Tag. d. Amer. Physik. Ges. 27.—31/12. 1928.) ElSENSCHITZ.

J. Starkiewicz, tlber die monochromatisclie Anregung der Benzolfluorescenz bei 
—183°. Vf. versucht fcstzustellen, ob die partielle Erregung des Spektrums yon festem 
Benzol bei tiefen Tenipp. durch monochromat. Licht moglich ist, um zu entscheiden, 
ob die Unabhangigkeit der IntensitatsYcrteilungen den MolekiilstoBen oder dem von 
P r in g s h e ij i  (C. 1925. I. 340) angenommenen intramolekularen Mechanismus zu 
verdanken ist. Verwendet wurden das Licht einer Hg-Lampe u. der zwischen Zn- 
oder Cd-Elektroden iiberspringenden Funken. Aus den in  Figuren u. Tabellen wieder- 
gegebenen Ergebnissen wird geschlossen, daB die yon yerschiedenen Wellenlangen 
hervorgerufenen Fluorescenzspektren von Benzol bei —183° n icht verschiedenartig 
sind. Daraus folgert Vf., daB dieser Effekt n icht von den bei tiefer Temp. wesentlich 
weniger heftigen intramolekularen StoBen herriihrt, u. diskutiert das Problem auf Grund 
seiner eigenen u. R e im a n n s  (C. 1926. I I . 539) Verss. (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences 
Lettres Serie A 1929. 287—94. Jun i 1929. Warschau, Inst. f. Exp. Phys. d. Univ.) GUR.

Anton Kailan, Ober die chemiscJwn Wirlcungen der durćhdringenden Radium- 
strahlung. 18. Die Einwirkung auf Acetyl- und. Benzoylchlorid. (17. vgl. C. 1928-
II. 1063.) Vf. lieB die von 1 mm Glas durchgelassenen Strahlen eines 0,11 g Ra-Metall 
enthaltenden Praparates auf Acetylchlorid u. Benzoylchlorid einwirken. Das P raparat 
war in  ein GlasgefaB eingeschlossen, das in ein in die zu bestrahlenden Fil. tauchendes 
Reagensglas eingeschmolzcn war. Die D. des Acetylchlorids wurde durch die Be
strahlung (ca. 2000 Stdn.) nicht yerandert, das spezif. Leityermogen wurde yerzehn- 
facht. Aus der Differenz der Gewichte der Vakuumruckstande des bestrahlten u. des 
nicht bestrahlten Acetylchlorids wurde die Zahl der pro Sekundo yeranderten Moll. (ni) 
bereclinct, sie ist yon der gleiehen GróBenordnung, wie die der erzeugbaren Ionen- 
paare (n), m /n  =  0,5. Die Zunahme des Leityermógens laBt sich nur durch die Annahme 
sekundarer Rkk. erklaren. In  ahnlicher Weise wurden Lsgg. von Acetylchlorid in 
der yierfachen Menge Bzl. oder Toluol untersucht. Die D.D. zeigten hier geringe Er- 
hohungen, m  u. n  waren von der gleiehen GróBenordnung, Bldg. von Acetophenon 
bzw. Phenylaceton lieB sich nicht nachweisen. Nach ca. dreimal so langer Bestrahlung 
in der gleiehen Vers.-Anordnung wurde Benzoylchlorid gelbstichig u. zeigte etwas 
kleinere D. u. ein 30-mal hoheres spezif. Leityermogen ais das nicht bestrahlte Benzoyl- 
ehlorid. Auch Ausseheidung von Benzoesaure wurde beobachtet, die nur durch sekundare 
Rkk. entstanden sein kann. m/n  lag zwischen1 0,4 u. 1,6. (Monatsh. Chem. 53/54. 
153—64. Okt. 1929. Wien, Ra-Inst.) W r e s c h n e r .

F. L. Mohler und C. Boeckner, Photoionisation von Alkalidampfen. Vff. teilen 
die Ergebnisse einer direkten Best. des In tensitat der Photoionisation von Cs, Rb u. K 
durch Licht an der Konvergenzstelle der Hauptserie m it; die Messungen am Cs wurden 
schon friiher yeroffentlicht (C. 1929. I I . 1135). Die Ionisierungskurye im  Rb sieht 
der im Cs ahnlich: steiler Anstieg yor der Konvergenzgrenzo (2968 A), dann schneller 
Abfall bis etwa 2400 A, bei noch kiirzeren Wellen Anzeiehen eines neuen Ansteigens. 
Im  K  wurde, im Gegensatz zum Cs u. Rb, ein Anstieg erst hinter der Konvergenzstelle 
(2856 A) beobachtet; er setzt stark  erst im Gebiet 2600—2200 A ein. Die absol. ato- 
maren Absorptionskoeffizienten a (J =  J 0-l-p-a.) wurden aus der Starkę des Photo- 
stroms fiir Cs zu 2,3-10~ 1 9  (bei 3130 A) u. fiir Rb zu 1,1 -lO- 1 8  (2968 A) bestimmt. 
Fiir Cs wurde das Ergebnis durch Messung der absorbierten Strahlungsenergie (J0 — J) 
nachgepriift; es ergab sich a =  3,10~ 19 (3100 A). SchlieBlich unirde das Rekombi- 
nationsleuchten im Cs beobachtet; seine In tensitat steht in  Ubereinstimmung m it 
der beobachteten Photoionisation. (Bureau Standards Journ. Res. 3. 303—14. 
Aug. 1929.) E. R a b in o w it s c h .

F. L. Mohler und C. Boeckner, Ionisation von Casiumdampf durcli Linien- 
absorption. (Vgl. C. 1929. II . 695. 1135.) Photoionisation durch Strahlung yon der 
langwelligen Seite der Absorptionsgrenze ist zum gróBten Teil, wenn nicht vollig, 
auf Absorption der Hauptserienlinien zuriickzufuhren. Messungen des Linieneffektes 
relativ zur W irksamkeit der Strahlung an der kurzwelligen Seite der Absorptions
grenze ergeben keinen meBbaren Temp.-EinfluB zwischen 150 u. 230° bei konstantem



3 3 4 Aj. E l e k tr o c h em ie . T herm o ch em ie . 1 9 3 0 .  I .

Druck. Eine geringo Druckabhangigkeit isfc wahrscheinlich auf Absorpfcion durch eine 
Dampfschicht auBcrhalb der Ionisationskammer zuriickzufiihren. Durch Restgase in 
der Rohre wird der Effekt herabgesetzt. Der Linieneffekt wird durch eine vorgesehaltete 
Absorptionszelle m it Cs-Dampf wesentlich herabgesetzt, wahrend der Effekt des kurz- 
welligen Lichtcs unter gleichen Bedingungen nicht meBbar beeinfluBt wird. (Physical 
Rev. [2] 33. 1099. Juni. Bureau of Standards. Yortrag auf der Tagung der Amer. 
Physik. Ges. 18—20. A pri! 1929.) L e s z y n s k i .

A j . E le k tr o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie .
K. F. Niessen, Uber die Sattigung der elektrisclien und magnctischen Polarisation 

der Oase in  der Quantenmechanik. Die von VAN V l e c k  (C. 1927. II. 548. 2650. 1928. 
■I. 2912) ausgefiihrten Berechnungen der dielektr. u. magnet. Susceptibilitat in der 
Quantenmechanik werden Yom Vf. unter Beriicksichtigung hóherer Potonzen der 
Feldstarke erweitert. (Physical Rcy. [2 ] 34. 253—78. 15/7. 1929. Univ. of Wis- 
consin.) E. JOSEPHY.

C. P. Smyth, Die Abluingigkeit der dielektrischen Polarisation voin Zustand der 
Molekule. (Vgl. C. 1929. II. 1897.) Die Abweichungen Yon der DEBYEschen Dipol- 
theorie in konz. Lsgg. werden allgemein u. am Beispiel von Alkoholen, insbesondere 
Octylalkoholen u. Essigsaure, erórtert. Die Octylalkohole haben zwar das gleiche Moment, 
Yerhalten sich aber wegen verschiedener Abschirmung in den Assoziationserscheinungen 
rerschieden. (Physical Rev. [2] 33. 1080—81. Jun i 1929. Princeton, Univ. Vortr. auf 
d. Tag. d. Amer.-Physik. Gesellsch. 18—20/4. 1929.) E i s e n s c h i t z .

C. B. Sawyer und C. H. Tower, Dielektrische Eigenschaften von Rochellesalz, 
welches m it der Braunschen Rohre ais Oscillograph untersucht wird. Oseillogrammo 
werden an einem Kondensator aufgenommcn, der Schnitte von Jłochellesalz senkrecht 
zur a-Achse ais Dielektrikum enthalt. Bei verschiedencn Tempp. werden Sattigung 
u. Hysteresis festgestellt, Polarisationseffekt beobachtet u. andere olektr. u. mechan. 
Eigg. gemessen. Ihre Temp.-Abhangigkeit is t nur naherungsweise aus der Temp.- 
Abhangigkeit der Piezoelektrizitat Yorauszuberechnen. Halbkrystalle bis zu 45 cm 
Lange werden geziichtet. (Physical Rev. [2] 33. 1076. Jun i 1929.. Cleveland, O., 
The Brush Labor. Co. Vortr. auf d. Tag. d. Amer. Physik. Gesellsch. 18—20/4. 
1929.) E i s e n s c h i t z .

H. H. Race und J. R. Camphell jr., Das Potential der dielektrischen Polarisation 
und das Superpositionsgesetz fu r  Hartgummi. Hartgummi wird zuerst einem kon- 
stanten elektr. Feld, dann plótzlich einem schwacheren Feld ausgesetzt, dessen 
Starkę Yariiort wird. Der Polarisationsstrom wird in Abhangigkeit von der Zoit 
gemessen. Die Yerss. zeigen, daB ein dem angelegten entgegengesetzt gleiches 
Potential erregt wird. Vergleich m it alteren Messungen bestatigt die Giiltigkeit des 
CURlEschen Superpositionsgesetzes. *(Physical Rev. [2] 33. 1076. Jun i 1929. Comell 
UniY. Vortrag auf d. Tag. d. Amer. Physik. Gesellsch. 18—20/4. 1929.) E i s e n s c h i t z .

John Zeleny, Die Yerteilung der Beweglichkeiten von Ionen in  feuchter Luft. (Vgl.
C. 1929. II. 1722.) Die Methode beruht auf der Messung des Ionenstroms zwischen 
2 koaxialen Zylindem, zwischen denen ein bekannter, wirbelfreier Luftstrom lauft. 
Die Ionen treten durch Óffnungen im auBeren Zylinder ein u. werden auf einem schmalen 
Abschnitt des inneren Zylinders aufgefangen. Messung der Ionendichte nach Diffusion 
im elektr. Feld bestatigt die theoret. Formel. Die Messungen der Beweglichkeit er- 
geben fur negative Ionen im Mittel 2,00 cm/sec-Volt/cm bei einem Wassergeh. von
3,2 mg/l; fur positive Ionen 1 , 2 2  cm/sec-Volt/cm bei einem Wassergeh. von 2,7 mg/l 
m it einer Genauigkeit von ca. 1 % . Der Wassergeh. wurde zwischen 1,5 u. 7,6 mgA 
variiert. Gruppen von Ionen Yerschiedener Beweglichkeit werden nicht gefunden. 
Vielmehr is t die gefundene mittlere Beweglichkeit ein Mittelwert aus einem recht 
schmalen InterYall (45% bei den positiven, 30% bei den negatiYen Ionen). Vf. selilieBt, 
daB die Ionen sich zu Wolken zusammenballen, die sich sehr langsam in ihrer GroBe 
andem. Eine Anderung der Verteilung in der Zeit des Durchstromens der Ionen wurde 
nicht beobachtet. (Phj-sical Rev. [2] 34. 310—34. 15/7. 1929. Sloane Phys. Labor. 
Yale UniY.) E i s e n s c h i t z .

Leonard B.Loeb, Das Anhaften von Elektronen an neutralcn Molekulen. B a il e y  
(C. 1929. I . 1903) legte K ritik  an den Arbeiten von W a h l in  (Physical Rev. [2] 19 
[1922]. 173) u. des Vf. (C. 1 9 2 4 .1. 999) an. Nach Besprechung der bisher auf diesem 
Gebiet erschienenen Arbeiten weist Vf. die K ritik  znruck. (Philos. Magazine [7 ] 8 . 
98— 102. Juli 1929. Berkeley, Califomia. UniY., Physik. Lab.) L o r e n z .
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C. H. Thomas und O. S. Duffendack, Anodenflecken und ihre Beziehung zur 
Gasabsorption und -abgabe der Elektroden einer Geifllerróhre. In  einer GeiBlerróhre, 
die H2, Ń 2 oder C03 bei 0,5—12 mm Druck entlialt u. dereń Elektrodenabstand 5 bis 
30 om betragt, treten beim Kommutieren des Gleiekstroms an Stelle des Anoden- 
glimmens eine Anzahl runder Fleeken auf. Der ZusammeDhang dieser Entladungs- 
form m it dem Gasgeh. der Anodę wird nachgewiesen. Vff. ermitteln die genauen Be- 
dingungen fiir die Bldg. u. das Aussehen der Fleeken. Ih r Auftreten kann ais Nachweis 
von Gasbeladung der Anodę dionen; das Gas dringt in  das Metali bis zu ziemlicher 
Tiefe ein. Ais Anodenmaterial wurde Fe, N i, Cu, Messing u. A l verwendot. Durch 
Beladen der Anodę m it GO werden gleichfalls Fleeken erhalten. (Physical Rev. [2] 
33 . 1093—94. Jun i 1929. Univ. of Michigan, Vortr. auf d. Tag. d. Amer. Physik. 
Gesellsch. 18.—20/4. 1929.) E is e n s c h it z .

M. J. Druyvesteyn, Das Nachleuchten von Glimmlampen mit Neon, Argon und 
Neon mit einigen Prozent Argon. In  Glimmlampen m it Ne, Ar u. Ne +  einige %  Ar 
sieht man das Glimmlicht nachleuchten, wenn die Spannung wśihrend des Nachleuchtens 
nahe an der Minimum-Brennspannung der Lampe ist. AuBer dem Nachleuchten des 
Glimmlichtes ist immer cin Nachleuchten in  der Anodę wahrzunehmen; dieses Nach
leuchten, das auch ohne Spannung an der Lampe wiihrend des Nachleuchtens au ftritt, 
erweist sich durch spektrograph. Beobachtung ais Wiedervereinigungsleuchten. Das 
Glimmlicht aber wird ais Anregungsleuchten aufgefaBt, da die Intensitatsverteilung 
der Linien im Glimmlicht eine ganz andere is t ais in  diesem Nachleuchten. Im  An- 
schluB an das Nachleuchten werden einige Bcobachtungen iiber eine dynam. Ziind- 
spannung im Ne mitgeteilt. (Ztschr. Physik 57- 292—304. 7/9. 1929. Eindhoven, 
Holland Philips Gliililampenfabrikcn.) WRESCHNER.

F. M. Penning, Ober die Erhohung der Ziindspannung von Neon-Argon-Gemischen 
durch Bestrahlung. Die vom Yf. fruher beobachtete Emiedrigung der Ziindspannung 
von Ne durch Zusatz kleinster Mengen A r  (ygl. C. 1 9 2 9 . II. 264) fiihrte auf die Annahme, 
daB metastabile Are-Atomo die ^4r-Atome ionisieren. Aus dieser Vorstellung folgt, 
daB die Ziindspannung ansteigen muB, wenn man durch Bestrahlung m it Neonlicht 
die Lebensdauer der motastabilen Atonie verkiirzt. Die Wrkg. der Bestrahlung besteht 
in der Anregung der Dbergange 1  ss — 2 p; aus dem letzten Zustand geht ein groBer 
Teil der Atome unter Strahlung in den Grundzustand iiber. Esperimentell wird ta t- 
siichlich eine Erhohung der Ziindspannung bei Bestrahlung gefunden. In  einer Vers.- 
Reihe wird fur Ne u. Gemische von Ne m it 0,0001, 0,0011 u. 0,011% Ar die Ziindspannung 
in Abhangigkeit vom Elektrodenabstand m it u. ohne Bestrahlung gemessen. Es zeigt 
sich daB immer, auch in ,,reinem“ Neon, die Bestrahlung die Ziindspannung erhóht. 
Der Effekt ha t bei ca. 0,002% Ar ein Maximum. Eine zweite Versuchsreihe betrifft 
die Abhangigkeit der Ziindspannung eines Gemisches vom Druck m it u. ohne Be
strahlung. Auch hier gibt es ein Maximum der Wrkg. der Bestrahlung. SchlieBlich 
wird die Abhangigkeit der Ziindspannung von der Bestrahlungsintensitat untersucht
— Es zeigt sich, daB der gefundene Effekt einer Obergangswahrscheinlichkeit 1 s5 — >- 
2 p entspricht, die von derselben GroBenordnung is t wie die aus den bekannten Literatur- 
angaben abgeschatzte. In  den Verss. t r a t  keine Emiedrigung der Ziindspannung 
infolge Einw. des Lichtes auf die Kathode auf. (Ztschr. Physik 57- 723—38. 7/10. 
1929. Eindhoven, Natuurkundig Lab. d. N. V. Philips Gloeilampenfabr.) E it z .

E. Lax und M. Pirani, Die Bestimmung der Geschwindigkeit der Gasslrmnung in 
gasgefiillten Gliihlampen. Beim Inbetriebsetzen eines Leuchtkórpers (wobei er eine 
Temp. yon 2500—3000" annimmt) bilden sich in  dem von einer Kugel umschlossenen 
Ar-N2-Gemisch heftige Gasbewegungen, die von der Temp., sowie von der GroBe des 
Leuchtkórpers u. von der GroBe der ihn umschlieBenden Kugel abhangen. Durch die 
Wirbelbewegung wird das vom Leuchtkórper verdampfende Materiał mitgenommen 
u. sclilagt sich an den kalteren Stellen der urnhiillenden Kugel nieder. Der Strómungs- 
verlauf is t also z. B. fiir die Stelle, an der sich das Materiał niederschlagt, maBgebend. 
Vff. beschreiben eine experimentelle Anordnung, m it der die Form u. Geschwindigkeit 
solcher Gaswirbei sichtbar gemacht u. gemessen werden kónnen. Eine Dampfwolke 
\vird im Entstehen kinematograph. aufgenommen. Man sieht auf den einzelnen Bildern, 
wie die Grenze der Wolke m it der Strómung fortschreitet, u. kann daraus die Ge
schwindigkeit bestimmen. Diese Geschwindigkeit diirfte geniigend genau m it der 
Stromungsgeschwincłigkeit des Gases im stationaren Zustand iibereinstimmen. Der 
Dampf wird durch Beriihrung einer leicht verdampfenden Substanz (Mo03) m it dem 
Leuchtkórper gebildet u, kann durch Beleuchtung mittels eines scharfen Lichtstrahles,
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im yorliegenden Fali durch das vom Leuchtkorper ausgehende Licht, sichtbar gemaeht 
werden. F ur Lampen von 40 W att, 220 V, Gesamtdrahtoberflache 40 qmm fanden 
Vff. bei einer Drahttemp. von 2500° absol. W erte zwisehen 34 u. 37 em/sec fur dio 
Gesehwindigkeit des am Leuchtkorper aufsteigenden Gases. Dabei betrug das Gesamt- 
yolumen der Glaskugel 130 ccm, der Druek des Gases 500 mm Hg bei Zimmertemp. 
Fur Lampen von ca. 750 W att, 50 V, Gesamtdrahtoberflache 1000 qmm wurde bei 
einer Drahttemp. von 2800° absol. eine Gasgeschwindigkeit von 100 em/sec gefunden. 
Das Volumen der Glaskugel betrug hierbei 2000 ccm, der Gasdruck bei Zimmertemp. 
wieder 500 mm Hg. (Ztschr. Physik 58. 7—10. 14/10. 1929. Berlin.) W r e s c h n e r .

L. R. Ingersoll, Der Gasgehalt zerstdubter Filme. (Vgl. C. 1930.1 .168.) Unters. des 
Gasgeh. von in  Ar u. He ais Restgas zerstaubten Ni-Filmen. Der Gasgeh. ist hoch, betragt 
aber im allgemeinen weniger ais ein Gasmol. pro Metallatom. Bei Temp.-Erhóhung wird 
das Gas bei 300—400° em ittiert, also gerade bei der Temp. des Zusammenbaekens, bei der 
die Filme auch magnet, werden u. eine Erhohung der Leitfahigkeit aufzuweisen haben 
(vgl. I n g e r so l l  u . S o r d a h l , C. 1929- I. 360.) Es ist anzunehmen, daB der Gasgeh. 
in erster Linie fiir das anomale magnet. Verh. u. die iibrigen Eigg. der zerstaubten 
Filme verantwortlich ist. Oberhalb einer k rit. Temp. yermogen die Filme in bemerkens- 
wertem AusmaBe H 2 zu absorbieren („elean up“ ). Diese Temp. hiingt von der Wiirme- 
behandlung der Filme ab u. kann sehr niedrig (100°) sein. Der Betrag des absorbierten
H , uberschreitet betriiehtlich die bei Annahme einer monomolekularen Schicht zu er-
wartende Menge, es handelt sich also wahrseheinlich um einen Ldsungsvorgang. Nach 
vorlaufigen Verss. ist der absorbierte H 2 ohne EinfluB auf das K rystallgitter. (Physical 
Rev. [2] 33. 1094. Juni. Wisconsin, Univ. Vortrag auf der Tagung der Amer. Physik. 
Ges. 18.—20. April 1929.) Le s z y n s k i .

Lloyd P. Smith, Die Emission posiliver lonen von Wolfram bei holien Temperaluren. 
(Vgl. C. 1929. I I .  2755.) Von W geht nach Entfernung der Yerunreinigungen (Alkali- 
metallc) ein Strom positiver lonen aus, der bei 2500° absol. 6 , 6 -10- 8  Amp. pro qcm, 
der em ittierenden Oberflache betragt. Die Temp.-Abhangigkeit des Stromes ist ge- 
geben durch: i+ =  A  T- e~blT . Die M. der lonen is t groBer ais die des K+. Inerte  
Gase lassen, wenn durch sie kein Kiihlungscffekt verursacht wird, die Emission un- 
beeinfluBt. (Physical Rev. 33. 279—80. Febr. Cornell Univ. Vortrag auf d. Tag. d. 
Amer. Physik. Ges. 27.— 31. X II. 1928.) Le s z y n s k i .

S. Kalandyk, Die elektrische Emission von gliihendem Wolfram in einer Jod- 
atmosphare. Die friiheren Verss. iiber die Emission von Gliihelektroden in  J-Dampf 
(vgl. C. 1929. I. 203) werden m it Kathoden aus Ag, Cu, Fe, N i  u. W  fortgesetzt. Bei 
den 4 ersten Substanzen werden durch chem. Rk. die Messungen unmóglich gemaeht. 
Mit W werden zuerst Verss. an einer noch nicht ausgegliihten Kathode ausgefiihrt. 
Wenn eine solche eine Zeitlang bei Zimmertemp. dem J-Dampf ausgesetzt wird, ver- 
mindert sich seine positive Emission. Der Effekt wird durch Befreiung der Oberflache 
von Spuren Alkali?netall durch das J  erklart. Damit steh t in t)bereinstimmung, daB 
die positive Emission ausgegliihten Wolframs durcli J  nicht mehr beeinfluBt wird. 
Der EinfluB von J  auf die negative Emission wird bei einem Dampfdruek von 0,03 u. 
0,18 mm Hg einem Gesamtdruck yon einigen mm Hg u. Tempp. von 1040, 1350, 1660° 
ausgefiihrt. Durch J  wird die negative Emission vermehrt; bei tiefer Temp. ist der 
EinfluB des J  am starksten. Verss. m it Jl'-77i02-Kathoden bei 1400° ergeben eine 
Verminderung der Emission durch das J . Die Emission von oxydiertem W bei 1000° 
wird durch J  nicht merklich beeinfluBt. (Journ. Physique Radium [6 ] 10. 337—44. 
Sept. 1929.)  ̂ E is e n s c h it z .

P. W. Bridgman, tlber die Anwendung der Tliermodynamik auf den thermo- 
elelctrischen Kreis. Vf. leitet die Beziehungen, die K e l v in  durch Anwendung der
I. u. 2. Hauptsatzes auf thcrmoelcktr. Storme unter einigen Yernachlassigungen erhielt,
mittels thermodynam. Beliandlung des PELTIER-Effekts exakt ab. (Proceed. National 
Acad. Sciences, Washington 15. 765— 68. Okt. 1929. Harvard Univ., Jefferson Physical 
Labor.) LORENZ.

R. S. J. Spilsbury, Die Wirkung des Zieliens auf den Temperaturkoejfizienten des 
ehklrischen Widerstandes bei Konstantan. Kaufliches K onstantan zeigt sehr ver- 
sehiedene Temp.-Koeffizienten m it teils positiven, teils negativen Vorzeichen. Es 
wird im allgemeinen angenommen, daB der Koeffizient nur von der Zus. der Legierung 
abhangig ist u. vielleicht noch ein wenig durch Hitzebehandlung beeinfluBt wird; 
Vf. fand, daB auch das Ziehen von K onstantandrahten von erheblichem EinfluB auf 
den Temp.-Koeffizienten ist. Beim Ziehen yon Drahten yon 0,036 bis 0,004Zoll Durch-
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messer anderto sich der Temp.-Koeffizient (• 10~6) einer Konstantanprobe von —1 
bis —26, bei einer anderen Probe von + 58  bis + 31 . Die Ursaehe dieser Erscheinung 
is t noeh nicht festgestellt. Der Koeffizient verandert sich nicht, wenn die Oberflacho 
der Drahte m it Schmirgelpapier behandelt wird, die Wrkg. is t also nicht auf die Bldg. 
eines Oberflachenfilms zuriickzufiihren. Bei der Herst. von feinen K onstantandrahten 
fiir physikal. Messungen muB Materiał m it positivem Temp.-Koeffizienten verwendet 
werden, da ein kleiner positiver Endwert wiinschenswert ist. Dio groBe M. des kauf- 
lichen Konstantans zeigt leider negatiye Werte. (Journ. scient. Instrum ents 6 . 357. 
Nov. 1929. National Physical Labor.) WRESCHNER.

— , Berichtigung zu den Arbeiten „Der radioaktive JOicksto/3 im  Dienste von Dif- 
fusionsmessungen“ von Gr. v. Hevesy und W . Seith und „Die Leitf&higkeit fester 
Bleiha.loge.nide“ von W. Seith. Die in der Uberschrift angegebenen Arbeiten (vgl. 
0. 1929. II . 1899. 1900) enthalten 3 Fehler in den Formeln, die fiir die Ergebnisse 
unwesentlich sind. (Ztschr. Physik 57. 869. 7/10. 1929.) E i s e n s c h it z .

S. Oberto, Zur Frage einer angeblichen Wirkung der RontgenstraMen auf Krystall- 
detektoren. J a c k so n  (C. 1929. I I . 262) berichtet von einer Einw. von ultrayiolettem 
Licht u. Rontgenstrahlen auf die Charakteristik von Krystalldctektoren. Vf. wollte 
diese Verss. m it dem Cuproz-Detektor wiederholen u. beniitzte bei orientierenden 
Verss. eine elektrostat. Masehine, Typ WEHRSEN, zur Anregung der Róntgenrohre. 
Es zeigte sich sofort ein Anstieg des Stromes im Detektor, der aber auch eintrat, wenn 
die Rontgenrdhre ausgesehaltet wurde u. nur die elektrostat. Maschine in  Funktion 
blieb. Vf. schreibt dicse Wrkg. dem EinfluB kleiner Funken zu, die an der Leitung 
zum Detektor auftraten, auch wenn beide Stromkreise gut voneinander getrennt 
waren. Bei einem Bleiglanz-Detektor wurde dieselbe Erscheinung beobachtet. (Atti 
R. Accad. Lincei [Roma], Rond. [6 ] 10. 89—92. Juli. 1929. Turin, Univ.) W r e s c h .

J. Dochman, Uberdie Ernstem von freien Elektronem in  Losungen. Die in  der 
Monographie von P is s a r s h e w s k i  u. R o s e n b e r g  „Das Elektron in der Chomie der 
Lsgg. u. in der Elektrochemie** (russ.) gobrachten Annahmon werden theoret. ent- 
wickelt. (Scient. Magazine chcm. Catheder Katerynoslaw [russ.: Naukowi Sapiski 
Katerinoslawskoi Naukowo-Doslidtschoj K atedri chemij] 1926. 157—64.) A n d r .

Carl Drucker, Experimentelle Beitrage zur Frage der elektrolytischen Dissoziation. 
Es wird die Siittigungskonz. C2 u. die spezif. Leitfahigkeit von Benzoe-, o-Nitrobenzoe-, 
Ozanil- u. Pikrinsdure in W. gemessen, das in geringer Konz. {C\) HC1, H N 03, H 2SO, 
oder Pikrinsaure entlialt (0,002 <  C\ <  0,1), auBerdem die Lóslichkeit von Nitron- 
nitrat in wss. H N 0 3 verschiedener Konz. In  einer weiteren MeBreihe wird dio H ‘- 
A ktivitat dieser Lsgg. durch Messungen der E K . gegen dio Calomelelektrode zum Toil 
m it der H 2-Gas-, z. T. m it der Chinhydronelektrode bestimmt. Eine ausfiihrliche 
theoret. Behandlung der Ergebnisse soli im Zusammenhang m it spateren Messungen 
orfolgen. Hervorgehoben wird die Sonderstellung der Pikrinsaure ais Zusatz, welche 
C2 merklich erhoht, woraus auf Bldg. komplexer Organo-Pikrinsauren geschlossen 
wird (vgl. H a l b a n  u . E b e r t , C. 1924. II. 2635). (Monatsh. Chem. 53/54. 62—68. 
Okt. 1929. Leipzig.) J .  L a n g e .

Leopold Schmid und Micheal Karl Zacherl, Leitfahigkeitsmessungen in  flussigem 
Am/moniak. Die TeilchengroBe wurde friiher (C. 1926. I. 4) fiir Inulin  zu 320 u. fur 
Glykogen zu 180 aus kryoskop. Messungen in  Ammoniak bestimmt. Um zu prttfen, 
ob diese niedrigen Mol.-Gew. eventucll von elektrolyt. Dissoziation herruln-en, wurden 
Leitfahigkeitsmessungen an diesen Stoffen in fl. Ammoniak ausgefuhrt. Das sorgfaltig 
gereinigto Ammoniak zeigte eine Eigenleitfiihigkeit von 8,7-10-8, die sich, wenn es 
in der A pparatur selbst aufbewahrt war, innerhalb 16 Stdn. nieht anderte. Eine Er- 
hohung der Leitfahigkeit durch Lósen der genannten Stoffe konnte nicht festgestellt 
werden. Ebensowenig bei Glucose u. Mannit. Die Fehlergrenze betrug 1%. Vff. 
schlieBen, daB Dissoziation prakt. nicht vorliegt. (Monatsh. Chem. 53/54- 498—507. 
Okt. 1929. Wien, II . Chem. Lab. d. Univ.) J . L a n g e .

Leif Thomas und Erling Marum, Leitfahigkeitsmessungen an. hoch verdiinnten 
alkoholischen Losungen. Vff. benutzen ais Stromąuelle den Rohrsummer von S ie m e n s  & 
H a ls k e  fiir die konstantę Freąuenz von 800 Hz. In  dieser Schaltung werden die 
mittels induktiver Riickkopplung erzeugten Schwingungen noch einmal Terstarkt, 
um eine von der Belastung unabhangige Freąuenz zu erhalten. An das Verstarkerrohr 
ist iiber eine Siebkette die Brttcke variabel angekoppelt. Samtliche Spulen sind eisen- 
geschlossen. Yon Hysteresisstorungen wird nicht berichtet. Die Brucke wird an einem 
symm. Punkt geerdet (vgl. J o n e s  u. J o s e p h s ,  C. 1928. I. 3095), ebenso der Beob-
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aehter u. die Metallhullen samtlicher Zuleitungen. Vff. erreichen uber den gesamten 
MeBbereich von 0,05— >- 10-10° Q  ein absol. Tonminimum eine relative MeB- 
genauigkeit von 0,01%. Ais Lósungsmm. werden Methyl- u. Athylalkohol benutzt. 
Ersterer wird naoh den Angaben von B je r ru m  u. Z e c h m e is te r  (C. 1923. I II . 192), 
letzterer naoh W a ld e n , U l r i c h  u . L a u n  (C. 1925. I. 2057) gereinigt. Durch be- 
sondere VorsichtsmaBnahmen beim Destillieren u. Aufbewahren der Alkohole erreichen 
Vff. folgende Eigenleitfahigkeiten bei 25°: CH3 OH: 10"7, C2H 5OH: 2,5-10"* f i - 1 cm -1. 
Fiir D . 254 bzw. 0,7869 u. 0,7851. Ais LeitfahigkeitsgefiiBe werden die von W a ld e n , 
U lic h  u . L a u n  1. c. angegebenen benutzt. Gemessen wurden: Natrium- u. Piperi- 
diniumsalze des Ckloncasserstoffs, der Pihrinsdure u. des Trinitro-m-kre-sols im W., 
Methylalkohol s. Athylalkohol. In  den beiden Alkoholen auBerdem Na.Br, N a J  u. 
HCl. Die Ergebnisse sind in Tabellen u. Kurven dargestellt u. m it den nach der 
ONSAGER-Formel berechneten yerglichen. In  W. ergibt sich prakt. vollstandige Ober- 
einstimmung. Nur bei Piperidiniumpikrat u. Trinitro-m-kresol zeigen sich geringfiigige 
Riehtungsunterschiede der berechneten u. beobachteten Geraden. Bei den Alkoholen 
crgeben die yl„-Werte zwar gegen ]/e auch eine Gerade, doch sind dic Richtungs- 
unterschiede gróBer. Auf Grund der Messungen an HCl-Lsgg. in den absol. u. wss. 
Alkoholen wird die Gultigkeit der von GOLDSCHMI d t  (G. 1915. I. 1301) abgeleiteten 
Formel A 0 — A n =  (u  — )/(r -f  n)-n  gepriift. Hier bedeuton A 0 u. A n die Grenzleit-
fahigkeit der Saure in absol. A. bzw. in einem solchen von der W assermolaritat n, 
u  bzw. ux die Beweglichkeiten des alkoholisierten bzw. hydratisierten H ' u. r die Gleich- 
gewichtskonstante fiir die Verteilung der beiden Ionenarten. Vff. bestatigen die Be- 
ziehung. Weiterhin wird die Gultigkeit der WALDENschen Regel A-rj =  konst. disku- 
tiert. Diese Beziehung wird nicht in allen Fallen cxakt bestatigt. (Ztsehr. physikal. 
Chem. Abt. A. 143. 191—215. Sept. 1929. Oslo, Chem. Lab. d. Univ.) J . L an g e .

Leslie J. Harris, Bemerkungen uber die Dissozialionskonstanten einiger Amino- 
silurtn m it Einschlup von Valin und Glutaminsaure. Eine Arbeit von K ir k  u. Sc h m id t  
(C. 1929. I. 2860) veranlaBt Vf., auf seine friiheren Arbeiten iiber den gleichen Gegen- 
stand hinzuweisen (vgl. C. 1924. I. 1069, sowie C. 1924. I. 1173), dereń Ergebnisse 
von K ir k  u. S c h m id t  bestatigt werden. (Journ. biol. Chemistry 84. 179—81. 1929. 
Cambridge, Medical Research of Great Britain.) Oh l e .

V. Cupr, Die Hydrolyse von Aluminiunisalzen starker Sauren. (Vgl. C. 1929-
I I . 1637.) Es werden folgende sorgfaltig gereinigte Salze untersucht: Aluminiumsulfal, 
-chlorid, -bromid, -chlorat, -perchlorat u. -nitrat bei 20° u. z. T. bei 25° in Konzz. von
0,01 <  n <  0,2. Der Hydrolysengrad wurde auf Grund von pn-Messungen m it der 
Chinhydronelektrode erm ittelt. Die Ergebnisse sind in 12 Tabellen niedergelegt u. 
sind im Einklang m it den von K a b lu k o v  u. S a c h a n o v  (Ztsehr. physikal. Chem. 69 
[1909]. 419) erhaltenen W erten u. sind vereinbar m it der ARRHENlUSschen Theorie. 
Sie stimmen nicht uberein m it den Messungen D enham s (Journ. chem. Soc., London 93 
[1908]. 41) u. den Berechnungen von B je r r u m  (Ztsehr. physikal. Chem. 59 [1907], 
336). (Collect. Trav. chim. Tchścoslovaquie 1. 467—76. Sept. 1929. Inst. f. anorg. 
Chem. d. Uniw Masaryk, Tscheehoslowakei.) J .  L ange .

Cecil J. Haggerty, Die elektrolylische Tłeduktion des Acetons an einer Quecksilber- 
kałhode. Im  AnsehluB an friihere Arbeiten von T a f e l  (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 8 
[1902]. 288; Ber. Dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 3626) elektrolysiert Vf. eine 40%ig. 
Schwefelsaurelsg., die 1/s Mol. Aceton enthalt. Es werden 30 Amp.-Stdn. durch die 
L sg. geschickt bei einer Stromdichte von 2,8 bis 5,5 Amp. dm-2. T a f e l  hat eine prakt. 
vollkommene kathod. Red. des Acetons zu Isopropylalkohol erzielt, bei Yerss. m it 
Methylathylketon dagegen ging die Red. im wesentliehen bis zum Diisopropyl-Queek- 
silber. Vf. findet sowohl Di-iso-propyl- Quecksilber ais auch Isopropylalkohol, jedocli 
ist das Mengenverhaltnis beider Stoffe bei Stromdichten yon 5,5 Amp./dm ~ 3 nur 
schlecht reproduzierbar. Eine weitere Arbeit zur Klarung dieser Verhaltnisse wird in 
Aussiclit gestellt. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 56. 1929. 5SeitenSep.) J . L a n g e .

Robert Muller, Uber das elektromotoriscke Verhalten der seltenen Erdmetalle und 
ihrer Amalgame. I . M itt. Versuche m it Lanthan. Die Unterss. erfolgen im AnsehluB 
an die Arbeit des Vfs. iiber das elektromotor. Verh. des Al (C. 1926. II. 3022). Die 
Amalgame m it 50 Atom-%  La sind feste krystalline Massen, wahrend die m it 20 bis 
50 Atom-%  nur ais scheinbar gesinterte Massen oder krumelige schwarze Brocken 
erhalten werden konnten. U nter 10 Atom-%  La sind die Legierungen teigig, lassen 
sich jedoch durch bloBes Schutteln einige Małe yerfliissigen. An der L uft trenn t sieh
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das La ebenso wie das Al von selbst vom Quecksilber. Die EK. wurde in folgenden 
K etten gemessen:

1. La bzw. La-Hg | LaBr3 | 0,1-n. AgNO:, | Ag
gesatt. in Pyridin

2. La bzw. LaHg | LaBr3 | Hg2Cl2 | Hg
gesatt. in  Pyr.

u. ergab ubereinstimmend fiir reines unter der Lsg. blank geschabtes La —0,71 V, 
fiir die Amalgame —0,93 V, das Potential der Amalgame blieb zwischen 5 u. 97 Gew.-% 
innerhalb 0,04 V konstant. Die Potentialtemp.-Kurve wurde m it 50% La-Hg von 
—10— -y +80° durchgemessen u. deutet auf einen dreifaeh retrograden Verlauf der 
Loslichkeitskurve des LaBr3 in  Pyridin. Dies Verli. weist auf Umwandlungsprodd. 
der LaBr3-Pyriclinyerbb. hin, ahnlich wio in der zitierten Arbeit beim LaBr3 gezeigt 
wurde. Eine genaue Auswertung der Kurven wird in Aussieht gestellt. (Monatsh. Chem. 
5 3 /5 4 . 215—23. Okt. 1929. Graz, Phys.-Chem. Inst. d. Univ.) J . L a n g e .

Robert Muller und H. J. Schmidt, tJber das elektromotorisclie Verhalten der 
selUnen Erdmetalle und' ilirer Amalgame. I I . Mitt. Versuc]ie m it Cer. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die Ce-Amalgame sind viel schwieriger herzustellen ais die La-Amalgame. Zwischen 
15 u. 75% Ce konnte glatte Vereinigung nicht erreicht werden, weil das Ce bei den 
notwendigen hohen Tempp. (iiber 600°) die Glaswande reduziert. 15% Amalgam 
konnte zwar horgestellt werden, jedoch waren wegen der hohen Luftempfindlichkeit 
nur solehe bis zu 8 %  zur Messung geeignet. Die Messung wurde wio bei La boschrieben, 
ausgefiihrt. F ur das reine Metali ergab sich in beiden K etten  —0,74, fiir dic Amalgame 
—0,95 V. Auch die Potentialtemp,-Kurvo zeigt denselben Charakter wie beim La. 
(Monatsh. Chem. 5 3 /5 4 . 224—30. Okt. 1929. Graz, Phys.-Chem. Inst. d. Uniy.) J . L a .

Wolf J. Muller und Kamillo Konopicky, iJber den motoeleklrisclien Effekt. 
Tauchen in  einen Elektrolyten zwei gleichartige (aktive) Elektroden ein, d. li. zwei 
Stiicke eines angreifbaren Metalles, so t r i t t  eine Potentialdifferenz auf, sobaki die 
eine bewegt wird. Dieser motor. Effekt beruht erstens darauf, daB die nahe der Ober- 
flache des Metalles sich einstellende Gleichgewiclitskonz. der Metallionen durch die 
Bewegung gestort wird, so daB die bewegte Elektrode mehr Ionen in die Lsg. ent- 
sendet (also den negativen Pol darstellt), ais die ruhende (Cu u. Pb in NaCl). Zweitens 
gibt es bei Zn groBero Effekte entgegengesetzten Vorzeiehens, welche stark  vom ph 
abhangen u. auf Grund der Zers.: Zn +  2 H20  =  Zn(OH ) 2 +  H 2 erklart werden. 
SchlieBlich zeigen Lsgg. m it Zusatz yon Oxydationsmitteln (Fe'"-Salz, H 20 2) be- 
sonders groBe Effekte, dereń Erklarung ebenfalls durch Betrachtung der Diffusions- 
wrkgg. in der Elektrodenschicht gelingt. Der Effekt wird an Cu, Zn, Fe, Ni, Pb, Ag 
u. in yerschiedenen Elektrolyten, NaCl, NaOH, H 2S 0 4 in  Abhangigkeit von der Konz. 
u. des Zusatzes von Fo"'-Ion  m it H 20 2 untersucht. Das Bewegen der Elektrode ge- 
schieht durch gleichfórmige Rotation. Die beobachteten Spamiungen liegen zwischen 
10 u. 50 Millivolt. (Monatsh. Chem. 5 3 /5 4 . 707—20. Okt. 1929. Wien, Inst. f. Techn., 
anorg., St. Techn. Hochsch.) J . L a n g e .

Walter R. Carmody, Eine Untersuchung der Silberchlorid-Elektrode. Obwohl 
AgCl-Elektroden dauernd ais Bezugsolektrodon benutzt werden, gibt es doch keine 
ubereinstimmung unter den yerschiodenen Autoren iiber ihre zweckmaBigste Herst., 
u. es werden Unterschiede von 0,1—1,0 Milliyolt zwischen den yerschieden hergestellten 
Arten von AgCl-Elektroden angegeben. Yf. priift die Faktoren, die dio EK. beein- 
flussen m it dem Ziel, eine auf 0,01 Milliyolt reproduzierbare Elektrode zu erhalten. 
Grundsatzlich wurde nach M a c I n n e s  u . P a r k e r  (Journ. Amer. chem. Soc. 3 7  [1915]. 
1445) so yerfahren, daB auf eine Pt-Unterlage Ag aus KCN-Lsg. elektrolysiert, aus- 
gewaschen u. durch Elektrolyse in  yerd. HCl-Lsg. ehloriert wurde. Dabei erwies sich 
notwendig, folgondes zu beachten: Es miissen vor der Chlorierung alle adsorbierten 
CN'-Ionen entfernt werden, da sie sonst das AgCl reduzieren (braune Farbo!). Man 
erreicht das ara besten so, daB m an von mehrfach umkrystallisiertem KAg(CN ) 2 aus- 
geht u. m it yerhaltnismaBig groBer Strom starke ( 8  Milliamp.) 8  Stdn. lang in einem 
H-Rohr elektrolysiert, wobei durch ein langes u. enges Yerbindungsrohr die Diffusion 
von HCN an die Elektrode yerhindert wird. Dann wird in flieBendem W. 5 Tage lang 
gewaschen u. in  verd. HC1 (0 , 1 —0,01-mol. HC1) 1 Stde. lang m it 3 Milliamp. ehloriert. 
Wahrend aller Operationen is t direktes oder diffuses Sonnenlichfc sorgfaltig auszu- 
schlieBen. Die so erhaltenen Elektroden sind weiB; sie werden in  der Dunkelheit unter 
dest. W. aufbewahrt. Die Reproduzierbarkeit betragt 0,01 Milliyolt; in einem Monat

2 2 *



3 4 0 A j. E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie . 1 9 3 0 .  I .

anderte sich die EK. weder in W., noch in  PbCl„-Lsgg. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 
2901—04. Okt. 1929.) " Klemm .

Walter R. Carmody, Studien uber die Messung der elektromotcrisćhen Kraft in  
verdiinntm wasserigen Losungen. I. Eine Untersuchung der Blęielektrode. (Vgl. auch 
vorst. Ref.) Zur Berechnung von Aktivitatskoeffizienten is t die Kenntnis der Poten- 
tiale von sehr verd. Lsgg. erforderlich. Benutzt man dabei kleine El.-Mengen, so 
kann die Adsorption an den Elektroden usw. zu Stórungen fiihren; bei groBen Ge- 
fiiBen sind die Einstellzeiten lang u. die EK.-W erte schwer reproduzierbar. Yf. be- 
nutzte daher eine kleine Zelle, lieB diese aber vor der endgiiltigen Messung von einer 
groBen Menge der zu untersuchenden Fl. durchstrómen. Man erhielt fiir das Potential 
der K ette Pb I PbCl, | Pb(Hg) 0,00584 (G e r k e , C. 1923. I II . 810, fand 0,00580 
bis 0,00567) u. fur Ke"tten der A rt Pb(Hg) | PbCl, | AgCl | Ag E  =  0,3426 — 0,05915/2- 
log 4 (m A)3; daraus berechnet sich fiir Pb | Pb++ E0 =  0,1203. Auf Grund dieser 
Messungen werden die Aktivi tatskoeffizientenvon PbCl, (fiir gesatt. Lsg. 0,408) berechnet. 
( Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2905—09. Okt. 1929. Portland [Oregon], Reed Coli.) K l .

A. Kling und A. Lassieur, Uber den Wasserstoffexponenten des Wassers. Bei 
einer friiheren Unters. (C. 1926. I. 2447) fanden Yff. fiir den Wasserstofferponenten 
des reinen W. den W ert 5,8 u. zeigten, daB der Saurecharakter nicht durch die event. 
darin gel. Kohlensiiure yerursaeht wurde. Da jedoch die Verss. unter Zugabe yon 
KC1 ausgefuhrt wurden, bestand die Moglichkeit, daB die Aciditat z. B. durch schwache 
Hydrolyse der KCl-Lsg. bedingt wurde. Vff. bestimmen daher den Wasserstoff- 
esponenten des W. dadurch, daB sie das MoULiNsche Quadrantenelektrometer zu- 
nachst an das WESTON-Element anschlieBen u. dann dam it die Potentialdifferenz 
der K ette H 2 | aq—Hg2Cl2 | Hg messen. Nach dieser Metliode wurde der W ert 5,6 
erm ittelt. — Wegen der geringen Genauigkeit dieser Verss. wurden die Messungen 
auch nach einer anderen Methode ausgefuhrt. Es wurde eine K ette aus zwei Wasser- 
stoffelektroden gebildet, yon denen eine m it dem zu untersuchenden W., die andere 
m it einer Lsg. von bekanntem ph in  Beruhi'ung war. Nach Entgegensehaltung der 
Elektroden wurde die Lsg. von bekanntem ph so lange yariiert, bis die EK. auf 0 
sank. Die Messungen ergaben fiir das ph des reinen W. den W ert 5,8 u. bestatigten 
somit die friiheren Verss. Die Arbeitsweise u. die notwendigen Vf>rsichtsmaBregeln 
werden besehrieben. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 637—39. 21/10. 1929.) Guit.

L. Tronstad, Optische Untersuchungen an elektrochemisch aktivierten und passi- 
rierlen Metallspiegeln. (Ygl. F r e u n d l ic h , P a t s c h e k e  u . Z o c h e r , C. 1 9 2 8 .1. 1619.) 
Beim Passivieren yon Fe- u. Ari-Spiegeln in  alkal. Lsg. u. von Ni-Spiegeln in  saurer 
Lsg. andem  sich, nach Verss. iiber den Polarisationszustand des reflektierten Lichtes, 
die opt. Eigg. im gleichen Sinne wie an Fe-Spiegeln, die nicht m it 0 2 in Beruhrung 
gekommen waren u. die aus dem Vakuum in Luft iiberfuhrt wurden. Beim Passiyieren 
von Fe u. Ni in alkal. Lsg. streben die opt. Eigg. einem eharakterist. Grenzwert zu. 
Beim Aktiyieren zunachst Anderung der opt. Eigg. im entgegengesetzten Sinne wie 
beim Passiyieren; die opt. Eigg. des Anfangszustandes wrerden jedoch auch bei lang- 
dauerndem Aktiyieren nicht erreicht; Bei wiederholtem abwechselnden Passiyieren 
u. Aktiyieren streben die opt. Veranderungen viel hóhere W erte an, ais bei andauemdem 
Passiyieren allein, unter sonst gleichen Bedingungen. Vf. schlieBt, daB beim Passiyieren 
eine Oxydschicht entsteht, die das Metali im passiyen Zustand liickenlos bedeckt, 
im akt. Zustand zwar yorhanden, aber aufgelockert u. poroś ist, u. entwickelt eine 
Oxydhauttheorie der Passivierung, die neben den besonderen elektrochem. Verhalt- 
nissen in der Grenzsehicht namentlich die vom ph abhangige elektr. Aufladung der 
O xydhaut u. dereń kataphoret. Bewcgung wahrend des Stromdurchganges beriick- 
sichtigt wird. Einige Besonderheiten des Verh. von Ni-Spiegeln in  saurer Lsg. werden 
an H and der Theorie erklart. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 142. 241—81. Juli 
1929. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. physikal. Chem. u. Elektrochemie.) K r u .

P Sederholm und C Benedicks, Studien der tlberspannung an Metallen. Yff. 
untersuchen die Knallgaskette: An einer Pt-Elektrode wird in  schwach schwefelsaurer 
Lósung elektrolyt. abwechselnd H 2 u. 0 2 entwickelt u. gleichzeitig das Potential dieser 
Elektroden gegen eine Kalomelelektrode gemessen. Die H„- wie die 0 2-Eiektrode 
zeigen — abgesehen yon Nebenerscheinungen — yon der Stromstarke innerhalb 
± 3 - 10- 3 4  tmabhangige Potentiale, jedoch ergeben sich bei beiden Unterschiede, 
je nachdem, ob die Elektrode yirginell ist, oder ob an ihr vorher das Gegengas en t
wickelt wurde. Im  ersten Fali t r i t t  die n. tlberspannung auf, im zweiten dagegen nicht, 
da das Gegengas durch chem. Umsetzung eine Gasentw. zunachst yerhindert, d. h.
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ais Depolarisator w irkt. Die GroBe der tjberspannung hangt, -wie experimentell 
gezeigt wird, wesentlich von der Form u. Oberflachenbeschaffenheit der Elektroden 
ab, sowie davon, ob die Elektrode ganz oder nur teilweise in  die Losung eintaucht. 
Allgemein kann gesagt werden, daB sie fur 0 2 etwa das Doppelte ais fiir H 2 betragt. 
Trotz dieser Tatsache ha t die Uberspannung des 0 2 bisher weniger Beachtung gefunden. 
Die endgultige Potentialdifferenz zwischen H2- u. 0 2-Elektrode sehen Vff. ais die re- 
versible Spannung der Knallgaskette an. Sie liegt sehr nahe bei 1,48 V, im Gegen- 
satz zu dem bisher erperim entelł gefundenen W ert von 1,13 u. zu dem von N e r n s t  
crrechneten von 1,23 V. Vff. diskutieren die physilial. Ursachen der tjberspannung. 
Sie soli in erster Linie durch Adhasionskrafte an der Grenzflache Metall/Lsg., so\iie 
in elektrostat. Anziehungskraften begriindet sein. Dagegen wiirden sich .aus der 
Oberflachenspannung allein groBenordnungsmaBig viel zu kleine W erte ergeben. 
(Trans. Amer. electrochem. Soc. 56 . 1929. 15 Seiten Sep.) J . L a n g e .

William Vernon Lloyd, Die tjberspannung an Wismuth in  sauren Losungen. 
Die Messungen wurden im AnschluG an die Unterss. an einer Antimonkathode von 
SAND, Gr a n t  u . L l o y d  (C. 1927. i .  2276) ausgeftikrt, ohne wesentliche Andor on g 
der Apparatur. Ais Elektrolyten wurden benutzt: Schwefel-, Sak-, Oxal- u. Weinsaure, 
sowie Nalriumbilartral, Phosphatpuffer u. Natriumsulfat. Die Bi-Kathode braucht 
etwas langere Zeit, ais die Sb-Kathode, um die maximale tjberspannung zu erreichen. 
In  manchen Fallen iiberzieht sie sich m it einer schwarzen H aut, oder es t r i t t  ein Nd 
auf. MeBstorungen durch diese Erscheinungen wurden jedoch nicht bemerkt. Die 
Messungen wurden nebeneinander m it der direkten u. der Kommutatormethode aus- 
gefiihrt. Entsprechend den fruheren Befunden (1. c.) liefern bei niedrigen Strom- 
dichten (etwa 1 mA cm-2) beide Methoden ident. Ergebnisse. Bei hoheren Strom- 
dichten erreicht jedoch das Kommutatorpotential einen konstanten Maximahvert, 
wahrend die d irekt gemessene tjberspannung annahernd proportional m it der Strom- 
dichte steigt. (tJber die Begriindung dieses Unt-erschiedes vgl. die zitierte Arbeit.) 
Das „K om m utatorpotential" abhangig von dom pn der Lsg. h a t folgende Werto:

Ph (mV gegen Max. Uber Ph (mV gegen Max. Uber
Elektrolyt Kalomel- spannung Elektrolyt Kalomel- spannung

Elektrode) (mV) Elektrode) (mV)
16 n H ,S 0 4 . . . 373 659 n/32 HsS 0 4 . . .3 4 9 758
4 n H 2S 0 4 . . . 232 724 4/3m H 3P 0 4 - . 288 727
n HjSO* . . . 269 737 1/3 m HsPO t . . 316 730
n/4 H 2S 0 4 . . . 301 740 1/48 m H3 P 0 4 . .3 6 8 754
n / 8  HvSO, . . .3 1 7 752

Die Messungen stehen m it denen von N e w b u r y  (Journ. chem. Soc., London 1916. 
1107) in teilweisem Widerspruch. (Trans. Faraday Soc. 25. 525— 29. Sept. 1929 
Sir J o h n  Ca s s  Teehnical Inst. London.) J . L a n g e .

Walter Gerlach, Ubersicht iiber einige Probleme des Magnetismus. Zusammen- 
fassender Vortrag iiber die magnet. Eigg. der Atome. (Journ. Physiąue Radium 
[6 ] 10. 273—82. Aug. 1929. Yortr. d. Franzós. Physikal. Gesellsch. 17/3. 1929.) E it z .

V. I. V aidyanathan , Einflu/3 der TeilchengroPe auf den Diamagnelismus. Vf. te ilt 
mit, daB sich die magnet. Susceptibilitat ■/ von Sb m it dem Zerteilungsgrad andert 
(ahnlich bei Graphit, vgl. R a m a n , C. 1929. II. 1780). Massives Sb : y_ =  0,78-10-6; 
Sb TeileheńgroBe 6  /(: =  0,71-10-6 ; Sb TeilchengróBe 150m/ / :'/ =  0,54-1 0 -6. (Naturę 
124. 762. 16/11. 1929. Chidambaram, South India, Annamalai Univ.) L o r e n z .

L A Welo, Das Fehlen einer Anderung der magnelischen Susceptibilitat bei 
KryslaUisation in  startem Magnetfeld. Es werden Proben von Pb, Sn  u. B i  aus der 
Schmelze, von NiCU u. K zFe(ÓN)6 aus Lsg. in einem Magnetfeld (bis zu 28900 GauB) 
auskrystallisiert. Zugleich werden Proben derselben Substanzen unter sonst gleiehen 
Bedingungen ohne Magnetfeld krystallisiert. Mittels Torsionswaage wird die Susoepti- 
b ilitat der m it u. ohne Feld krystallisierten Materialien verglichen. Ais obere Grenze 
eines etwa Torhandenen Unterschiedes werden gefunden: bei Pb 0,16%> bei Sn  0,29%, 
bei B i 0,32%, bei NiCU 0,42%, bei K,Fe(CN)„ 0,04%. (Physical Rev. [2] 34. 296—99. 
15/7. 1929. Rockefeller Inst. f. medic. res. and Princeton Univ.) E is e n s c h it z .

Dimitry E. 01shevsky, Orientierung von Krystallen in  einem Magnetfeld. Vf. 
behandelt die Orientierung kleiner Krystalle, die, in einer zahen FI. schwebend, einem 
Magnetfeld ausgesetzt sind, auf Grund der Theorie der BROWNsohen Bewegung. 
AuBerdem wird die Theorie auf wachsende Krystalle u. auf Krystailitschichten am
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Boden eines GefaBes angewendet. Es ergibt sich eine raumliche Wahrscheinlichkeits- 
fnnktion. Experimentell wird m it ha,s. Eisenammoniumsulfat in einem Eeld von 
13 570 Gauss gearbeitet. Von 160 einzelnen Krystallen wird die Verteilung der Orien- 
tierungen bestimmt. Es werden zwei Falle von Orientierungen gefunden, von denen 
der eine im Einklang m it der Theorie 2 Maxima, der andere aus ungeklarter Urśache 
6  groBe u. 6  kleine Maxima aufweist. (Physical Rev. [2] 33. 278. Febr. 1929. Pitts- 
burgh, Univ. Yortrag auf d. Tag. d. Amer. Physik. Ges. 27.—31/12. 1928.) E it z .

R. Fedele, Uber einen Vergleich der im  magneiischen Felde erfolgenden Anderungen 
des Hallschen Koeffizienten, des thermoelektrisclien Yerhaltens und des Widerstandes 
bei gewohnlichem Wismut und bei komprimiertem Wismulpulrer. Vf. will feststellen, 
ob die genannten 3 Phanomene durch eine Anderung der M etallstruktur beeinfluBt 
werden, er vergleicht deshalb das Verh. von reinem Bi m it dem von Pastillen aus Bi- 
Pulver. E r kommt zu dem SchluB, daB strukturale Anderungen hierbei keine Rolle 
spielen, u. daB die genannten Erscheinungen durch rein elektrodynam. Wrkgg. erkliirt 
werden miissen, was m it Hilfe der Elektronentheorie bisher nicht moglich war. (Atti 
R . Accad. Lincei [Roma], Rend. [6 ] 10. 83—89. Juli. 1929. Messina, Univ.) W r e s c h .

M-. Lewalt-Jeserski, Ebullioskopische Konstanten. (Vgl. C. 1929. I I . 125.) Unter 
Angabe zahlreiclier esperimenteller Daten aus der L iteratur glaubt Vf. an die Konstanz 
des Wertes E /M  — 0,3 fur sd. Fil. H a t E /M  einen anderen W ert, so beweist das 
eine Assoziation der Moll. im Dampfzustand. Im  Gebiet der kryoskop. Beobachtungen 
is t E /M  in den seltensten Fallen 0,3, was wiederum dafur spricht, daB in fl. Zustande 
die Moll. meist assoziiert sind. — Vf. hofft, daB erneute sogfaltige Bestst. von E  seine 
Behauptung bestiitigen werden. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 1011 
bis 1018. 1929.) Gu r i a n .

H. L. Johnston und W . F. Giauque; Der Warmeinhalt von Stickoxyd von 1-P 
absolut bis zum Siedepunkt wid die Verdampfungswarme. Dampfdrueke der festen und. 
flilssigen Phctsen. Die Entropie aus spektroskopischen Angaben. Vgl. die entsprechende 
Unters. des 0 2 C. 1929. I I . 2542. Die spektroskop. Daten des NO sind gut bekannt, 
die W armekapazitaten nicht. Bei NO liegt die Móglichkeit vor, daB ./'Cp d In T  fiir die 
Entropie einen zu kleinen W ert gibt, wie Vff. in der T at finden. NO wird aus KNO, +  
K J  +  H 2SO.! liergestellt, getrocknet, m it fl. L uft kondensiert, fraktioniert, zum Er- 
starren gebracht u. sublimiert. Luft w ird sorgfaltig ausgeschlossen. F . 109,49 ±  0,05° 
absol., K p.;eo 121,36°; Verunreinigung weniger ais 0,001 Mol.-%. Farbę blauer ais O.,, 
auch im festen Zustand, entgegen fruheren Angaben.

Die Molarwarmen werden m it ca. 4Molen bestimmt; fest von 15,57° absol. (Gv =  
0,935) an, bei 52,64° absol. vielleicht eine Umwandlung, bei 106,39° absol. is t Cp bis 
auf 9,033 gestiegen. Cv fl. steigt sta rk  an: bei 112,81° absol. 16,067, bei 120,56° absol. 
18,667. SchmekwSme 549,5 ±  1,0 cal./Mol. Verdampfungswarme beim K p . , 60 3,293 ±
0,003 kcal./Mol. (aus den Dampfdrucken unsicherer 3,32 kcal./Mol.). Die Dampfdrueke 
werden von 94,6—122,9° absol. bestimmt. Beim Tripelpunkt is t p — 16,44 mm. Fur 
festes NO ist: log10 p (cm) =  — 867/T  — 0,000 76- T  +  9,051 25,

fur fl.: loguj V (cm) =  — 776/21 — 0,002 364-T  +  8,562 128.
Fiir den K p.;oo berechnet sich die Entropie zu 42,94 ± 0 ,1  Einheiten (Estrapolation 

von Cv m it /? v =  119); fur das ideale Gas 43,03, aus den Dampfdrucken 43,3 u. 
43,0 Einheiten.

Aus spektroskop. Daten leiten die Vff. fiir den K p , 760 u. den vollkommenen Gas- 
zustand 43,75 cal. pro ° u. Mol. ab, fiir 25° 50,43 Einheiten. Die Ubereinstimmung 
zwischen den tlierm. u. den spektroskop, abgeleiteten Gasen ist also nicht gu t; die 
Differenz is t fast gleich 1 / 2 11 • ln 2. Eine Erklarung fiir diese Differenz ware die, daB 
festes NO eine Lsg. zweier polymerer Isomere zu gleichen Teilen ware; daB fl. NO zum 
Teil aus N 20 2-Molekeln besteht, is t bekannt. — Die beobachtete Differenz is t kein 
Widerspruch gegen den dritten  Ilauptsatz ; denn wenn man festes NO auf den absol. 
Nullpunkt so abkiihlen konnte, daB nur eine Molekelart vorhanden ware, wiirde die 
Entropie Nuli sein. (Joum . Amer. chem. Soc. 51. 3194—214. Nov. 1929. Berkeley, 
Calif.) W. A. R o t h .

Klaus Clusius und Wolfgang Teske, Dampfdrueke und Dampfdruckkonstante 
des Kohlenoxyds. Bei den Halogenen u. beim CO differieren die Dampfdruckkonstanten 
u. die chem. K onstanten merklich. Darum werden die Dampfdrueke von CO mittels 
des 0 2- u. N2-Tensionsthermometers neu bestimmt. 3 gleiche Thermometer werden 
in  gummi- u. korkfreiem App. m it den fraktioniert dest. Gasen gefiillt; Befreiung
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von adsorbierten Gasen durch lange Hochvakuumerhitzung; N 2 aus KaN3, 0 2 aus 
KMnO„ CO aus Ameisensaure +  H,SO.,, wobei die Spuren 0 2 an einem gluhendcn 
Kohlefaden verbrannt werden. Der die drei Kondensationsrohren aufnehmendc Cu- 
Bloek trag t unten eine Cu-Spirale zum Vorkiihlen des H 2 u. steb t in Hg, das den Błock 
aufnehmende Glas hangt in einem luftdicht yerschlossenen WEINHOLD-Becher, der 
m it fl. Luft gefiillt u. unter vermindertem Druck gesetzt wird. Ablesung der Drucko 
kathetom etr. Die Leidener T em p.-Skala (0° =  273,09° absol.) wird benutzt. Zwisehen 
60 u. 75° absol. ergaben die 0 2- u. N2-Thermometer eine mittlere Abweichung von 
±  0,017°. — Aus der Dampfdruokkurve erreehnet sich die Verdampfungswarme des 
CO beim absol. Nullpunkt zu 1904,6cal., die Dampfdruckkonstante zu —0,06s dt 0,05. 
Die beobachteten u. berechneten p-Werte entsprechen einer durchschnittlichen Temp.- 
Differenz von 0,03°. Verdampfungswarme beim K p.7eo (81,62° absol.) 1446 cal. Der 
nach Sa c k u r -Te t r o d e  berechnete W ert yon jk is t +  0,157, also auBerhalb der Ver- 
suchsfehler grofler ais j v — —0,06,, ±  0,05. Der Unterschied is t zurzeit noch nicht 
zu erklaren; bei dem dem CO so ahnlichen N 2 sind beide W erte ident. Verschiedene 
Deutungsmoglichkeiten werden erortert. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B 6 . 135— 51. 
Nov. 1929. Breslau, Techn. Hoschch., Phys. chem. Inst.) W . A. R o t h .

Werner Fischer, Molekulargemchtsbeslimmungen vermittels der Horstmannsćheri 
Kombinierung von Dampfdruckmessungen. I. M itt. Die Molekulargrópe von Goldchlorid. 
MiBt man den Dampfdruck bei gleicher Temp. s ta t. u. durch uberfuhrung, so kann 
man nach H o rs tm a n n  das Mol.-Gew. des gesatt. Dampfes bestimmen. Die Methode 
u. ihre Genauigkeit wird diskutiert u. auf Goldchlorid angewendet. t)berfuhrungsvers.s. 
liegen' vor (C. 1 9 2 9 . I. 343); Vf. bestimmt die Dampfdrucke s ta t. m it Hilfe einer 
Differentialmethode (Quarzapp.), die er m it Hg priift. Zwei gleich groBe Kolbchen 
werden m it Gas beschickt (bei Hg C02, bei AuCl3 Cl2) u. die Druckdifferenz infolge 
des verdampfenden Zusatzkorpers an einem m it Phosphorsaurelsg. yon der D. 1,70 
gefullten Differentialmanometer gemessen. Wegen der Korrekturen u. Manipulationen 
sei auf das Original yerwiesen. Die Methode gibt die Dampfdrucke von Hg (20—180°) 
auf 0,1—0,2 mm Hg genau. Goldchlorid wird von 150—263° untersucht. Die t)ber- 
einstimmung m it den t)berfuhrungsverss. is t bis 250° sehr gut (0,1—0,2 mm), daruber 
hinaus gibt die Methode des Vfs. etwas zu hohe Werte. Der Assoziationsgrad berechnet 
sich zu etwa 2. Bis 250° kommt dem Goldchloriddampf die Formel Au2C18 zu (ent- 
sprechend den Beobachtungen an anderen dreiwertigen Chloriden). Ob bei 260° schon 
eine geringe Dissoziation in AuCl3-Molekeln einsetzt, is t nicht zu entscheiden. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 1 8 4 . 333—44. 21/11. 1929. Hannover, Techn. Hochsch. Inst. f. 
anorgan. Chem.) W. A. ROTH.

Erwin F. Linhorst, Ein Apparat zur Prufung des Duhringschen Gesetzes Jur 
korrespondierende Siedepunkte.. Wenn 2 Fil. in verschiedenen Teilen eines geschlossenen 
App. zum Sieden gebracht werden kónnen, lassen sich die Kpp. bei verschiedenen 
Drucken gJeichzeitig beobachten, so daB man iiber die Giiltigkeit des DuHRINGschen 
Gesetzes d irekt urteilen kann. An 2 LiEBlG -K iililer, die durch ein T-Rohr yerbunden 
sind, sind die 2 Siedeapp. m it seitlich eingefuhrten Thermometern angeschmolzen; 
das senkrechte Rohr des T-Stiickes fiihrt zu einer Pumpe. Man beginnt m it tiefen Kpp. 
Vf. arbeitet m it A. u. m it Bzl. K p . 7e0 fiir A. 78,39°, fur B zl. 80,14°. Das DiiHRiNGschc 
Gesetz gilt streng fiir A. Kp.A. = — 12,23 +  0,9062 •Kp.w., fiir Bzl. laBt sich dio 
Siedekurve nur durch drei lineare Gleichungen fiir verschiedene Temp.-Interyalle dax- 
stellen. (Joum . Amer. chem. Soc. 51 . 3262—65. Nov. 1929. Ann Arbor, Mich.) W. A. Ro.

W. Herz und Fritz Hiebenthal, Uber die innere Reibung gemischter Losungen. 
Es wird gemessen, wie die innere Reibung von W. u. von wss. NichtelektrolytJsgg. durch 
Salzzusatz yerandert wird. U ntersucht werden K J , KC1, NaCl, MgCl2, SrCl2 u. BaCl2 

in W., 1-n. Harnstoff- u. 1-n. Traubenzuckerlsgg. bei 25 u. 70°. F ast durchweg sind 
die prozentualen Viscositatserhóhungen bei 70° grofier ais bei 25° (Ausnahme MgCl2). 
Die prozentualen Erhóhungen sind am kleinsten bei W., gróBer bei Hamstofflsgg., am 
starksten bei TraubenzuckerlSgg. KC1 em iedrigt dic innere Reibung des W. in kleinen 
Konzz. u. bei tiefen Tempp., K J  em iedrigt noch starker, u. tu t  es auch in  den Lsgg. 
der beiden Nichtelektrolyte. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 8 4 . 409—14. 21/11. 1929. 
Breslau, Univ. Chem. Inst.) W. A. R o t h .

S. Gr. Mokruschin und E. I. Krylów, Isomorphimus und Losungswarme. Auf 
Grund thermodynam. Betrachtungen zeigen Vff., daB die molaren differentialen 
Losungswarmen von isomorphen Stoffen gleich sind. — Experimentelle Beweise 
dafiir fehlen, jedoch geht aus dcm yorhandenen Materiał (La k d o l t -B o r k s t e in )
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hervor, daB die Werte der intcgralen Losungswarmen von isomorphen Salzen einander 
sehr nahe liegen. Daraus schliefien Vff., daB wohl auch die Verd.-Warmen derselben 
GesetzmaBigkeit folgen miissen. (Joum . Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61 . 1177 
bis 1179. 1929. Ural, Wissensch. Forsch.-Inst.) Gu r i a n .

E. Calvet, Hydrolysierungsicarme der Amidę-. Acetamid. Es wird m it einem 
Kompensationscalorimeter bei 17,0° gearbeit-et (ygl. B e r e n g e r -Ca l v e t , C. 1927-
I I .  549), gemessen wird die Warmetonung der R k.: CH3CONH2 +  NaOH =  
CH3COOŃa +  KH3. In  6  Stdn. wird 1 / 4 der yorliandenen Menge =  V800 Mol hydro- 
lysiert. Die Warmeentw. wird durch den PELTIER-Effekt kompensiert (Fehler hochstens 
2,5%0). Der Hydrolysegrad wird zu Beginn u. zu Ende der Messung bestimmt. Die 
Rk. ist bimolekular, K 17 — 0,0692 (Einheiten: N orm alitat u. Stde.). Die Warme
tonung der Rk. CH3COONa +  NHS +  H20  =  CH3COONH., +  NaOH wird ais Dif- 
ferenz der Losungswarmen der beiden Stoffmischungen gemessen. Resultat: Acet
amid, 200 HoO +  H 20  =  CHjCOONH,, 199 H 20  bei 17° +  5,3 kcal. m it 3,5% Un- 
sicherheit. Aus Verbrennungswarmen (BERTHELOT-FOGH u. STOHMANN) erhalt 
man differierende Werte. Direkte Bestst. yon organ. Rk.-Warmen sind also von 
groBem Interesse. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 9 . 530—33. 7/10. 1929.) W. A. R .

A a. K o llo id c h e m ie .  C a p illa rc h e m le .
P. G. Nutting, Das Verteilungsgesetz ju r  snspendierte Partikel. Die Gesetze fiir 

die Bewegung u. Verteilung kleiner Teilchen, die in einer FI. suspendiert sind, wurden 
von E i n s t e i n  nach s ta tis t. Methoden abgeleitet u. yon P e r r in  esperimentell unter- 
sucht. Vf. gibt eine thermodynam. Ableitung, die einfacher is t ais die EiNSTElŃsche, 
u. zu einem Gesetz fiihrt, das etwas allgemeiner is t ais das von P e r r in . (Science 
70 . 409. 25/10. 1929. Washington.) W r e s c h n e r .

H. R. Kruyt und H. J. C. Tendeloo, Zur Kenntnis der lyophilen Kolloide.
I II . M itt. Das Sol des Gummiarabicums. (II. vgl. O. 1 9 2 9 . I I . 973.) Die Unterss. 
lyóphiler Kolloide werden am Gummiarabicum-Sol fortgesetzt, das ein von Starke- 
u. Agarsol abweiehendes Verh. zeigt. Das PoiSEUlLLEsche Gesetz wird giiltig gefunden. 
Die Viscositat in  Abhangigkeit von der Solkonz. wird bestimmt. Die Abhangigkeit ist 
keine geradlinige. Die H ydratation beim Gummiarabicum-Sol is t eine besonderslockere, 
so daB der EinfluB der Konz. auf die Viscositat betrachtlieh wird. Elektrolytzusatze 
emiedrigen die Viscositat schon in  geringen Konzz. erheblich. Wesentlich dafiir sind 
die Kationen. Der gleichzeitige EinfluB der Anionen t r i t t  stark  zuriick. Bei aqui- 
valenten Konzz. is t  die Viscositatsemiedrigung gróBer bei Ionen m it hóherer 
Valenz. Das Sol is t durch Elektrolyte nicht aussalzbar. Setzt man ais dehydratisierenden 
Stoff Alkohol zu, so erhalt man ein suspensoides Sol, das durch Elektrolyte geflockt 
werden kann. Essigsaure w irkt wie ein Elektrolyt, gleichzeitig auch dehydratisierend. 
Viscositatsanderungen bei Zusatz von MgS04 u. Essigsaure w’erden untersucht. A.-Zus. 
ru ft im Sol in gewissen Konz.-Gebieten Opalescenzen hervor. Das lyophile Sol wird 
in ein lyophobes verwandelt. Viscositatsmessungen bestatigen diese Auffassung. 
Im  Gegensatz zur Theorie des elektroriscosen Effektcs nifen geringe Elektrolytzusatze 
tro tz  Emiedrigimg der Viscositat eine Erhohung des ^-Potentials hervor. Diese Er- 
hóhung scheint auf einer Anderung des Teilchenradius r durch Dehydratation zuriick- 
zufiihren zu sein. Ygl. dazu die folgende M itt. (Kolloidcliem. Beih. 2 9 . 396—412. 
25/10. 1929. Utrecht, v a n ’t  HoFF-Lab. d. Reichsuniy.) L in d a u .

H. R. Kruyt und H. J. C. Tendeloo, Zur Kenntnis der lyophilen Kolloide.
IV. M itt. Ladung, Hydralalion wid Teilchengrópe bei den Starlce-, Gunmiiarabicum-, 
Gelalin- und. Caseinsolen. (III. ygl. yorst. Ref.) Es soli im einzelnen die Frage ent- 
schieden werden, ob die Yiscositatsanderung lyóphiler Sole durch Elektrolytzusatz 
lediglich auf einer Anderung des Grenzflachenpotentials beruht oder ob gleichzeitig 
der Teilchenradius r bzw. das Gesamtvolumen <p der Teilchen sich andert. Aus Viscositat

Leitfahigkeit x  u. C ist r bzw. <p aus den Daten fiir 2 Mischungen m it yerschiedenem 
Elektrolytgeh. nach einer von Sm o l u c h o w sk i gegebćnen Beziehung berechenbar. 
Es werden Kataphoreseyerss. an Starkę-, Gummiarabicum- u. Gelatinesolen angestellt. 
Eine yerbesserte Vers.-Anordnung zur Messung an farblosen Solen wird angegeben. 
Fiir Starkesole ergibt sich aus den Messungen von >}, y. u. C r ais unabhangig yom Elek
trolytzusatz zu etwa 9 m/t fur das hydratisierte, 4 m/.i fiir das dehydratisierte Teilchen. 
Beim Gummiarabicumsol zeigt die f-c-Kurve ein Masimum, das um so tiefer liegt, 
je hóher die Yalenz des Kations ist, r  is t hier nicht unabhangig von der Elektrolyt- 
konz. Das Gelatinesol zeigt ein ahnliches Yerh. wie das Gummiarabicumsol. Yff.
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geben eine eingehende Diskussion der Potentialyerlaufe in  der elektr. Doppelsckicht 
besonders bei lyophilen Kolloiden. Es wird die Anderung des Potentialverlaufs in 
der Doppelschicht durch Ionenadsorption u. durch Anderung der Dieke der Schicht 
durch H ydratation u. D ehydratation erórtert. Die an den 3 genannten Solen gewonnenen 
Ergebnisse werden dadurch erklart. Das von H o l w e b d a  (C. 1928 .1. 2065) beschriebene 
Verh. von Caseinsolen stim m t m it den iibrigen Befunden ebenfalls iiberein. (Kolloid- 
chem. Beih. 29. 413—31. 25/10.1929. U trecht, van’t  Hoff Lab. d. Reichsuniv.) L i n d a u .

H. R. Kruyt, Zur Kenntnis der lyopliilen Kolloide. V. Mitt. Ergdnżende Unter- 
suchungen zu den vier norhergehenden Mitteilungen. (IV. vgl. vorst. Ref.) Erganzende 
Mitteilungen iiber das Verh. von Tannin  ais Dehydratationsmittel, einigen lyophilen 
anorgan. Kolloiden u. Kautschuksol. (Kolloidchem. Beih. 29. 432—35. 25/10. 1929. 
U trecht, van’t  Hoff Lab. d. Reichsuniv.) L i n d a u .

H. G. Bungenberg de Jong und Ong Sian Gwan, Zur Kenntnis der lyophilen 
Kolloide. VI. Mitt. Der elektroviscose Effekt bei zwei hydrophilen Solen, die dem Geselz 
von. Poiseuille nicht folgen: Semen Lini- und Carragheenschleim. (V. vgl. vorst. Ref.) 
Die Herst. der Sole w id  beschrieben. Beide Sole zeigen abnorm hohe Viscositat. Fiir 
die Verss. dienten Konzz. von W / o  fiir Semen lini, Ys00 bzw. V90%  fiir Carragheen. 
Das Volumen der Kolloidsubstanz in der Lsg. is t fur das erstere Sol ca. 200 X, fiir das 
letztere ca. 80 x  gróCer ais das der Trockensubstanz. Viscositatsmessungen ergeben 
fiir beide Sole abweichendes Verh. vom PoiSEUlLLEschen Gesetz, auch bei Elektrolyt- 
zusatz. Die Abweichungen scheinen nicht durch Teilchenaggregationen wie an den 
Gelatinierungsgrenzen bedingt. Elektrolyte erniedrigen die Viscositat schon in sehr 
geringer Konz. auBerordentlich. 50 Mikromol KC1 erniedrigen die Viscositat von 
Semen lini um 100 Einheiten der 3. Dezimale, 8,3 Mikromol KC1 bei Carragheen um 
62 Einheiten. Auf den steilen Abfall der Viscositiit folgt ein nahezu horizontaler Verlauf 
bei hóheren Elektrolytkonzz. A. in kleinen Konzz. h a t prakt. keinen EinfluB auf die 
Viscositat. Fiir Elektrolyte is t die Viscositatserniedrigung um so groBer, je hóher die 
Ladung der Kationen ist. Das gilt fiir 1—4-wertige Ionen. Das 6 -wertige Hexolkation 
erniedrigt etwa so stark wie das 4-wertige Pt-Komplexion. Bei beiden tr i t t  gleichzeitig 
Opalescenz, also . Dehydratation ein. Al- u. La-Salze zeigen, wahrscheinlich infolge 
ihrer Hydiolyse, abweichendes Verh. Kationen gleicher Valenz sind in ihrer Wrkg. 
nicht gleich. Die Schwanlcungsbreite (,,Valenzbreite“ ) is t gróBer bei Carragheensol, 
wo auch ein EinfluB der lyotropen Reihe von Anionen wie Kationen deutlich ist. (Kolloid
chem. Beih. 29. 436—53. 25/10. 1929. Leiden, Univ., Bioehem. Inst.) L i n d a u .

H. G. Bungenberg de Jong, Zur Kenntnis der lyophilen Kolloide. VII. Mitt. 
Capillareleklrische Ladung und Hydratation ais Zustandsvariabh der hydrophilen Gele: 
lieuersible Volumdnderungm des Agargels. (VI. vgl. vorst. Ref.) Vf. untersucht den 
EinfluB von capillarelektr. Ladung u. H ydratation auf die Veranderung hydrophiler 
Gele am Beispiel des Agargels. Es wird eine Methode beschrieben, Veranderungen 
in der Quellung gleichmaBig hergestellter Gelzylinder unter dem EinfluB verschiedener 
Stoffe zu untersuchen. In  dest. W. zeigen solche Agarzylinder keine Quellung, sondem 
geringe synaret. Kontraktion. Sehr Ideine Elektrolytkonzz. rufen eine lineare Kon- 
traktion bis ca. 1%  hervor. Wesentlich is t nur der EinfluB des Kations. Die GroBe 
der Kontraktion is t unabhangig von der N atur des Kations, sie is t stets die gleiche 
fiir aquivalente Kationkonzz. Hexolsalz zeigt das gleiche Verh., nur erreicht die Kon
traktion ein Maximum, um dann wieder um einen geringen Betrag zuriickzugehen. 
Fiir die Annahme einer Umladung ais Erklarung dafiir liegen keine begriindeten An- 
deutungen vor. Die Kontraktion is t in allen Fallen bei Auswaschen der Salze umkehr- 
bar. Hierbei konnte festgestellt werden, daB durch den anfanglichen Elektrolytzusatz 
ein Teil der im Agargel urspriinglich fest gebimdenen Ca-Ionen gegen die entsprechenden 
Kationen ausgetauscht werden. Hohe Konzz. A. ergeben eine Tóllig umkehrbare lineare 
Schrumpfung bis zu 7%  infolge von Dehydratation. Hohe Elektrolytkonzz. ergeben 
nicht immer weitergehende Schrumpfung. Wahrend MgS04 in hoherer Konz. weiter 
kontrahierend wirkt, infolge seines dehydratisierenden Einflusses, sind entsprechende 
MgCl2-Konzz. unwirksam. Die Dehydratationsschrumpfung m it MgS04 is t fast vóllig 
umkehrbar. Es ergibt sich, dafi H ydratation u. capillarelektr. Ladung die bestimmenden 
Faktoren fiir das Vol. von Agargel im Quellungsgleichgewicht darstellen. (Kolloid
chem. Beih. 29. 454—83. 25/10. 1929. Leiden, Bioehem. Inst. d. Univ.) L i n d a u .

N. A. Yajnik und L. N. Haksar, Die Lichtwirkung von Elehtrolyten und Nicht- 
elektrolyten auf das Durchldssiglceitsvermog&n von Kieselsauregelen. Es wird der EinfluB 
von H ydratation u. Zusatz von Elektrolyten u. Nichtelektrolyten auf die Lichtdurch-
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lassigkeit von Kiesclsauregelcn untersucht. Gemessen wird die Anderung der Licht- 
intensitat einer bestimmten Lichtąucllc nach Durchgang durch das Gel m it Hilfe eines 
Ag-Bi-Thermoelements. Wasserzusatz erhoht die Lichtdurchlassigkeit. Elektrolyte 
emiedrigen sie im allgemeinen. Die Wrkg. der Elektrolyte steigt m it steigendem Mol.- 
Gew., m it Ausnahme von Al-Salzen. Mineralsauren erhohen die Durchlassigkeit, 
Hydroxyde emiedrigen sie. Nach steigender Wirksamkeit geordnet ergibt sich 
die folgende Reihe: Phosphate — y  Sulfate — >- Chloride — >■ N itrate — y  Hydr-
oxyde. Nichtelektrolyte zeigen yerschiedenes Verh. Aliphat. Alkohole yerringern die 
Durchlassigkeit in steigendem MaBe m it steigendem Mol.-Gew. Den EinfluB der Elek
trolyte suclien Vff. in  einer Anderung von TeilchengroBe u. -abstand, sowie Anderung 
der Brechungsexponenten von Dispersionsmittel u. disperser Phase, den der Nicht
elektrolyte wesentlich in Hydratations- u. Dehydratationsvorgangen. (Kolloid-Ztschr. 
49. 303—08. Nov. 1929. Lahore [Indien], Panjab Univ., Univ. Chem. Lab.) L i n d a u .

E. N. Gapon, Beitrag zur Theorie der Stabilitat disperser Sysłeme. Die Stabilitat 
der Hydrosole des Berliner Blau. In  einer fruheren Arbeit (C. 1928. II . 739) leitete 
Vf. die Gleichung ab Z -C  =  S  (wo Z  die Existenzdauer des dispersen Systems, C die 
Konz. der dispersen Phase u. <S die A ktiv itat des Mediums bedeuten). Nun wird die 
Stabilitat der von Berliner Blau in W. gebildeten dispersen Systeme untersucht. 
Zur D arst. des Berliner Blaus wurde K 4Fe(CN ) 6 u. FeCl3 in verschiedenen Verhaltnissen 
zusammengebracht. — Die S tabilita t wird allgemein durch den Koeffizienten a  =  
[K 4Fe(CN)6 ]/[FeCl3] charakterisiert: Sie besitzt zwei Minima, bei denen a Z  =  0 
is t u. die Koagulation augenblicklich e in tritt. Bei sehr kleinen Werten von a sowie 
bei a =  1—3 is t die S tab ilita t der Sole am hóchsten. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: 
Ukraiński chemitschni Shurnal] 4. 155—59. Charków, Chem. Labor. des INO.) G ur.

F . M. Schem jakin , Uber die Morphologie chemischer Reaktionen im  Jcolloiden
Medium. II. M itt. (I. vgl. C. 1929. II. 1634.) Vf. untersucht eine Reihe Rkk. in 
Gelatine- u. Agar-Agar-Gelen u. unterscheidet vom morpholog. Standpunkte aus 
folgende Gruppen: A. Period. Ablagerungen im auBeren Diffusionsfeld, B. Period. 
Ablagerungen unter dem Tropfen, C. Strahlenfórmige Ablagerungen im auBeren Feld,
D. Strahlenfórmige Ablagerungen unter dem Tropfen, E. GleichmaBiges Diffusionsfeld,
F. GleichmaBiges Feld unter dem Tropfen. Die theoret. móglichen Kombinationen 
AB, AD, AF, CB, CD, CF, EB, ED, E F  wurden samtlich beobachtet. — Die optimale 
Konz. von ^ ^ (C N ) ,,  fur die Bldg. der Strahlenstruktur in Photogelatine (Tege) 
wurde zu 0,04—0,06-m. erm ittelt, in Speisegelatine zu 0,02-m. AgN03 +  K 4Fe(CN ) 6 

geben weder in  Gelatine noch in  Agar-Agar eine strahlenfórmige S truktur. Bei An- 
wendung von Gelatine treten im Diffusionsfeld rundę Tropfen auf. Bei einer Konz.
0,2—0,1-m. erhalt man ein zweites blattfórmiges Diffusionsfeld m it eigenartigen 
Strukturen. Verss. m it Ca3(P 0 4 ) 2 u. Ca(N03)2-haltigen Gelen fiihrten im groBen u. 
ganzen zu ahnlichen Resultaten. Es wird weitgehende Analogie zwischen period. 
Ablagerungen u. Wellenbewegungen yerm utet. — Bei Verss. m it Pb(N 0 3 ) 2 (gesatt.) 
u. l °/0 K J  in Photogelatine zeigt das Diffusionsfeld ringformige Reliefstrukturen. — 
W eiterhin wurden untersucht CaCl, (gesatt.) in kaliumphosphathaltiger Gelatine, 
AgN03 (gesatt.) in KSCN- bzw. ammoniummolybdathaltiger Gelatine, Kaliumbichromat 
(gesatt.) in  AgN03-haltigem Agar-Agar usw. Die auftretenden Erscheinungen werden 
beschrieben. — Zum SchluB erinnert Vf. an das Zuriickbleiben des Farbstoffs bei 
der Diffusion einer wss. Farbstofflsg. in Filtrierpapier u. an ahnliche Falle u. betont 
ganz allgemein dio W iehtigkeit des Zuriickbleibens von Ndd. fiir die Erklarung des 
Mechanismus period. Ablagerungen. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 1203 
bis 1217. 1929. Moskau, Biiuerl. Landwirtsch. Labor.) GuRIAN.

I. J. Shukow und M. N. Sokołowa, Uber den Einjlup der mehrwerligen Kationen 
T h ""  und Fe'" auf die dispersoid-chemiscJien Eigenschaflen der Kaoline. (Journ. Russ. 
phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 10S1—96. 1929. Leningrad, Labor. f. Kolloidchemie d. 
Univ. — C. 1929. I I .  1632.) G uk ian .

Bhupendra Nath Ghosh, Die Einwirkung von Natriumhydroxyd auf Stanniozydsol. 
Teil I .  Bei der Unters. von a-Stannioxydsolen, die m it KOH peptisiert waren, kamen 
ZsiGMONDY u. Mitarbeiter (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 89 [1914]. 210) zu dem SchluB, 
daB ein um so gróBerer Anteil der Zinnsaure krystalloid wird, je gróBer das Verhaltnis 
K O H: S n0 2 wird. Man hatte  aber noch nicht systemat. gepriift, ein wie groBer Anteil 
nun eigentlich krystalloid wird. Vf. untersucht daher diese Systeme nach verschiedenen 
Methoden. Zunachst wurden Donnan-Gleićhgewićhte. (mit Pergament- u. Kollodium- 
membranen) bestimmt, wobei das Ycrhaltnis S n02: N a20  von 17,2—0,5 variierte.
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Dabei befand sich am Beginn der Verss. in  der einen Kammer W., in der anderen das 
Sol. Nach Einstellung des Gleichgewichtes wurde die EK., die S n02- u. NaOH-Konz. 
in beiden Kammern bestimmt. Je  kleiner das Verhaltnis S n02: Na20  ist, um so mehr 
diffundiert SnO. in die W.-Kammer, wahrend sich bei grofien W erten des Verhalt- 
nisses Sn0 2 u. in noch viel starkerem Mafie das NaOH in der Solkammer stark 
anreicherte. — Es gliickte nicht, die N aO H -A ktm tat in der Solkammer zu messen, 
da bei Verss. m it Na-Amalgam das S n0 2 reduziert wurde; es laflt sich aber aus 
den gemesscnen EK.-Werten des DoNNAN-Gleichgewichts die NaOH-Aktivitat be- 
rechnen; verglich man die so erhaltenen Werte' m it den titrierten NaOH-Konzz., 
so fand man, daB der gróBte Teil des NaOH in der Solkammer undissoziiert im 
kolloiden Komplex enthalten war; nur ein kleiner Teil war ais Na+ vorhanden. 
Ferner zeigte diese Berechnung der Gleichgewichte, dafi die Konz. an diffusiblem 
S n 0 2 in beiden Kammern nahezu gleich war; sie betrug jedoch selbst bei dem Ver- 
liiiltnis Sn0 2 :2 N a 20  nur 19% des Gesamt-Śn02; 81% waren also kolloidal. — In  
den yorstehenden Bcreehnungen steckt dio Annahmo, daB die diffusiblen Ionen ein- 
wertig sind. Durch [OH']-Bestst. lieB sich zeigen, daB dies zutreffend ist. — SchlieB- 
lich wurde versucht, osmolische Drucke zu messen. Es zeigte sich aber, daB man keine 
Beziehung zwischen der GroBe des osmot. Druckes u. der GroBe der kolloiden Teilchen 
erhielt; denn der beobachtete Druck ergibt sich rechner. fast genau ais der des D o n n a n - 
Gleichgewichts infolge des Uberschusses an diffusiblen Ionen in der Solkammer; nur 
bei Verhaltnissen SnO .: Na20  <  4,5 waren die bcobaehteten W erte groBer ais die 
berechneten. Entweder sind hier die diffusiblen Ionen nicht mehr einwertig, oder die 
kolloiden Teilchen iiben einen meBbaren osmot. Druck aus. (Journ. chem. Soc., London 
1929. 2290—97. Okt.) K l em m .

Bhupendra Nath Ghosh, Die Einwirkung von Natriumhydroxyd auf Slannioxydsol. 
Teil II. (I. vgl. vorst. Ref.) In  Erweiterung der vorst. Unters. wird die OH'- 
Konz. von Lsgg. gemessen, dereń Na20 : S n02-Verhaltnis zwischen 2: 1 u. 1: 4 wechselte. 
Es zeigte sich, daB ein groBer Teil des NaOH unverbunden blieb (87% bei 2 :1 , 30% 
bei 1: 4), daB aber dieser Anteil m it fallendem Verhaltnis Na20 : S n0 2 fiel. Nimmt man 
an, daB sich im wesentlichen N aH Sn0 3 bildet, so ist die Zus. desKolloids(Na20 : 4S n02)x 
beim Verhaltnis 2: 1 bzw. (Na20- 7 S n02)x fiir 1 :4 . — Gefrierpunklstmssumjen zeigten, 
daB die Emiedrigung hauptsachlich vom freien Alltali kommt. Dementsprechend 
fallt A ł m it dem Verhaltnis Na20 : S n02. Kombiniert man die Messungen der Membran- 
gleichgewichte, [OH'] u. Gefrierpunktserniedrigung, so kann man die Dissoziation 
des Kolloids abschatzen. Man erhalt ~ 7 0 %  bei Na20 : S n0 2 =  2 :1 , u. zwischen
9 u. 26% fiir das Verhaltnis 1 :4 . — Auch fiir die Leilfahigkeit geben die kolloiden 
Teilchen u. die Stannate nur einen kleinen Anteil; die micellare Leitfahigkeit scheint 
mit dem Verbaltnis Na20 :  SnO, zu wachsen. (Journ. chem. Soc., London 1929. 2298 
bis 2304. Okt. London, Univ.) K lem m .

Beryl M. Dent, Der Einflup von Grenzsliirungen auf die Oberflachenenergie eines 
Krystalh. Bisher war es nur móglich, die Oberflachenenergie von Krystallen unter 
Vernachlassigung der Storungen an der Krystallgrenze zu berechnen (vgl. B o r n . 
Atomtheorie des festen Zustands 2. Aufl., S. 538). Nun hatte  Vf. gezeigt, daB bei 
don Alkalihalogeniden die Deformation der Oberflachenionen hauptsachlich die Grenz- 
stórungen bedingt (L e n x a r d -JONES u. D e n t , C. 1929. I. 2387). Ahnlich ist auch 
die Oberflachenenergie von der Deformation der Oberflachenionen abhangig. Die 
Gronzstórungen verursachen eine Abnahme der Oberflachenenergie bei den Alkali
halogeniden um 10—26% gegeniiber dem ungestórten Zustand. Die wirkliclie Ober
flachenenergie fur die (lOO)-Fliiche ergibt sich zu:

N aF I NaCl I NaBr i N aJ | K F  I KC1 I K Br I K J
(erg/cm2) 265 | 77 | 76 ! 79 | 149 | 56 | 54 | 58

(Philos. Magazine [7] 8 . 530—39. Okt. 1929. Bristol, Univ., Abt. f. theoret.
Physik.) L o r e n z .

Samuel E. Hill, Der Transport von Kohlendiozyd durch Paraffinól und einige 
andere Substanzen. Im  allgemeinen sind diejenigen Substanzen, die fiir 0 2 undurch- 
lassig oder schwor durchlassig waren, es auch fiir C02. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 
26. 590—92. April 1929. Princeton Univ., Physiol. Lab.) W a d e h n .

N. I. Nikitin und W. I. Juriew, U ber die Absorption des Ammoniah), der Kohlen- 
siiure und der Dćimpfe organischer Fliissigkeiten durch Gele des T i0 2, Sn02, Ce02 und- 
ThOt . In  einer fruheren Arbeit (vgl. C. 1928. II. 25) wurde die Absorption von NET, 
u. COj, durch TiO„ u. Sn0 2 gemessen. Vff. untersuchcn nun die Absorption von Dampfen
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organ. Fil. durch die Gele des T i0 2, Sn02, Ce02 u. T h0 2 nach der dynam. Methode. 
Verwendet wurden die Dampfe von Bzl., Toluol, Xylol, CS2, Atlier, Essigsaure, Essig- 
saureanhydrid, Chloroform, Bzn., Pyridin, Kresol u. Aceton. Die organ. Fil. wurden 
gewonnen durch Fraktionieren u. Trocknen, Ce02 u. T h 0 2 aus Ce(N03 ) 3 bzw. Th(N03).,. 
Die Messungen zeigten, daB T i0 2 im allgemeinen starker absorbiert ais die anderen 
Oxyde. Am meisten wurde Cblf. absorbiert (55,4%), es folgten: Essigsaure (43,3%); 
CS2 (43,23%), Essigsaureanhydrid (37,1%), Pyridin (36,25%) u. dann erst Bzl., 
Toluol, Xylol usw. Die Absorption der letzten drei Fil. is t etwa gleich groB (30 bis 
34%) tro tz ihrer verschiedenen Dampfspannung (Bzl. bei 17,72° —-67,18 mm, Toluol 
bei 15° — 16,77 mm). Dieselbe Erscheinung is t fiir das Silicagel bereits fruher beob- 
acht-et worden. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61- 1029—34. 1929. Lenin
grad, Labor. f. physik. Chemie, d. Lessnojinst.) Gu r ia n .

N. A. Schilow, L. K. Lepin und S. A. Wosnessenski, Uber die Adsorption eines 
fremden Gases aus stromender Luft. Vff. setzen ilire Arbeiten iiber Adsorption fort 
(vgl. C. 1929. II . 2027) u. untersuchen den Zeitverlauf der Adsorption eines bei- 
gemengten Gases aus dem Luftstrom, indem sie die adsorbierende Schicht auf ge- 
trennte Róliren verteilen u. dazwischen MeBapp. einschalten. Die App. u. Methoden 
werden beschrieben. Zur Adsorption wurden verschiedene Sorten akt. Kohle benutzt, 
ais Fremdgas Chlor gewahlt. Gemessen wurde 1. dieraum liehe Verteilung des Chlors 
im gesamten System, 2. der Zeitverlauf der Konz.-Anderungen von Chlor im L uft
strom an verschiedenen Stellen, 3. der Endpunkt der Sehutzwrkg. in  den einzelnen 
Adsorptionszentren, 4. die adsorbierte Gasmenge in jedem Róhrchen. SchlieBlieh 
wurden Messungen ausgefuhrt, die die Beziehung C0 T  =  K  (wo C0 die Aofangskonz. 
des Chlors, T  die Resistenzzeit einer bestimmten Kohleschieht u. K  eine Konstantę 
bedeuten) bestatigen. Tabellen u. Kurven geben die Ergebnisse wieder. — Die 
Sehutzwrkg. (Undurchdringlichkeit fiir das Fremdgas) der Kohle dauert nicht so 
lange an, bis die Kohle vollkommen gesatt. is t, so daB nach einiger Zeit das gesamte 
System Chlor enthalt, tro tz  andauernder Adsorption in samtlichen Róhrchen. Die 
Schutzwirkungsdauer der ersten Róhrchen is t geringer ais die der naehstfolgenden. 
Von einem bestimmten Róhrchen ab jedoch wird die Schutzwirkungsdauer konstant. 
Bezogen auf die Lange nennen Vff. & =  T /l  (wo T  die Schutztforkungsdauer des 
gesamten Systems, l die Lange der Adsorptionsschicht ist) den Koeffizienten der 
Sehutzwrkg. #  hangt ab von den Eigg. des Adsorbens, von der Apparatur, den Eigg. 
u. den Strómungsbedingungen des adsorbierten Gases. —  Fiir die Zeit, die zur Aus- 
bildung des Konz.-Gefalles innerhalb des Systems notwendig ist, fiihren Vff. die 
empir. GróBe r  ein. Zum SchluB berechnen Vff. an H and der erhaltenen esperimentellen 
Ergebnisse r  u. ■& nach den Gleichungen r =  1 \  — T 1 u. & — T /l  (wo T r bzw. T 2 

die Schutzwirkungsdauer der ersten bzw. der zweiten Halfte der Róhrchen u. I die 
Lange der Schutzschicht bedeuten). Daraus laBt sich die Sehutzwrkg. fiir eine be- 
liebige Schichtlange nach der Formel T  =  l & — r berechnen. Die Ubereinstimmung 
zwischen Theorie u. Experiment halten Yff. fur befriedigend. (Journ. Russ. phys.- 
ohem. Ges. 61. 1107—23. 1929. Kolloid-Ztschr. 49. 288—96. Nov. 1929. Moskau, 
Lab. f. anorgan. Chem. d. Techn. Hochsch.) G u r i a n .

M. S. Platanów, Adsorption organischer Sauren an Platinschwarz. I. Vf. unter- 
sucht die Adsorption von 6  organ. Sauren (Bernstein, Fumar, Malein, Itakon, Mesakon, 
Citrakon) an Platinschwarz, das nach L o e w  u . W il l s t a t t e r  (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 45 [1912]. 1471) dargestellt wurde. Die Adsorption der ersten 3 Sauren wurde 
in wss. u. in  ath . Lsg., der anderen 3 nur in  wss. Lsg. gemessen. Die Lóslichkeit der 
Sauren h a t nur geringen EinfluB auf die Adsorption. Von entscheidender Bedeutung 
is t dagegen die S truktur der Sauren. Das Vorhandensein einer Doppelbindung ver- 
s ta rk t die Adsorption. (Eine Ausnahme zeigt das Verh. von Fumar- u. Maleinsaure 
in  ath . Lsg.) Die Adsorption steigt m it steigender Hydrierungsgeschwindigkeit in 
Ggw. von Platinschwarz. —- Unterss. der Hydrierungsgeschwindigkeit zeigen ihre 
Abhangigkeit von der Adsórptionsstarke u. dem entstehenden hydrierten Prod. 
(Journ. Russ. phys.-chem: Ges. [russ.] 61. 1055—64. 1929. Leningrad, Labor. f. quant. 
Anal. d. Techn. Inst.) Gu r i a n .

P. Rehbinder und Fr. L. Krajuschkina, Benetzungsuurmen eon Pulvem mit 
Losungen grenzflachenaktiver Stoffe und Adsorptionsioarmen in  Losungen. Warmeeffekle 
bei Bildung disperser Systeme. I I .  (Vorlaufige I I . M itt. vgl. C. 1929. II . 273.) Best. 
der Benetzungs- bzw. Adsorptionswarmen bei der Adsorption von IsoamylaUcohol aus 
wss. Lsg. an  Kohle, von n-Buitersdure aus W. u. n-Hexan an S i02-Pulver oder Kohle,
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yon Kryslallviole.lt aus W. an Kołile. Fiir hydrophile Pulver nimm t die Benetzungs- 
warme m it der Polaritat der benetzenden reinen PI. zu, fiir hydrophobe Pulver ab. 
Die Adsorptionswarme is t am kleinsten bei der Adsorption aus dem Lósungsm., das 
die gróBte Benetzungswarme gibt. Die Abhangigkeit der differentiellen bzw. integralen 
Adsorptionswarme yon der Konz. wird mathemat. behandelt. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. A. 142. 282—88. Juli 1929. Moskau, Inst. f. Physik u. Biophysik.) K r u g e r .

A. Kiintzel, Untersuchung iiber die Quellung der Gelatine in  wdfirigen Losungen 
von Sauren, Basen und Salzen und dereń Gemische. (Vgl. C. 1927-1. 407.) Vf. versucht, 
die Quellung von Gelatine in  wss. Lsgg. yon Sauren, Basen u. Salzen auf einheitlicher 
Grundlage zu erklaren. Bei der Quellung der Gelatine in  Elektrolytlsgg. finden stets 
gleichzeitig 2 Arten der Quellung s ta tt, 1. „Ladungsquellung“ , 2. Peptisierungsąuellung; 
bei Sauren u. Basen steht erstere, bei Salzlsgg. letztere im Vordergrund. Die Ladungs- 
ąuellung erreicht bei derjenigen Elektrolytkonz. ein Maximum, bei der auch die 
Elektrolytaufnahme am gróBten ist. Die GróBe der Ladungsąuellung wird durch die 
Adsorbierbarkeit der lonen des Elektrolytcn bestimm t; bei annahernd gleich starker 
Adsorbierbarkeit beider lonen is t die Ladungsąuellung gering (Neutralsalze); wenn 
das eine łon  starker adsorbiert wird ais das andere, groB (Sauren oder Basen). Die Be- 
dingungen der Ladungsąuellung werden am Beispiel der Quellung der Gelatine in 
Sauren (HCl, Ii„SO.s, E N 0 3, H Br, E J , H3POt , H3A s04, Ameisensaure, Citronensdure, 
Malmsdure, Fumarsaure, Oxalsaure), besonders fiir Gelatine -f- HCl, eingehend unter
sucht. Die Lage des Maximums der Saureąuellung wird durch das Mengenyerhaltnis 
g Gelatine: ccm Saurelsg. u. durch das Anfangs-pn, die absol. Hóhe der Quellung im 
Masimum durch die spezif. Adsorbierbarkeit des Anions (Abnahme der Quellhóhe 
m it wachsender Adsorbierbarkeit) u. durch die gleichzeitig auftretende Peptisierungs
ąuellung bestimmt. Quelldauer, Quelltemp., Neutralsalze (NaCl) in  Konzz. <  lmol., 
Ggw. von Gelatosen yerandert die absol. Quellhohe, beeinfluBt aber die Lage des 
Maximums der Saureąuellung in  Abhangigkeit von der HCl-Saureaufnahme' nicht. 
Die Zunahme der Gelatose in  der Quellfl. is t nicht yon der Quellung, nur von der Saure- 
konz. abhangig. Zugabe yon W. zudem System Gelatine—Siiuro^-W. erhóhtdie Quellung 
u. yerschiebt das Maximum; bei Zugabe yon 100%ig. Athylalkohol Erhóhung 
des Quellungsmaximums ohne Verschiebung der Lage. Athylalkohol yermag 
nur wenig geladene Gelatine zu entąuellen; die Auffassung yon BuNGENBERG 
d e  Jo n g  (C. 1923. IV. 430) iiber den Zusammenhang zwischen Ladung u. 
Hydratation lyophiler Sole g ilt fiir Gelatine nicht. — Die maximale Aufnahme yon 
Oa(OH)2 durch Gelatine is t heher ais diojenige yon NaOH, zur Erreiehung des Quellungs- 
maximums is t bei ersterem eine hohere Gesamtkonz. erforderlich, das fiir das Maximum 
charakterist. poh ist jedoch in  beiden Fallen gleich. Fiir ATi?3 -Lsgg. is t die Quellhohe 
wenig anders ais fiir NaOH, zwischen den Quellhóhen in  NaOH u. KO R  merkbarer 
Unterschied. — Von den Alkalichloriden zeigen nur KOI u. ItbCl ein Maximum der 
Quellungskurve, bei LiCl u. NaCl tjberdeckung des absteigenden Astes durch die 
standig zunehmende Peptisierungsąuellung. Die Quellungs- u. Aufnahmeerscheinungen 
in  Ara2H / >0 4 -Lsgg. stimmen m it denjenigen in  Sauren u. Basen yollig iiberein. Weitere 
Verss. in  Lsgg. yon Na„SO.„ K 2SO.t, KH„POit NajaPO., beweisen die Bedeutung der 
W ertigkeit des Anions. Die Grundlage der Ladungsąuellung is t die Bindung des 
Elektrolyten durch die Gelatine; diese Bindung is t aus folgenden Griinden ais Ad
sorption der einzelnen lonen u. nicht ais Salzbldg. aufzufassen: 1. Gleichartigkeit 
der Quellungserscheinungen in  Sauren, Basen u. Salzen; 2. es existiert kein fester Wert 
fiir das Saurebindungsyermogen, sondem von jeder Saure werden yersehiedene, durch 
die Adsorbierbarkeit des Anions u. den Dissoziationsgrad bestimmte Mengen gebunden;
3. im Gegensatz zu sonstigen Titrationsyorgangen spielt bei der Saurebindung durch 
Gelatine nur der dissoziierte Anteil eine Rolle. Vf. te ilt die Elektrolyte nach ihrer 
Wrkg. gegeniiber Gelatine ein in  1. kationophile, bei denen das Kation starker ad
sorbiert wird ais das Anion (Sauren, CaCL), 2. anionophile (NaOH, NaCl). Bei gleieh- 
zeitiger Ggw. von 2 Elektrolyten zeigen 2 Elektrolyte derselben Gruppe additives 
Zusammenwirken; jeder Vertreter der einen Gruppe w irkt dagegen auf den anderen 
antagonistisch. Der Antagonismus is t polarer N atur; ein Antagonismus zwischcn 
lonen gleichen Vorzeichens aber yerschiedener W ertigkeit t r i t t  nicht auf. — Der iso- 
elektr. Zustand liegt yor, wenn die Gelatine durch Kationen- u. Anionenadsorption 
gleiche Mengen positiyer u. negativer Ladungen erha.lt; dies is t bei beliebigem pa 
moglich. QueOungsverss. in  Acetatpuffergemischeu yerschiedener Konz. zeigen, daB 
die den Quellminima entsprechenden pn-Werte fast durchweg yerschiedeu sind yon
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denjenigen, bei denen Anfangs- u. End-pn gleich sind; jeder dieser beiden ausgezeichneten 
PH-Werte wird durch Anderung der Konz. der Pufferlsg. yerschoben. E in  zweiter 
isoelektr. Punkt (vgl. W ils o n  u. K e r n ,  C. 1923. I. 457). — Ladungsumkehr bei 
Anderung des p>{ von 7 auf 8  — esistiert nicht; das 2. bei Phosphatpuffem  in  diesem 
Gebiet bei Phosphatkonzz. >  0,005 mol. auftretende Quellungsminimum entspricht 
einem Ladungsminimum, n icht einer Ladungsumkehr. — Die Peptisierung der Gelatinc 
erfolgt an sich ohne Quelhmg, bewirkt aber bei gleichzeitiger Ladungsąuellung eine 
starkę QuellungsvergróBerung; dieso YergróBerung allein yerdient den Namen „Pepti- 
sierungsquellung“ . Aus Verss. uber die Peptisation von Gelatine durch konz. Lsgg. 
von LiCl, NaCl, N il  f i l ,  KCl, RbCl, CsCl, CaCL, SrCl2, BaCL, MgCL, N aC NS, NaClO,, 
N aN 03 wird der Satz abgeleitet, daB das Peptisierungsvermogen eines Salzes m it zwei 
einwerigen Ionen um so gróBer ist, je hoher die Molaritiit seiner gesatt. Lsg. ist. Ur- 
sache der Peptisierung der Gelatine is t Entziehung von W . (Strukturwasser). Die 
Bedingungen (Erwarmung uber 70° oder Einbringen in  gewisse konz. Elektrolytlsgg.), 
die die Peptisierung der Gelatine veranlassen, rufen „Schrumpfung“ des Kollagens 
hervor. Wird eine durch Saurebehandlung maximal aufgeąuollene Faser der Einw. 
erhohter Temp. unterworfen, so findet, trotzdem bereits die Faser durch die Quellung 
verkiirzt war, derselbe Schrumpfungsvorgang s ta tt wie bei der ungeąuollenen Faser; 
das durch Saureąuellung aufgenommene W. is t also ein anderes ais das durch die 
therm. Kontraktion entzogene W . Auch bei Gelatine brauchen gleichzeitige W.-Ent- 
ziehung bei der Peptisation u. W.-Anlagerung infolge Ionenadsorption sich n icht gegen- 
seitig aufzuheben. (Biochem. Ztschr. 209. 326—437. 24/6. 1929. Darmstadt, Techn. 
Hochscliule.) __________________  KRUGER.

[russ.] W. S. Polin, D ie Oberflachenaktivitat und die Dimensionen der orientierten Molekule 
auf verschiedenen Trennungsflachen. Moskau: K. Liebknecht-Industriell-jiiidago-
gisches Institut 1929. (20 S.) Rbl. 0.40.

B. Anorganische Chemie.
N. Fuchs, Uber die Hydratationskinetik der Meta- und Pyrophosphorsaure. Zu- 

sammenfassung u. Diskussion der Ergebnisse anderer Autoren. — Berechnungen der 
Geschwindigkeitskonstante der H ydratation (K  — k / I  — a, wo k eine K onstantę u. 
a  der Dissoziationskoeffizient ist) zeigten die Berechtigung der vom Vf. yertretenen Auf- 
fassung, daB die H ydratation den Gleichungen I.—U l. gehoreht. H ydratisiert werden

I. 2 H P 0 3 +  H ,0  =  H ,P 20 7. II. H 1 P 20 7 +  H ,0  =  2 H 3P 0 4.
I II . H P 0 3 +  H20  =  H 3 PO.,. 

nur undissoziierte Moll. u. keine Ionen. Die K onstantę iindert sich relativ wenig bei 
Konz.-Anderungen der reagierenden Saure u. der H-Ionen. — Die H ydratation yon 
H P 0 3 folgt sowohl in alkal., ais auch in  saurer Lsg. den Gleichungen I —III . In  alkal. 
Lsg. gehen allo drei gleichzeitig vor sich, u. es entstehen aąuimolekulare Mengen der 
Pyro- u. Orthophosphorsaure. In  saurer Lsg. sind die Vorgange I  u. I I I  yoneinander 
unabhangig. Da I  eine bimolekulare Rk. is t u. I I I  eine monomolekulare, so steigt m it 
wachsender Konz. die Geschwindigkeit der I. Rk. starker an. Infolgedessen en t
stehen in  konz. Lsgg. relatiy groBo Mengen Pyrophosphorsaure, wahrend ihre Bldg. 
in verd. Lsgg. unbedeutend ist. D am it erklart Vf. die Tatsache, daB manche Autoren 
Pyrophosphorsaure nachwiesen, wo andere sie nicht zu finden yermochten. (Journ. 
Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 1035— 44. 1929.) Gu r i a n .

A. Sanfourche, Die Ozydierlarkeit des Siliciums ais Funktion seines Verteihmgs- 
zustandes. Friihere Unterss. des Yf. (C. 1929. II. 2654) wurden auf Veranlassung 
von B e d e l  (C. 1929. I I .  2871) noch einmal aufgenommen. An Stelle der mechan. 
Pulverisation, die B e d e l  zu einer merklichen Osydation ungeniigend erschien, wurde 
m it Vorteil die physikal. Verteilung yerwendet, die im Alpax  (Legiermig Al-Si) ge- 
geben ist. Das daraus isolierte Si ist in H 2F S fast ebenso 1. wie das aus Ag estrahierte Si. 
Vf. imtersuchte: 1. Si, das in Al krystallisiert war, Blattchen von ca. 1  mm; 2. das 
gleiche pulyerisiert, ca. 0,01 mm; 3. Si aus Alpax durch k. HC1 estrahiert, GroBen- 
ordnung 0,002 mm, Reinheit 97,4%; 4. Si aus Alpas durch w. Konigswasser estrahiert, 
Reinheit 97,2%; 5. Si aus A lpas durch sd. H 2S 0 4 estrahiert, 98,2%; 6 . Si in Ag krystal
lisiert, 95,5%; 7. Si m it Mg, 98,4%; 8 . Si m it Al, so fein yerteilt, daB es in W. mehr 
ais 45 Min. suspendiert blieb, 96,5%. Fiir diese 8  yerschiedenen Praparate wurden 
die Osydationskuryen aufgenommen, in  der A rt, daB der relative Gewichtsverlust
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ais Ordinate, die Anzahl der Behandlungen ais Abszisse aufgetragen wurden. Die 
Kurven zeigen deutlich den EinfluB des Verteihmgszustandes auf die Osydierbarkeit, 
die auch durch die am Si haftenden Verunreinigungen beeinfluBt wird. (Compt. 
rend. Aead. Sciences 189. 533—35. 7/10. 1929.) W r e s c h n e r .

Andre Chretien, Untersuchung des guatemaren Systems Wasser, Natriumnitrat, 
Natriumchlorid, Natriumsulfat. Auf Grund von 455 Lóslichkeitsbestst. u. 41 inter- 
polierten Werten, welche fiir 59 verschiedene Tempp. angegeben sind, is t eine t)ber- 
sicht des Systems gegeben, von welchcr der Vf. sagt, daB eine ahnlich voll- 
standige Bearbeitung eines solchen Systems bisher noch nicht vorliegt. Das 
Temp.-Gebiet schlieBt einerseits m it dem bei 121,7° liegenden Kp. im Dreisalzpunkt, 
andererseits m it dem bei —24,4° liegenden kryohydrat. Dreisalzpunkt ab. Das Zahlen- 
material is t in einer Reihe von Veroffentlichungen der Zeitschrift Caliche (6 . 358. 
7- 439. 500. 8 . 355. 390. 9. 248) erschienen u. hier unter ganz geringfugigen Abweichungen 
zusammenfassend behandelt (vgl. auch C. 1929- I. 2960. I I .  1784). An Bodenkórpem 
treten auf N aN 03, Na2S04, NaCl, JsraN 0 3 • Na2SO., • H 20  (Darapskit), Eis, Na2 S 0 4 ■
10 H 20 , NaCl-2 H»0. Das Existenzgebiet des Darapskits liegt im NaCl-freien System 
zwischen 74 u. 13°, bei Ggw. von NaCl zwischen 68,5 u. 7,2°. Die Paragenese Glauber- 
salz-Thenardit besteht zwischen 32,5° bei Abwesenheit anderer Salze u. 16°, die 
Paragenese NaCl-NaCl-2 H 20  zwischen +0 ,2  u. — 6 °. Die sehr ausfiihrliche Arbeit 
schlieBt m it einer Literaturzusammenstellung, 55 Arbeiten anderer Autoren um- 
fassend, ab. (Ann. Chim. [10] 12. 9— 155. Juli—Aug. 1929. StraBburg, Uniy., 
Labor. R. Cornec.) F r ie d r ic h .

G. Maląuori, Das System AlCl3-FeCl3-KCl-HCl-H20  bei 25°. Im  AnschluB an die 
Systeme A1C13 -KC1-HC1-H20  (C. 1928. I. 21), FeCl3-KCl-H20  u. KC1-HC1-H20  
(C. 1929. I. 1795) werden zuniichst die ąuaterniiren Systeme FeCl3 -KCl-HCl-H20  
u. AlCl3-KCl-FeCl3 -H20  bei 25° untersucht, dann das Gesamtsystem AlCl3 -FeCl3- 
KC1-HC1-H20 . Die Unterss. bestatigen die im BLANC-Verf. der Leucitaufarbeitung 
gewonnene Erkenntnis, daB bei entsprechender Regelung der Aciditat eine fraktionierte 
Krystallisation von KC1, A1C13 u. FeCl3 bei dieser Temp. móglich ist (vgl. auch P a r r a - 
Va n o , C. 1929. I. 2225). (Gazz. chim. Ital. 59. 556—63. Aug. 1929. Rom, Univ., 
Chem. Inst.) R. K. Mu l l e r .

F . Cńta, Der Einflufi der Alkalimetalllcationen auf die Fallung des Zinkferricyanids. 
Durch Fallung m it K 3 Fe(CN ) 6 aus k. salzsaurer ZnCl2-Lsg. wird braunes Zn3 [Fe(CN)8]2-
12 H 20 , durch Fallung aus h. Lsg. das gelbe Anhydrid Zn3 [Fe(CN) 6 ] 2 erhalten. Die 
Umwandlung des H ydrats in  das Anhydrid erfolgt bei 69—70°. Das m it Li-, Na-, 
K- oder Rb-Ferricyanid k. gefallte Salz reiBt Alkaliionen mit, u. zwar um so mehr, 
je hóher das At.-Gew. is t: m it Rb-Salz en tsteht ein Doppelsalz der Zus. Rb3Fe(CN)6- 
4 Zn3 [Fe(CN)8]2. In  1 IW . lósen sich bei gewohnlieher Temp. 0,770 g Zn3 [Fe(CN)0]2. 
In Alkalichloridlsgg. is t das Salz zl., besonders in der Warmc. Die Lsgg. scheiden 
bei Abkiihlung Doppelsalze aus, Zus. K 3Fe(CN)0-4 Zn3 [Fe(CN ) 6 ] 2 u. Rb3Fe(CN)6- 
Zn3 [Fe(CN)6]2; die aus LiCl-, NaCl- u. NH,C1-Lsg. ausgeschiedenen Salze entsprechen 
keiner definierten Zus.; durch h. W. werden die Doppelsalze zers., das hierbei eńt- 
stehende Zn3 [Fe(CN ) 6 ] 2 is t nicht ganz rcin, die Zers. is t reversibel. (Collect. Trav. 
chim. Tehecoslovaquie"l. 538—50. Okt. 1929. Prag, Tschech. Techn. Hochsch., II. Inst. 
f. analyt. Chem.) R. K. M u l le r .

A. A. Schtschukin, Untersuchung der Zinkzemente. Die Bldg. von Zinkzementen 
aus ZnO +  ZnCl2 geht m it auBerster Energie vor sich u. laBt darauf schlieBen, daB 
hierbei eine chem. Rk. cin tritt, dio energischer is t ais die H ydratation. Nach der Methode 
von BAIKOW (Zugabe eines d ritten  Stoffes) wurde bewiesen, daB die Entstehung von 
Zinkzementen tatsachlich yon der Bldg. eines Zinkchloridoxyds begleitet ist. (Ukrain, 
chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shumal] 4. 285—91. Charków, Lab. f. 
Technol. d. Miner. S t. d. T. H.) Gu r i a n .

S. T. Orlowsky, Einteirkung von Oxydationsmitteln auf Salze des zweiwertigen 
Mangans. In  einer fruheren Arbeit (C. 1928. I. 2241) studierte Vf. die Einw. yon 
Cr20 ,"  auf M n", je tz t wird der EinfluB yon Luftsauerstoff, Br2, J 2, rotem Blutlaugen- 
salz, Natrium perosyd, Cuprisalzen, Silber- u. Quecksilbersalzen in alkal. Lsg. unter
sucht. Zur Feststellung der Abhangigkeit des Osydationsprozesses yon der Disso- 
ziationskonstante der betreffenden Base wurde die A lkalitat durch yerschiedene Basen 
erzeugt (Ammoniak, NaOH, Pyridin, Piperidin). PiperićLin yerzogert die Oxydation, 
da es m it den Oxydationsmitteln in Rk. tr i t t .  Es eignet sieh somit wenig fur diese 
Yerss. Pyridin dagegen is t auBerst bestandig u. gibt gute Resultate (spezielle Unterss.
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iiber die Bedeutung des Mediums werden fortgefiihrt). — Das M n" wird durch keines 
der angewandten Oxydationsmittel quantita tiv  osydiert. Luftsauerstoff, Cuprisalze, 
Jod  (bei kurzer Einwirkungsdauer) neigen dazu, das zweiwertige Mn in dreiwertiges 
uberzufiihren, Br2, Na20 2 u. Luft, rotes Blutlaugensalz, Jod bei liingerer Einw., AgN03 

u. Hg(N03 ) 2 oxydieren M n" zu vier\vertigem M n""-łon. Die OxydationskTaft sinkt 
in der Reihenfolge: Br2, Na20 2, H 20 2, K 3Fe(CN)6, J 2 (kurze Einw.), AgN03, Hg(N03)2, 
J 2 (lango Einw.), CuŚ04 -5 H 20  u. Luftsauerstoff. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. 
[russ.] 61 . 1185—97. 1929.) " Gu r ia n .

Clement Duval, Studien iiber Kobaltipentammine und Untersuchungen uber einen 
ne-iien Fali von Isomerie. Vf. stellte eine Reihe bisher nicht bekannter Korper her: 
Cl2 [CoB02(NH3)5] ; Cl[C0 Cr20 7(NH3)5]; [CoP04(NH3)5]; [CoP20 7 (NH2 )5 ]Na; [CoCGH- 
(C02 )6(NH3 )5 ]Na2; [CoC6(C02),!(NH3 )6 ]Na3. Es zeigte sich, daB alle Sauren die Koordina- 
tionszahl 1 annehmen konnen, wenn sie in einem Pentammin gebunden sind. Vf. ver- 
suchte ferner, Komplexo herzustellen, die gleiche chem. Zus., aber yerschicdene elektro- 
ly t. Valenz besitzen; er erhielt die folgenden beiden Korperpaare: S 0 4 [CoS04(NH3)5] 
(orangefarben), Cl[CoSO,(NH3)?] (rosa) u. [Co{Fe(CN)0}(NH3)3] (braun), [Co{Fe(CN)0}- 
(NH3)5]K (zicgelrot). Diese beiden Bcispiele fiihren zu einem neuen Fali von Iscmerie 
fur den Yf. die Bezeichnimg Isomerie der Radikale yorschlagt. Es is t wahrscheinlich, 
daB jedes der hier genannten Moll. einen Dipol darstellt, dadurch bliebe die Ko- 
ordinationszahl 6  fiir Co erhalten. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 9 . 537—38. 7/10.
1929.) W r e s c h n e r .

E. Moles und P. Garcia de Paredes, Uber den Vanadinammoniumalaun. 
V III. Mitt. uber die Regel der Additivitat der Volumina. (VII. vgl. C. 1928. II . 2541.) 
V—N H r  Alaun, NH 4V(S04)2-12 H 20 , wird elektrochem. gewonnen; bei Abkuhlung 
des Elektrolytbades m it k. W. scheiden sich sehone yioletto Krystalle ab, die dunkel- 
grunen Mutt-erlaugen ergeben bei Eiskiihlung ebenfalls groBe Krystalle. Die isotherme 
Zers. des Salzes bei 23° fiihrt rasch zum H exahydrat (nach dem Verlust von 1 Mol. 
W. sehlagt die Farbę von Violett nach Griin um), die weitere Zers. fiihrt langsamer 
zum Trihydrat. Die gelbbraune yerd. Lsg. des Alauns nimm t unter Blaufarbung 0 2 

aus der Luft auf. Dieser Vorgang wird quantitativ  yerfolgt. Ais Zwischenprod. wird 
die schon bekannte Oxoverb. NH 4V 0(S0 4 )2 -3 ,5H 20  festgestellt,''doch geht die 0 2- 
Aufnahmo noch dariiber hinaus. Das griine Trihydrat nimm t 5 Moll. NH 3 auf unter 
Bldg. eines schwarzbraunen Prod. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 27. 624—30. 
Juli/Aug. 1929. Madrid, Univ.) R. K. Mu l l e r .

Wilhelm Strecker, Einfuhrung in die anorganische Chemio. Berlin: J. Springer 1929. (VI,
210 S.) 8°. = Verstandliche Wissenschaft. Bd. 8. Lw. M. 4.80.

C. Mineralogische und geologisclie Chemie.
A. Lukaschuk, Helium in einigen Thoriummineralien in  U SSR. Yf. h a t nach 

der Formel: Al ter =  He/Th X  32,2-105 Jahre das Alter einiger MineraKen bestimmt. 
Dio Ergebnisse sind nachstehend zusammcngestellt: Tsclm ckinit: T h0 2 l,26°/o; cem He 
in  1 g 0,109; Alter 318-10° Jahre (Vork. Ilmengcbiige, Ural). — Eschinit: T h 0 2 6,22%; 
ccm Ho in 1 g 0,648; Alter 382,106 Jahre (Vork. Ilmengebirge). — Orthil: T h 0 2 1,65%. 
ccm Ho in 1 g 0.0638; Alter 140-10° Jahre (Vork. Transbaikalicn). — Monazit: 
T h0 2 8,15%. ccm He in 1 g 0,287; Alter 129-10° Jahre (Vork. Transbaikalicn). Samt- 
liehe Mineralien waren uranfrei. (Compt. rend. Acad. Science U. R. S. S. 1928- 
499—503.) S c h o n fe ld .

Elsa Debenedetti, Krystallographisclie Untersuchung des Epidots von Oiassett im  
Val d'Ala {Piemont). (A tti R. Accad. Scienze Torino 64. 385— 93. Turin,
Univ.) W r e s c h n e r .

Maria Teresa Salazar und E. Moles, Uber die Konstitution der Schónite. Die 
Schonite, z. B. ZnS0 4 -K 2S0 4 -6 H 20 , sollen nach friiheren Autoren zwischen 20 u. 
30° 5 ihrer W.-Moll. verlieren, das letzte bis 180° festhalten; danach ware, wie bei den 
Vitriolen, ein Mol. W. an das Anion gebunden. Dem widerspricht die WERNERsche 
Formulierung [MeI1 (H2 0 )6 ]Me2 1 (S04)2. Um den Widerspruch aufzuklaren, untersuchen 
Vff. auf dynam. Wego die Zers. ron  ZnS0 4 -K 2S0 4 - 6  H20  u. M nS04 -(NH 4 )2 S 04- 
6  H 2 0 . Das erstere Salz yerliert zwischen 20 u. 75°, das letztere zwischen 20 u. 65° 
im trockenen Luftstrom kontinuierlich alles W. Es wird also die Formel von WERNER 
bestatigt. Das durch partielle Entwasserung des Zn-Salzes gewonnene Monohydrat
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nimm t unter Vol.-Zunahme u. Warmeentw. (etwa 10 kcal/Moi.) 5 M oll. trockenes 
NH 3 auf, von denen in W. 2 verloron werden. Das Anhydrid nimmt bei gewohnlicher 
Temp. bis zu etwa 3 Moll. NH 3 auf, bei tieferer Temp. erscheint das Pentammin ais 
Endstufe. Die konduktometr. Titration von K 2[Zn(H20 )8] (S0 4 ) 2 bei 0—25° be- 
statigt, daB keine Hydrolyse auftritt, demnacli aueh kein niehtionogen gebundenes 
SO., yorliegt. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 27 . 561—68. Juli-Aug. 1929. 
Madrid.) R . K . Mu l l e r .

N. N. Gutkowa, U ber das Vorkommen eines Minerals der Keffekilitgruppe in  den 
tertidren Krimablagerungen. Zwei in  der Krim gefundene Keffekilitc hatten folgende 
Zus.: S i0 2 I. 45,84, II. 45,88%. T i0 2 I. 0,3, II. 0,45%. A120 3 I. 21,13, II . 11,76%. 
Fe„03 1. 7,19, I I . 11,57%- FeO I. 0,32, II. 0,21%. MnO II. 0,25%. CaO I. 0,87, II. 4,05. 
MgO I. 1,78, I I . 3,77. Na20  I. 1,70, II. 0,68. K 20  I. 2,22, II. 0,35. Die Zus. der beiden 
Mineralien entsprieht der Formcl R 0 -R 20 3-5 S i0 2 -5—GH,Ó. (Compt. rend. Acad. 
Sciences U. R. S. S. 1 9 2 9 . 7—10.) " ” " S c h ó n f e l d .

D. P. Sserdjutschenko und P. N. Tsehirwinski, Palygorskit und P yritim  Erz des 
Donez-Beckens. E in Palygorskit aus dem Donez-Becken entsprach der Formel 
HioMg2Al2Si7 0 2l-4 H 20 . Die im Palygorskit eingewachsenen Pyritkrystalle stellten 
eine Kombination yon Wurfeln m it Oktaedcrn dar. (Compt. rend. Acad. Sciences 
U . R . S . S. 1 9 2 8 . 367— 70.) S c h ó n f e l d .

P. I. Lebedew, Zur Mineralogie des Silber-, Blei- und Zinkvorkommens von Tet- 
juche. Vf. untersuchte einige Smit-sonite aus „Tetjuche“ (I, blau) u. „Edsuche“ (II, grau): 
ZnO I  58,48, I I  59,20%; CdO I Spurcn, I I  0,50%; PbO I  0,22, I I  2,13%; FeO I  0,09,
I I  0,21%; MnO I  1,34, I I  2,00%; CaO I 2,47, I I  1,01%; MgO I  0,57, I I  0,86%; CO„ 
I  33,93, I I  33,27%. (Compt. rend. Acad. Sciences U. R . S. S. 1 9 2 8 . 398—402.) Sc h o n f .

Luigi Colomba, Lithologische und mineralogische Beobachtungen an den Gesteinen 
von Castiglione (Traversella). (A tti R. Accad. Scienze Torino 64. 373— 84. Genua, 
Mineralog. Inst.) W r e s c h n e r .

F. J. Lewinson-Lessing, Was ist Dunit ? Die Unters. mehrerer Dunite fiihrt zur 
Unterscheidung yon 2  Dunittypen: 1. Dunite im engeren Sinne: es sind dies reine 
01ivin- bzw. Olivin-Serpentingesteine m it Chromit u. 2. Enstotitiscber Dunit, mit 
iiber 5 bis 25% E nstatit. (Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S. 1 9 2 8 . 403 bis 
406.)  ̂ S c h ó n f e l d .

N.M. Prokoperiko, VberdieNakritaderdesEruptivgesteinsvon Totajkojbei Simferopol. 
Im Eruptiygestein von Totajkoj wurde eine Nakritader u. eine m it Sulfiden vermengte 
Carbonatader gefunden. Der Nakrit stellt eine gelbliche bis weiBc Substanz dar, die 
sieli leicht zerreiben laBt. Der weiBe N akrit ist frei von Beimengungcn; die gelbe 
Modifikation ist durch Calcit u. P yrit yerunreinigt. Die Zus. der weiBen Form ent- 
spricht der eines Kaolinits. Der gelbe N akrit hatte folgende Zus.: S i0 2 39,96%, A120 3 

30,11%, Fe20 3 2,40%, MnO 0,37%, CaO 7,99%, MgO Spuren, Gluhverlust 19,10%. 
Die Carbonatader besteht aus dolomitisiertem Calcit, Bleiglanz, Pyrit u. Zinkblende. 
(Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S. 1 9 2 8 . 388—92.) Sc h ó n f e l d .

W. I. Wlodawetz, U ber zwei neue Vorkommen von alkaliscliem Oestein auf der Halb- 
insel Kola. Die eine, auf dem Ostufer des Puch-Sees yorkommende Gesteinsart ba t 
folgende Mineralzus.: K-Na-Feldspal 18,8%> Natrolit 48,9%, Agirin 25,1%, Agirin- 
Augit 3,9%, Hornblende 2,0%> Glimmer 1,1%> Flupspal 0,1%, Erzmaterial 0,1%. 
Chem. Zus.: S i0 2 51.05%, T i0 2 1,24%, A120 3 16,67%, Fe20 3 6,01%, FeO 1,72%, 
MnO 0,28%, MgO 0,35%, CaO 2,6%, Na20  10,04%, K ,0  4,83%. Die neuo Gesteinsart 
wird ais natrolitischer Syenit bezeichnet. — Die zweite, am Kont-See yorkommende 
Gesteinsart h a t folgende Mineralzus.: Orthoklas 14,8%, getriibter Orthoklas 72,2%, 
Albit 0,1%, Analcim 0,7%, Agirin 2,3%, Agirin-Augit 3,5%, Biotit 1,2%, Titanit
0,2%, Limonit 4,8%, Apatit 0,2%- Chem. Zus.: S i0 2 56,03%, TiO» 1,62%, A120 3 

17,22%, Fe20 3 5,66»/0, FeO 0,69%, MnO 0,23%, CaO 2,14%, BaO 0,49%, Na20  
5,68%, K 20  7,11%, CO„ 0,41%, P ,0 5 0,19%. (Compt. rend. Acad. Sciences U. R. 
S. S. 1 9 2 8 . 361—66.) Sc h ó n f e l d .

F . Diaz de Rada, Bestimmung des Thoriums im  Scldamm der „Kalten Quelle“ 
von La Toja (Pontevedra). Die nach der elektrostat. Unters. erwartete Ggw. eines 
weiteren radioakt. Elements auBer Ra selbst im Schlamm der (Juellen von La Toja 
wird durch genauere Unters. bestatigt u. zwar findet sich Th in dem HC1-1. Anteil. 
Die Mengen an Th u. seinen Zers.-Prodd. (vor der Emanation) entsprechen etwa
0,0025 g ThOj auf 1 g Prod. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 27- 631—36. 
Juli/Aug. 1929. Madrid, Radioaktivitatsinst.) R . K. Mu l l e r .
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P. I. Lebedew, Alunitisierung der Lava von Alagez (Armenien). Der Alagezkrater 
ist m it gelben u. roten Schichten bedeckt, die durch Einw. von S 03, H2S u. H 20  auf 
die saure Lava entstanden sind. Die Unters. einer gelben Alunitformation ergab (in % ): 
S i0 2 46,11, T i0 2 0,90, A120 3 18,07, Fe20 3 1,60, FeO 0,40, CaO 0,33, K 20  3,67, N a,0  0,83, 
S 0 3 17,32, H 20  3,46. Dio rosa Modifikation des Alunitgesteines enthalt 3,96% S 03. 
(Compt. rend. Acad. Sciences U. R . S. S. 1928- 393—97.) S c h o n f e l d .

Henry A. Miers, Mineralogy: an introduction to the scientific study of minerala. 2nded . rev.
by H. L. Bowman. London: Macmillan 1929. (658 S.) 8°. 30 s. net.

D. Organische Chemie.
Hans Meyer und Konrad Bemhauer,. Uber die Alkylicrung aromatisclier Ver- 

bindungen. Die V ik t o r  MEYERsche Diphenylmethansynthese aus Benzylalkohol u. 
Benzol gelingt auch dann, wenn bei Abwesenheit eines Osydationsmittels m it wss. 
H 2 S0 4 u. rdcht, wie sonst tiblich, unter Anwendung von Eg. ais Verdiinnungsmittel 
fiir die Schwefelsaure gearbeitet wird. Fem er gelingt solchc Kondensation nicht nur 
m it Benzylalkohol, sondem auch bei einer Reihe aliphat. primarer, sekundiirer u. 
tertiarer Alkohole, bei Ilczahydrophenol usw. Gegeniiber der Verwendung von konz. 
H 2 S0 4 bietet die neue Methode auch den Vorteil, daB Verharzung fast immer ver- 
mieden wird u. die in  vielen Fallen storende Sulfurierung unterbleibt. Zur Ausfuhrung 
wird meist das Gemisch der Ausgangssubstanzen in etwa 70—80%ig- H 2 S 0 4 innerhalb
3—5 Stdn. unter kraftigem Riihren eintropfen gelassen. Rk.-Temp. im allgemeinen 
bei 70—80°, in  manchen Fallen niedriger, bei Kondensationen m it Benzylalkohol: 
bis auf 40° herunter. Alle primaren Alkohole auBer Benzylalkohole liefem D eriw . 
des zugehórigen sekundaren oder tertiaren Alkohols. Zur Erklarung des Reaktions- 
mechanismus is t wohl die intermediare Bldg. ungesatt. KW-stoffe u. Anlagerung von 
Schwefelsaure an die entstandene Doppelbindung unter Bldg. von Alkylschwefelsauren 
anzunehmen, die sich dann m it der aromat. Verb. umsetzen. Die jeweilige Bldg. der 
sekundaren u. tertiaren Alkylschwefelsauren wird yerstandlieh, werm man die gróBere 
Reaktionsfahigkeit des H-armeren C-Atoms berucksichtigt. Hierdureh erklart sich 
auch, daB der Methylalkohol nicht zur Rk. gebracht werden kann u. der Athylalkohol 
nur bei 170° unter Druck in  Rk. tr i t t .  Die Zahl der eintretenden Alkylgruppen laBt 
sieh weitgehend variieren. — In  der B e n z o l r e i h e  t r i t t  der 2. Alkylrest in der Haupt- 
menge in p-Stellung, in  geringem MaBe in  o-Stellung. Auch OH-Gruppen dirigieren 
in  p-Stellung. Bei Anwesenheit beider Gruppen iiberwiegt der EinfluB des Hydroxyls. 
In  Ggw. einer Carboxylgruppe dirigiert die OH-Gruppe gleichfalls in p-Stellung. Is t 
die p-Stellung besetzt u. sind gleichzeitig stark  negatm erende Gruppen yorhanden 
(z. B. p-Dichlorbenzol, p-Kresol), so findet uberhaupt keine Alkylierung s ta tt. Dio 
Nitro-, Amino- u. Sulfogruppe is t ebenfalls der Rk. nicht gunstig. In  der N a p h t h a -  
l i n r e i h e  geht der Rk. fast stets Sulfurierung voraus; im iibrigen sind die Verhalt- 
nisse hier reeht kompliziert. — Bei den Kondensationen von Benzylalkohol m it Toluol 
u. den Xylolen werden auch in  sekundarer Rk. Anthrazen u. Methylantlirazene gebildet. 
Zur Konst.-Best. der Alkylderiw. muB man diese durch Osydation in  die zugehórigen 
Carbonsauren uberfiihren; in der Benzolreihe m it Chromsaure-Schwefelsaure in  der 
Naphthalinreihe m it 5%ig. H N 03, bei besonders resistenten Substanzen (z. B. Tetra- 
isopropylnaphthalin) m it H N 0 3 unter Zusatz von Br.

V e r s u c h s t e i l .  A l k y l i e r u n g  d e s  B e n z o l s  m it Hilfe von 1. Benzyl
alkohol: Man erhalt 2 Substanzen: Diphenylmethan (F. 23°) u. p-Dibenzylbenzol (F. 83°; 
identifiziert durch Osydation mittels Chromsaure in Eg. zu -p-Bibenzoylbenzol, F . 159 
bis 160°, Dinilro-p-dibenzoylbenzol, F. 146°). 2. Isopropylalkohol: liefert Cumol, Kp. 150 
bis 153°. Osydation m it Chromsaure-Eg. u. Schwefelsaure liefert Acetophenon. Cumol- 
disulfonsaure. Durch Einleiten von Cumoldampf in  auf 240° erhitzte konz. H 2S 04. 
Beim Verschmelzen der Disulfonsaure m it KOH bei 330—340° entsteht Biozycumol, 
perlmutterglanzende Sehuppen (aus Bzl.), F . 108-—109°, zeigt in  wss. oder alkoh. Lsg. 
m it FeCl3 Violettfarbung. Dibenzoylderiv., (CH3 )2CH-C0H 3(O-CO-C6H5)2. Sehuppen 
(aus A.). F. 114— 115°. Hohere Alkylierung wird erreicht, wenn man auf 1 Mol.-Gew. 
Bzl. 2  Mol.-Gew. Isopropylalkohol nim m t: p-Diisopropylbenzol (Kp. 205—210°),
Cumo] u. 1,3,4-Triisopropylbenzol (Kp. 225— 230°); Osydation m it H N 0 3 (D. 1,16) 
liefert eine Isopropylbenzoldicarbonsaure, iiber 300° schm. 3. Isóbulylalkohol: Beste
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Ausbeute an Monobutylderiy. m it 70%ig. Saure bei 70°; je hoher die Temp. u. je groCer 
die Konz. der H 2S 0 4, desto mehr Dialkylprodd. iert. Bułylbenzol, Kp. 166—168°. 
Angenehm riechende Fl. Dibromderiv. (nach. S chram m , Monatsh. Chem. 9 [1888]. 
615), F. 13°, Kp. 225—230°. Iert. p-Dibutylbenzol. Farblose Nadeln (aus A.) F. 76°. 
Bei Verwendung von Trimeihylcarbinol entstehen dieselben Prodd. 4. sek.-Bulylalkohol: 
sek.-Butylbenzol, Kp. 169,5—170,5°; ident. m it Prod. von S ch ram m  (s . o.). — sek.- 
p-Dibutylbenzol, Kp. 230—240°. 5. C'yclohexylalkohol: Phenylcyclohexan, Kp. 236 bis 
238°, F. 7—8 °. Dicycloliezylbenzol (isoliert aus der Fraktion 330—340°).

A l k y l i e r u n g  d e s  T o l u o l s  m it Hilfe von 1. Benzylalkóhol: Phenyl- 
p-łolylmelhan, Kp. 279°. Oxydation ergab p-Benzoylbenzoeśaure, F . 191—192°. Aus 
den hóheren Fraktionen wurde in  grofier Menge Anthracen gewonnen, F. 213°. ■—
2. Isopropylalkohol: Cyniol, Kp. 175°. Bei der Oxydation m it Bichromat u. Schwefel- 
sauro resultiert Terephthalsaure (75%) u. p-Toluylsaure (10%). Wenn man nicht bei 
100°, sondern nur bei 60° 6  Stdn. lang oxydiert, werden p-Methylacetophenon, Kp. 117 
bis 120° (im Vakuum der Wasserstralilpumpe) u. p-Acetobenzaldehyd (Kp. 135—138° 
wie oben im Vakuum) erhalten. p-Melhylacetophenon, angenehm rieehendes Ol. Phenyl- 
hydrazon, farblose Prismen, F. 97°, sehr leicht zcrsetzlich. Oxim, farblose glanzende 
Krystalle, F. 86—-87°. p-Acetobenzaldehyd, angenehm rieehendes Ol. Phenylhydrazon, 
feine farblose Nadeln (aus A.), F . 121°. Oxim, kleine farblose Blattchen, F . 177°.
3. Isobulylalkohol: p-terl.-Butylloluol, Kp. 185— 190°. Dinitroderiv., F. 94—95°; Sub- 
stanz riecht scliwach nach Moschus. 4. sek.-Bulylalkohol: Sek.-p-butylloluol, Kp. 200 
bis 205°. —

A l k y l i e r u n g  d e s  o - X y l o l s  m it Benzylalkohol: l-Benzyl-3,4-dimethyl- 
benzol. Bei Oxydation m it Chromsaure-Schwefelsaure entsteht Trimellilhsdure, F . 218°. 
oc-Methylanthracen (aus der Fraktion 380—460°), F. 199°; Osydation ergab Anthra- 
chinoncarbonsaure-{l), F. 292°. Vermutlich ist das a-Methylanthracen aus 1-Benzyl-
2,3-dimethrjlbenzol entstanden.

A l k y l i e r u n g  d e s  m - X y l o l s  m it Hilfe von Benzylalkohol-. In  relatiy 
geringer Menge entsteht hierbei l-Benzyl-2,4-dimethylbenzol, das zwischen 290—320° 
iiberging. Oxydation m it Bichromat u. Schwefelsiiure liefert o-Benzoylisophthalsaure, 
F. 279°; Chlorid, F. 165°; Dimelhylester, Nadeln, F. 117°; Nitrierung m it H N 0 3 (D. 1,4) 
bei 4—5° liefert Mononitrophmyl-m-xylyhnethan, OzN- CoH, • CH2 • C6H 3(CHa)2, schwaeh- 
gelbe Nadeln (aus A.), F. 115°. Ais Hauptprod. der Alkylierung m it Benzylalkohol 
entsteht fi-Methylanthracen (in der Fraktion 360— 405°), farblose, fluorescierende 
Blattchen, F. 199°; durch Oxydation: Anthrachinoncarbomaure-{2), F . 284°; Chlorid, 
Nadeln (aus Bzl.), F. 147°; Athylesler, Nadeln, F. 147°.

A l k y l i e r u n g  d e s  p - X y l o l s  m it Hilfe yon Benzylalkohol: 1. 1-Benzyl-
2,5-dimethylbenzol (Fraktion 280—340°); Oxydation liefert Benzoylterephlhalsdure, 
F. 284°; Dimethylester, F. 99—100°. 2. E n tsteh t f}-Melhylanthrazen. — A l k y l i e r u n g  
d e s  P h e n o l s  m it Hilfe von 1. Benzylalkohol: es wurden erhalten p-Benzylphenol 
(F. 83°; Nilroderiv., Nadeln, F . 74°) u. o-Benzylphenol (Dinitroderiv., F . 81—82°).
2. Isobutylalkohol: Bei Anwendung von 70%ig. H 2 S0 4 bei 80° wurden 80% Alkyl- 
prodd. gewonnen; in  der Hauptmenge Iert.-ButyIphenol (Nadeln aus W., F. 98°). 3. sek.- 
Butylalkóhol: nebeneinander p- u. o-Butylphenol. 4. Gyclohezylalkohol: p-Cyclohexyl- 
phenol (F. 133°; Benzoylderiv., F . 118,5°; Methyldther, F . 59°). 5. Methylcyclohexyl- 
alkohol: p-Methylcyclohixylphznol (Nadeln aus Eg., F. 110— 111°; Benzoylderiv., 
F. 87°; Methyldther, F. 41°). Oxydation m it 5%ig. Permanganatlsg. liefertAnissaure 
(F. 183°). Beim Behandeln m it Silbersulfat spaltet sich das Molekuł in Phenol u. Tetra- 
hydrotoluol (Kp. 104°). Auch beim Behandeln m it 70%ig. H 2S 0 4 bei 70° t r i t t  Spaltung 
ein in Phenol u. Dihydrotoluol (?). — A l k y l i e r u n g  d e s  o - K r e s o l s  m it 
Hilfe yon 1. Benzylalkohol: 4-Benzyl-2-methylphenol (SpieBe aus PAe., F. 35°; Oxal- 
sdureester, F. 109°; Benzoylderw., F . 115°). 2. Isobutylalkohol: 4-lert.-Butyl-2-me.thyl- 
phenol (Kp. 235—237°; Nitroderiv., F. 85—86°). — A l k y l i e r u n g  d e s
m - K r e s o l s  m it Hilfe yon 1. Isobutylalkohol: 4-tert.-Bviyl-3-meihylphe.nol, 2. Iso- 
propylalkohol: in  der Hauptmenge 3-Methyl-4-isopropylphenol (F. 114°, Kp. 238°; 
Nitrosoderiv., gelbe Nadeln aus Bzl. u. Chlf., F . 165— 167° unter Zers.; Methyldther, 
Kp. 215—220°). p-Kresol lieB sich nicht alkylieren. — A l k y l i e r u n g  d e s  R e 
s o r  e i n  s m it Hilfe von Isopropylalkohol: aller W ahrscheinlichkeit nach l,3-D ioxy- 
4-isopropylbenzol. (Farblose Krystalle aus Essigsaure, F. 105°, sublimiert im  Vakuum 
bei 120—125°) u. 1,3-Dioxy-4,6-diisopropylbenzol (Rhomben aus yerd. A., F: 162°). 
Bei der Isopropylierung des Monomethyldthers des Resorcins erhalt man den Mono-
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methylather des IJiisopropylresorcins (Nadeln aus A., F. 123°). Die Isopropylierung 
des Dimethylatliers liefert in der Hauptmenge nebeneinander den Dimethylather des 
Monoisopropylresorcins (Kp. 245—250°) u. den Dimethylather des Diisopropylresorcins 
(Nadeln aus Methylalkohol, F. 41°). -— A l k y l i e r u n g  d e r  S a l i c y l s a u r e  
m it Hilfe von Isopropylalkohol-. 6-Oxy-3-isopropylbenzoesdure (Krystalle aus Eg., 
F. 116°, m it FeCl3 ultramarinblaue Farbung; Acetylderiv., aus Isopropylsalicylsaure 
u. Essigsaureanliydrid, F. 63,5°; Phenylester, aus Isopropylsalicylsaure, Phenol u. 
P0C13 bei 150°, F . 43°; Melhyle&ter, nur in óliger Form erhalten). 2. Isobutylalkohol: 
6-Oxy-3-tert.-butylsalicylsaure (Lange SpieCe aus Essigsaure, F. 151°, gibt m it FeCl3 

in alkoh. Lsg. intensive Blaufarbung; Methylester, F. 54°; Phenylester, F. 6 8 °; Acetyl- 
deriv., Blattchen aus PAe., F . 128°). Mit Trimethylcarbinol wurden die gleichen Resultatc 
erhalten. — A l k y l i e r u n g  v o n o - N i t r o t o l u o l  m it Hilfe von Isopropyl- 
alkohol liefert G-Nitro-3-isopropyltoluol (Kp. 230—240°). — A 1 lc y  1 i e r  u n g  T o n  
C h l o r b e n z o l  m it Hilfe von Isopropylalkohol liefert p-Chlorcumol (Kp. 190—195°). 
Oxydation m it Salpetersaure (D. 1,2) liefert p-Chlorbenzoesdure (F. 243°). — A l k y 
l i e r u n g  d e s  N a p h t h a l i n s  m i t  H i l f e  v o n  I s o p r o p y l a l k o h o l :  
Zu einem Gemenge von 80%'g- H 2SO., u. Naphthalin laBt man Isopropylalkohol bei 
80° Bad temp. zutropfen; hierbei findet gróBtentcils Sulfurierung s ta tt; zur Gewinnung 
der KW-stoffe wird bis zu einem Geh. von 60% H„SO., verdiinnt u. m it W.-Dampf 
destilliert. Durch weitere fraktionierte Destst. erhalt man folgende Fraktionen: 144 
bis 149° Monoisopropylnaphthaline, 166—180° Diisopropylnaphthaline, 188—201° Tri- 
isopropylnaphthaline. Zur Identifizierung erhitzt man m it 5%ig. H N 0 3 am RiiekfluG- 
kfihler; aus der 1. Fraktion erhalt man ein Gemenge von a- u. j9-Naphthocsiiurc u. 
zwar Fraktion 144—147°: 75% /?-Naphthoesaure, Fraktion 147—149°: 90% /?-Naph- 
thoesaure. Zur Reingewinnung der Isopropylnaphthalinc fiihrt man diese durch Er- 
hitzen m it 96%ig. H 2S 0 4 auf 40—45° in die a-Sulfosauren iiber. Die 4-Isopropyl- 
naphlhalinsulfonsdure-(l) wurde ais Kaliumsalz (glanzende Blattchen) isolicrt; Anilin- 
salz, F. 190° unter Zers.; 4-Isopropyl-l-naphthol, durch Verschmelzen der Sulfosiiure 
m it KOH u. etwas W. bei 240—255°, Kp. 304—309°, farblose Nadeln (aus Hexahydro- 
toluol), F. 72°; Bis-4-isopropylnaphthalinindigo, durch Osydation des Naphthols m it 
FeCl3) schwarzblaue Substanz, lost sich in Chlf. rotviolett, in konz. H 2SO., zuerst dunkel- 
griin, das in Dunkelrot ubergeht (ALBERTI, C. 1927. I. 1160); K-Isopropylnaphthalin, 
durch Kochen der Sulfonsaure m it Na-Amalgam u. W., farbloses Ol, sd. im Vakuum 
der Wasserstrahlpumpe bei 144— 147°.' p-Isopropylnaphthalin, farbloses Ol. fi-Iso- 
propylnaphthalin-a.-sulfonsaure: farblose Nadeln, F . 137° (Zers.); Kaliumsalz, perl- 
mutterglanzende Blattchen, wl. in k. W .; Anilinsalz, zu Rosetten vereinigte Nadeln 
(aus W.), F. 209—210° (Zers.); Sulfochlorid, durch Schiitteln des K-Salzes m it PC15 

bis zum Schmelzen u. EingieBen in lc. W., Nadeln (aus A.), F. 61°; Sulfamid, durch 
Erwarmen des Sulfochlorids m it iiberscliussigem, wss. NH 3 auf dem Wasserbad, B latt
chen (aus Bzl.), F. 140°; 2-Isopropyl-l-naphthol, durch Versehmelzen des K-Salzes 
bei 160°, K p . 30 207—209°, Blattchen (aus Lg.), F . 65—66°, farbt sich an der Luft 
rasch rotbraun, gibt m it FeClj Violettfarbung; Benzoylderw., durch Lósen des Naphthols 
in Pyridin u. Schiitteln m it Benzoylchlorid, Nadeln (aus A.), F. 121°; Methylather, 
K p . 5 0 _ 5 5 217—222°. Durch 7-tiigiges Kochen m it 5%ig. H N 0 3 unter RuckfluB ent- 
steh t l-Oxynaphthoesdure-(2) (F. 186—187°), daneben auch etwas Alhersdure (F. 127°); 
Bis-2-isopropylnaphthalinligncm, durch Oxydation in alkoh. Lsg. m it FeCl3, dunkel- 
roter Farbstoff, in A. m it rotvioletter, in konz. H 2SO,! m it griiner Farbę 1.; 2-Iso’propyl- 
naphthalincarbon-sdure-(l), durch Destillieren des K-Salzes der Sulfonsaure m it Cyan- 
kalium im C02-Strom u. Yerseifung des hierbei iibergehenden Nitrils (farblose FI.) 
m it 40%ig- alkoh. Lauge, farblose Prismen, F . 146°. Aus der Fraktion 164—176°:
l,6-Diisopropylnaphthalin, seidenglanzende Blattchen, F. 52°; Oxydation m it 5%ig. 
H N 0 3 liefert Naphtlialindicarbomdure-{l,6) (Methylest«r: F. 98—98,5°) u. 1 oder 6-Iso- 
propylnaphthalincarbonsdure-[6 oder 1) (Methylester: Kp. 323—327°). Aus der Fraktion 
176—178° (Wasserstrahlpumpe): 2,6- u. 2,7-Diisopropylnaphthalin. Beim Erhitzen 
m it 5%ig. H N 0 3 entstehen Naphthalindicarbonsdure-{2,6) (Dimethylester: Tafelchen 
aus Bzl., F. 187°) u. Naphthalindicarbcm.sdure-(2,7) (Dimethylester: Nadeln aus A. u. 
Bzl., F. 128—131°). Bei der Yeresterung der Sauren aus der Fraktion 150—174° 
(Wasserstrahlpumpe) wurde neben fl. Prodd. auch ein fester Isopropylnaphthalinmono- 
carbonsauremethylester isoliert, perlmuttergliinzende Blattchen m it blaugriiner Fluores- 
cenz, F. 73—74°. Aus der Fraktion 188—201° (Wasserstrahlpumpe): Triisopropyl- 
naphthalin. Oxydation u. Yeresterung der gewonnenen Carbonsauren liefert zwei
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feste Isopropylnap]ithaliwlicarbonsauredimethyle.sler (der in A. wl. E ster: F. 192°, der 
in  A. leicliter 1. E ster: F. 132—134°). Die bei der Veresterung erhaltenen fi. Prodd. 
erwiesen sich ais ein Gemisch von Diisopropylnaphthalincarbonsauremethylestem (Kp. 200 
bis 240°). Tetraisopropylnaphlhalin, F. 127°. Diisopropylnaphthalindicarbonsaure, 
durch 7-tagiges Kochen von Totraisopropylnaphthalin m it verd. H N 0 3 u. wenig Brom.
F. iiber 300°. Nilroderiv., gelbe Nadeln (aus Eg.). F . 201°. — A l k y ł i e r u n g  v o n  
/ 5 - N a p h t h a l i n s u l f o n s a u r o :  l,6-Diisopropylnaphlhalinsulfonsaure-(3 oder 7), 
durch Zutropfenlassen eines Gemisches von Isopropylalkohol u. konz. H 2SO., zu /3-Naph- 
thalinsulfosaure bei 120°. Kaliumsalz, flachę Nadeln oder Blattchen (aus W.). 
o-Toluidinsalz, Nadeln (aus W.), F. 215—216°. Sulfochlorid, F . 71°. Sulfamid, F . 179 
bis 180°. Hydrazid, F. 130— 132° (Zers.). Methylesłer, F. 77°. 1,6-Diisopropyl-fS-naph- 
thol, durch Kalisehmelzc bei 310—320°. Siedet im Vakuum der Wasserstrahlpumpe 
bei 224—230°. Sil. in den meisten organ. Losungsmm. F. 90°. Methylather, rhomb. 
Tafeln (aus Methylalkohol), F . 59°. Benzoylderiv., rhomb. Tiifelchen (aus Lg.), F. 99°.
1,6-Diisopropylnaphthalin, durch Dest. des K-Salzes m it Phosphorsaure u. iiberhitztem 
Wasserdampf (300°), F. 52° (s. o.). Oxydation ergab die erwartete Naphthalindicarbon- 
saure-(l,6). Dimethylester, F. 98°. — Diisopropylnaphthalin-oL-sulfosaure, durch Sulfu- 
rierung von Naphthalin m it konz. H 2SO_, bei 40° u. Zutropfenlassen von Isopropyl- 
alkoho] bei 40—45°, seidenglanzende Schuppen, in k. W. schwer, in h. 11., in A. u. Aceton 
sil., in Bzl. u. A. wl. o-Toluidinsalz, F. 214°. Sulfochlorid, F. 119°. Sulfamid, F. 151°. 
Diisopropylnaphthalin, aus dem K-Salz der Sulfosaure m it Phosphorsaure u. iiber- 
hitztem  Wasserdampf, Kp. 317—319°, F. 38°. Bei Sulfurierung in a-Stcllung tr i t t  
je tz t die Sulfogruppe in eine andere Stellung ein; Sulfochlorid hieraus F. 127°. — 
A l k y ł i e r u n g  v o n  N a p h t h a l i n  m i t  H i l f e  y o n  I s o b u t y l a l k o -  
h o l  bei 80—100° H auptprod.: Di-tert.-bulylnaphthalin, F . 142°. (Monatsh. Chem. 
53/54. 721—52. Okt. 1929.) A m m erlahn .

Homer Adkins, F. F. Diwoky und A. E. Broderick, Konkurriercnde Hydrie- 
rungen. Die Unters. von V avon u . H u sso n  (C. 1923. I II . 102) iiber Erm ittlung 
relativer Hydrierungsgeschwindigkeiten durch polarimetr. Unters. des Hydrierungs- 
verlaufs in Ggw. von d-a-Pinen werden ausgedehnt. Ais K atalysator diente Platin- 
oxyd nach Adam s u . V o o rh e e s . — Dio Hydrierungsgeschwindigkeit der Zimtsaure 
in Ggw. von Pinen is t in Methanol, A. u. Eg. ziemlich gleich, geringer is t sie in Athyl- 
acetat, Propyl- u. Butylalkohol. FeSOj ha t keinen EinfluB auf die Rk.-Geschwindigkeit, 
dio Acetate yon Mn, Zn u. Ni wirken stark  verzogernd. a.-Metliylzimtsaure u. die 
Methyl- u. Athylester der f5-Methylzimtsaure verhalten sich in Eg. fast ebenso wie 
Zimtsaure. Bzgl. der Verteilung yon H zwischen Zimtsaure u. Pinen in verschiedenen 
Losungsmm. kamen Vff. zu. alinlichen Resultaten wie V avon  u . H u sso n ; Zimtsaure 
nimm t in Eg. 65%, in A thylacetat, Acetal u. Athylenglykoldimethylather 81—85% 
des H  an sich; Abweichungen gegeniiber V avon  u. H u sso n  ergaben sich bei a-Methyl- 
zimtsaure u. den Estern der /S-Methylzimtsaure, die nur 7%  bzw. 9—13% des H  auf- 
nahmen. Diese Abweichungen sind wahrscheiniich auf das yerwendete Pinen zuriick- 
zufiibren; auch is t zu bemerken, daB die Vff. nicht dieselben Katalysatoren yerwendeten 
wie V a v o x  u . H u sso n . Die oben genannten Salze, die die Geschwindigkeit der Hy- 
drierung stark  yerzogern, haben auf die Verteilung des H  keinen EinfluB. — Merk- 
wiirdigerweise ergaben sich groBe Unterschiede in der Hydrierungsgeschwindigkeit 
verschiedener Verbb. allein u. im Gemisch m it Pinen. Pinen wird in Eg. rascher hydriert 
ais Zimtsaure, im Gemisch hydriert sich die Saure viel rascher ais Pinen. Pinen u. 
Diisóbutylen, CSH 16 werden etwa gleich rasch hydriert; im Gemisch nimm t Diisobutylen 
ca. 75% des H  auf. Allylalkohol braucht zur Hydrierung ca. 7-mal so lange wie Pinen, 
nimmt aber im Gemisch 92% des H  auf. Es is t demnach nicht gesagt, daB zwischen 
den Hydrierungsgeschwindigkeiten reiner Verbb. u. denen yon Gemischen Beziehungen 
bestehen. -— Im  Gemisch m it Pinen werden bei Ggw. von Ni-Kieselgur bei 135° durch 
Zimtsaure 80%, durch Diisobutylen 53% des H  aufgenommen. — Zur Ausschaltung 
der Losungsmitteleinfliisse dienten Verss. m it Furfuralacełon (I), dessen Molekuł 4 un- 
gesatt. Stellen enthalt. In  A., A thylacetat u. PAe. erfolgt bei Einw. von 1 Mol. Wasser- 
stoff Hydrierung zu 4-a-Furfurylbulanon-(2) (II) (Semicarbazon, F . 77,5— 78,5°). In  
A thylacetat bleibt bei geringster Ausbeute an  II die groBte Menge I unvcrandert; 
dieses Lósungsm. begiinstigt die Anlagerung von mehr ais 1 Mol. H 2 an I. A. be- 
giinstigt die Verharzung, so daB tro tz  hóherer Ausbeute an II nur wenig I wieder- 
gewonnen wird. PAe. begiinstigt weder die Wciterhydrierung noch die Verharzung, 
so daB man H in gut-er Ausbeute gewinnt. — Das angewandte Pinen hatte  Kp. 156
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bis 156,5°; [cc]d2 0 =  +53,01°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 3418—23. Nov. 1929. 
Madison, Wisconsin, Univ. of Wisconsin.) OsTERTAG.

M. C. Boswell und R. R. Mc Laughlin, Die Chlorierung des Mełlians. Vff. 
haben zuerst die Chlorierung des Methans zu Methylchlorid untersucht. Bei anderer 
Gelegenheit hatten sie gefunden, daB CuCl2 durch W.-Dampf bei 450° reduziert wird 
u. dann ais K atalysator fiir die Chlorierung des CH4 sehr geeignet ist. Femer hat es 
sich ais vorteilhaft erwiesen, Cl u. CH., nicht allein, sondern in  Verdiinnung m it N zu 
benutzen. Zuerst wurde in kleinem MaBstab gearbeitet u. der Grad der Chlorierung 
ćurch Analyse der resultierenden Gase erm ittelt. Fiir die Entw. des analyt. Verf. 
war die Darst. von reinem CH3C1 erforderlich, welche schlieBlich wie folgt gelang: 
Man sa ttig t m it wasserfreiem ZnCl2 versetzten CH3 0 H  m it trockenem HC1, leitet das 
entwickelte CH3C1 durch 2 Waschflasclien m it Oleum u. 1 m it W., sammelt es in einem 
m it luftfreiem W. gefiillten Gasometer, schuttelt es m it dem W. des letzteren u. laBt 
stehen. Die zu benutzenden Gasproben werden in  Biiretten iiber Hg gemessen, sollen 
aber m it diesem hochstens 1/2 Stele. in Beriihrung sein, da CH3C1 m it Hg reagiert. — 
Analyse der dem Katalysatorrohr entstromenden Gase: Diese gehen durch 2 Wasch- 
flaschen m it 10%ig. KJ-Lsg. zur Absorption von Cl u. HC1; durch W. von 95° zur Be- 
feuchtung; uber Cl-freies Ca(OH ) 2 bei 350° zur tlberfiihrung des CH3C1 in CH3OH u. 
CaCl2; in einen Gasometer m it W., wo sie einige Stdn. zur Absorption des CH3OH ver- 
bleiben; durch konz. H 2 S04; iiber J 20 5 bei 125° zur Oxydation des CO; uber erhitzte 
Cu-Gaze zur Entfernung des J ;  durch KOH u. H 2 SO.,; durch ein Verbrennungsrohr 
m it CuO u. dann durch H 2 S 0 4 u. KOH zur Best. des CH,. Die KJ-Lsgg. werden erst 
m it Thiosulfat, dann m it NaOH titrie rt zur Best. von Cl u. HC1. Das im Ca(OH ) 2 

enthaltene CaCl2 wird ais AgCl bestimmt. — Darst. des CH4 aus A14CS u. W., Reinigung 
durch Oleum u. W. Besteht aus 92% CH., u. 8 %  H. — Darst. des IĆatalysators durch 
Impragnieren von 18 g gesiebten Bimsstcins m it Lsg. von 10 g (CuCl2 +  2  H 2 0) in 
15 ccm W., Trocknen bei 110° u. 9-std. Erhitzen im Rohr auf 450° unter Durchleiten 
von feuchtem N, wobei Cl u. O entwickelt werden. — Auf Grund dieses analyt. Verf. 
wurde die Chlorierung des CH4 zu CH3C1 zunachst im analyt. Mafistab ausgearbeitet. 
Das Prinzip des Verf. besteht darin, ein feuchtes Gemisch von N, OH4 u. Cl iiber den 
auf geeignete Temp. erhitzten K atalysator zu leiten. Nachdem die besten Bedingungen 
erm ittelt waren, wurde das Verf. in etwas gróBerem MaBe durchgefiihrt u. die Chlo- 
rienmgsprodd. in m it fl. Luft gekuhlten GefaBen isoliert. Im  Original sind die Appara- 
turen ausfiilirlich beschrieben u. abgebildet. Ais beste Bedingungen fiir die ausschlieB- 
liche Bldg. von CH3C1 haben sich folgende ergeben: Verhaltnis N : CH4 =  10: 1; Ver- 
haltnis CH ]: Cl =  7—8 : 1 bei reinem CH, oder 3 :1  bei einem 8 %  H enthaltendcn 
CH4; feuchte Gase; Rk.-Temp. 450°. Ausbeute 75— 80% oder mehr. berechnet auf 
das lńndurchgegangene Cl. E in wenig CH2C12 wird ebenfalls gebildet. — Derselbc 
K atalysator u. App. ltonnen fiir die Chlorierung des CH4 zu CClt verwendet werden. 
Mit nur wenig mehr ais der berechneten Menge Cl u. ohne N  betrug die Ausbeute an 
reinem CCI,, 90%. CHC13 oder niedriger sd. Prodd. entstanden nicht, nur ein wenig 
hóher sd. Prodd. Bei schnellerem Durchgang der Gase war Verdiinnung m it N  (min- 
destens 7 Voll. auf 1 Vol. CH.,) notwendig, weil sonst Explosionen eintraten. Ausbeute 
mindestens 80% ; auch entstand etwas CHCL. — Nach vorlaufigen Verss. kann auch 
Athan unter ahnlichen Bedingungen zu C2HsCl chloriert werden. Ausbeute mindestens 
75%. —  Da CH4 u . C2H 6 ais Bestandteile von Naturgasen billig zur Verfiigung stehen, 
kann das Verf., passend modifiziert, techn. Bedeutung erlangen. (Canadian Journ. Res.
1. 240—55. Sept. 1929. Toronto, Univ.) L in d e n b a t jm .

T. D. Stewart und Donald M. Smith, Die induzierte Chlorierung w n  1,2-Dichlor- 
ćilhan. Die Einwirkung von Sauersłoff auf die Realction zwischen Athylen und Chlor. 
W ahrend nach den bisherigen Erfahrungen Athylen u. Chlor, beide in Gasform, nur
1,2-Dichlorathan bilden (Wandkatalyse!), finden Yff. bei volligem AusschluB von 
Feuchtigkeit u. Sauerstoff (die GlasgefaBe wurden auf 10- 6  mm bei 500° evakuiert), 
daB nach einer Induktionsperiode die sich autokatalyt. beschleunigende Rk. — be
sonders beschleunigend w irkt die Abseheidung des gebildeten 1,2-Dichlorathans — 
n ich t nur zu 1,2-Dichlorathan, sondern auch zu 1,1,2-Trichlorathan ( +  HC1) fiihrt. 
Da normalerweise unter den angewandten Bedingungen 1,2-Dichlorathan von Chlor 
nicht weiter chloriert wird, ist zu schlieBen, daB die Substitution durch die Additionsrk. 
induziert wird in dem Sinne, daB die Bildungswarme des 1,2-Dichlorathans zur Weiter- 
chlorierung ausgenutzt wird. Wahrend Stickstoff u. W. nur geringen EinfluB besitzen, 
Yerlangsamt Sauerstoff die Substitutionsrk., wahrscheinlich indem er fur Yerteilung
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der freiwerdenden Bildungswarme des Dichloratlians sorgt. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 51 . 3082—95. 5/10. 1929. Berkeley, Californien.) B e r g m a n n .

G. B. Kistiakowsky und S. Lenher, Die homogene Ozydation von Acetylen. Yff.
geben an, daB die Oxydation von Acetylen durch Sauerstoff im homogenen System
erfolgfc u. iiber Glyosal nach folgendem Schema ablauft: 'f

CHOI — iY CO +  HCHO -12.%. HCOOH -1 °-V  CO, +  H20
ĆHOJ — >■ 2 CO +  H 2 CO +  H20

Alle diese Rk.-Prodd. konnten isolicrt werden. Die Rk.-Geschwindigkeit is t pro- 
portional dem Quadrat der Acetylenkonz. u. fast unabhangig von der Sauerstoffkonz. 
(Naturę 124. 761. 16/11. 1929. Wilmington, Delaware.) L o r e n z .

O. I. Jegorow a, Einm rkung der Stickoxyde auf einfache Ather. Zunaclist wurde die 
Einw. von N 20 4 auf die einfachen Ather der Fettreihe untersucht. Der bei den Verss. 
angewandte Isoamylather, sowie das Stickoxyd wurden in Petrolather gel. u. auf —2° 
abgektihlt. Das Oxyd wurde dann in klcinen Mengen dem A. zugegeben. Das Rk.-Prod. 
wurde in 2 Teile geteilt, von denen einer reduziert u. der andere unm ittelbar analysiert 
wurde. Der zweite Teil zeigte nach 3-wóchentlichem Stehen die Bldg. von zwei Sehicliten 
u. eine geringe Menge von OxaIsaurekrystallen. Die beiden Schicliten wurden fraktio
niert destilliert. In  der I. Fraktion wurde der Isoamylestar der salpetrigen Sdure nach- 
gewiesen (Kp. 99°). Die zweite Fraktion (110—140°) enthielt den Isoamylester der 
Salpetersdure, die d ritte  (140—160°) Isonitropentan, u. der Rest bestand aus un- 
verandertem Isoamylather. Die Unterss. des m it Sn reduzierten Teiles des Kk.-Prod. 
fuhrte zu gleichen Ergebnissen. — Ais zweites wurde die Einw. von Sticktetroxyd auf 
(C6 H5)20  ais einfachsten A. der aromat. Rcihe untersucht. Die D arst. des Athers erfolgte 
nach U l m a n n  aus Kaliumphenolat u. Brombenzol bei Ggw. eines Katalysators. Die 
Rk.-Bedingungen waren dieselben wie boi der Einw. auf Isoamylather. Auch hier 
wurde die Bldg. einer geringen Menge Oxalsaurekrystalle beobachtet. Das Rk.-Prod. 
wurde m it Sn u. HC1 reduziert u. m it W.-Dampf dest. Es gelang nicht, im Destillat 
einen bestimmten Stoff zu identifizieren. Der Rest im Destillierkolben wurde 
stark  alkal. gemaeht u. wiederum m it W.-Dampf dest. Im  Destillat wurden m it 
ziemlicher Sicherheit o-Aminodiphenyldlh"r (Kp. 42,7—44,7°) u. p-Aminodiphcnylatlier 
(Kp. 83°) nachgewiesen. — p-Aminodiphenylather, der in groBeren Mengen erhalten 
wurde, is t 11. in A. u. Chlf., gibt bei Zugabe von H N 0 3 eine blaue Farbung, die in R ot 
iibergeht beim Verdunnen. Das salzsaure Salz krystallisiert in Nadeln. (Ukrain, chem. 
Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitsehni Skumał] 4 . 193—98. 1929. Kiew, Techn. Lab. 
d. Inst. f. Volksbldg.) Gu r ia n .

H. M. Trinible und Glen E. Frazer, Loslichkeit non Athylenglykól. Einige 
temare Systeme. Es wird die Loslichkeit von 9 9 ,8 ° /o ig . (2-fach dest.) Athylenglykól (I) 
(Kp. 1 9 6 ,5 — 1 9 7 ° , [n]o2 0 =  1 ,4 3 0 , D . 20 1 ,1 1 3 1 )  in reinen KW-stoffen u. yerwandten 
Verbb. bei Ggw. dispergierender Mittel bestimmt durch allmahlichen Zusatz des Dis- 
pergierungsmittels bei konstanter Zimmertemp. zu den gemessenen Yoll. der beiden 
Komponenten bis zum Verschwinden der Triibung; event. kann auch der umgekehrte 
Weg — Beobachtung der beginnenden Triibung bei Zusatz der 2. Komponente zur 
Mischung von I m it dem Dispergierungsmittel —  eingeschlagen werden. Die Kon- 
struktion der Kurven, auf denen die beiden Phasen koexistent sind, erfolgte nach 
dem Prinzip der Dreieckskoordinaten unter Venvendung des Verf. von M i l l e r  u .
Mc P h e r s o n  (Journ. physical Chem. 1 2  [1908]. 709). Es ergab sich nun, daB Xitro- 
benzol in I leichter ais Bzl. unter Verwendung von A. ais Dispersionsmittel 1. ist. Die 
Loslichkeit von I in Ggw. von A. sinkt in der Reihe Bzl., Toluol, Xylol. Die Reihen- 
folge der Leichtigkeit der Dispersion m it Aceton ist: Nitrobzl., Bzl., Chlorbzl., Brom- 
bzl., Toluol, Xylol. Die Kurven fur die S}'steme m it Chlor- u. Brombzl. sind prakt. 
ident. A. erweist sich fiir solche Systeme ais ein wirksameres Dispergierungsmittel 
ais Aceton (Kurven u. Tabellen). (Ind. engin. Chem. 21 . 1063—65. Ńov. 1929. Still- 
water [Okla.], Agricult and Mech. Coli.) H e r z o g .

E. Juanita Greer, Entfernung von Mercaptanen aus Losungen durch Adsorption 
auf Metallsulfiden. Es wird die Eignung von Metallsulfiden (CuS, PbS, CdS, SnS2 

u. AsjSa) zur Entfem ung von Mercaptanen, z. B. von 0,4—0,5%  C2H 5 SH, sek. Amyl- 
mercaptan, aus den Lsgg. in KW-stoffen (Sehutteln) auch bei Ggw. von W. beschrieben. 
Auch die wss. Lsgg. von Cuprisalzen (Sulfat, Ni trat) entfemen die Mercaptane aus
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ihren Lsgg. in  KW-stoffen. (Ind. engin. Chem. 21 . 1033. Noy. 1929. Baltimore [Md.], 
Johns Hopkins Univ.) HERZOG.

G. Th. Matthaiopoulos und J. N. Zaganiaris, Uber Acelonylsulfid. Die Darst. 
dieser Yerb. u. des zugehórigen Sulfons wird beschrieben. — Acelonylsulfid, (CH3 -CO- 
CH2)2S. In  alkoh. Lsg. yon 150 g (Na2S +  9 H 20) unter Riihren allcoh. Lsg. von 100 g 
Chloraceton tropfen, im sd. W.-Bad erhitzen, bis filtrierte Probe bei weiterem Erhitzen 
kein NaCl mehr abscheidet, A. abdest., Prod. im Vakuum dest. Diekes, braungelbes, 
nach Knoblaueh riechendes Ol, K p . 10 130—135°, 1. auCer in  W. — Dioxim, C0H 1 2O2N 2S. 
Wie ublich in A. (W.-Bad). Braunrote Krystalle, F. 75°. — AcelonyUulfon, C6H 10O.,S. 
Alkoh. Lsg. des Sulfids m it wss. KMnO,-Lsg. u. 5%ig. H 2 S 0 4 bis zur bleibenden Rot- 
farbung yersetzen, F iltra t yerdampfen, Prod. m it absol. A. H 2SO.,-frei waschen. 
Krystalle aus W., bei 550° noch nicht geschm. u. unverandert, unl. in A., A., Chlf., 
Bzl. Bildet m it Ba(OH ) 2 ein Salz der aci-Form, braunschwarzes, in A. kaum 1. Pulver, 
welehes KM n04  entfarbt. (Journ. prakt. Chem. [2] 1 2 3 . 333—35. Nov. 1929. Athen, 
Univ.) LlNDENBAUM.

Otto Behaghel und Martin Rolhnann, Zur Keńnlnis einiger Arylselenoglykol- 
sauren. Diese Sauren kónnen durch Einw. von Selenoglykolsaure auf Diazoyerbb. dar- 
gestellt werden, wie an einem Beispiel gezeigt wird. Viel Yorteilhafter ist jedoch die 
Umsetzung yon ehloressigsaurem Salz m it den Selenophenolen, welche durch alkal. 
Spaltung der Arylselencyanide nach B a u e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 6  [1913]. 92) 
mehr oder weniger leicht erhaltlich sind. Leicht spaltbar sind die Nitrophenyl-, schwer 
spaltbar die Tolyl-, Methosyphenjd- u. Chlorphenylseleneyanide. Bei dieser Spaltung 
tretcn C02 u. NH 3 (Spaltprodd. der Cyansaure) u. HCN auf, ferner bei den leicht spalt- 
baren Selencyaniden noch Diaryldiselenide, bei den schwer spaltbaren noch Diaryl- 
selenide, diese wohl infolge einer sekundaren Rk. Zuerst t r i t t  offenbar folgende Rk. 
ein: 2 Ar- SeCN +  2 NaOH =  Ar- Se- Se-Ar +  NaCN +  NaOCN +  H 20 . Sodann
werden die Diselenide in  die Selenophenole gespaltcn, yielleicht unter gleichzeitiger 
Bldg. von Arylselenin- oder Arylselenonsaurcn. Mit alltoh.-wss. NH4OH geht die Rk. 
beim p-Nitrophenylselencyanid nur bis zum Diselenid.

V e r s u c h e .  Zur Darst. der Selencyanide wird das betreffende Amin in HC1 
diazotiert, Saure durch festes Na-Acetat abgestumpft, wss. Lsg. 'von  KScCN ein- 
getragen, abgeschiedenes Prod. durch Filtrieren oder Ausathern isoliert. Temp. dauernd 
0°, nur bei der p-Chlorphenylvcrb. auf 5° steigen lassen. Einige Yerbb. wurden schon 
von B a u e r  (1. c.), sowie von C h a l l e n g e r  u . P e t e r s  (C. 1 9 2 8 . I I . 748) dargestellt. 
o-, m- u. p-Ńitrophenylselencyanid, gelbe Nadeln aus A., F. 142°; gelbliche Blattchen 
aus Bzl. +  PAe., F . 65°; gelbe Blattchen aus A., F. 138°. o- u. p-Tolylselencyanid, 
gelbrotes Ol, K p . 20 135°; Nadeln aus A., F . 70—71°. o- u. p-Melhoxyplienylsele,ncyanid, 
gelbbraunes Ol, K p . 20 185— 190°; Blattchen aus A., F. 65°. o- u. p-CMorphenylseten- 
cyanid, beide Krystalle aus Bzl., F. 98—99°. — o-NilrophenyUelenoglykoteaure, 
C8H ;0 4NSe. o-Nitrophenylselencyanid m it etwas A. befeucliten, m it 2 Moll. verd. 
wss. NaOH einige Zeit auf W.-Bad erhitzen, wss. Lsg. von 1 Mol. Na-Chloracetat zu- 
geben, 15 Min. erhitzen, F iltra t ansauern. Gelbbraimc Nadeln aus W., F. 165°. — 
p-Nitrophenylselenoglykolsaure, C8H ;0 4NSe. Ebenso. F . 119—120°. — Die ubrigen 
Selencyanide werden in  der eben nótigen Menge A. gel., m it alkoh. NaOH erhitzt, 
m it W. yerd., Na-Chloracetat zugesetzt, erhitzt, A. abdest. usw. o- u. p-Tolyheleno- 
glykohaure, C0H 1 0O2 Se, Krystalle aus W., F. 70—71° (ygl. P o r r i t t ,  C. 1 9 2 7 . I . 1820) 
u. 97—98°. o- u. p-Methozyphenylselenoglykolsaure, C9H l0O3 Se, Nadeln bzw. Krystalle 
aus W., F. 86—87° u. 69—70°. o- u. p-Cfilorphenylsdmoglykolsdure, C8H ;0 2ClSe, 

Krystalle aus Bzl., F . 98—99° u. 113— 114°. — o-Aminophentjl- 
q  j j  " i 2 selenoglykolsaureańhydrid, CsH,ONSe (nebenst.). Aus obiger 

8 NH-CO Nitrosaure m it Fe in ca. 20%ig. Essigsaure (W.-Bad). Nadeln 
aus W. ( +  etwas Bisulfit), F. 182°. — p-Aminaphenylseleno- 

glykolsdure, C8H 0O2NSe. Ebenso. Krystalle aus W., F . 156°. — p-Plienylenseleno- 
thiodiglykolsdure, CO,H • CH„ • S • C6H, • Se • GIL • C0 2H. Yorige in  HC1 diazotieren, Lsg. 
allmahlich in 7(>—80° w. 40%ig. wss. K-Athylxanthogenatlsg. eintragen, óligen Ester 
m it alkoh. KOH yerseifen, m it W. verd., wss. Na-Chloraeetatlsg. zugeben, A. abdest., 
nach Erkalten ansauern. Krystalle aus W., F. 204— 205°. — p-[Methyhnercaplo~\- 
phenylselenoglykolsaure, CH3S • C6H 4 • Sc - CH2 - C0 2H. Zunaehst wie yorst., nach Ver- 
seifung des Xanthogensaureesters 2 Moll. (CH3 )2SO., zugeben u. schutteln, darauf 
A. abdest., wobei der Methylester verseift wird, ansauern. Krystalle aus W., F . 75—76°.
— jn-Nitrophenylselenoglykolsuure, C8H ;0 4NSe. K-Selencyanacetat m it Zinkstaub
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in W. reduzieren, in C02-at h. filtrieren, m it HCl ansauern. Andererscits m-Nitroanilin 
in  HCl diazotieren. Beide Lsgg. m it Na-Acetat abstumpfen, Diazolsg. in  die ca. 40° 
w. Selenoglykolsaurelsg. eintragen, F iltra t m it HCl ansauern. Aus W., F . 90— 91°. — 
Nebenprodd.: Di-o-tolyUelenid. Geht bei der Yakuumdest. des o-Tolylseleneyanids 
ais im Ktihler erstarrendes Prod. iiber. Blattchen aus A., F . 63° (vgl. PoRRITT. 1. c.). 
Seine Bldg. is t auf Verunreinigung des KSeCN m it Iv2Se zuruckzufiihren. — Di-p-tolyl- 
selenid, C^H^Se. Bleibt bei der Umsetzung des yerseiften p-Tolylselencyanids m it 
Na-Chloraeetat ais Riiekstand. Krystalle aus A., F . 286°. — Di-[p-me(hoxyphenyl]- 
sehnid, C^H^OoSe. Ebenso. Aus A., jedoch nicht frei von Diselenid erhalten. —
o,o'-Dini(rodiphenyldiselenid (vgl. B a u e r , 1. c.). (Joum . prakt. Chem. [2] 123. 336— 45. 
Nov. 1929. GieBen, Univ.) LiNDENBAUM.

Henry Gilman und Robert E . Fothergill, Konstitutian und Dissozialion der 
Orignardschen V erbindungen. (Vgl. C. 1929. H . 1671.) Fiir die GRIGNAEDschen 
Verbb. stehen zwei Formeln zur Diskussion: RBIgX u. R 2Mg-MgX2. Eine Entscheidung 
wird folgendermaBen versueht: Vorhandenes MgX, muB m it zugesetztem Mg Mg- 
Sublialogenid bilden (vgl. GoMBERG u . BACHMANN, C. 1927. I. 1451), das Benzo- 
phenon in Benzpinakon Yerwandelt. Das war nicht der Fali, woraus auf die Giiltig- 
keit der Formel RMgX gesehlossen wird. (Etwas Benzpinakon wird in allen Fiillen 
gebildet, u. zwar deswegen, weil bei der Bldg. der GRIGNARD-Yerbb. stets etwas Mg- 
Halogenid entsteh t.) In  Ubereinstimmung dam it wurde auch bei der Rk. zwischen  
Mg(C2H 5)2, MgJ2, Mg u. Benzoplienon kein Benzpinakon gewonnen, weil die ersteren 
beiden Verbb. sofort 2 Moll. C2H 5MgJ bilden. Trotzdem  muB ein Gleichgewiehts- 
zustand gemaB dem Schenm: 2 RMgX ^  MgR2 +  MgX2 angenommen werden 
(vgl. SCHLENK u. S c h l e n k  jun., C. 1929 .1. 2630), weil durch Erhitzen Alkylmagnesium 
halogenide in  Mg-Dialkyl u. Mg-Halogenid zerlegt werden kónnen. —  Weiterhin konnen 
die GRIGNARD-Yerbb. RMgX auch in R  u. MgX dissoziieren, z. B. Triphenylmethyl- 
magnesiumehlorid in  Triphenylmethyl u. Magnesiumsubehlorid, MgCl, das durch 
Benzpinakonbldg. aus Benzophenon nachgewiesen wurde. (Journ. Amer. chem. Soc. 
51. 3149— 57. 5/10. 1929. Ames, Iowa.) B e r g m a n n .

J. Grard, Einwirkung von gemischłen Organomagncsiumve,rbindungen auf Pro- 
pargylaldehydacetal. Dieses Acetal liefert m it CH3MgBr bei Raumtemp. Verb. 
BrM g-C \ C-CU(OC„Hs)2 (I) u. in  sd. A. Yerb. BrMg-G i C-GH(0C2Hs)-CH3 (H). — 
Umsetzung von I  m it Acetaldehyd ergibt Verb. CH3-CH(OIl)-C \ C-CH(OC2FIr))2,
D . 22 0,995, n2‘J =  1,446. Diese reagiert m it Urethan langsam unter Bldg. von 67/, • 
GH(OH)-C\C-CH(NH-COtC\H^_, Krystalle aus A., F. 168—168,5°. — Mit J  liefert 
I  Verb. CJ ■ G-CII(OC\H-)2, welche auch aus dem Ag-Deriv. des Acetals mit J  ent
steht. S tark riechende FI., F . 7— 8 °, D . 22 1,533, n 22 =  1,502. Geht bei mehrstd. 
Kochen m it alkoh. J-Lsg. iiber in  CJ2: CJ-GIIO, nach Verdampfen, Waschen m it 
verd. Soda u. Wiederlosen in  sd. A. dunkle Krystalle, F. 129—130°. — Mit Ortho- 
ameisenester setzt sich I  um zum Diacetal (C2H50 )2CH ■ C ■ C-CFI(OC2H-)2, K p . 3 102 
bis 105°, F. ca. 18°, D . 22 0,9526, n 30 =  1,431. Liefert m it Urethan ein boi 300° (bloc) 
schm. Prod. — H wird durch W. zers. zur Yerb. CH ■ C-CII(OC2IL y C H ,, durch- 
dringend riechende FI., Kp. 87—88°, D.22, 0,8075, nę22 == 1,402. Liefert m it ammo- 
niakal. Ag-Lsg. ein im t)berschu8  1. Ag-Dcriv. u. dieses m it J  die Verb. CJ2:C J- 
CH(OC2U ■)■ CH?j, F. 47—48°. ■— Einw. von C02 auf H  fiihrt zur Saure C02H -C  \ C- 
CH(OG2H5)-CHZ, Kp.., 107—108°, D . 224 1,0514, no22 =  1,458, m it Lauge u. Phthalein 
titrierbar. Diese Lsgg. liefern beim Verdunsten im Vakuum wasserfreie Krystalle 
der Alkalisalze. Das K-Salz gibt m it AgXOs einen Nd., aber dieser spaltet sofort 
C0 2 ab unter Ubergang in obiges Ag-Deriv. Der analog m it sd. CuSO.,-Lsg. gebildete 
blaue Nd. h a t anscheinend die Zus. Cu-CSlL: C (O Cu) • C li {OCJIB)-CHz. Das Na-Salz 
liefert m it C2H-.J in  A. den Athylester, angenehm riechende FI., K p . 3 68—70°, D . 22 0,842, 
nD 22 =  1,444. E ntsteh t auch aus II m it CO(OC2H5)„ (Compt. rend. Acad. Sciences 
189. 541—43. 7/10. 1929.) '  L i n d e n b a u m .

P. A. Levene und A. Walti, Sludien iiber Polymcrisation und Kondensalion. 
V. Kondensalionsprodukle des AIelhylcyclodioxyacei<ms. (IV. Ygl. C. 1929. I. 39.) 
Beim Erhitzen des Methylcyclodioxyaeetons (I) von F is c h e r  u . T a u b e  (C. 1927.
II. 1341) iiber seinen F. bildet sich unter Abspaltung Yon CH3OH Di-(dioxyacetonyl)- 
methyldioxyaceion (H). Die Instab ilita t des O-Ringes in dem Cyclomethylaeetal des 
Diosyacetons geht auch daraus hervor. daB es m it p-Nitrophenylhydrazin in 60% 
Essigsaure das Nitrophenylosazon des DioxjTacetons liefert. — Bei der Darst. des
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Cyclomethylacctals aus kauflichem Dioxyaceton entstand ais Nebenprod. das Dioxy- 
acelonylmethylcyclodioxyaceton (HI).

IC H ,— C(O CH8).C H sO H l C H jO H

I - ' " 0 '"”’ 1  -U C ------ O ------CEL,

9 H‘0H l> °  Ó----- O— CHj
C-------O— CHj 0 X 1 8  |> 0
p > °  C------O— -CHS C H 2  |> 0

O O  CHa
c h .  1 1  r  1 1

-O— CH,

V e r s u c h e .  Zur D arst. des Methylcyelodioxyacetons kann man auch vom 
kaufliohen Dioxyaceton ausgelien. — Di-(dioxyacełćnyl)-methyldioxyaceton, Cł0H 1 6 O7, 
aus I  durch 3-std. Erhitzen auf 138—140° im zugeschmolzenen Rohr, dann 4 Stdn. 
bei 140—100°, sclilieBlich 16 Stdn. bei 100°. Aus A. _+ A. Krystalle, dio sich bei 
ca. 300° zers., wl. in Pyridin, fast unl. in  W., A., Aceton, A., Bzl., Essigester. Reduziert 
stark  h. FEHLlNGsche Lsg. — Acetyldioxyacetonylmethyloyclodioxyaceton, C9H 1 4 O0, 
aus den Mutterlaugen des Methylcyclodiosyacetons durch Acetylierung in Pyridin. 
F . 184°. Acelylmethylcyclodioxyacelon, aus Essigester, F . 135°. — Isomeres Acetyl- 
methyldioxyaceton, Sirup vom K p . 0 i1 _ 0 i5 85—95°. (Journ. biol. Chemistry 84. 39—47. 
1929. New York, Rockefeller Inst. for Medical Research.) Oh l e .

A. Arbusow und G. Kamai, Zur Methodik der Herstellung des Phosphonessig- 
esters. Bei der Herst. des Phosphon&ssigesters aus Halogenfettsaureestern u. Na-Di- 
athylphosphit kann die Ausbeute durch Auswahl eines geeigneten Lósungsm. wesentlich 
erhoht werden. (Vgl. N y le n ,  C. 1924. II. 305). So entstehen in Lg. 56,62%, in A. 
59,56% u. in  absol. Athylalkohol 94,61% Phosphonessigester vom K p . 9 _ 1 0  141—142°. 
(Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 619—22.) T a u b e .

A. Arbusow und A. Rasumow, Synłhesen m it Phosphonessigester. (Ygl. vorst. 
Ref.) Durch Einw. von Halogenalkylen auf M etallderiw. des Phosplionessigesters 
konnen unter Umstanden in  guter Ausbeute hohere Homologe der Phosphoncarbon- 
sauren hergestellt werden. Die Rk. von Jodm ethyl m it der K-Vśrb. des Phosphon
essigesters Yerlauft eindeutig unter Bldg. von 85% der Theorie an Phosphonpropicm- 
ester, die Na-Vcrb. rcagiert nicht so glatt, es entstehen nur 40%. Auch bei Anwendung 
von Benzylchlorid liefert die K-Verb. die besseren Ausbeuten. Die Rk. verlauft nach: 

(C2H 50 )2P0C H 2 -C00C 2H 5 +  Na =  (C2H 50),P 0-C H N a-C 00C 2H 5 +  H  
(C2H 60 )2P 0  • CHNa • COOC2H 5 +  CH3J  =  (C2H 50 ) 2P0-CH(CH 3 )-C 0 0 ę 2H 5 +  N aJ.

V e r s u c h e .  Aus der Na-Verb. des Esters m it CH3J  in absol. A. Phosphon- 
propionsdureathylester, C5H 190 5P, K p . 5 126,5—127° (ais Riickstand konnte die Ather- 
sdure, C7H 1 5 0 5P  isoliert werden). Die Verseifung m it HC1 im Rohr bei 150° liefert 
Phosphonpropionsdure, C3H 70 5P, F. 119— 132°, auBerst hygroskop. Wie oben m it 
Benzylchlorid Phosplwnbemylessigester, C]5H 2n0 5P, Kp.n 180—180,5, D. 1,1349. Durch 
Verseifung Benzylphosphonessigsaure, C9H 1 1 0 5 P, F. 137—145°, sehr hygroskopisch. 
(Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 623—28.) T a u b e .

Frank Rocliussen, Uber ein vereinfachtes Verfahren zur Gewinnung von Fett- 
sauren aus iliren hoheren Homologen. Vff. haben bei Nachpriifung der Methode von 
C r o s s l e y  u . L e S n e u r  gefunden, daB man, s ta tt von den ungesatt. Sauren auszugehen, 
die Spaltung zu Sauren von geringerem Kohlenstoffgeh. direkt an den Athyl- oder 
Methylestern a-chlorierter oder a-bromierter Sauren yornehmen kann, wenn man 
diese m it einem UberschuB von K ali auf etwa 350° bis zum Aufhóren der Gasentw. 
erhitzt. Es entstehen hierbei die um 2 C-Ątome, in  manchen Fallen Gemische der um
1 u. 2 C-Atome armeren Sauren. In  einem Falle wurde die Bldg. einer Saure C nS  
festgestellt. Die Menge der sieh bildenden Saure Cn_3 hangt von der Dauer der Er- 
hitzung ab, u. nimm t auBerdem m it fallendem Mol.-Gew. zu. Die Bldg. der Saure 
Cn_ 1 laBt sich so erklaren, daB 2 Moll. des Kaliumsalzes der a-bromierten Siiure unter 
Abspaltung von 2 K Br zu einem Lactid zusammentreten, welches in  2 CO u. 2 Moll. 
des nachstniederen Aldehyds gespalten wird, aus denen durch Oxydation unter dem 
EinfluB des schmelzenden Kalis die entsprechende Saure entsteht. Die Bldg. der Saure 
C„ _ 3  laBt sich bis je tz t noch nicht erklaren. Es wurden, ausgehend von den Estern 
ct-Brommyrislinsaure zu Laurinsdure, a.-Bromlaurinsaure zu Caprin- u. UiulecyUaure, 
a.-Chlorlaurinsaure zu Caprin- u. UndecyUaure, a-Chlorundecyhdure zu Capryl-, Nonyl- 
u. Caprinsaure, ct-Bronicaprylsaure zu Caprmi- u. Onanthsaure abgebaut; die Ausbeuten



1 9 3 0 .  I . D . Or g a n is c h e  C h e m ie . 3 6 3

betrugen im Durchsclinitt 72—80% der theoret. berechneten Mengen. Bei Anwendung 
der freien Sauren ais Ausgangsmaterial werden, wie 2 m it a-Bromlaurinsaure angestellte 
Verss. zeigten, viel ungiinstigere Ergebnisse erhalten, ais m it den Estem . (Ber.Schimmel 
1 9 2 9 . Jubil.-Ausg. 179—86. 1/9.) E l l m e r .

Bruno Zaar, Beobaclitungen iiber die Kondensation von Fettaldehyden m it Malon- 
siiure und Aufbau einiger neuer a,j)-ungesaltigter Fettsauren. Vf. h a t die Methoden 
zum Aufbau ungesiitt. Fettsauren durch Kondensation von Eettaldehyden m it Malon- 
saure unter Verwendung von Stickstoffbasen oder dereń Salze ais Kondensations- 
m ittel nach K n o e v e n a g e l  (mit sok. Basen) u. nach H a r d in g  u . W eizm ann  (mit 
te rt. Basen) vergleiehend nachgcarbeitet u. dabei gefunden, daB im ersteren Falle 
/5,y-ungesatt. Fettsauren, im zweiten Fallo yorwiegend a,/?-ungesiitt. Fettsauren ent- 
stehen neben ca. 5— 10% /?,-/-ungesatt. Sauren. Es wurde aus ónanthol unter Vcr- 
wendung von Piperidin  oder Diphenylamin, Oclen-(2)-carbonsaure-(l) erhalten; 
K p . 2 114—115°, D . , 5  0,9250, n D 20 =  1,44842, E. =  —4,4°, SZ. 342,53, Mol.-Refr. 
44,83. Octe,n-{2)-carbonsaure-(l)-chlorid, K p . 4 , 5 80—81°, D . ?0 0,9550; Oclen-(2)-carbon- 
saure-(l)-amid, F. 74,5—75°. Durch Behandeln m it 85%ig. H 2 S 0 4 nach S hukow  
u. S c h e s ta k o w  (C. 1 9 0 8 . II . 1415) wurde das y-n-Amylbutyrolaclon erhalten; Kp.., 113 
bis 114°, SZ. 0, EZ. 356,53. Durch Kondensation m it Pyridin  wurde erhalten: Octen- 
(1 )-carbonsaure-(l), K p . 2 130—132°, D.1E0,9316, nD 20 =  1,45942, SZ. 346,3, E. =  —0,9°;
1. in 2,7 Voll. u. mchr 60%ig. A.; Mol.-Refr. 46,03. Mit H 2 S0 4 entstand das y-n-Amyl
butyrolaclon. Es wurden ferner dargestellt durch Kondensation m it Pyridin: aus 
Octylaldćhyd None7i-(l)-carbonsaure-(l) [Kp . . , i5 148— 149°, D.ls 0,9280, n n 20 =  1,461 61,
E. +8,5°, SZ. 319,2; 1. in  1,5 Voll. u. mchr 70%ig. A. Nonen-{l)-carbonsdure-(l)- 
chlorid, K p . 2 i5  95— 97°, D . 20 0,9640. Noncn-(l)-carbonsaure-(l)-amid, F. 122—122,5°; 
y-n-Hexylbulyrolacton, K p . 3 ,5 125— 127°, SZ. 3,7, EZ. 311,73.] Uitdecen-(l)-carbon- 
saure-(l) [Kp . 2 164—165°, D . 20 0,9130, nn2° =  1,46390, E. + 18°; Undecen-(l)-carbon- 
saure-[l)-chlorid, K p . 2 i5  122—124°, D . 20 0,9430. Undecen-(l)-carbonsaure-(l)-amid, F.
113,5— 114,5°]. Duodecen-(l)-carboiisdure-(l) [Kp . 2 169—171°, D . 30 0,8995, nn30 =
1,46121, E . +27,9°; Dodecen-(l)-carbonsdure-(l)-clilorid, K p . 3 131°, D . 20 0,9380; Do- 
decen-(l)-carbonsaure-(l)-amid, F. 116°, Geruch fruchtartig.] (Ber. Schimmel 1 9 2 9 .  
Jubil.-Ausg. 297—308. 1/9.) E l lm e r .

V. Subrahmanyan, Bealctionen zwischen Milchsdure und Pcrmanganat bei tiejen 
Temperaturen. Bei der Oxydation der Milchsaure durch Permanganat in saurer Lsg. 
bei tiefen Tempp. bildet sich neben M n02 Acetaldehyd, Essigsaure u. Kohlcnsaure, 
wahrend Mangansulfat nicht nachgewiesen werden konnte. Da die Rk. bei hohen 
Tempp. anders zu verlaufen schien, wurde sie bei verschiedenen Tempp. durch die 
jodometr. Best. der zeitlichen M n02-Abscheidung untersucht. E in Diagramm gibt dio 
Resultate wieder. Permanganat wurde starker reduziert ais es der yollstandigen Oxy- 
dation von Milchsaure zu C0 2 entsprieht. Bei 50° sind noch geringe Milchsauremengen 
vorhanden, obwohl das gesamte Permanganat bereits reduziert ist, woraus geschlossen 
wird, daB die Rk. nicht ausschliefilich eine Oxydation ist, u. daB dio plótzliche Ab- 
scheidung von M n02 unabhangig von der Ggw. von Mangansulfat erfolgt. Aus den 
nur spurenweise nachgewiesenen Essigsaure- u. Aldehydmengen wird wahrscheinlich 
gemaeht, daB die verschiedenen Oxydationsprozesse eher gleichzeitig ais nacheinandcr 
vor sich gehen. — In  alkal. u. neutraler Lsg. verlaufen die Vorgange ahnlich. (Chem. 
News 1 3 9 . 262—63. 25/10. 1929. Bangalore, Ind. Inst. d. Wissensch.) G u ria n .

Ramart-Lucas und J. Hoch, Vergleichende Stabililat der stereoisemeren Alliylen- 
derinale und Synlhesen durch Ullraviolettbestralilung. (Vgl. C. 19 2 9 . II. 3011 u. friiher.) 
Zwischen ge^visscn Eigg. der stereoisomeren A thylenderiw . u. ihrer Konfiguration 
beatehen folgende Beziehungen: Die Isomeren m it den beiden elektronegativsten 
Gruppen in  trans-St-ellung haben die geringeren Verbrennimgswarmen u. Mol.-Refrr., 
u. ihre Absorptionskurven im Ultraviolett liegen dem sichtbaren Teil naher ais die der 
eis-Isomeren (vgl. Ch a v a n n e , C. 1 9 2 4 . II. 612; E r r e r a  u . H e n r i , C. 1 9 2 6 . I. 1962). 
Sieht man das Isomere, dessen Umwandlung in  das andere endotherm. ist, ais das bei 
tiefen Tempp. stabilere an, so kann man mittels der Verbrennungswarme oder Ultra- 
violettabaorption das stabile Isomere bestimmen. Da Ausnahmen von obiger Regel 
noch nicht beobaehtet worden sind, h a t man angenommen, daB die so definierten 
trans-Isomeren allgemein die stabileren sind. Vff. haben nun bei 3 Isomerenpaaren 
von Dwrylmaleinsdure- u. -fumarsaureestem (Diphenyl, Di-m- u. Di-p-tolyl) festgestellt, 
daB nach der Ultraviolettabsorption die Maleinsaurederiw. (cis) die bei tiefen Tempp.
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stabileren sind (Kurven im Original). Diese Abweichung von der Regel is t moglicher- 
weise darauf zuruckzufuhren, daB intramolekularo Rkk. den W ert der betreffenden 
Konstanten starkcr beoinflussen ais der mehr oder weniger negative Charakter der 
an der Athylenbindung haftenden Radikale. In  solchen Fallen kann man mittels der 
Yerbrennungswłirme oder Absorption zwar das stabilere Isomere, nieht aber die Kon- 
figuration bestimmen. — Die Diarylmaleinsiiureester wurden vornehmlich durch Einw. 
von NH.Na auf die Arylbromessigester dargestellt. Die Diarylfumarsaureester konnten 
nur durch Ultraviolettbestrahlung der Maleinisomeren erhalten werden. Hierbei en t
stehen gleichzeitig Verbb., welehe um C2H5OH armer sind u. ais Arylindoncarbonsaure- 
estcr aufgefaBt werden. Sie kónnen auch durch Bestrahlung der Diarylfumarsaureester 
dargestellt werden. Ferner werden die Na-Salze der Diarylmaleinsauren durch Be
strahlung in die Na-Salze der Arylindoncarbonsauren umgewandelt. Die Lichtisomeri- 
sierung der Ester ist nicht umkehrbar. Dic Umwandlung z. B. des Diphenylmalein- 
saureesters is t so zu formulieren:
C6H5-C-COsC,H5 ^ CaH60 -C 0 -ę -C ,H 8 - ĉ oh CO— C-C8H8
C8H6-d -0 0 , 0 ^ ,  _  y  C*H5-C-CO,AH5 C„H4 • C-COaC,H5
Compt. rend. Aead. Sciences 1 8 9 . 696—99. 28/10. 1929.) LlNDENBAUM.

Burckhardt Helferich und Stilfrid Bottger, Die Einwirkung non Fluor wasser- 
sloff auf Cellulose. Bei der Einw. von wasserfreier H F auf lufttroekene oder wasscrfreie 
Cellulose (Baumwolle oder Filtrierpapier) entstehen je nach der Lange der Einwirkungs- 
dauer yerschiedene Prodd. Ein Cellan bzw. Roh-Cellan genanntes Prod. entsteht, 
wenn man Cellulose unter Kuhlung m it Kaltemiscliung u. AusschluB von Luftfeuchtig- 
keit m it der 4—5-fachen Menge H F iibergieBt, darauf destilliert u. unter Erwarmung 
im Wasserbad von 30° m it seharf getrocknetem Luftstrom  von der Hauptmenge der 
H F  befreit. Der gelb bis rotgelb gefarbte Sirup wird in Eiswasser m it aufgesehlammtem 
CaC03 eingegossen, filtriert u. im Vakuum eingedampft, nochmals in  4— 5 Teilen W. 
aufgenommen u. wieder unter vermindertem Druck eingedampft. Riickstand nahezu 
weiB, amorph, schaumig erstarrtes, pulverisierbares Prod., reduziert FEHLlNGsche 
Lsg. manchmal gar nicht, meistens sehr schwach, F ., wenn uberhaupt, nur in Spuren 
nachweisbar, [a ] n 18 =  +143,4. Durch Kochen m it verd. Sauren in Glucose spaltbar. — 
W ird wasserhaltigo H F  verwandt, entstehen andere Prodd., ebenso bei Einw. von 
gasfórmiger HF, d. h. bei Tempp. von 30—50°, bei 100° w irkt sie auf trockne Cellulose 
nur noch wenig ein. — Lost man dieses trockne Rohcellan in  10 Teilen absol. Pyridins 
auf dem siedenden Wasserbad u. gibt nach dem Abkiihlen unter Kiihlung 6  Teile Essig- 
saureanhydrid h'inzu, so erhalt man eino nicht krystallisierende Acetylverb., dereń 
Einheitlichkeit durch fraktioniertes Fallen seiner h. Lsg. in  Chlf. m it A. weitgehend 
wahrscheinlich gemacht wird. L. in B zl, Pyridin, AcetyJendichlorid, Acetylentetra- 
chlorid, Eisessig, Chlf., Aceton, nur in  der Hitze in A. u. Methanol, unl. in W., A. u. 
Petrolather. Kp. 170—175°. FEHLlNGsche Lsg. wird auch nach langerem K ochen  
nicht reduziert. [a ] D 20 =  +127,7°. — Riickverseifung gibt reines CeUan, das FEHLlNG
sche Lsg. nicht reduziert, 11. in  W., in A. u. Aceton in der Hitze etwas 1., sonst meist 
schwer bis unl. In  kaltem Pyridin schwer 1., bei kurzem Erhitzen geht nur ein Teil 
in  Lsg., aber dann entsteht beim Abkiihlen eine klare Lsg., die sich beim Erwarmen 
triib t, beim Abkiihlen wieder klar wird. F. auch in Spuren nicht mehr nachweisbar. 
Diastase u. a-Glucosidase der Hefe greifen das Cellan nicht an. Cellan gibt ebensowenig 
wie Acetylcellan Octacetylcellobiose. Beide geben bei der Behandlung m it Mineral- 
sauren Glucose, ebenso nach I r v in e  Methylglucosid. — In  analoger Weise liefert 
Glucose Roh- u. reines Polygluco3an  u. Acetylverb., die m it den Cellanpraparaten in 
Analysenzahlen, Loslichkeit u. sonstigen Eigg. weitgehend ubereinstimmen, wie auch 
Cellobiose u. Laroglucosan. a- u .^-Methylglucosid liefem stark  F-haltige, reduzierende 
Gemische, ein Gemisch entsteht auch bei Einw. von H F  auf Tetraacetyl-/?-methyl- 
glucosid. — Es wurden Mol.-Gew.-Bestst. nach B a r g e r  n . R a s t  durchgefiihrt; diese 
lassen aber natiirlich keine weitgehenden Schliisse zu. — Es wurden tro tz  der sehr 
schwierigen Verhaltnisse eine Reihe von Drehungen in  wasserfreier H F  bestimmt, 
wozu ein Polarisationsrohr aus Ag nach angegebener Zeichnung benutzt wurde. Rohr- 
zucker wird schnell zersetzt, bei den meisten Substanzen bleibt die Drehung fiir Stdn. 
konstant, a- u. /?-Glucose u. a- u. /S-Methylglucosid zeigen paarweise die gleiche stark  
positive Drehung, so daB eine Umlagerung am C-Atom 1 zur a-Konfiguration an- 
zunehmen ist, womit man dann auch bei der Cellulose rechnen. muB. Cellulose h a t 
in wasserfreier H F eine sehr geringe Drehung, im Gegensatz zur Starkę, wo sie hoch
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ist. Bei den. Acetylvcrbb. tr i t t  schnell starker Abfall der Drehungswerte auf. (L ie b ig s  
Ann. 4 7 6 . 150—70. 21/11. 1929. Greifswald, Univ.) Ch . S c h m id t .

J. G. Mc Nally und A. P. Godbout, Die frakłionierte Fallimg von Celluloseacetat 
und einige Eigenschaften der Fraklionen. Vff. wandten zwei Methoden zur fraktionierten 
Fallung von acetonl. Celluloseacetat an: A. Zusatz einer zur vollstandigen Fallung 
jeweils nicht geniigenden Menge W. oder W.-Aceton (3: 1). B. Zusatz einer beliebigen 
Menge W. (z. B. 34%. 36%) zur Lsg. u. F iltration der ausgeschiedenen Ndd. nach 
yerschiedenen Zeitraumen. — Es wurde zunachst gozeigt, daC wiederholte Gesamt- 
fallung, Trocknung u. Wiederlsg. die Eigg. (A.-Z., F ., Viscositat) nicht wesentlicli 
beeinfluGt. Eine Abnalime von 13% in der Viscositat bei neun Fiillungen is t wohl 
auf die kleine, stets in Suspension verbleibende Substanzmenge zuruckzufiihren. — 
E s gelang nun, Celluloseacetate von gleicher chem. Zus. (A.-Z.) aber yerschiedenen, 
physikal. Eigg. (F., Viscositat) herzustellen, dereń Untersehiede auf die Yerschieden- 
heit des Aggregationszustandes der Glucoseanhydridbausteine in der Micelle zuriiek- 
gefuhrt wird. Das opt. Drehungsvermógen der einzelnen Fraktionen is t konstant 
[ « ] 20540 =  —17° (c =  2 2 dm, 85 Vol.-% CHC13, 15% A.), dagegen steigt die Lóslich- 
keit in  organ. Lósungsmm. m it abnehmendem Aggregationszustand, wobei auBerdem 
die RegelmiiBigkeit beobachtet wurde, daB in den niederen Gliedem einer homologen 
Reihe stets gróBere Mengen 1. waren ais in den hoheren. Das umfangreiche Zahlen- 
material ist in Tabellen u. Kurven zusammengestellt. (Journ. Amer. chem. Soc. 
51 . 3095—3101. 5/10. 1929. Rochester, New York, Kodak Res. Lab.) E r o s a c h .

Hermann Suida und H. Titsch, Uber Acetylliolz, uber die Bindimg der Inhrusten 
und uber einen neuen W eg zur Trennung der Holzbestandieile. (I. vgl. FuCHS, C. 19 2 8 .
I. 2936.) Vff. versuchen in das Holz chcm. Gruppen einzufiihren, ohne eine wesent- 
liche hydrolyt. Wrkg. auf etwa vorhandene chem. Bindungen zwischen den Holzbestand- 
teilen auszuiiben, u. bei der Zerlegung so substituierter Holzsubstanzen weitere Auf- 
schliissc uber die gegcnseitige Bindung zu erhalten. Sie. haben nunmehr im AnschluB 
an die Arbeit von H e s s  u . L j u b i t s c h  (C. 1 9 2 8 . II. 981) entharztes u. „entgummiertes" 
Fichten- u. Buchenholz bei Ggw. von Pyridin bzw. Pyridin-Dimethylanilin acetyliert 
u. bei vieltagiger Behandlung bei 100° bis auf 35,3% Acetyl bei Buche u. 36,1% bei 
Fichte einfuhrcn konnen, wobei allerdings das Holz nicht unangegriffen bliob. Deshalb 
priiften Vff. die von H o r n  u . F u c h s  beim Acetylieren m it Essigsaureanhydrid (Temp.- 
Maximum 60°) in  Ggw. von sehr wenig konz. H 2 S 0 4 gewonnenen Priiparate u. fanden 
darin nur entsprechend ihren eigenen Verss. 37,5% Acetyl bei Buchenholz. — Auch 
die Methoden von O s t  u. K a t a y a n a  (Ztschr. angew. Chem. 2 9 . [1912], 1467.) 
u. H e s s  u . W e l t z i e n  (C. 1 9 2 4 . I .  751) geben cntsprechendo Resultate. —  
Wahrend bei diescn Verss. nicht entgummiertes Buchenholz n seiner S truktur 
unverandcrt bleibt u. in Lósungsmm. u. in der Rk.-Fl. im wesentlichen unl. 
blieb, geht entgummiertes Buchenholz, wenn man die Bedingungen einer schonen- 
den D arst. von Acetylcellulose anwendet, in eine sirupartige fadenziehende, 
glasige u. hello M. iiber. Da nach M a r k  u . M e y e r  (C. 1 9 2 9 . I. 3087) die Cellulose 
dabei ihre Micellarstruktur bewahrt, nehmen Vff. dies nicht nur auch fiir den Cellulose- 
anteil des Holzes, sondern auch fiir das Lignin an, dem nach W e d e k in d  u . K a t z  
(C. 1929 . I. 2874) auch Micellarstruktur zukommen diirfte, zumal bei der Acetylierung 
Anzeiehen eines Ligninangriffes nicht zu beobachten waren u. sich die ganze verfliissigte 
Masse in Chlf. loste. — Erhoht man bei der Acetylierung die Temp. von 15° auf iiber 
30°, so gelingt es, den Acetylgeh. des gel. Holzes auf etwa 40%  zu steigern, es zeigen 
sich aber schon deutliche Zersetzungserscheinungen. — GieBt man das erhaltene 
Rk.-Prod. bei vorsichtiger Neutralisation der H 2SO., m it Na-Acetat in W ., so erhalt 
man ein stengeliges, fast weiBes Acetylierungsprod., das im Aussehen der techn. Acetyl- 
cellulose weitgehend gleicht, in Chlf. eine klare yiscose Lsg. gibt, aber in Aceton nur 
ungefahr zu 20% 1. ist. — Man erhalt also unter den gleichen Acetylierungsbedingungen 
(Essigsaureanhydrid, Eiscssig u. 1 —12% H 2S0 4  vom Holz) aus nicht entgummiertem 
Buchenholz ein im Zusammenhang der Bausteine unverandertes unl. Acetylholz, nach 
der Entgummierung aber ein in Chlf. 1. Prod. ohne Grobstruktur. Bei Fichtenholz 
tr itt unter denselben Bedingungen eine so weitgehende Verfliissigung der Holzsubstanz 
nicht ein, was Vff. glauben in erster Linie auf den yerschiedenen Pentosangeh. im 
Fichten- u. Buchenholz zuriickfiihren zu konnen. — Der in Aceton 1. u. der unl. Teil 
des acetylierten Buchenholzes liefien sich durch Lósungsmm. nicht weiter trennen. 
^ach Verseifung m it verd. Natronlauge entstehen in Chlf. unl. Prodd. — Im  AnschluB 
an die von M a rk  u . M eyer*(1 . c.) entwickelten Anschauungen wollcn Vff. die natiye
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Cellulose u. in  weitcrer K onseąuenz das Holzskeletfc ais ein  „hetero-m icellares Gebilde"  
gereinigte Cellulosefasem , besonders wenn sie  aus inkrustenarm em  natur lichem  M ateriał 
stam m cn, ais „hom om icellare Gebilde“ anspreehen. —  D ie  A cetylierung geh t in  einem  
Original-WERNER-PFLEIDERER-Knetapparat aus Bronze m it H eiz- u . K uhlm antel 
besonders g u t vor sich. (M onatsh. Chem. 5 3 /5 4 . 687—706. O kt. 1929. W ien, Techn. 
H ochsch.) Ch . S c h m id t .

A. Friedrich und A. Salzberger, Zur Kenntnis des Lignins. V. Mitt. Uber den 
Zusammenliang von Lignin und Harz. (IV. vgl. C. 1 9 2 8 . I . 1077.) Bei der Unters. 
yon Harzen wurde bislier im aUgemeinen das im normalen oder patholog. Stoffwechsel 
sezemierte Harz ais Ausgangsmaterial benutzt u. auf die Isolierung krystallisierender 
Verbb. hingearbeitet. Fiir die Chemie des Lignins ist dagegen in erster Linie das in 
den Hólzern ais ein normaler Bestandteil auftretende Harz von Interesse, das durch 
Extraktion aus dem Holzmehl gewonnen wird. Es h a t m it dem Lignin 2 wesentliche 
Eigg. gemeinsam. Es is t gegen die Hydrolyse durch konz. Sauren zum groBten Teil 
widerstandsfahig u. in denselben Losungsmm. loslich. Von dem W undharz des Baumes 
unterscheidet sich das m it Benzol-A. (1 :1 ) aus Sagemehl estrahierte Harz durch seine 
tiefe, schwarzbraune Farbę, auch is t es im getrockneten Zustand mehr spróde ais 
zahflussig. Deutliche Unterschiede bestehen auch in  der A rt der Loslichkeit in organ. 
Losungsmm. Ferner zeigt das Extraktionsharz einen Methoxylgeh. yon 5— 7%. im 
W undharz lassen sich auch bei Verwendung groBer Substanzeinwaagen Methoxyl- 
gruppen nicht in  Spuren nachweisen. — Da das Auftreten von Methoxylgruppen 
fiir die Ligninbldg. charakterist. ist, erhob sich die Frage, ob es neben dem Lignin noch 
methoxylhaltige Harze im Holze gabe oder ob das im n. Stoffwechsel gebildete Harz 
in  irgondeinem genet. Zusammenhang m it dem Lignin stehe. Durch Behandeln des 
Extraktionsharzes m it Bzl. u. dann m it A. erhalt man eine Substanz, die in  A. 1. u. 
daraus m it W. fallbar ist. Die Fallung ergibt nach dem Troeknen ein Praparat, das 
dem Fichtenholzlignin in seinem Aussehen yollkommen gleicht, Ausbeute 40—45°/o 
des urspriinglichen Harzes, C 6 6 ,S°/o» H  6,82%, Methoxyl ca. 12%. Der C-Geh. is t 
um 4%  hoher, Methoxyl um 2,5% tiefer ais beim Lignin. — Die zuruckbleibenden 
Harzanteile ergaben bei dem am weitestgehenden gereinigten Prod. Methoxyl 1,5%, 
C 79,8%, H  10,8%, also yollkommen verschieden yon dem methoxylreichen Anteil, 
wahrscheinlich handelt es sich um einen in die Reihe der Terpene gehórigen Stoff. — 
W endet man auf den methoxylreichen Anteil die Methoden der Reinigung des Fichten- 
holzlignins an, so gelangt man zu einem Praparat, das in  seinen analyt. Daten sehr gut 
m it dem gereinigten Lignin ubereinstimmt. C 62,8%. H  6,7%, Methoxyl 14,9%- 
Wenn sich auch das Harzprod. weder titrieren noch yerestem laBt, so is t dies kein 
prinzipieller Unterschied gegeniiber den Ligninkorpern, da sich unter den bei der 
Reinigung des Lignins erhaltenen leichtlóslichen Anteilen auch Prodd. vorfinden, 
die sich yollkommen neutral yerhalten. — Durch weitere Methylierung des methoxyl- 
haltigen Harzanteiles gelangt man zu einem Prod. m it rund 19% Methoxyl ent- 
sprechend 18,5% beim Fichtenholzlignin boi Methylierung u. darauffolgende Be- 
handlung m it Lauge. Eebenso ergab Benzoylierung Prodd. gleicher elementarer Zu- 
sammensetzung. — LaBt man Br in  saurer Lósung nur in geringem UberschuB einwirken, 
so t r i t t  Substitution ein, u. man erhalt Br-Prodd. m it bestandigem Br-Geh., ent- 
sprechend den yon F r i e d r i c h  u. D iw a ld  (C. 1 9 2 6 . I. 1966) fiir das Fichtenholz- 
lignin beschriebenen. LaBt man dagegen zur alkal. Lsg. der Substanz alkoh. Br- 
Lsg. bis zum Auftreten der positiven Br-Rk. (Jodkaliumstarkepapier) zuflieBen, so 
findet Addition yon Br s ta tt, es bilden sich Prodd. m it unbestandigem Br-Geh., dio 
nach langerem Stehen oder energ. Ausblasen m it W.-Dampf unter Abspaltung yon 
HBr in  bestandige Prodd. m it einem Br-Geh. yon rund 7%  iibergehen. Die alkoh. 
Lsg. der Substanz g ibt m it einigen Tropfen Eisenchloridlsg. dieselbo Grimfarbung 
wie die alkoh. Lsg. des Fichtenholzlignins. Bei der Behandlung m it Phenylhydrazin 
ergibt dieser methoxylhaltige Harzanteil ein Prod. m it 2,5%  N  wie samtliche losliche 
Ligninę. Es g ibt auch die typ. Farbrkk. m it salzsaurem Anilin u. Phloroglucin-Salz- 
saure. — Bei der Zinkstaubdest. erhalt man eine wasserklare, sich bald braimende Fl., 
Kp. 140—145°, C 82,83%* H  8,82%. Eine analog durchgefuhrte Zinkstaubdest. mit 
gereinigtem Lignin fiihrte zu demselben Prod. Obwohl die nach der Methode yon 
W i l l s t a t t e r  u. Z e c h m e is te r  dargestellten, in  organ. Losungsmm. unl. Ligninę 
die Einheitlichkeit u. Reinheit der loslichen nicht erreichen, gab eine yon KARRER 
u. B o d d in g -W ig e r (C. 1 9 2 3 . III . 1454) durchgefuhrte Zinkstaubdest. prakt. dieselben 
Erzeugnisse. — Die Ubereinstimmung der analyt. Daten u. des chem. Verh. lassen
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keinen Zweifel dariiber, daB 40% des Extraktionsharzes in die Klasse der Lignin- 
kórper gehóren. Damit is t das Vorhandensein von freiem, nicht m it der Cellulose 
zusammenhangendem Lignin nachgewiesen u. die schon friiher von WlSLlCENUS 
u. K o n ig  gemachte Annahme, daB Cellulose u. Lignin im Holz nicht chem. miteinander 
yerbunden sind, erfahrt eine weitere Stiitze. — Der analog gewonnene Anteil aus 
Buchenholzmehl zeigte einen Methoxylgeh. von 19,42%, entspricht dem Methoxylgeh. 
des hoher alkylierten Lignins der Laubhólzer. E in Zusammenhang zwischen dem 
im Harz gel. u. dem an der Cellulose befindlichen Lignin desselben Holzes is t also 
sehr wahrscheinlieh. (Monatsh. Chem'. 53/54. 989—1001. Okt. 1929. Wien, 
U n iv .) ( Ch . S c h m id t .

B. Rassow und P. Zickmarm, Uber das Willstdtter-Lignin. Zur Erkenntnis 
der Konst. des Lignins (I) wurde zuniichst yersuclit, I  so weit ais moglich unverandert, 
rein physikal., aus dem Holz (II) zu lósen u. so von Cellulose u. anderen Stoffen zu 
trennen. Es wurden daher eine Reihe von bisher nicht verwendeten Losungsmm. 
untersucht, aber ohne Erfolg. Die Behandlung yon H m it hochkonz. Salzsaure in der 
K alte nach W i l l s t a t t e r  u. Z e c h m e is te r  wurde schlieBlich ais bestes Verf. erkannt, 
u. m it dem so gewonnenen I  die yorliegende Arbeit ausgefiihrt. H  -wurde einen Tag 
m it der Salzsaure behandelt, da erst nach dieser Zeit I  sich ais pentosanfrei erwies. 
Die durch eintagige Hydrolyse gewonnenen, schwarzen Prodd. sahen naoh Auswaschen 
m it k. u. h. W. ebenso hellbraun aus, wie die durch viertelstundige Hydrolyse nach 
H a g g lu n d  gewonnenen, jedoch noch bei der Dest. m it HC1 Furfurol liefemden Prodd. 
Die Schwarzfarbung von I  m it HC1 wird ais Oxoniumsalzbldg. gedeutet; das Salz 
wird durch k. W. langsam, durch h. sofort zerlegt, u. man erhalt die hellbraune Farbę. — 
U nter Mk. zeigt I  noch die S truktur des unyeranderten Holzes u. durch Behandlung 
m it Natriumhydrosulfitlsg. in  der Warme konnte die gelblichweiBe Farbę yon II 
regeneriert werden, ohno daB die Zus. yon I yerandert wird. — Die vielen Farbrkk. 
organ. Reagenzien auf I  u. H wurden einer genauen Priifung unterzogen u. festgestellt, 
daB das isolierte I keine oder manchmal nur spurenweise Farbung gab. Charakterist. 
dagegen sind 3 Rkk. m it anorgan. S ubstst.: 1. Schwarzfarbung von W i l l s t a t t e r -  
Lignin m it konz. Mineralsauren, KLASON-Rk. m it Schwefelsaure; m it n  gibt es 
zunachst griine, unbestandige Zwischenfarben. 2. Gelbfarbung m it Chlor, was auf der 
Bldg. yon Chlorlignin beruht, das m it rotbrauner Farbę in Alkalien, Ammoniak, 
Natriumsulfit u. A. 1. ist. Rk. von CROSS m it Chlorgas-, m it Permanganat, HC1 u. 
Ammoniak von M a u le . 3. Blaufarbung m it Ferriferrieyanid durch die leichte Oxydier- 
barkeit Yon I . — Reduktion u. Oxydation Yon I fiihrten zu keinem Ergebnis. Ebenso 
konnte die Halogenierung nicht zur K onst.-Erm ittlung von I  herangezogen werden, 
weil sie zu zwar 1., aber nicht einfachen D eriw . fuhrt. Bei genau ermittelten Versuchs- 
bedingungen betrug die hóchste Cl-Aufnahme 38,22%- Auch ein Zwischenprod. m it 
32,80% Cl war einheitlich. Die yon CROSS u. B e v a n  aus Ju te  isolierten Chlorchinone, 
die man bisher nicht wieder erhalten hatte, konnten, zwar in  sfhr gcringor Menge, 
beim Erhitzen von I  m it Kónigswasscr fcstg st: lit werden, wahrend „MairogalloI“ 
u. „Leukogallol“ nicht gcfundf n werden konntrn. — Durch Bromierung von I konnten 
Vff. keiho Bromchinone erhalten, Yielmehr erhielten sie  in  verschiedenen Lósungs- 
mitteln ein Bromderiv. m it 30,60% Br, wobei der Br-Geh. aquivalent der entstehenden 
Menge H Br ist. Da bei dieser Rk. ebenfalls Veranderungen der Grundsubstanz sta tt- 
fanden, so konnten dadurch auch keine Schliissc auf die Konst. von I  gezogen werden. — 
Bei der trockenen Dest. von WiLLSTATTER-Lignin im Vakuum u. Hochvakuum 
wurden 9%  Teer, aus hóheren Phenolen bestehend, gewonnen. Da I  Yerunreinigungen 
aromat. N atur nur in  ganz geringen Mengen enthalt u. aliphat. Stoffe unter solchen 

Bedingungen keine Phenole liefem, is t somit die aromat. 
N atur von I  bewieseń. Aus diesem Holzteerkreosot konnte 
Eugenol m it ziemlicher Sicherheit isoliert werden. — Bei 
der Kalischmelze yon I  wurden nur 3%  Protocatechusaure 
erhalten, erst durch Zusatz yon Zinkstaub wurde die 
Ausbeute auf 15% Protocatechusaure gesteigert; in  dieser 

Tatsache erblicken Vff. einen weiteren Beweis fiir die aromat. N atur von I. — Es 
werden die yon anderen Autoren aufgestellten Fonnelbilder besprochen u. angenommen 
(wie es schon K la s o n  ta t), daB I dem in der N atur weit yerbreiteten Typ HI angehórt.

V e r s u c h e .  Ais Ausgangsmaterial diente ein sehr feinkomiges Nadelholzmehl, 
in dem durch Trocknung im Vakuumexsiccator bei 90° das W. bestimmt wurde, 12,65%.
— Die E itrak tio n  der Exłrakłstoffe wurde im Bessonkólbchen m it der 12-fachen Menge
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eines Bzl.-A.-Gemisches (1: 1) 4—5 Stdn. lang vorgenommen, 3,18%- — A s c h e  - Best. 
ergab 0,56%, u. dio B est. der P c n t o s a n e  nach B o d d e n e r - T o l l e n s  durch Dest. 
m it yerd. HĆ1 u. Wagung des Furfurols ais Phloroglueid gab 4,43%- — Cellulose wurde 
nach dem Chlorierungsverf. von CROSg u. B e v a n  wegen der Peinheit des Materials 
in etwas abgeanderter Apparatur zu 54,70% bestimmt. — Die quantitative Best. 
des Lignins wurde 1. m it 72%ig. Scliwefelsaure nach OST u. WlLKENING u. 2. m it 
42%ig. Salzsaure nach WlLLSTATTER u. ZECHMEISTER yorgenommen (30,27%). —  
L ó s u n g s y e r s s .  m it TetrahydronapJitlialin gaben aus 5 g  extrahiertem Holzmehl 
nur 0,1 g eines grauen, in li. A., Eg. u. Alkalien 1., in k. A., A., P.-A. u. W. unl. Prod. 
Erhitzen im Bombenrohr u. Verss. m it Bzl., Naphthalin, Dekahydronaphthalin u. 
Cyclohexanol hatten  kcin besseres Ergebnis. — Bei der D a r  s t. yon I  nach W lLL
STATTER m it der 14-fachen Menge konz. HCl (D. 1,212) erhalt man ein Prod. m it 
14,5% Methoxyl, es findet also kaum Abspaltung der Methoxylgruppen s ta tt, da 
sich 16.64% OCH3 berechnet. — D ie  B l d g .  e i n e s  O x o n i u m s a l z e s  m it konz. 
HCl, konz. H 2 SO., u . HBr konnte nicht quantitativ  yerfolgt werden, da die Empfindlicli- 
keit der gebildeten Prodd. gegen W. zu groB ist. — R e d .  m it aktiviertem Aluminium, 
m it Zn u. Salzsaure u. m it Zinkstaub u. Eg. ergab unyerandertes Lignin. — Oxy- 
d a tio n  m it KMnO., in neutraler u. alkal. Lsg. gab geringe Mengen von Oxalsaure u. 
Kohlensaure; m it konz. H N 0 3 wurde Oxalsiiure in guter Ausbeute neben etwas Pikrin- 
saure erhalten. — 10 g angefeuchtetes I wurden solange in einer Waschflasche durcli 
Oberleiten eines Chlorstroms c h 1 o r  i e r  t , bis das Prod. sich yollstandig in A. los te, 
Dauer 15 Stdn. Nach 2-maligem Umscheiden aus A. m it W. (es handelt sich um typ. 
Kolloide) wurde durch tropfenweisen Zusatz yon W. zur alkoh. Lsg. in 3 Fraktionen 
zerlegt, diese nochmals so gereinigt u. der Cl-Geli. zu 32,81%, 32,77% u. 32,79% 
bestimmt. Es lag also einheitliches ,,Ligninchlorid“ vor. Nach weiterer 15-std. Chlo- 
rierung dieses Prod. wurden 38,08% C , nach 30 Stdn. 38,11% C gefunden; diesen 
Endzustand erreichte man auch durch Lósen eines schwaeher chlorierten Prod. in Eg. 
u. weitere Chlorierung. — 10 g I wurden am RuckfluBkiihler m it der 5-fachen Menge 
eines Gemisches von 2 Teilen HCl (d =  1,21) u. 1 Teil H N 0 3 (d =  1,38) 8  Stdn. erhitzt, 
wobei nochmals die 5-fache Menge Kónigswasser durch Tropftrichter zugetropft wurde. 
Schwachgelbe Lsg. vom orangegelben Riiekstand iiber Asbest filtriert, m it HCl, bis zum 
Verschwinden der H N 03, u. W. gewaschen, bis die Hauptmenge der HCl entfem t war, 
gereinigt durch 2-maliges Auflósen in  A. u. Fallen m it W., gelbes amorphes Pulyer 
m it 36,26% Cl, nach 32 Stdn. Erhitzung 36,84% Cl; nach 40 Stdn. blieb kein Riick- 
stand mehr. Durch langere Erhitzung Zunahmc der A.-Loslichkeit, aber keine Zunahme 
des Cl-Geli. N-Geh. betrug nie mehr ais 0,9%- Eine Trennung dieser Chlorchinone 
(weniger ais 1% des Ausgangsmaterials) konnte nicht durchgefiilirt werden. — Bei 
Erhitzung m it Kaliumchlorat u. Salzsaure unter teilweiser Nachbehandlung m it 
Kaliumbichromat u. HCl, sowie m it einem Gemisch von Braunstein, Kochsalz u. 
Schwefelsaure konnte keine Chinonbldg. erzielt werden. — I wurde in gesatt., wss. Brom- 
Isg. 1 Tag suspendiert, filtriert, m it k. W. gewaschen u. nach dem Trocknen zur Ent- 
fernung von adsorbiertem Br m it PAe. im Bessonkólbchen extrahiert. Mit k. W . 
allmahliche, m it li. W. sofortige Abspaltung von HBr. Nach diesem Verf., sowie in 
Eg. u. CCl|-Lsg., bei 0° im Dunkeln u. auf der Schuttelniaschinc erhielt man immer 
ein Prod. m it 21,00% Br. Einw. von Br in Eg.-Lsg. bei erhohter Temp. gab braunc 
Schmieren m it 41—43% Br-Geh. — Bei der t r o c k e n e n  D e s t .  yon I  im Vakuum 
wurden 10% Teer u. 6 %  Schwelwasser, im Hochvakuum 9,3%  Teer u. 2,5%  Schwel- 
wasser erhalten. — Die giinstigste Temp. der K a l i s c h m e l z e  lag bei 215°, wahrend 
bei Zusatz von Zinkstaub die gróBte Ausbeute an Protocatechusaure bei 250° erzielt 
wurde. (Journ. prakt. Chem. [2] 123. 189—234. Sept. 1929. Leipzig, Univ.) M ic h e e l .

Steward Basterfield und Edward C- Powell, Untersuchungen iiber Isohanistoffe 
und Isoureide. I. Einige neue Isohamstoffe; Salze und Acylderwaie. (Vgl. B a s t e r f ie l d  
u. W h e l e k , C. 1928. I. 801.) Die Isoham-stoffhydrochloride wurden wie folgt dar
gestellt: In  Lsg. von 1 Mol. Cyanamid in 12 Moll. des betreffenden Alkohols bei 0°
1 Mol. HCl-Gas cinleiten, bei Raumtemp. bis zum Verschwinden des Cyanamids stehen 
lassen (1 — 8  Tage), Alkohol im Vakuum abdest. Ole, welche in A. b e i — 1 0  b i s —20° 
ganz oder teilweise fest werden. Die daraus m it KOH-Pulyer in feuchtem A. ab- 
geschiedenen Basen sind ebenfalls ólig u. zers. sich bei der Vakuumdest. Sie bilden 
leicht isolierbare Salze m it Salicylsaure. Ferner "wurden Acylderiw- u. durch Konden- 
sation m it Malonester 2-Alkoxybarbilursduren dargestellt. Athylenchlorhydrin reagiert 
nicht m it Cyanamid u. kann daher ais Yerdunnungsmittcl boi hochsd. Alkoholen ver-
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wendet werden. Allylisoharnstoff scheint sich zu bilden, konnte aber nicht isołiert 
werden.

V e r s u c h e .  O-Methylisohamstoffsalicylat, N H : C(OCH3) • NH2, C7H 0O3 . Darst. 
in  A. WeiB, amorph, F. 128°, 11. in A., unl. in A., BzL, Chlf. — Phthalyldi-[metkyliso- 
hamstoff] C0H 4 [CO-NH-C(OCH3) :N H ]2. Mit Phthalylchlorid in  A. +  KOH. F. 112° 
(Zers.), zers. sich in h. Lósungsmm. — a-Naphthalinsulfcmylmethylisohamstoff, C10H ,■ 
S 0 2 -N H ’C(0CH3) : NH. Analog. Krystalle aus A., F. 152°. — Methylisohamsloffsalz 
der 2-Methoxybarbitursdure, N : C(OCH3 )-NH-CO-CH: C -0-N H 3 -C(0CH3) : NH. Ge-
misch der Base m it Malonsauremethylester einige Min. auf 60—70° erwarmen, im 
Vakuum stehen lassen, m it A. behandeln. Krystalle aus A., F. 133° (Zers.). — 2-Meth- 
oxybarbilursdure. , C5H 60 3N2. Aus vorigem m it verd. HC1. Krystallchen aus A., kein
F ., Sintern bei 190°, dann Gelb- bis Rotfarbung bis 270°. W ird durch sd. verd. HC1 
zu Barbitursaure verseift. Die anderen 2-Alkoxybarbitursauren haben dieselben Eigg.
— O- Athylisohamstoffsalicylat, C^HjjO.N^. F. 153°. — O-n-Propylisoharnstoffhydro- 
chlorid, C4HU0N 2C1, Ol, in A. bei — 10° Nadeln. — Salicylat, Cu H i9 0 4N2, F. 146°. — 
Be.nzolsulfonylderiv., C10H 1 4O3N 2S, Schuppen aus A., F. 74°. — n-Propylisohamstoff- 
salz der 2-n-Propoxybarbitursdure, CnfŁ^OjN,- Krystalle aus A., F. 172,5° (Zers.). —
2-n-Propoxybarbitursaure, C7H 1 0O3N2, Plattchen aus A. — O-lsopropylisohamslojf- 
hydrochlorid, C4H n ON2Cl, gelbes, viscoses Ol. — Salicylat, Cn H 1 6 0 4N2, F. 114°. — 
Isopropylisohartistoffsalz der 2-Isopropoxybarbitursaure, Cn H 20O4N4, Krystalle aus A.,
F. 188°. — 2-Isopropoxybarbitursdure, C7H 1 0O3N 2. — O-n-Butylisoham-stoffhydrochlorid, 
C5H 1 3 0N 2C1, Ol, in A. bei — 10° Krystalle. —- Salicylat, C^HigOjN,, Krystalle aus absol. 
A., F. 159°. — n-Butylisoharnstoffsalz der 2-n-Bu(oxybarbitursdure, C1 3 H 2.,04N4, Krystallo 
aus A., F. 170°. — 2-n-Buloxybarbitursdure, CsH 1 2 0 3N2. — O-Isobutylisohamstoffhydro- 
ćhlorid, C5H 1 30N 2C1, hellbraunes, yiscoses Ol — Salicylat, C12H 180 4N2, Krystallo aus 
absol. A., F. 163°. — Isobutylisohamstoffsalz der 2-Isóbutoxybarbitursaure, C13H.,40 4Ni, 
Krystallo aus A., F. 181°. — 2-Isóbutoxybarbitursaure, CsH 1 2 0 3N2. — O-Isoamyliso- 
hamstoffhydróchlorid, C„Hi6ON2C1, hellgelbes, viscoses Ol. — Salicylat, Ci3H 20O4N2, 
Krystallchen aus absol. A., F. 155°. — Isoamylisohanistoffsalz der 2-Isoamoxybarbitur- 
sdure, C^H^OjN.,, Krystallchen aus A., F. 165°. — 2-lsoamoxybarbitursdure, C9H u 0 3N2.
— O-tcrl.-AmylisoharmloffhydrocMorid bildet sich sehr langsam (21 Tage) u. ist un- 
bestandig. Ein Salicylat wurde nicht erhalten. — tert.-AmylisóhamstofJsalz der 2-tert.- 
Amóxybarbitursdure, C,5H 230 4N.„ Krystallo aus A., F. 184°, nicht ganz rein erhalten.
— O-Benzylisohanistoffhydrochlorid, CsH n ON2Cl. Durch Einleiten von 1 Mol. HC1 
in die Lsg. von je 1 Mol. Cyanamid u. Benzylalkohol in 12 Moll. Athylenchlorhydrin. — 
Salicylat, C1 5 H 1 6 0.)N2, Krystalle aus A., F . 140°. — O-Phendthylisohamstoffhydrochlorid, 
C„Hl3 ON2Cl. Analog. Ol u. Krystalle. — Salicylat, C1 6H 150 4N2, amorph, F. 131°. 
(Canadian Journ. Res. 1. 261—72. Sept. 1929. Saskatoon [Canada], Univ.) Lb.

T. M. Lowry und A. G. Nasini, Die rdumlichen Mafie der Molekule organischer 
Verbindungen. I. Allgemeine Betrachtungen. Die Ubereinstimmung in zahlreichen 
Eigg., dio bei den Stoffpaaren Benzol-Thiophen, Toluol-Methylthioplien, Benzol-Cyclo- 
hexan, u. zwischen Benzol-Pyridin-Thiazol gefunden wird, veranlaCt Vff. die gaskinet. 
definierte Molekiiloberflache dieser Substanzen zu Tergleichen. Dabei zeigt sich, 
daB weder Benzol u. Thiophen noch Toluol u. Methylthiophen gleiche Oberflachen 
haben, daB aber der Ersatz von CH durch S  in beiden Fallen nahezu dieselbe Anderung, 
namlich 2 A2 betragt. Einfuhrung von CI13 an Stello von H  bewiikt eine Vergr8 Berung 
der Oberflache um ca. 3 A2, Substitution ro n  CH durch N  vergroBert die Oberflaćhe 
um 1  A2. DemgemaB is t die Oberflache von Methylthiophen prakt. gleich der von 
Pyridin. Auch F. u. Kp. dieser Stoffe liegen nahe beisammen. Die physikal. Eigg. 
der angegebenen Stoffpaare sind in keinem Fallc in  so weitgehendem MaBe gleich 
wie bei L an g m u irs  isoster. Yerbb. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 123. 686—91. 
6/4. 1929.) E is e n s c h i tz .

A. G. Nasini, Die rdumlichen Mafie der Molekule organischer Verbindungen.
II. Die Zahigkeit von Dampfen: Benzol, Toluol, Cyclohezan. (I. vgl. vorst. Ref.) Yf. 
fiihrt Viscositatsmessungen an den Dampfen von Benzol, Toluol u. Cyclohezan durch. 
Die Apparatur besteht aus einer Capillare, durch die die Substanzen durchdestilliert 
werden, wobei der Druck an beiden Enden der Capillare direkt gemessen wird. Es 
werden Messungen bei Tempp. zwischen 15 u. 250° ausgefuhrt, wobei auf die Yerifikation 
des PoiSEUlLLEschen Gesetzes verziehtet wird. Dagegen wird eine Korrektion fur 
die Gleilung des Dampfes an der Capillarwand in  Rechnung gestellt. Die Zahigkeits-
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Temp.-Kuryen erweisen sich ais Gerade. Aus diesen werden die SuTHERLAND-Kon- 
stanten der Gase u. weiter die Molekiiloberflachen nach der Formel yon CHAPMAN 
berechnet. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 1 2 3 . 692—704. 6/4. 1929.) E it z .

A. G. Nasini, Die raumlichen Mafie der Molekule organischer Verbindungen.
I II . Die Zdhigkeit von Ddmpfen: Thiophen und a.-Methylthiophen, Pyridin und Thiazol. 
(II. ygl. yorst. Ref.) Die Viscosita.tsmessungen an cycl. Verbb. werden auf Thiophen, 
a.-Methlythiophen, Pyridin  u. Thiazol ausgedehnt; die Messungen an der letzten Substanz 
sind wegen der geringen Menge des zur Verfugung stehenden Materials nur ais yorlaufig 
zu bewerten. Die Viscositatsmessungen werden zum Teil in einem anderen Apparat 
ausgefiihrt, um Messungen, bei denen der Enddruck yerschwindend klein ist, m it den 
in gewóhnlicher Weise ausgefuhrten zu yergleichen. Die nach den beiden Methoden 
gefundenen Zahigkeiten liefern eine glatte Zaliigkeits-Tcmp.-Kurve. Diese wird wie 
in  II. ausgewertet. Weiter wird die Dichte von fi. Thiophen u. Methylthiophen ge
messen; ebenso der Dampfdruck yon Thiophen, Methylthiophen u. Thiazol zwischen 
20 u. 90°, dio Zahigkeit u. Oberflachenspannung von fl. Methylthiophen, sowie sein 1'. 
u. seine krit. Temp. u. der Kp. yon Thiazol. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 123 . 
704—13. 6/4. 1929.) E is e n s c h it z .

R. H. Clark und E. G. Hallonguist, Die Reduktion der Nitrogruppe ais Funktion 
ihrer Polaritat. Nach den Unterss. von C la r k  u . C a r t e r  (C. 19 2 8 . I. 1648) zeigten 
die Nitrogruppen in aromat. Verbb. in  Abhangigkeit von ihrer Stellung zu anderen 
Substituenten yerschiedene Polaritat. Danach war zu erwarten, daB Nitrogruppen 
yerschiedener Polaritat ungleiche Mengen an reduzierenden Agentien zu ihrer yolligen 
Red. benotigen wurden, wie es N ic o l e t  (C. 1927- II . 1255) bei der Eliminierung 
von Cl in aromat. Verbb. fiir die positiyen u. negativen Polaritaten beobachtet hatte. 
Um N von einer positiyen Valenz von 5 zu einer negatiycn yon 3 zu reduzieren, waren 
8  H-Atome erforderlich, wahrend die Red. von einer positiyen W ertigkeit yon 5 zu 
einer negatiyen Valenz yon 3 nur 6  H-Atome benotigte. Zur quantitativen Best. 
reduzierten Vf. nun folgende Verbb. nach der Methode yon C a l l a n  u. H e n d e r s o n  
(C. 1 9 2 2 . IV. 613) m it iiberschussigem Ti(II)-Sulfat unter R iicktitration des Uber- 
schusses m it Eisenalaun bei Anwendung von K-Thiocyanat ais Indicator: o-, m-, 
p-Diniirobenzol, o-, m-, p-Nitrdbenzolsulfonsaure, o-, m-, p-Nitrophenol u. o-, m-, p-Nitro- 
clilorbenzol. Die Ergebnisse zeigten jedoch, daB sich die Methode fiir die Best. aller 
Nitrogruppen ohne Rucksicht auf die Polarita t anwenden lieB u. daC die Red. der 
positiyen u. negatiyen Gruppen zu Aminogruppen keine Parallele zu dem Verh. der 
positiyen u. negatiyen Halogcne bei Einw. von SnCl2 aufwics. (Trans. Roy. Soc. Canada 
[3] 2 3 . Sect. I II . 71—74. Jan . 1929. Vancouver, B. C. Uniy. of British Columbia.) P o e .

D. Bigiavi, Uber Reaktionen der Diazohydrate. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], 
Rend. [ 6 ] 9. 1118—21. 16/6. Florenz, Uniy. — C. 1 9 2 9 . II . 2323.) F i e d l e r .

Carrol A. Doran, Einige Alkoxyderivate des Diphenyloxyds. Diphenyloxyd ist 
wegen seiner Alkalibestandigkeit fiir die Parfumierung yon Seifen wichtig. Vf. unter
sucht deshalb einige Alkoxyderivy. Die o-Alkoxyderivy. lieBen sich leicht aus RBr 
u. N aO -R ' in Ggw. yon Kupferpulyer darstellen. Die m -D eriw . kondensieren sich 
schwieriger; man muB frisch reduziertes Cu anwenden. — Bei der Darst. von Phenolen 
aus Diazoniumsalzen empfiehlt es sich, die Hydrolyse der sauren Diazolsg. unter einer 
Schicht eines indifferenten Lósungsm. (z. B. Bzl.) yorzunehmen; das entstandene 
Phenol wird vom Bzl. sofort gel., die Bldg. teeriger Nebenprodd. \Wrd yerhindert. — 
m-Alkoxyderivy. des Phenols werden im Gegensatz zu Phenol durch A1C13 nicht zu 
Diarylathern kondensiert. Auch ZnCl2, konz. H 2S 0 4 u. T h0 2 bewirken keine Kon
densation. — m-Bromanilin. Aus m-Bromnitrobenzol (F. 52,5°) m it SnCl2 u. HCl. 
Die Rk. muB zu Anfang gut uberwacht werden; nach dem Verschwinden des Ols 
wird Ys Stde. kraftig gekocht. — m-Bromphenol. Aus diazotiertem m-Bromanilin 
beim Verkochen unter einer Bzl.-Schicht. Ausbeute 76%- Kp. 240—244°. — m-Meth- 
oxybrombenzol. Aus m-Bromphenolkalium u. Dimethylsulfat. Kp. 218—221°. —
3,3'-Dimethoxydiphenyloxyd, C1 4H 1 4 0 3. m-Methoxyphenol wird durch Erhitzen m it 
KOH bis 200° in das K-Salz iibergefuhrt u. dieses m it m-Methoxybrombenzol u. etwas 
frisch reduziertem Cu auf 300—320° erhitzt. Ausbeute 26%- Zahes Ol yon geringer 
Oberflachenspannung. Riecht ahnlich wie Diphenylosyd. Kp. 332—334°. SU. in 
Bzl., CC14, A., wl. in  A., Lg. — 3,3'-Diathoxydiphenyloxyd, C1 6H 1 8 0 3. Aus m-Athoxy- 
phenolkalium u. m-Athoxybrombenzol. Ausbeute 36°/0. Schwach braune F l. Kp. 341 
bis 344°. — m-Alhoxybromphenol. Aus m-Bromphenol u. Diathylsulfat. Kp. 228 
bis 231°. — m-Athoxyphenol. Aus Resorcin. Kp. 254—258°. — 3-Melhoxy-3'-athoxy-
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diphenylozyd, C15H j ,0 3. Hellbraun, ricoht angenehm. Kp. 338—341°. LI. in  Lg., 
Bzl., A ., CCI.,, zwl. in  k. A. — 3,4'-Dimethoxydiphenyloxyd, C14H h 0 3. A us p-Meth- 
oxybrombenzol u. m-Methoxyphenolkalium. Hellbraunes Ol. Riecht ausgepragter 
ais die 3,3'-Dialkoxyderiw. Kp. 336—338°. — 2,3'-Dimethoxydiphenyloxyd, C1 4H 1 4 0 3. 
Aus o-Methoxybrombenzol u. m-Methoxyphenolkalium. Krystalle. F. 33—34°. 
Kp. 326—329°. Wl. in  Lg. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 3447—50. Nov. 1929. 
Pullman [Wash.], S tate Coli. of Washington.) OSTERTAG.

Eugenio Selles, Neue Verbindungen des Brenzcatediins m it dreiwertigem Eisen. 
Es werden Salze der beiden komplexen Brenzcatechinferrisauren („rote“ u. „violette“ 
Saure, vgl. W e in la n d  u . B in d e r ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 46 [1913], 255) m it organ. 
Basen dargestellt. — 1. Salze der roten Tribrenzcatechinferrisaure: Durch Zufiigen 
einer konz. alkoh. Lsg. von bas. Ferriacetat zu einer alkoh. Lsg. von Brenzcatechin 
u. Piperidin (1 :3 :3 )  wird unter starker Warmeentw. eine intensiv roto Lsg. erhalten, 
aus der sich mikrokrystalline braune Nadeln der Zus. H 3 (C5H I1N)2 [Fe(0 C6H 1 0 )3 ]-
2 C2H 5OH abscheiden. In  wss. Lsg. t r i t t  bei starker Verdiinnung Farbwechsel nach 
Violett durch Hydrolyse ein. TJmkrystallisieren aus A. gelingt nicht. Dasselbe Salz 
wird auch bei Anwendung von Fe(N0 3 ) 3 u. Na-Acetat erhalten, wahrend bei Verwendung 
von FeCl3 die gebildeto HCl zers. einwirkt, wobei violettes H[Fe(0C 6H ,0 )2] gebildet 
wird, das erst m it tlberschuC von Pjperidin in das rote Salz iibergeht. Das Salz is t im 
Vakuum iiber H 2 S 0 4 bestandig, bei 100° geht es unter Gcwichtsverlust in  ein schwarzes 
Prod. iiber, das in W. m it violetter Farbę 1. ist, jedoch nach der Analyse nicht dem 
Salz der einbas. Saure entspricht. — Das Guanidinsalz der gleiehen Saure wird sehon 
in wss. Lsg. (1 :3 :3 )  leicht gebildet in etwas gróberen K rystallen gleicher Farbo, unl. 
in  A., Zus. H 3(CH5N 3 )3 [Fe(OC0H 4O)3] - J/» H 20 , ebenfalls Zers. bei 100°. — 2. Salze. der 
violelten Dibrenzcatecłiinferrisaure: Das Guanidinsalz wird wie das vorige aus wss. 
Lsg. von bas. Ferriacetat, Brenzcatechin u. Guanidin, jedoch im Mischungsverhaltnis 
1 : 2 : 1  erhalten, schwarzes Pulver, in k. W. langsam 1., m it h. W. violette Lsg., in  A. 
unl. Zus. Formel I. — Das Pyridinsalz entsteht schon unter den Bedingungen, unter

I  CH.Nn F e ^ O > C a II‘ h )  • 11,0 II C5H 5N -H  F e ^ O > C«IIł
^OCJI.O ^00,11,0

denen das roto Salz entstehen sollte, besser beim Mol.-Verhaltnis 1: 2: 1 in alkoh. Lsg., 
schwarzes Pulver, in W. langsam m it yioletter Farbę 1., m it A. maulbeerfarbene Lsg., 
leichter 1. in  Methanol m it himmelblauer Farbę, Zus. Formel II. — Aus Ferriacetat, 
Brenzcatechin u. Pyridin 1 :1 :  1 in alkoh. Lsg. bildet sich ein nichtionisierter Komplex, 
[Fe2(0 CaH 40 )3(C5H n N)2(C2H 5 0 H)4], schwarzes Pulver, in  W. m it violetter Farbę 1., 
die bei Zusatz von Basen in R ot umsehlagt, weniger 1. in A. Eine analoge Verb. m it 
6  Moll. Methanol entsteht in methylalkoh, Lsg., zweckmafiig bei einem Ausgangs- 
verhaltnis von 2 F e '" : 3 Brenzcatechin: 2 Pyridin. (Anales Soc. Espanola Fisica 
Quim. 27. 569—86. Juli/Aug. 1929. Wurzburg, Univ., Pharmaz. Inst. Abt. f. angew. 
Chemie.) R . K. Mu l l e r . •

P. Karrer, N. Lichtenstein und A. Helfenstein, Neue Darstellung von Phloro- 
glucinaldehyd-4-methylather sowie Darstellung seines Tetracelylglucosids. Es wird 
eine neue, beąuemere Methode beschrieben zur Darst. von Phloroglucinaldehyd-4- 
methyldther (I) (ygl. C. 1 9 2 8 . I. 681) durch partielle Methylierung von Phloroglucin- 
aldehyd m it Dimethylsulfat in  Aceton. Gleichzeitig bildet sich auch Pkloroglucin- 
aldehyd-2-metliylaiher (II). Aus beiden isomeren Athern werden die entsprechenden 
Tetracetylglueoside HI u. IV hergestellt.

___ OH OH
CH3 o /  I I I ^ C H O  (CH3C0)1 0 sHiC80 < 1 F > C H 0

^-O-CaH.O^COCH,), 0C H 3

V e r s u c h e .  4,4 g Phloroglucinaldehyd in  100 ccm trockenem Aceton -f- 1,8 g 
Dimethylsulfat (V2 Mol.) +  8  g Soda 2 Stdn. auf W.-Bad unter RuckfluB erhitzen
u. abnutschen. Das nach Abdampfen des Acetons zuriickbleibende Ol in yerd. H 2S 0 4 

aufnehmen u. ausathern. A. yerdampfen, Riiekstand dreimal m it W. (insgesamt 
200 ccm) auskochen. Die beim Erkalten ausfallende Substanz wird aus W. um- 
krystallisiert. Ausbeute 0,25 g II. F. 200°. Nach Einengen des F iltrats u. Abkiihlen 
scheidet sich yon neuem ein Nd. aus, aus dem durch mehrmaliges Auskochen m it 
CC14 0,2 g I  erhalten werden. F . 139°. — Bei Methylierung m it UberschuB an Dimethyl
sulfat bildet sich der 2 ,4 -Dimethylather. F. 71°. — Phloroglucin-2-letracetylglucosido-

24*
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4-methylather-l-aldehyd (111). Zu 2,9 g I u. 7,1 g Acetobromglucoso gel. in 25 ccin 
Aceton unter Scliiitteln 1 g KOH in ca. 10 ccm W. bei 5— 10° zutropfen. Nacla y 2-std. 
Stehen in der K alte weitere 25 ccm Aceton zusetzen, sodann 5 Stdn. k., 12 Stdn. 
■bei Zimmertemp. stehen lassen, filtrieren u. in  vac. bei 25° eindampfen. Riickstand 
aus h. A. umkrystallisieren. III fiillt beim Erkalten aus u. wird nochmals aus A. um- 
krystallisiert. F. 177°. — Phlwóglucin-4-teiracetylglucosido-2-methryldther-l-aldehyd (IV). 
8  g II  gel. in 9,65 ccm wss. NaOH (1,91 g NaOIl) m it einer iith. Lsg. yon 19,7 g Aceto- 
bromglucose 24 Stdn. auf der Maschine schiitteln. Der gebildete Nd., der den groBten 
Teil yon IV enthalt, wird abgesaugt u. der wss. Anteil des F iltra ts noch mehrmals 
m it A. ausgeschiittelt. Die vereinigten ath. Lsgg. werden eingedampft u. der harzige 
Riickstand durch Verreiben m it A. u. starkes Kiihlen teilweise krystallisiert. Dieser 
Nd. wird gemeinsam m it dem direkt aus dem Rk.-Gemisch erhaltenen in w. Bzl. gelóst. 
Das beim Erkalten auskrystallisierende unveranderte II wird abgesaugt u. das F iltra t 
zur Trockno gedampft. Der feste Riickstand is t fast reines IV. F. 151° nach Um- 
krystallisieren aus A. u. aus A. LI. in Bzl. u. einfachen Alkoholen, maBig 1. in  A. u. 
schwer 1. in W. Gelbfarbung bei Erwarmen m it Anilinchlorhydrat. Ausbeute 10,7% 
der Theorie. (Helv. chim. Acta 12. 991—93. 1/10. 1929. Ziirieh, Chem. Inst. d. 
Univ.) K o b e l .

G. B. Malone und E. Eramet Reid, Die liegelmafligkeitcn in  den Schmelzpunkten 
einiger krystallinischer Dertiate verschiedener aliphatischer Alkohole.. Beim Vergleich 
der FF. der 3,5-Dinitróbenzoesdureester der n., sek. u. endstandig verzweigten alipliat. 
Alkohole ergeben sich folgende RegelmaBigkeiten: In  der n-Reihe (CŁ—CI0) zeigt sich 
abgesehen von Ci—C3 deutliche Oszillation; der liohere F . liegt bei den geraden C-Zahlen; 
bei C5 u. C7 liegt ein deutliches Minimum. Die Isoreihe (C4—C8) zeigt dasselbe Kurven- 
bikl, doch is t die Konvergenz starker, das Minimum fehlt; es liegt wahrsclieinlich 
im Gebiet hoherer C-Zahlen. In  der sek. Reihe schm. die Ester der Alkohole m it 
ungerader C-Zahl hoch, die m it gerader C-Zahl niedrig. Dies riihrt yielleicht daher,
daB der F. von Verbb. (O2N)2C0H 3 -CO2 -CHRR' nur durch die l a n g s t e  C-Kette 
beeinfluBt wird, die an das durch * gekennzeichnete C-Atom gebunden ist. Der auBer- 
ordentlich hohe F. des Isopropylesters is t wohl auf die symm. Anojdnung (R =  R ' =  
CIf3) zuriickzufiihren. — Alkylester der 3,5-Diniirobenzoesaure (eingeklammerte An
gaben aus der Literatur). Alle FF. sind korr. Metliylester. F. 107,8°. Alhylester.
F. 92,7°. Propylester. F . 73,0°. Dulylester. F . 62,5°. n-Amylester. F . 46,4°. 
n-Hexylester. F . 58,4°. n-Heptylesler. F. 46,9°. n-Octylester. F. 60,8°. n-Nonyl- 
ester. F . 52,2°. (n-Decylester. F. 56—57°.) — Isopropylester. F . 122,1°. Isobulyl- 
ester. F. 86,5°. (Isoamylesler. F . 61—62°.) Isohexylester. F . 69,8°. Isoheptylesler.
F . 54,5°. Isooctylester. F. 58,3°. — sek.-Butylesler. F . 75,6°. sek.-Amylesler. F. 62,1°. 
sek.-Hexylester. F. 38,6°. sek.-Heptylester. F. 49,4°. sek.-Octylester. F. 49,4°. sek.- 
Nonylester. F. 42,8°. — n-Amylalkohol. K p . - G0 137,8°. n-Hexylalkohol. K p.75S 156,1°. 
n-Heplylalkohol. K p . 75 5 176,0°. n-Oclylalkohol. K p . 78 5 1 95,3°. n-Nonylalkohol. K p.75S 
213,5°. sek.-Amylalkohol. K p . 7C0 119,3°. selc.-llexylalkohol. K p -750 139,7°. sek.- 
Ileptylalkohol. K p . 7 5 1 158,5°. sek.-Octylalkohol. K p . 765 1 80,3°. sek.-Nonylalkohol. 
K p . 760 1  98,2°. Isohexylalkohol. K p.7ss 151,7°. Isoheplylalkohol. K p . 735 169,5°. Iso- 
oclylalkohol. K p . 767 188,0°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 3424—27. Nov. 1929. 
Baltimore [Maryland], Johns Hopkins Univ.) Os t e r t a g .

P. A. Foote, Paramethozyzimtsaure. Eine Ubersicht. Ausfuhrliches Literatur- 
referat ii ber p-Melhoxyzimt$dure u. einige ihrer D eriw . (Journ. Amer. pharmac. 
Assoc. 1 8 . 880—89. Sept. 1929. Madison, Wisconsin, Univ.) H e r t e r .

S. Lebedew und A. Yakubcllik, Untersuchungen auf dem Gebiete der Hydricrung 
ungesdttigler Verbindungen. IV. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 8 1 . 551—60. —
C. 19 2 9 . II. 876.) T a u b e .

L. Palfray und B. Rothstein, tlber die Halogenderivate des Cydohexandiols-{l,4)
(Chinit). (Vgl. C. 1929. II . 1528.) Vff. sind zuerst von den reinen Chiniten ausgegangen, 
um sie durch H Hal in  die reinen Halogenverbb. uberzufiihren. Da sich aber zeigte, 
daB HHal immer teilweise isomerisierend w irkt, selbst wenn man vom trans-Chinit 
ausgeht, benutzten sie ais Ausgangsmaterial techn. Chinit. — Chinit m it 3 Moll. HC1 
(D. 1,19) im geschlossenen GefiiB anf 100° erhitzen, bis die Olschicht nicht mehr zu- 
nimm t (6 —7 Stdn.). Fraktionierung des wie iiblich isolierten Prod. ergibt: 1. Cyclo- 
hexadien-(l,3); 2. Cyclohexen-(3)-ol-(l); 3. 1.4-Dichlorcyclohexan (Hauptprod.);
4. 4-Chlorcyclohexanol. Die 3. Fraktion liefert durch Abkuhlcn Kryś talie von trans-
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1,4-Dichlorcyclohexan, K p . 1 3  79—80°, F. 102°, stark  u. ziemlioh angenehm riechend, 
bitter u. brennend schmeckend. Der fl. Rest is t im wesentlichen cis-l,4-Dićhlorcyclo- 
hexan, en tka] t  aber noch etwas trans, welches nicht entfernt werden kann; K p . , 3 79 
bis 80°, D . 1 6 4 1,1831, nn 1 5  =  1,4950, Md =  37,75 (ber. 37,44), etwas scharfer riechend
u. schmeckend. — 4-Chlorcycłohexanol entsteht m it besserer Ausbeute bei Verwendung 
von nur 1,5 Moll. HC1. Da das Prod. fl. ist, lieBen sich die Stereoisomeren nicht trennen. 
K p . 12 105°, D . 1 7 4 1,1435, nn 1 7  =  1,4930, Md =  34,22 (ber. 34,10). Phenylurethan,
F. 99°. — Darst. der Br-Verbb. ganz analog. Bei einigen Verss. wurde auch die von 
Z e l in s k y  u . K o zesch k o w  (C. 1927. II. 63) erwahnte 3. isomere Dibromverb. von
F. 48° erhalten. trans-1,4-Dibromcyclohexan, F. 112°. cis- Verb., K p . 1 5  114— 115°,
D . 2 ° 4 1,7834, no20 =  1,5531. — 4-Bromcyclohexanol wurde nicht rein erhalten, da es 
bei der Dest. immer m it der Dibromverb. iibergeht. Behandelt man das Gemisch m it 
C6H 5 -C0C1 u . Pyridin, so en tsteht das Benzoat, Br-C6H 1 0 -0 -C 0-C eH 5, welches durch 
Dest. leicht isoliert werden karm. K p.lg 203—204°, D . 254 1,3456, nn25 =  1,5520, ziem- 
lich viscos, schwach riechend, etwas bitter schmeckend. — Verbb. von diesem Typus 
werden direkt durch Erhitzen yon jo 1 Mol. Chinit u. Saurehalogenid im geschlossenen 
GefaB auf 100° erhalten. Ausbeuten maBig, da die Rk. komples yerlauft. 4-Chlor- 
cyclohexylacelat, Cl • CBH 10  • O • CO - CH3, K p.ls 111—112° (korr.), D . 1S ,5 4 1,1282, no 19 ,5  =
1,4659. 4-Bromcyclohexylacetat, C8H 1 3 0 2Br, Kp.17124° (korr.), D . 2 1 4 1,3381, np2 1  —
I,4873. Beide ather. riechend, brennend u. bitter schmeckend. Diese Verbb. liefern
m it HHal die Dihalogenverbb. m it schlechten Ausbeuten. (Compt. rend. Acad. Sciences 
189. 701—03. 28/10. 1929.) L in denbaum .

C. W. Shoppee und J. L. Simonsen, Norpinsaure. Die von K e r r  synthet. 
dargestellto Norpinsaure (C. 1929.1. 1805) ist ident. m it der von P e r i i in  u . SiMOKSEN 
(Journ. chem. Soc., London 95. 1166) beschriebenen Saure. Zum Beweis wurde dio 
nach K e r r  erhaltene trans-Saure in  das cis-Norpinanhydrid durch Erhitzen m it Essig
saureanhydrid bei 220° iibergefuhrt, aus dem m it W. die cis-Norpinsaure, F . 173—175° 
erhalten wurde. (Journ. Soc. chem. Ind. 4 8 . 730—31. 26/7. 1929.) J u n g .

Mosuke Hayashi, Darstellung von Benzoplienonderivaten. I. Chlcroxybenzo- 
phenone. 1. B e n z o y l c h l o r i d u .  o - C h l o r a n i s o l .  In  Lsg. von 18g C6H5- 
COC1 u. 16,5 g o-Chloranisol in  75 ecm Acetylentetrachlorid 18 g A1C13 eingetragen, 
innerhalb 1 Stde. auf 120° erhitzt, bis zur beendeten HCl-Entw. auf 120—;130° ge- 
halten, Eiswasser u. HC1 zugegeben, m it Dampf dest., Riickstand ausgeathert, A.-Riick- 
stand m it verd. Soda behandelt, wobei sich ein Teil lóste. Trennung vom ungel. Teil 
duroh Filtrieren oder Ausathern. Aus der Sodalsg. fallte HC1 3-Chlor-4-oxybenzo- 
pkenon, C13HS0 2C1, nach Umfallen aus alkal. Lsg. (Kohle) Saulen aus A., F. 180—181°,
II. in Alkalien (gelb). — Der in  Soda unl. Teil wurde m it verd. NaOH behandelt. Aus 
der alkal. Lsg. konnte nichts erhalten werden. Der ungel. Teil lieferte durch fraktionierte 
Krystallisation aus A. 3-Chlor-4->nethoxybenzophenon, C14H u O 2C1, nach Reinigung in 
Bzl. m it Kohle Saulen aus A., F. 99—99,5°, offenbar ident. m it der von B la k e y , 
J o n e s  u. S c a rb o ro u g h  (C. 1928. I. 6 8 8 ) auf anderem Wege erhaltenen Verb. Wird 
durch 1-std. Erhitzen m it A1C13 in Acetylentetrachlorid auf 100— 110° zu yorigem 
Terseift u. andererseits aus diesem durch Kochen des K-Salzes m it (CH3 )2S0 4 in Toluol 
erhalten. — Der Riickstand aus den Mutterlaugen des Chlormethoxybenzophenons 
wurde m it A1C13 in Acetylentetrachlorid 1 Stde. auf 100— 110° erhitzt, nach Zusatz 
von konz. HC1 W.-Dampf durchgeblasen, Riickstand m it verd. Lauge behandelt. 
Die alkal. Lsg. lieferte m it HC1 weitere Mengen 3-Chlor-4-oxybenzophenon. Der geringe 
unl. Teil war das Benzoat des 3-Chlor-4-oxybenzophenons, C20H 1 3 O3Cl, federformige 
Krystalle aus A., F. 84—84,5°. — 2. B e n z o y l c h l o r i d  u. o - C h l o r p h e n o l .  
Kondensation u. Aufarbeitung wio oben. Die sodaalkal. Lsg. lieferte wieder 3-Chlor-
4-oxybenzophenon. Aus der NaOH-Lsg. wurde eine isomere Verb. erhalten, wahrschein- 
lich 3-Chlor-2-oxybenzoplienon, C1 3H 9 Ó2C1, nach Reinigung in Bzl. m it Kohle gelbliche, 
treppenfórmige Krystalle aus A., F. 92,5—93°. Liefert durch Methylierung (wie oben) 
den Methyldther, C14H n 0 2Cl, yiscoses Ol, K p . 5  173—174°. — Die alkaliunl. Substanz 
war 2-Chlorph&)iolbcnzoat, C13H 9 0 2C1, zahes Ol, K p . 3 155—157°. — 3. B e n z o y l 
c h l o r i d  u. p - C h l o r a n i s o l .  Ein sodalósliches Prod. wurde nicht erhalten. 
Die aus der NaOH-Lsg. isolierte Verb. diirfte 5-Chlor-2-oxybenzopheiwn, C1 3 H9 0 2Cl, 
sein, nach Reinigung in  Bzl. m it Kohle gelbliche Krystalle aus A., F. 95—95,5°, etwas
l. in h. Soda (gelb), auf anderem Wege von W it t ig  (C. 1926. I. 1410) dargestellt. 
Methyldther, C,..Hn O,Cl, Nadeln aus A., F. 100,5—101°. — Die alkaUunl. Substanz 
war 4-ChlorpheiioWenzoat, C1 3HS0 2C1, Krystalle aus A., F.87—87,5°. Wird durch A1C13
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in  Acetylentetrachlorid (100— 110°, 1 Stde.) nicht yerseift. — 4. B e n z o y l c h l o r i d
u. p - C h l o r p h e n o l .  Erhalten: Wenig 5-Chlor-2-oxybenzophenon, yiel 4-Chlor-
‘phenclbenzoat.

II . Chloroxymethylbenzophenone. 1. o - T o l u y l s a u r e c h l o r i d  - und  
o - C h l o r a n i s o l .  Kondensation u. Aufarbeitung wie im Teil I. Aus der Sodalsg. 
erhalten: 3'-Chlor-4'-oxy-2-methylbenzophenon, CI4H n 0 2Cl, mkr Siiulen aus Bzl. 
(Kohle), F. 128—129°. Alka]. Lsgg. gelb. — Eine in yerd. Lauge 1. Substanz wurde 
nicht erhalten. Das in  Alkali unl. Hauptprod. war 3'-Cldor-4'-methoxy-2-raelhylbenzo- 
phenon, C1 5H 1 3 0 2C1, mkr. Nadeln aus A., P. 106—106,5°. E n tsteh t auch, weiin das 
Na-Salz der yorigen Verb. in Xylol m it (CH3 )2SO., gekocht wird, u. wird durch langeres 
Kochen m it l% ig . KMnO,-Lsg. zu der spater zu beschreibenden 2-\3‘-Chlor-4'-meihoxy- 
benzoyl]-benzoesdure, aus Eg., E. 179—180°, oxydiert (Konst.-Beweis). — 2. o - T  o - 
l u y l s a u r e e h l o r i d  u. p - C h l o r a n i s o l .  Erhalten wurde nur das in yerd. 
Lauge 1. 5'-Chlor-2'-oxy-2-methylbenzophenon, Cj.jHu 0 2C1, gelbliche hexagonale Blattchen 
aus A., F. 67,5— 68°, wl. in  yerd. (gelb), unl. in  konz. Lauge. Methylatker, Ci5Hl3OgCJ, 
mkr. Saulen aus A., F . 101,5—102°. — 3. o - T o l u y l s a u r e c h l o r i d  u. 
p - C h l o r p h e n o l .  Erhalten: Wenig 5'-Chlor-2'-oxy-2-methylbenzophenon u. viel 
alkaliun]. 4-Chlorphenol-o-loluylat, C1 4H U0 2C1, federfórmige Krystalle aus PAe., F. 46,5 
bis 47°. — 4. m - T o l u y l s a u r e c l i l o r i d  u. o - C h l o r a n i s o l .  Das Er- 
gebnis entsprach dem 1. Vers. Aus der Sodalsg.: Wahrscheinlieh 3'-Chlor-4'-oxy-3- 
methylbenzophenon, CłlH u O,Cl, yerastelte Krystalle aus Bzl. (Kohle), F. 145—146°. 
In  Alkali unl. H auptprod.: 3'-Chlor-4’-methoxy-3-meihylbenzophenon, C1 5H 1 3 0 2C1, 
federfórmige Krystalle aus A., F. 105—105,5°, auch aus yorigem durch Methylierung 
erhaltlich u. durch A1C13 zu ihm yerseifbar. — 5. m - T o l u y l s i i u r e c h l o r i d
u. p - C h l o r a n i s o l .  Erhalten wurde nur das in verd. Lauge 1. 5'-Chlor-2'-oxy-
3-mełhylbenzophenon, G^HuOjCl, gelbliche Nadeln aus A., F . 106—-106,5°, wl. in  verd. 
(gelb), unl. in  konz. Lauge. Methylather, C1 6H 1 3 0«C1, m kr. hexagonale Blattchen aus 
A., F . 70,5—71°.

H I. Die Einwirhung von Phosphorpentachlorid auf Anisol. Nach A u te n e ie th  
(Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 233 [1895]. 31) soli durch Einw. yon 
PC15 auf Anisol reines p-Chloranisol entstehen. Dies ist, wie Vf. festgestellt hat, nicht 
richtig. E r ha t das AuTHENRlETHsckc Cliloranisol in  der in Teil I  u. I I  beschriebenen 
Weise m it Benzoylchlorid, o- u. m-Toluylsaurechlorid kondensiert u. neben den 
Kondensationsprodd. des p-Chloranisols auch die des o-Chloranisols in Ausbeuten 
yon 7—10% erhalten. Desgleichen ergab dio Kondensation m it Phthalsaureanhydrid 
ca. 5%  des o-Chloranisol-Kondensationsprod. Das AuTHENKlETHsche Chloranisol 
enthalt also mindestens 10% o-Chloranisol. Trennung durch Fraktionierung is t kaum 
móglich. E in Nitrierungsyers. ergab nur die D eriw . des p-Chloranisols. — AuTHEK- 
e i e th s  Chloranisol. 240 g Anisol m it 470 g PCI5 3 Stdn._ auf 80—100°, schlieClich bis 
auf 130° erhitzt, m it Eiswasser yerruhrt, ausgeathert, A.-Lsg. m it NaOH u. W. ge- 
waschen, getroeknet, fraktioniert, H auptfraktion m it Lauge geschuttelt, m it Dampf 
dest., in A. aufgenommen, mehrfaeh fraktioniert, gleiche Behandlung wiederholt. 
H auptfraktion zeigte K p.lv 87—89°. — Kondensation m it Phthalsaureanhydrid u. 
AICI3 in  Acetylentetrachlorid bei 70—75° (10 Stdn.), dann wie iiblich. A th. Lsg. m it 
verd. Soda ausgezogen, Sauregemisch m it HC1 gefallt, aus A. oder Bzl. fraktioniert 
krystallisiert. H auptprod.: 2-[5'-Chlor-2'-oxybenzoyl~\-benzoesdure, aus Eg., F . 195 bis 
198°. Nebenprod.: 2-[3'-Chlor-4'-oxybenzoyl]-benzoesaure, F. 202—215°. (Journ. prakt. 
Chem. [2] 123. 289—312. Nov. 1929. Sendai, Univ.) LiNDENBATJM.

T. G. Levi, Benzylthiobenzamid. W ahrend sich bei der Rk. zwischen 1  Mol. 
Benzylamin u. 2 Atomen Schwefel bei 180° Thiobenzamid bildet (W a l l a c h , L ie b ig s  
Ann. 2 5 9  [1890]. 304), findet Vf., daB bei Einw. yon 2 Moll. Benzylamin auf 2 Atome 
Schwefel unter 1-std. Erhitzen im Ólbade auf 130—140° u. dann bis auf 200°, oder 
im geschlossenen GefaB auf 180° keine Spur von Thiobenzamid, sondem nur Benzyl
thiobenzamid entsteht. Wahrend der Rk- findet NH 3 -Entw. s ta tt. Die Rk. yerlauft 
nach folgendem Schema:

2 C6H 5 • CH2 • NH 2 +  2 S =  CaH? • CSNH ■ CH2 • C8H 5 +  H 2S +  NH 3 . —
Das Rk.-Prod. wird wahrend des Abkiihlens fest u. nach dem Auswaschen m it CS2 

aus Lg. urn krystallisiert: citronengelbe Krystalle, F . 8 6 °. Die Konst. wurde bewiesen 
durch Verschmelzen des Prod. m it festem K ali; es destilliert dann Benzylamin ab, 
identifiziert durch den F . des Hydrochlorids u. des Dithiocarbamats. Zur Kontrolle 
wurde Benzylthiobenzamid auch noch aus Benzylbenzamid u. P 2S5 hergestelit, wobei
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dasselbe Prod. vom F. 8 6 ° entstand. (Gazz. chim. Ital. 5 9 . 548—49. Aug. 1929? Moi- 
land, Labor. der Sooietó Italiana Pirelli.) FlEDŁĘR^ ś ; . ',  - ,

P. Pfeiffer, R. Seydel und A. Hansen, Uber ein dreifaches Spiransystem::
(Vgl. P f e if f e r  u . B a c k e s , C. 1 9 2 8 . I . 1421.) Vff. haben die dem 1. c. beschriebenen 
dreifachen Spiran cntsprechende freie Dicarbonsaure dargestellt. Es gelang jedoch 
nicht, krystallisierte Salze derselben m it Chinin, Cinchonin, Strychnin oder Brucin 
zu erhalten. Die Spaltverss. wurden nicht fortgesetzt, weil inzwischen B óESEKEN 
u. F e l ix  (C. 1 9 2 9 . I . 2868) einfachere Pentaerythritderiw . opt. gespalten haben. — 
Dicarbonsaure Cn H28Og. 1,7 g Pentaerythrit in 17 ccm h. W. lósen, 2,6 g Cyclohesanon- 
4-carbonsaure (Darst. nach P e r k in , Journ. chem. Soc., London 85  [1904]. 422. 8 9  
[1906]. 1647, unter Verwendung von /?-Chlorpropionsaureester) zugeben, F iltra t nach 
Abkiihlen m it 4 Tropfen konz. H 2S 0 4 versetzen, V2 Stde. bei Raumtemp., iiber Nacht 
im Eisschrank, dann iiber H 2 S0 4 stehen lasaen. Ausbeute ca. 1,8 g. WeiBes Pulver, 
nach Umfallen aus NH.,OH +  Essigsaure F . 255—257°, U. in Pyridin, sonst swl. Liefert 
m it trockenem NH 3 das Di-NH4-Salz. — Dimethylester, C2 1H 3 20 8. Durch Schiitteln 
m it HCl-haltigem CH3OH bis zur Lsg. u. Einengen im Vakuum iiber CaCl2. Krystalle 
aus CH3OH, F . 138—139°. — Diathylester, C23H 30O8. Ebenso. Derbe Krystalle aus 
A., F. 139,5—140,5°, ident. m it der 1. c. beschriebenen Verb. (Journ. prakt. Chem. [2]
1 2 3 . 347—50. Nov. 1929. Bonn, Univ.) L i n d e n b a u h .

W. R. Kirner und G. Holmes Richter, Der EinjluP der Struktur organischer 
Halogenide auf die Geschwindigkeit ihrer Reaktion m it anorganischen Halogeniden.
I II . Die Wirkung der Phenylthio-, a-Naphthoxyl- und fl-Naphthoxylgruppe. (II. vgl.
C. 1 9 2 8 . II. 1996.) Die Unterss. iiber die Umsetzung von organ. Halogeniden X[CH2]nCl 
m it K J  in  absol. Aceton werden auf Verbb. ausgedehnt, in denen X  =  C0H 5 • S u. a- u. 
fi-C10H 7 -O. In  allcn Fallen ist Cl in  /3-Stellung (n =  2) weniger reaktionsfahig ais in 
y-Stellung (n =  3). Bei 50° schwankt das Verhaltnis der R k.-Fahigkeit zwischen 
1: 1,53 fur X  =  C6H5-0  u. 1: 6,54 fiir X  =  cc-C10H ,-0 . Bei n  =  2 is t  der Temp.- 
Koeffizient hóher ais bei n  =  3. In  den Phenylthioyerbb. m it n =  2 oder 3 is t das 
Cl ca. doppelt so reaktionsfahig ais in  den entsprechenden Phenoxyverbb. Gegen- 
iiber den Verbb. m it X  =  C6H 6 is t die Rk.-Fahigkeit des Cl in den Verbb. m it X  =  
C8H5-0  oder C6H5-S bei n =  2 erniedrigt, bei n  =  3 erhoht. Gegeniiber X  =  CH3-S 
bewirkt C6H6S bei n  =  2 eine niedrigere, bei n =  3 eine hóhere Rk.-Fahigkeit des Cl. 
a- oder /3-C1 0H7O h a t otwa dieselbe Wrkg. wie C6H 5 • O ; ein Unterschied zwischen a- u. 
/J-C1 0H, • O is t nicht zu bemerken. A llesin allem erscheint die Rk.-Fahigkeit der unter- 
suchten Verbb. bei n  =  2 gegeniiber Athylchlorid auf ł / 2 bis Ys des urspriinglichen 
Wertes verringert, dagegen bei n =  3 gegeniiber Propylchlorid erhoht. —  B e n n e t t  
u. B e r r y  (C. 1 9 2 7 . H . 1958) konnten Phenyl-/J-oxyathylsulfid nicht destillieren u. 
hatten Schwierigkeiten bei der Best. von J ' neben Cl' bei Ggw. von organ. Sulfiden 
nach A n d re w s . Vff. konnten diese Befunde nicht bestatigen, doch stimmen die 
Beobachtungen von B e n n e t t  u . B e r r y  iiber die Rk.-Fahigkeit ihrer Chloride m it 
denen der Vff. gut iiberein. — fi-Phenylthioathylchlorid w irkt auf der H aut stark  blasen- 
ziehend, y-Phenylthiopropylsulfid is t vollig unwirksam.

V e r s u c h e .  (i-Oxydthylphenylsulfid, C8H 1 0OS. Aus Thiophenol, Athylenchlor- 
hydrin u. NaOH. FI. von suBem Geruch. K p . 2 115—116°. D . 2 ° 4 1,1431, nD20 =  1,5917.
— P-Oxypropylphenylsulfid, C9H 1 2 OS. Aus Thiophenol, Trimethylenchlorhydrin u.
NaOH. K p . 2 134—135°. D . 2 ° 4 1,1178, n D2° =  1,5813. — (l-Chlorathylphcnylsulfid, 
C8H 9SC1. Aus j?-Oxyathylphenylsulfid u. S0C12 in  Pyridin. K p . 4 100-—101°. D . 204 

1,1808, no 20 =  1,58 38. k  der Umsetzung m it K J  in Aceton bei 50° 0,0234, bei 60°
0,0639. — y-Chlorpropylphenylsulfid, C9H n SCl. Kp.„ 116—117°. D . 2 ° 4 1,1536, n D 20 =
1,5752. k  bei 50° 0,114, bei 60° 0,280. — P-Oxyd(hyl-a.-naphihyldther. Aus a-Naphthol- 
natrium u. Athylenchlorhydrin. K p . 2 167°; wahrscheinlich unter einiger Zers., da 
hochster F . 22—24° gegeniiber 42° von B o y d  u . M a ch  (Journ. chem. Soc., London 
105  [1914]. 2135). — p-Oxypropyl-a.-naphthyldther, Ci3H 1 4 0 2. Aus a-Naphtholnatrium 
u. Trimethylenchlorhydrin. Nadeln aus PAe., F. 65,5— 66,5°. — fl-Chlord(hyl-a-7iaph- 
thylather, C12H n 0Cl. Ziemlich zahe, gelbe FI. Krystallisiert nicht. K p.i , 5 145— 147°.
D . 2 ° 4 1,1972, n D 20 =  1,6139. k  bei 50° 0,0136, bei 60° 0,0398. — y-Chlorpropyl-a-naph- 
thylather, C1 3 H 1 30C1. Hellgelbe, zahe FI. Kp-! 167—168°. D.2°, 1,1665, nD2° =  1,602F, 
k bei 50° 0,0835, bei 60° 0,205. — f3-Oxydthyl-(i-naphthyldther. Krystalle aus Bzl.-PAe.
F. 75— 76°. — y-Oxypropyl-fi-naphthylather. Krystalle aus Bzl.-PAe. F. 98,7—99,4°. — 
fł-Chlorathyl-P-naphthylaiher, C12H n OCl. Krystalle aus A., F . 80—81°. k bei 50°
0,0137, bei 60° 0,0384. — y-Chlorpropyl-jl-naphthylather, CX3H 1 3 0C1. Krystalle aus
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absol. A., F. 47—47,5°. k bei 60° 0,0839, bei 60° 0,212. (Joum . Amer. chem. Soc. 51. 
3409:—18. Noy. 1929. Houston, Tesas, Rico Inst.) Os t e r t a g .

S. Nametkin und E. Glagolewa, Die Konstitution des Octalins aus terliarem 
Dekalol. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 535—40. — C. 1929. II. 426.) Ta u .

Erich Rosenhauer, Werner Wirth und Rudolf Koniger, Vbar Chromier- 
farbsloffe: Chromolrop 2 R. I. M itt. W ahrend der Chromierfarbung m it Chromisalzen 
die Bldg. von stabilen innerkomplexen Farbstoff-Chromsalzen, den sog. Chromlacken, 
m it unyerandertem Farbstoff zugrunde liegt, is t die A rt der mittels Chromaten erhaltenen 
Chromierfarbungen wenig aufgeklart. Nur bei dem mittels Kaliumdichromat auf der 
Faser erzeugten braunen Chromlaek der farblosen Chromolropsaure (I, X  =  H) konnte 
ąlsFarbstoffkomponente die durch Oxydation entstandene Juglon-3,6-disulfonsaure (vgl. 
A l b r e c h t , Ztschr. angew. Chem. 1928. 617) nachgewiesen werden. Vff. untersuchten 
nun die m it Kaliumdichromat entstehenden Chromierfarbungen bei den sog. Chromo- 
tropen, die durch Kuppelung von I (x =  H) m it primaren aromat. Aminen gebildet 
werden. Die Unterss. zeigten, daB dabei die yielfach angenommene oxydative Ver- 
andenmg des Farbmol. nicht zutraf; der Chromierfarbung yon Chromolrop 2 R  (I x  =  
N : N-C6 H5) lag der unveranderte Farbstoff zugrunde. Dieser Chromlaek, der ebenfalls 
in  guter Ausbeute m it Chromisalzen erhalten werden konnte, stellte ein echtes inneres 
Komplexsalz dar, dessen Farbstoffkomponente bei der reduktiyen Spaltung Anilin 
u. die farblose 2-Aminoehromolropsaure (I, x =  NH2) lieferte. Der Abbau des Chrom- 
lacks in Eg. ( +  krystallisicrtem Na-Acetat) fuhrte ebenfalls g la tt zum Ausgangs- 
farbstoff zuruck. Alinlich lagen die Verhaltnissc bei dem Chromotropfarbstoff (I, x — 
N : N-a-C 10H,) aus I  u. diazotiertem a-Naphthylamin. U nter der Annahme, daB 
im Chromlaek der o-Oxyazofarbstoff in der tautomeren o-Chinonphenylhydrązonform 
vorliegt, stellten Vff. fiir den Chromlaek von I  ( x = N : N - C 6H 5) Formel III auf. 
Wesentlich waren 2 OH-Gruppen in  peri-Stellung; Marsrot G (n , x =  H) m it einer 
OH-Gruppe lieferte m it Chromisalzen keinen Lack. Die Schwerlosliclikeit von I 
(x =  N : N - C 6H5) in W. schien auf die Beteiligung der beiden Sulfogruppen an der 
Salzbldg. m it Cr hinzudeuten, dereń Stellung anscheinend unwesentlich fur dio 
Lackbldg. war, da auch AzofucJisin einen bestandigen yioletten Lack lieferte. Zu an 
deren Ergebnissen fuhrte die Ckromlaekbldg. bei H  (x =  H), das nur m it Chromaten 
Ijacke, lieferte. Dabei fand zweifellos eine oxydativo Veriinderung zu dem bereits 
bekannten Farbstoff H  (x =  OH) s ta tt.

OH OH HaO H ,0

SOsH \  /
V e r s n c h e .  Chromlaek aus Chromolrop 2R , C1 6 Hg0 8N 2 S2Cr + 2 H 20  (n i). Durch 

Losen von Chromotrop 2 R  in W. u. Zusatz von Kaliumdichromat in H 2 S0 4 bzw. 
Chromalaun bzw. CrCl3. Farbumschlag von ro t nach violett. Schwarzviolette Nadeln 
oder Prismen. Swl. in h. W., in anderen Lósungsmm. unl. Widerstandsfahig gegen 
Mineralsauren. m it Alkali Lsg. unter Farbumschlag nach rot. Liefert beim reduktiyen 
Abbau m it SnCl2 in konz. HCl Anilin  u. 2-Aminochromotropsdure (I, x =  NH2), Nadeln, 
die iiber 300° yerkohlen u. bei der Salpetersaureoxydation 8-Oxy-l,2-naphthochinon-
3,6-disulfonsaure bilden. Der Abbau von n i  durch Suspendieren in Eg. u. Zusatz 
von krystallin. Na-Acetat fuhrte zu I (x =  N : N-CSH 5), grunschimmernde Prismen. — 
Chromlaek aus 2-a.-Naphthalinazo-l,S-dioxynaphthalin-3,6-disulfonsdure u. Kalium- 

-dichromat bzw. Chromalaun, C20H n O8N 2S2Cr +  2H 2 0 . Analog wie beim vorigen. Metali, 
-yiolettglanzende Nadeln. Beim Abbau Bldg. des unyeranderten Ausgangsfarbstoffs.— 
^Chromlaek aus AzofucJisin u. Chromalaun, C„;H9OsN 2 S2Cr +  2 HaO. Violett Icrystallines 
Pulver. — Chromlaek aus 2-Benzolazo-l,8-dioxynaphlhalin-4-sv.lfonsaure u. Chromalaun, 
yiolett, unbestandig gegen W. beim Erwarrren. — Chromlaek der 4- Sulfonsaure von 

”Eriochrom blausehwarz B  u. Chromalaun. A usJI (x =  OH) durch Erhitzen m it Chrom
ałam! auf dem Wasserbad. Dunkelgrauyiolettes Krystallpulver. — Chromlaek aus
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Marsrot G u. Kaliumdichromat. Blaues Pulver. Ident. m it dem vorigen. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 62. 2717—24. 6/11. 1929. Erlangen, Univ.) PoETSCH.

Joseph Loevenich, Hanny Fremdling und Matthias Folir, Uber a- und 
P-Selen-Abkonimlinge des Naphllialins. fi-Selenocyannaphlhyl, das Vff. durch Einw. 
von Selcnocyankalium auf diazotiertes /5-Naphthylamin herstcllten, lieB sich einerseits 
m it H N 0 3 zur P-Naphthalinseleninsaure (II) oxydieren, andererseits durch NaOH in 
alkoh. Lsg. in Ggw. yon Traubenzucker zum [S-Selenonaplitliol (I) yerseifen, das sich 
auch durch Red. von II m it Traubenzucker darstellen lieB. Żur Charakterisierung 
von I  u. des entsprechenden a-Selenonaphtliols wurden einige Salze u. Ather hergestellt, 
von denen die letzteren bei der Oxydation die entsprechenden Selenone lieferten. Die 
Kondensation der Selenonaphthole m it Aldehyden u. Ketonen fiihrte zu n. Seleno- 
mercaptalen- bzw. -mercaptolen. II, das wie eine Sulfinsaure in alkal. Lsg. die Wrkg. 
eines Red.-Mittels besaB, in neutraler u. saurer Lsg. aber ais Osydationsmittel wirkte, 
bildete bei der Einw. yon Chlorkohlensiiurcestern die Ester der Seleninsaure, m it 
Halogenalkylen entstanden jedoch d n  Estern isomere Selenone, die sich durch ihren 
F. u. durch ihre Unverseifbarkeit m it Laugen von den Estern untersehieden. Bei der 
Luftoxydation yon I erhielten Vff. ąuantitatiy  ein /?,/?'-JDinaphlhyldiselenid vom F. 126 
bis 127°, das diese auch durch Erhitzen von P,p'-Linaphthylmonoselenid m it rotem Se 
herzustellen yersuchtcn. Dabei bildete sich jedoch eine isomere Verb. vom F. 112 
bis 114°, die auch bei der Umsetzung von diazotiertem /5-Naphthylamin m it Kalium- 
diselenid erhalten wurde u. im Gegensatz zur ersten bei Einw. von Oxydations- u. 
Reduktionsmitteln unter H-Abspaltung in das Monoselenid iiberging. Auf Grund dieses 
Verh. crteilen Vff. der Verb. vom F. 126—127° die Formel CI0H, ■ Se • Se • Ci0H 7, wahrend 
in dem Diselenid m it dem niedrigeren F. die beiden Naphthylreste gemiiB der Formel 
(C10H 7)2S e: Se an demselben Se-Atom haften.

V e r s u c h e .  cc.-Selenonaphthol, Ag-Salz, C]0H,SeAg. Aus a-Selenonaphthol 
(nach T a b o u r y , Buli. Soc. chim. France [3] 29 [1909]. 761) m it AgN03. Hellroter 
Nd. Pb-Salz. Orangefarbenes Pulver. Cu-Salz. Hellbraunes Pulyer. Hg-Salz. Citronen- 
gelb. — Methyl-y.-naphlhylse.hnid, CI0H 7 -Se-CH3. Mit Dimethylsulfat. K p , 10 173°. —
Mclhyl-a.-naphihylsele.non, CJ0H 7- SeÓ2 -CH,. Aus vorigem m it KM n04. Kp. 290°. —
Athyl-a-napjithylselenid, C]2H i2 Se. Mit Athyljodid in Na-Alkoholatlsg. K p . 13 167 
bis 168°. — Isopropyl-a.-naphlhylselenid, C1 3 H 1 4 Se. K p . 1 4  165— 167°. — n-Butyl-
a.-naphtliylselenid, CKH 1 6 Se. K p . I 3  180°. — a-Selenonaphłhyiacetat, C]0H 7 • Se • CO • CH3. 
Goldgelbes Ol, K p.JS 167°. — u.-SeUnonaphthylbmzoal, CinII7- Se-CO -C,.!'!,. Aus A. 
goligelbe Nadeln, F. 133°. — a-Naphlhylselenomcrcapiał des Acelaldehyds, (C10H 7 Se)2- 
CH-CH3. Mit Paraldehyd unter Einleiten von HCl-Gas oder dnreh Einw. von Brenz- 
traubensaure auf Selenonaphthol. Aus A. gelbe Krystalle, F . 89°. — a-Naphlhylseleno- 
mercaptol des Acetons, (C10H, ■ Se)2C{CHf,)2. Aus A. blafigelbe Krystalle, F. 130°. —
a.,a.'-Dinaphthylselenoxyd, C10I I7' SeO- CIf)H 7. Aus a,a'-Dinaphthylselenid m it Kalium-
dichromatlsg. Aus A. Nadelchen, F. 105°. — a,a.'-Dinaphihylse.łenon, (Ci0H 7 )2SeO2. 
Aus yorigem m it KM n04. Aus A. Blattchen, F. 106°. — fi-Selenocyannaphthyl, C10H7• 
Se-CN. Durch Zufiigen einer wss. Lsg. yon Selenocyankalium zu einer diazotierten 
Lsg. yon /?-Naphthylamin. Aus A. gelbe Krystalle, F. 6 8 °. — fi-Naphthalinselenin- 
saure, C10H ? ■ Se02H (IT). Durch Koehen des yorigen m it 20%ig. H N 03. Aus W. 
Blattchen, F. 156°. Ag- u. Pb-Salze. WeiBes Pulver. Methylester. Aus dem N a:Salz 
m it Chlorkohlensauremethylester. Aus Lg. dunkelgelbe Krystalle, F. 106°. Athyl- 
ester. Gelbrotes Ol, K p . 12 65— 68°. — Methyl-(j-naphthylselenon, Cu H 10O2Se. Aus 
dem N a-S a lzyon IIm itC H 3 J. Aus A. goldgelbe Krystalle, F. 136°. N icht yerseifbar. •— 
Athyl-fl-naphthylselenon, CI2Hi20 2Se. Aus A. gelbe Krystalle, F. 40—41°. — fi-Seleno- 
naphthol, CI0H 8Se. 1. Durch Verseifung von /?-Selenocyannaphthyl in Ggw. yon 
Traubenzucker. 2. Durch Red. von H m it Traubenzucker in A. u. NaOH uber 
das /?,/3'-Dinaphthyldiselenid (F. 126— 127°). Aus A. hellgelbe Krystalle, F . 72—74°. 
Pb-Salz. Orangefarbenes Pulver. — Methyl-fi-naphthylselenid, CnH 10Se. Aus dem 
Pb-Salz. Aus A. hellgelbe Blattchen, F. 54°. — Methyl-fi-naphtJiylselenon, CnHi0O2Se. 
F. 136°. — n-Bitiyl-P-naphlhylselenid, CI4Hi„Se. Aus A. goldgelbe Krystalle, F. 137°. — 
P-Selenonaplitholacetat, C]2H ,0OSe. Aus A. goldgelbe Blattchen, F . 132—133°. — 
P-Selenonaphtholbenzoal, C1 7 H J2 OSe. Gelbe Krystalle, F. 118°. — fi-Naphlh ylsekno- 
me.rcaptal des Acelaldehyds, C2 2HlsSe2. Aus A. gelbe Krystalle, F. 134°. — fi-Naphthyl- 
seUnomercaplol des Acetons, C2-.H20Se2. BlaBgelbe Krystalle, F. 96°. — fi,fi'-Dinaphthyl- 
diselenid, C20H 1 4 Se2. Durch Oxydation von I  an der Luft. Aus A. gelbe Krystalle, 
F. 126— 127°. — Isomeres fi,fi'~-Dinaphlhyldiselenid, C20H 1 4 Se2. Durch Erhitzen von
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/?,/?'-Dinapkthylmonoselenid (nach K r a f f t  u . L y o n s , Ber. Dtsch. chem. Ges. 27  
[1894], 1786) mit rotem Se oder aus diazotiertem (9-Naphthylamin u. Kaliumdiselenid. 
Hellgelbes Pulver, F . 112—114°. — p,p'-Dinaphthylse.lenoxyd, C10H ,• SeO ■ C,0H 7. Aus 
A. Nadelchen, F. 134°. —  f},(S'-Dinaphthylselenon, C20H 1 4 O2Se. Aus A. Nadeln, F . 160 
bis 161°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62 . 2856—65. 6/11. 1929. Koln, Univ.) P o e t s c h .

Robert Kenneth Callow und John Masson Gulland, Einige Phenanthrenderivate. 
Die Angaben von A u s tin  (Journ. Chem. Soc., London 93 [1908]. 1760) iiber die 
Nitrierung von 9-Bromphenanthren (I) werden dahin verbessert, daB m an die besten 
Ausbeuten an 9-Brom-10-nitroplienanthren erhalt, wenn H N 0 3 (D. 1,45) langsam in 
eino h. Lsg. yon I in  Essigsaure u. Essigsaureanhydrid eingetropft u. 20 Min. auf dem 
Wasserbad erhitzt wird. Umkrystallisation aus Aceton. — Bei Nitrierung von Phenan- 
łhren nach S ch m id t u . H e in le  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 1488) unter Ver- 
wendung einer H N 0 3 yon der D. 1,5 s ta tt  1,45 wurde aus Rk.-Prodd., die FF. iiber dem 
des 9-Nitrophenanthrens aufwiesen, nach wiederholter Krystallisation aus Essigsaure 
ein wl. Dinilrophenanthren, C1 4 HgO,N2, Nadeln, F. 255—260° erhalten, ■— Eine Lsg. 
yon 9-Aminophenanthren u. KCN in Formaldehydlsg., A. u. W. wurde 2V2 Stdn. unter 
RiickfluB gekocht. Es schied sich ab 9-Plienantlirylaminoaeetonilril, das erst aus Xylol, 
dann aus CIŁOH umkrystallisiert, hartnaekig ein Mol Losungsm. festhielt, c 16h I2n 2, 
CH.jOH (bei 100° getrocknet), Nadeln, F. 231—235°. Daraus m it sd. 10°/„ig. NaOH
9-Phenanihrylglycin, F. 199—201°, fluorescierend 1. in  A. u. CH,OH. Die gelbe Lsg. in 
sd. Essigsaure scheidet rasch einen braunen Nd. ab, moglicherweise 2,5-Diketo-l,4-di- 
(9'-phenanthryl)-piperazin, braunes Pulver aus Xylol, F. 203—206° (Zers.), 1. in  w. 
NaOH-Lsg. — Zufiigen einer Mischung von Formaldehydlsg. u. Essigsaure zu einer 
Lsg. yon 9-Aminophenanthren in  Essigsaure ergab ein gelbes Pulver, unl. in  den ge- 
wohnlichen Lósungsmm., das aus Nitrobenzol oder Anisol umkrystallisiert in  sehr ge- 
ringer Menge gelbe Prismen, F. iiber 320°, yon yielleicht Diphenanthraeńdin, CjjjHj 
oder ein kompleses Acridinderiy. lieferte. (Journ. Chem. Soc., London 1 9 2 9 . 2424 
bis 2425. Okt. Osford, D y s o n  P e r r i n s  Lab.) B e h r l e .

Louis Frederick Fieser, Die Reduktionspotentiale verschiedener Plienanthren- 
chinone. (Vgl. C. 1 9 2 8 . I. 69. 1871.) Vf. bestimmt die Red.-Potentiale von 43 Phen- 
anthrenchinonen u. substituierten Phenanthrenchinonen bei 2o°. Einzelheiten s. 
Original. Die Isophenanthrenchinone haben ein etwas hóheres Potential ais die ent- 
sprechenden Naphthochinone (1,2- 0,652, 3,4- 0,614, 1,4- 0,524 V). Der Unterschied 
is t auf den Ersatz der weniger reaktionsfahigen Phenylengruppe durch Naphthylen 
zuriickzufuhren. Das gegeniiber den Naphthochinonen abnorm hohe Red.-Potential 
des Phenanthrenchinons-(l,9) (0,458 V, ygl. C. 1 9 2 8 . I. 69) is t wahrscheinlich auf 
Spannungszustande des Molekiils zuriickzufiihren; yielleicht liegen die beiden Bzl.- 
Kerne nicht in  einer Ebene. In  Substitutionsprodd. des gewohnlichen Phenanthjen- 
chinons iiben gleiche Substituenten in  o-(l)- oder p-(3)-Stellimg zum Chinon-CO genau 
den gleichen EinfluB auf das Red.-Potential aus; in  den beiden m-Stellungen (2 u. 4) 
wrird der EinfluB erheblich yerstarkt; ein zweiter Substituent w irkt starker ais der 
erste. Potentialerholiend wirken N 0 2, CN, COR, C 0 2H, Br, S 0 3H, potentialerniedrigend 
N H 2, Alkyl, OH, OCH3. — Plienanthrencarbcmsaure-(3)-methylester, C16H 1 20 2. Tafeln. 
F. 97°. Gibt bei Oxydation Phencmthreiichinoncaibo)isaure-{3)-methylesler, CisH1 0 0 4. 
Orangegelbe Nadeln aus Eg. F. 212°. — 3-Benzoylphenanthrenchinon, CjjHuOj. Man 
setzt C6H5MgBr m it Phenanthrencarbonsaure-(3)-chlorid ran u. oxydiert das Benzoyl- 
phenanthren m it Cr0 3 in  Eg. Goldgelbe Tafeln aus Eg. F. 205—206°. Sehr schwer 
yerbrennlich. •— Phenanthrencarbonsaure-(3)-chlorid. Krystalle aus Lg. F. 118°. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 3101—11. Okt.) OSTERTAG.

A rnulf Sołtys, tlber das Josen, einen neuen Kohlenwasserstoff aus steirischen Braun- 
kohlen. HOFMANN hat vor langerer Zeit (unveroffentlicht) auf steir. Braunkohlen 
einen weiBen, aus feinen Krystallen bestehenden Anflug entdeckt, welchen er durch 
E straktion der Kohle m it CS2 isoliert, ais KW-stoff von der einfachsten Summen- 
formel CjH5 erkannt u. Josen genannt hat. P r e g l  (1909) hat auf Grund von Mol.- 
Gew.-Bestst. die Formel C)8H 30 aufgestellt u. einen Drehwert yon [o:]d =  +23,75° 
in A. ermittelt. Vf. hat gefunden, daB das lange bekannte, in ósterreich. Braunkohlen 
aufgefundene organ. Minerał Hartit m it Josen ident. ist. Vor einiger Zeit haben CiUSA 
u. Mitarbeiter (C. 1 9 2 1 . IV. 149. 1 9 2 2 . IV. 389) ebenfalls aus Braunkohlen einen 
KW-stoff isoliert u. m it H artit ident. befunden, demselben jedoch die Formel C20H3t 
zugeschrieben. Diese hat sich auf Grund der Analysen des unt-en beschriebenen S-Deriv. 
ais richtig erwiesen. Auch der yon D o l c h  u. S t r e b i n g e r  (C. 1 9 2 4 . II. 2567) auf-
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gefundene KW-stoff diirfte Josen sein. Vf. hat sein Materiał hauptsachlich aus H artit 
gewonnen. Auoh die Piber8 teiner Kohle selbst enthalt ca. 0,5°/o Josen, welches sich 
durch Estrahieren m it PAe. gewinnen laBt. Hierbei wurden noch 2 weitere Verbb. 
aufgefunden (ygl. nachst. Ref.). — Josen wird von k. konz. H N 0 3 nicht angegrilfen, 

r  p h  von ’n la°kartige Prodd. ubergefiihrt, yon KJtlnOj in
O- ,GŁis ) 2 H 2 S0 4 oder Eg. anscheinend yollig verbrannt. Es reagiert

HjCV7 ]CH, m it Br in der Kalto nicht, in  der Warme unter HBr-Entw.
u. Bldg. schmieriger Prodd., ist nicht hydrierbar u. liefert 

CH3 . kein Ozonid. Durch S wird Josen zwar dehydriert, aber 
H  O |OEL gleichzeitig tr i t t  S ein, u. es entsteht eine Verb. C20II2fiSx.

1 L  " Dagegen ergab die Dehydrierung m it Se einen KW-stoff,
/  ^  der sich ais Reten erwies, woraus die nahe Verwandtschaft

H aCp ^ C ....CH, des Josens m it F ichtelit u. Abietinsaure folgt. — Da Josen
wegen seiner Reaktionstragheit keine Doppelbindung ent- 

HaCL ^ -C H 'C H 3 halten kann, so miissen in seinem Mol. 4 Ringe vorhanden
(jH 2 sein. Da ferner bei Se-Schmelzen Pyrosynthesen bisher nicht

beobachtet worden sind, durfte Josen das Retenskelett be- 
reits enthalten. Bei der Dehydrierung werden also 2 CH3 abgespalten, u. diese stehen 
wahrscheinlich an den tert. C-Atomen des mittleren Ringes ( 6  Anordnungen móglich). 
Ais 4. Ring wird ein Dreiring angenommen. Eine der denkbaren Formeln ygl. nebenst.

V e r s u c h e .  Josen, C20H31. Durch E strak tion  der von der Kohle abgeschabten 
H artitkrusten bzw. der gepulverten Kohle selbst m it PAe. im Perkolator u. Vakuum- 
dest. des PAe.-Riickstands, am besten in der bei der Dehydrierung benutzten Ap- 
paratur. U nter 1 2  mm geht bis 195° ein Ol iiber. Fraktion 195— 220° liefert aus A. 
reines Josen, Krystalle, F. 74°, unl. in W., sonst zl., m it W.-Dampf wenig fliiclitig. 
Gibt keine Pikrinsaureverb. — Verb. C20H2̂ S3. Josen m it gleicher Menge S auf 260° 
erhitzen, Temp. langsam auf 280° steigern, nach ca. 1V2  Stdn. in Bzl. gieBen, dieses 
abdest., Prod. m it A. auskochen, ath. Lsg. m it ath. HgCl2-Lsg. yersetzen, ausgefallene 
HgCl2-Doppelverb. in ath. Suspension m it H 2S zers., F iltra t verdampfcn. Goldgelbe 
Nadeln aus h. Bzl. +  A., F. 198°, nach Vakuumsublimation absol. rein, 1. in Bzl., 
Chlf., PAe., swl. in  A., Aceton. [ k ] d 19 =  —436,6° in  Bzl. — Dehydrierung des Josens 
durch 40-std. Erhitzen m it 2 Teilen Se auf 360—380°, in Bzl. lósen, abdest., m it A. 
aufnehmen, A. entfernen, in  besonderem App. (Abbildung im Original) im Vakuum 
fraktionieren. Bis 190° geht ein dickes Ol iiber, welches nochmals m it Se erhitzt wird. 
Fraktion 220—230° erstarrt butterartig u. wird auf Ton abgepreBt. Das so erhaltene 
Reten, C18H J8, bildet Blattchen aus A., F . 98°. Es wurde m it KM n04 in h. Eg. zu 
Retenchinon, F . 198°, oxydiert. (Monatsh. Chem. 53/54. 175—84. Okt. 1929.) Lb.

Arnulf Sołtys, Uber drei aus sleirischen Braunkohlen extrahierbare Verbiitdungen. 
(Vgl. vorst. Ref.) 1 kg Pibersteiner Braunkohle wurde im Perkolator m it 3 1 PAe. 
extraliiert, von diesem auf dem W.-Bad so viel abdest., ais die FI. noch sd. Bei mehr- 
tagigem Stehen scheiden sich 0,1—0,3 g Nadeln ab, welche nach mehrfachem Um- 
Icrystallisieren aus Bzl. reinweiB sind. F. 256°, swl. in A., Aceton, PAe., leichter in A., 
Chlf., Bzl. [a ] ] ) 22 =  —19,1° in  Bzl. Analysen u. Mol.-Gew.-Bestst. fiihren zur Formel 
CsoHsoO. Die Verb. steht also den Sterinen nahe. SALKOWSKische Rk.: H 2 SO.| 
schwach gelb, Chlf. farblos; LiEBEEMANN-BuRCHAKDsche Rk. gelb. Durch Di- 
gitonen nicht fallbar. — Aus der Mutterlauge dieser Substanz im Vakuum auf dem 
W.-Bad Rest des PAe. entfernt, dann bis 180° weiter dest. Das erhaltene Ol (5—10 g) 
zeigt nach mehrfacher Fraktionierung Kp. 265°, D . 22 0,8994, [cx]d22 — +5,62° u. 
die Zus. (7j5 ff2S. E ntfarbt in der K alte weder Br noch KMnO,, ist also ein gesatt. 
Sesąuiterpen. — Bei fortgesetzter Dest. bis 250° werden ca. 10 g Josen erhalten. 
(Monatsh. Chem. 53/54. 185—86. Okt. 1929. Graz, Univ.) L indenbaum .

Alfred Eckert und Josef Ganzmiiller, Uber 9-Aminofluoren. (Ygl. C. 1928.
I. 2084.) 9-Acetaminofluoren laBt sich ziemlich leicht bromieren. Das Br t r i t t  nicht, 
wie erwartet, in  die Nachbarschaft der Mittelgruppe, sondern in die Stellungen 2 u. 7. 
—- 2,7-Dibrom-9-acetaminofluoren, C1 5 H 1 1 ONBr2. Mit 8  Br2 in Eg. 12 Stdn. auf W.-Bad 
erhitzen, wobei die FI. zu gelbem Krystallbrei erstarrt. Das Prod. wird so oft aus Eg. 
oder Acetanhydrid umkrystallisiert, bis auch die Mutterlauge farblos ist. Verfilzte 
Nadeln, F . 268° (Zers.). Konst.-Beweis durch Oxydation m it Na2Cr20 7 u. etwas 
H jS 0 4 in Eg. (W.-Bad) zu 2,7-Dibromfluorenon, C13H 6OBr2, gelbe Krystalle aus Eg., 
F. 202°. (Journ. prakt. Chem. [2] 123. 330—32. Nov. 1929. Tetschen-Liebwerd, Techn. 
Hochsch.) L in d e n b a u m .
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Armando Novelli, Beitrag zum Studium der Fluorenreihe. Einm rkung des Benz- 
aldeliyds auf 2,7-Diaminofluoren. Beziehungen zum Biphenyl. DENNETH u. TURNER 
(C. 1926. I. 3039) haben festgestellt, daB die bei der Kondensation von p-Nitrobenz- 
aldehyd m it Benzidin entstehende Verb. nicht die nach der KAUFLERsehen Biphenyl- 
formel zu erwartende Konst. besitzt, sondern daB nur eine NH2-Gruppe des Benzidins 
in  Rk. getreten ist. Wegen der Beziehungen zwischen Biphenyl u. Fluoren untersucht 
Vf. die Rk. zwischen 2,7-Diaminofluoren u. Benzaldehyd. E r erłnelt das 2,9-Dibenzyliden-

2,7-diaminofluoren, indem also auch die
j  i i ____ Methylengruppe des Fluorens sich m it

^  ^  \ N—CH (  > Benzaldehyd kondensierte (I). Die
^ \ ------/  Yerb. ist leicht durch Sauren zu hydro-

lysieren, doch kann man sie in konz. 
H 3 S0 4 unzers. auflósen u. diazotieren. 
In  Chlf. gel. gibt die Verb. m it HC1- 
Gas ein Chlorhydrat. Sie enthalt also 
eine freie Aminogruppe. — 2,9-Di- 

benzyliden-2,7-diaminofluoren, C2 7H 20Ts2. Aus 3,92 g 2,7-Diaminofluoren u. 2,12 g Benz
aldehyd, beide in alkoh. Lsg. durch Kochen am RuckfluBkiihler wahrend etwa 10 Min. 
Gelbe Krystalle, F. 247—250°, 1. in den meisten organ. Losungsmm. (Anales Asoc. 
quim. Argentina 17. 25—30. Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 27. 740—49. Jan.- 
Febr. 1929. Buenos-Aires, Medizin. Fakult. Laborat. f. organ. Chem.) W il l s t a e d t .

Armando Novelli, Beitrag zum Studium der Fluorenreihe. E inm rkung von 
Phthalsaureanhydrid auf 2,7-Diaminofluoren. (Vgl. auch yorst. Ref.) 2,7-Diamino
fluoren reagiert m it Phthalsaureanhydrid unter Bldg. eines asymmetr. Monophthalyl- 
deriv., in dem Vf. eine freie NH2-Gruppe nachgewiesen hat. Bzgl. der Konst. ist Vf. 
der Ansicht, daB auf Grund der allgemeinen Reaktionsweise des Phthalsaureanhydrids 
der Vex-b. die Formel I  zukommt. Ebenso t r i t t  Vf. dafur ein, fiir das Monophthalyl- 
deriv. des Benzidins nicht die von K u h n , J a c o b  u . F d r t e r  (C. 1927. II. 936) 
vorgeschlagene Formel II, sondern Formel III anzunehmen. — Das Monophthalyl-
2,7-diaminofluoren kondensiert sich m it Benzaldehyd, wobei auBer der freien Amino
gruppe auch die Methylengruppe reagiert. Dem Reaktionsprod. kommt demnach 
Formel IV zu.

PrHaN — I H, N

HaN
C„H, • CHzN-O ęO .i! - 0<

c h - c 6h 6 0 <b ' J 
IY Ó

V e r s u c h e .  Monophthalyl-2,7-diaminofluoren, C2 1H 14N2 0 2 (I). 5 g  Diamino 
fluoren werden m it 5 g Phthalsaureanhydrid u. 100 ccm W. sechs Stdn. am RiickfluB 
kiihler erhitzt. Filtrieren. Nd. m it w. W ., verd. HC1, verd. NH, waschen, trocknen 
Mit A. estrahieren, bis A. nur noch schwach gefarbt ablauft. Unl. Riickstand aus Nitro 
benzol umkrystallisieren. Gelbe Krystalle. F. iiber 300°. In  den meisten Losungsmm 
wl. Dibenzylidenmonophthalyl-2,7-diaminofluoren, Ca5H 22N2 0 2 (IY). 2 g I werden 15 Min 
mit 15 ccm Benzaldehyd zum Sieden erhitzt. Nach dem Erkalten wird filtriert u. m it A 
gewaschen. Gut ausgebildete gelbe Krystalle. F. iiber 300<>. Disalicylidenmonophlhalyl
2,7-diaminofluoren. Darst. analog IY. C3 5H 22N 20 4. (Anales Asoc. quim. Argentina 
17. 31— 41. Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 27- 750—59. Jan.-Febr. 1929. 
Buenos-Aires, Univ., Lab. f. organ. Chem.) W il l s t a e d t .

Celestino Ruiz, tlber die Oxydation des 2,7-Diaminofluorens. (Vgl. C. 1928.
II . 2555 u. yorst. Ref.) Vf. diskutiert fiir das 2,7-Diaminofluoren einen der K a u f l e r - 
sehen Biphenylformel analogen ster. Bau (I). Nach dieser Auffassung miiBten dio beiden 
NHo-Gruppen raumlich benachbart sein. DenNaehweis hierfiir sucht Vf. durchIJnters. 
des Yerlaufs der Osydation zu fiihren. WiLLSTATTER hat nachgewiesen, daB
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p-Plienylendiamin bei der Oxydation (z. B. m it P b 0 2) p-Diiminochinon liefert 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 37 [1904]. 4606), wahrend das aus o-Phenylendiamin zunachst 
entstehende o-Diimiochinon sofort in  o,o'-Diaminoazobenzol ubergeht (Ber. Dtsch. 
ohem. Ges. 38 [1905]. 2348). Das 2,7-Diaminofluoron lieferte, wie vom Vf. erwartot, 
bei der Oxydation 7,7'-Diamino-2,2'-azofliioren (II). E in analoges Resultat haben 
auch W il l s t a t t e r  u. K a l b  bei der Oxydation des Benzidins erhalten (Ber. Dtseh. 
chem. Ges. 38 [1905], 1239), die Diaminoazobiphenył ergab. Vf. betrachtet dieses 
Ergebnis jds eine bisher nieht geniigend beachtete Stiitze fur die KAUFLERsehe Formel.

/  N - n h 2

)CHS HjN"

x - n h 2

V o r s u e h e .  7,7'-Diamino-2,2'-azofluoren, C26H 20N, (II). 5 g Diaminofluoren, 
in 300 ccm Chlf. gel., worden m it 25 g P b 0 2 Stde. unter RuckfluB erhitzt. Eiltrieren. 
Zweimal m it jo 100 ccm w. Chlf. nachwaschen. Chlf. auf 30—40 ccm einengen. Die 
ausgeschiedenen Krystalle werden aus Bzl. umkrystallisiert. Mikrokrystallin., intensiv 
roto Substanz. E. 273—275°. Unl. in W ., swl. in verd. HCl u. organ. Losungsmm. 
LaBt sich in  yerd. HCl suspendiert diazotieren u. liefert dann m it Naphthionsiiuro 
einen roten Azofarbstoff. (Anales Asoc. quim. Argentina 17. 42—48. Jan.-Febr. 
1929. Buenos-Aires, Eakult. f. exakte, physikal. u, Naturwisscnscliafton, Laborat. f. 
organ. Chem.) W il l s t a e d t .

Gilbert T. Morgan und Edward Auty Coulson, Synthese von Anthraóenhomologen. 
Teil I . 2,6- und 2,7-Dimelhylanthracen. Der Konst.-Beweis fiir 2,7-Dimethylanlhracen 
wurde dadurch gefiihrt, daB die Konst. des am besten durch Kondensation yon m-Xylol 
mit p-Toluylchlorid ( + A1C13) zu gewinnenden 2,4,4’-Trimethylbenzophenons, aus dem
2,7-Dimethylanthracen durch H 20-Abspaltung beim Kp. entsteht, durch Synthese 
aus p-Tolunitril u. m-Xylol-4-MgHlg eindeutig festgelegt wird. Entsprechend wird 
dio Konst. yon 2,6-Dimelhylanthracen erwiesen.

4-Jod-m-xylol. Aus m-Xylidin durch Diazotieren u. Rk. m it K J  in  Modifikation 
des Verf. yon W i l l g e r o d t  u . H o w e lls  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 33 [1900]. 842). 
Kp. 231—235°. — 4-Brom-m-xylol. Darst. aus m-Xylol u. Br2 in Verbesserung der 
Methode von C ohen  u . D a k in  (Journ. chem. Soc., London 75 [1899]. 895) oder aus 
m-Xylidin durch Diazotieren u. Rk. m it CuCl. Kp. 203—208°. — 2,4,4’-Trimethyl- 
benzophenon, C1 6 H 1 0 O. Aus m-Xylol u. p-Toluylchlorid (Kp . 36 1 25°, aus p-Toluyl- 
saure m it S0C12) durch Erhitzen in CS2 unter RuckfluB in Ggw. yon A1C13 oder aus 
4-Jod-m-xylol bzw. 4-Brom-m-xylol m it Mg in A. u. Kochen m it p-Tolunitril. Schwach 
gelbes Ol, K p . 4 169°, K p.,e„ 340° (korr.). Reagiert nicht m it Phenylhydrazin oder 
Semicarbazid u. laBt sich nur oximieren durch 14tagiges Schutteln m it einem groBen 
UberschuB NH 2OH, HCl u. Na-Acetat in  wss. A. 2,4,4'-Trimethylbenzophenonoxim, 
C18H i;ON, Krystalle aus A., F. 132°. — Das K eton wird beim Erhitzen m it konz. H2SO , 
hydrolysiert zu p-Toluylsaure u. m-Xylol. Bei 6 std. Kochen liefert es 2,7-Dimelhyl- 
anthraeen, C1 6 H 14, das durch Sublimation u. folgende Krystallisation aus CS2 oder 
Essigsiiure gereinigt wurde. Flocken yon purpurfarbener Fluorescenz aus CS2, Eg., 
PAe. u. anderen organ. Losungsmm. F. 241° (korr.). Bildet kein Pikrat. Kochen 
m it Cr0 3 in Eg (Y2—3/i Stde.) ergab 2,7-Dimełkylanthrachinon, C]eH I20 2, Nadeln aus 
A., F. 170° (korr.). Lóst sich goldgelb in konz. H 2 S 04. 3tagiges Kochen des Chinons 
mit Cr0 3 in  Essigsaure lieferte 2-Methylanlhracliinoncarbonsaure-7, Nadeln aus Essig- 
saure, F. 283° (korr.). Das Na-Salz ist wl. in W., liefert wio auch die yorhergehende 
Verb. m it Zn u. NH 3 einen blutroten Kiipenfarbstoff. Kochen der Saure m it UberschuB 
an Cr0 3 in  Essigsaure fuhrte zu Anthrachincmdicarbonsdure-2,7, C18H 80 6. I s t  bei 360° 
noch nicht geschmolzen. Gibt m it Zn-Staub u. NH 3 einen carmoisinroten Kupcn- 
farbstoff. — 2-Brom-p-xylol, K p . - - 0 205— 210° u. 2-Jod-p-xylol, K p . 7T0 230—235°, 
Wurden aus p-Xy!idin dargestellt wie obige Halogenxylole. — 2,5,4’-Trimethylbenzo- 
phenon, C]6 Hi6 0 . Aus p-Xylol u. p-Toluylchlorid ( +  A1C13) oder aus 2-Jod-p-xylol 
+  Mg in A. m it p-Tolunitril. P latten, F. 54° (korr.), K p.u  203°, K p . , 60 337°. Is t 
ebenso reaktionstrage wie das 2 ,4 ,4 '-Isomere wohl auch infolge ster. Hinderung durch 
die o-Mcthylgruppe. Geht beim Kochen uber in 2,6-Dimethylanthracen, C,sH 1;t. Krystalle
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aus CS2, F. 250° (korr.). — 2,6-Dimethylanthrachinon, C1 6 H 1 2 0 2, Nadeln aus Essig- 
saure, F. 242° (korr.).

Durch die Synthese von 2,6- u. 2,7-Dimethylanthracen erwiesen sioh eine Reihe 
yon Angaben der L iteratur uber Dimethylanthracene ais reyisionsbediirftig (vgl. die 
zusammenfassenden Arbeiten von L a v a u x ,  Ann. chim. 20  [1910]. 433. 2 1 . 131, die 
auch k rit. auf die Unterss. friiherer Autoren eingehen). Aus Toluol, Methylenchlorid 
u. A1C13 wurde von Vff. nach der Vorschrift yon L a y a x tx  (Compt. rend. Acad. Sciences 
140  [1905]. 144) das Gemisch der 2 isomeren Dimethylanthracene (von L avatJX ais 
A u. B  bezeichnet) erhalt en. Durch 7faches Umkrystallisieren aus CS2 wurde Di- 
methylanthracen A rein gewonnen. L a v a u x  sah dies ais 1,6- oder 1,7-Dimethylanthracen 
an, es stellte sich aber nach dem Mischschmelzpunkt ais das 2,7-Dimethylanthracen 
heraus, ebenso is t das l,6(l,7)-Dimethylanthrachinon yon L a v a u x  ais 2,7-Dimethyl- 
anthrachinon erkannt. Dementsprechend ist auch das 1,6- oder 1,7-Dimethylanthracen 
yon BÓRNSTEIN, S c h l i e w i e n s k y  u. S z c z e s n y - H e y l  (C. 1 9 2 7 .1. 776), die die SchluB- 
folgerungen yon L a v a u x  ubemahmen, ais 2,7-Dimethylanthracen anzusprechen. 
Dem yon L a v a u x  (Ann. Chim. 2 1  [1910]. 133) aus A-Dimethylanthrachinon erhaltenen 
Dinitroderiy. yom F. 323° muB je tzt die Konst. eines l,8-Dinitro-2,7-dimethylanłhra- 
chinons zugeschrieben werden, dieselbe Stellung der CH3-Gruppen h a t das entsprechende 
Diamin u. L a v a u x s  Dimethylanthracen-9,10-dibromid. — Das Dimethylanthracen B  
von L avaU X  wurde yon ihm ais 2,7-Dimethylanthracen angesehen, da es nach den 
Ergebnissen der Spaltung der zugehorigen Anthrachinondicarbonsiiure nur das 2,6- 
oder 2,7-Deriy. sein konnte, u. D e w a r  u .  J o n e s  (Joum . chem. Soc., London 85  
[1904]. 212) ein yon diesem yerschiedenes Dimethylanthracen ais das 2,6-Isomere 
angesprochen hatten. S e e r  (Monatsh. Chem. 3 2  [1911]- 143) nahm aber den KW-stoff 
von D e w a r  u .  J o n e s  ais das 2,7-Isomere an, u. es erscheint auch je tzt wahrscheinlicb, 
daB er — obgleich unrein — hauptsachlich aus 2,7-Dimethylanthracen bestand. Yff. 
stellten nach S e e r  (1. c.) unter Verbesserung seiner Methode das 2,6-Dimethylanthracen 
iiber das 2,4,3'-Trimetliylbenzophenon, K p.n  195°, Kp.7eo 335° (aus m-Xylol m it m-To- 
luylchlorid) dar u. zwar yerlief dessen H 2 0-Abspaltung ebenso glatt wie beim 2,5,4' -Iso- 
meren. Das Dimethylanthracen B  yon L a v a u x  (von ihm ais 2 -Dimethylanthracen 
angesehen) wurde durch den Mischschmelzpunkt der zugehorigen Anthrachinone yon 
Vff. ais das 2,6-Dimethylanthracen festgelegt, ebenso das entsprechende Anthrachinon 
ais das 2,6-Dimethylanthrachinon. — Die beiden isomeren Dimethylanthrachinone A 
u. B  von L a v a u x  lassen sich gut durch fraktionierte Extraktion m it sd. A. trennen.
— Nach L a v a u x  is t sein Dimethylanthracen B.auch ident. m it dem yon A n s c h u t z  
(L ieb igs Ann. 2 3 5  [1886]. 313) aus Toluol, Athylidenchlorid u. A1C13 erhaltenen 
KW-stoff u. die Isomeren A  u. B. finden sich in  einem Dimethylanthracen yom F. 224 
bis 225°, das yon Z in c k e  u. W achENDORFF (Ber. Dtseh. chem. Ges. 10 [1877]. 1481) 
aus einem Teerol erhalten wurde. COOK u. CilAMBERS (C. 1 9 2 1 .1. 901), die die beiden 
Isomeren neben /2-Methylanthracen aus C2H 2 u. Toluol erhielten, behielten L a v a u x s  
Auffassung iiber dereń Konst. bei. Fem er wurde ein Prod. yom F. 225—226°, das 
Dimethylanthracen enthielt, yon FRANKFORTER u . K o k a tn U R  (Journ. Amer. chem. 
Soc. 3 6  [1914]. 1534) aus Trioxymethylen u. Toluol m it A1C13 erhalten, aber diese 
Autoren schieden weder die beiden Isomeren ab, noch erwahnten sie L a v a u x s  Arbeiten.

Die Synthesen yon 2,6- u. 2,7-Dimethylanthracen u. dereń Chinonen gestatteten 
es Yff., 2-Chinone ais 2,6- u. 2,7-Dimethylanthrachinon zu identifizieren, die sich 
in  den Oxydationsprodd, einer Mischung von Anthracenderiyy. fanden, die in  den 
schweren Neutralólen des Tieftemp.-Teers aus bituminóser Kohle enthalten war. 
(Joum . chem. Soc., London 1 9 2 9 . 2203—14. Okt. Teddington, Middlesex. Chem. 
Res. Lab.) B e h r i  e .

D. Buttescu, Uber die mittels Oxalylcldorids erhaltenen Derimte des [3-Methyl- 
anthracens, (Bulet. Chim. pura aplicata, Bukarest 31 . 103—07. 1929. — C. 1 9 2 9 .
1. 752.) L in d e n b a u m .

Harry Raudnitz, Uber das l-0xy-2(3),10-dichlor-i,9-anthrachinon. Gr e e n  (vgl. 
C. 19 2 6 . II. 1417) hatte bei Einw. von Thionylchlorid aui Chinizarin ein Chlorderiy. 
erhalten, dem er infolge der leichten Austauschbarkeit des Cl-Atoms unter Annahme 
einer orthochinoiden S truktur die Formel eines 10-Chłor-l-oxy-4,9-anthrachinons 
erteilte. Vf. yersuchte nun unter yerscharften Bedingungen den E in tritt eines zweiten 
Cl-Atoms in das Chinizarinmol. zu erzwingen u. erhielt m it Thionylchlorid bei 135— 140° 
eine rote Dichlor- u. eine gelbe Trichlorverb., bei 160 bzw. 180° ein Tetrachlor- bzw. 
gesehwefeltes Prod. Beim Erhitzen der ais I oder II formulierten Dichloryerb. konnte
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eine quantitativo Umwandlung 
in 2-Chlorchinizarin erzielt wer
den, das m it dem aus 2-Chlor- 
hydroehinon u. Phthalsiiure- 
anhydrid erhaltenen Prod. ident. 
■war. Gegen Kalilauge u. Acet- 
anhydrid war dio Dichlorverb. 

auch in der Warme bestandig, m it aromat. Aminen bildete sich im Gegensatz zum
10-Chlor-l-oxy-4,9-anthrachinon erst nach langem Erhitzen eine Monoarylverb. Infolge 
des Farbunterschiedes konnte das Dichlorderiy. auch nicht m it dem von ULLMANN 
u. Co n z e t t i (C. 1920. III. 253) synthetisierten l-Oxy - 2  ,4-dichloranthrachinon ident. 
sein, so daB sich Chinizarin in Thionylehloridlsg. wahrseheinlieh in  einer reaktions- 
fahigen orthochinoiden Form befindet, an der nur ein Hydroxylwasserstoff beteiligt 
is t (vgl. Gr e e n , C. 1927. II. 2545).

V e r s u c h e .  (Mit J. Mattausch.) l-0xy-2(3),10-dichlor-4,9-anlhrachinon, C1 4H0- 
0 3C12. Aus Chinizarin u. Thionylchlorid im EinschluBrohr bei 135— 140° neben einer 
gelben Trichloryerb. Dunkelrote Prismen, F. 241° (unkorr.). — 3-Chlorchinizarin, 
Ci.,H7 OjC1. A us vorigem bei 150° in konz. H.SO., oder aus 2-Chlorhydrochinon u. 
Phthalsaureanhydrid in einer Schmelze von A1C13 u. NaCl bei 180°. Rubinrote Tafelchen, 
F. 239—240° (unkorr.). — 2-Chlor-l,4-diaceioxy-9,10-anthrachinon, C18H n 0 6Cl. Aus 
Eg. citronengelbe Nadeln, F. 209—210° (unkorr.). — l-Acetoxy-2(3),10-dichlor- 
4,9-anłlirachinon, CIOH 80 4C12. A us Eg. goldgelbe Nadeln, F. 174° (unkorr.). — l-O xy- 
2(3)-chlor-10-anilino-4,9-anthrachinon, C20H 1 2 O3NCl. Mit Anilin am RuckfluCkuhler. 
Blauschwarzes Prod., in den organ. Lósungsmm. m it blauer Farbę sil. In  konz. H 2SO., 
dunkelbraun. Zu einem analogen Prod. fuhrte dio Umsetzung m it p-Toluidin. (Ber. 
Dtsch. chem Ges. 62. 2761—65. 6/11. 1929. Prag, Deutsche Univ.) PoETSCH.

Louis F. Fieser und Emma M. Dietz, l,2-Benz-3,4-antlirachinon. (Vgl. C. 1929.
II. 881. 882.) Im  Zusammenhang m it Unterss. iiber Red.-Potentiale hóherer Phen- 
anthrenchinone u. Anthrachinone erschien die Darst. von l,2-Benz-3.4-anthrachinon (I) 
wiinschenswert. 3-Methoxy-l,2-benzanthracen (II) wurde aus a-Methoxynaphthalin 
u. Phthalsaureanhydrid iiber Methoxynaphthoylbenzoesiiure, Phenyl,ethoxynaphthyl- 
methancarbonsaure u. 3-Methoxy-l,2-benz-10-anthron (III) synthetisiert, entmethy- 
liert, m it diazotiertem p-Nitroanilin gekuppelt u. der Azofarbstoff zum Amin reduziert, 
das durch Oxydation in I  iibergefuhrt wurde.

OCH3 L ^ J ^ J - O C E a 
CO

V e r s u c h e .  2-(4'-Metlioxyna/phthoyl-l')-benzoesuure, CHjO-CmHj-CO-CsII,!- 
C02H. A us a-Methoxynaphthalin, Phthalsaureanhydrid u. A1C13 in  Tetrachlorathan 
oder Nitrobenzol. F. 196—197°. Na-Salz, Krystalle. — (4-Melhoxynaphthyl-l)-phenyl- 
methan-2'-carbonsaure, C1 9H 1 6 0 3 =  CH30-C|nH 6 -CH2 -C6H 4 -C02II. Aus der Methoxy- 
naphthoylbenzoesaure u. Zinkstaub in  NaOH. Tafeln. F. 221—223° (korr.). SI. in 
A., Bzl., Eg. — 3-Methoxy-l,2-ł>enz-10-anthron (III). Aus Methoxynaphthylphenyl- 
methancarbonsaure beim Auflósen in  konz. H 2S 04. Schwach gelb, sehr empfindlieh 
gegen Warmę u. Sauerstoff. Wurde n icht rein isoliert. Die Lsg. in Eg. wird rasch 
dunkelgriin u. setzt einen braunen, amorphen Nd. ab, auch die Lsgg. in  A. oder Bzl. 
werden rasch dunkel. Alkali 1. langsam. Acetylverb. C2 1H 1 6 0 3. Nadeln aus A., F . 197° 
(korr,). — 3-Methoxy-l,2-benzanthracen, Ci9H 140  (II). Aus III m it Al-Amalgam u. 
NH 3 in  A. Nadeln, F. 167—168°. Sil. in Bzl., Chlf., zl. in  A., Eg.; die Lsg. in  Eg. 
fluoresciert violett. Ais Nebenprod. erhalt man gelegentlich eine gelbe Substanz vom 
F. 272°, wahrseheinlieh ein dimolekulares Prod. — 3-Mcthoxy-l,2-benz-9,10-ant]ira- 
chinon, C1 9H 1 20 3. Aus II u. Cr0 3 in Eg. Braunrote Nadeln, Bzl., F . 188,5°. Zl. in 
Bzl., Eg., wl. in  A. G ibt m it Hydrosulfit eine rotę Kiipe, m it konz. H 2 S 0 4 eine blau- 
griine Lsg. — 3-Oxy-l,2-benzaiUhracen, Cj8H 1 2 0 . Aus II u. HBr in  Eg. Órangegelbe 
Nadeln aus Toluol. F. 196—205° (Zers.). Bei LuftabschluB unter vermindertem Druck 
destillierbar. Zl. in  Toluol, weniger in  A. Das gelbe Na-Salz ist wl. Die Lsgg. farben 
sich bei langem Erhitzen dunkel. — 3-Acetoxy-lJl-benzanłhracen, C20H 1 4 O2. Nadeln
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aus BzI.-Lg., F. 129°. Gibt m it Cr0 3 in Eg. 3-Acttoxy-l,2-benz-9,10-anthra.chinon, 
C2oHi20., (gelbe Krystalle, F. 232°, zl. in Toluol, Eg.), das durch alkoh. KOH zu 3-Oxy- 
l,2-benz-9,10-anthrachinon verseift wird. Hellbraun, 1. in konz. H«SO,, blaugriin, in  
Pyridin dunkelorangerot, in  Boressigsaureanliydrid schwach gelb. Die Alkalisalze 
sind wl. in W., ihre Lsgg. in A. sind purpurn. Die Kiipe is t orange. — 4-p-Niłrobenzol- 
azo-3-oxy-l,2-benzanthracen. Aus 3-Oxy-l,2-benzanthracen u. p-Nitrobenzoldiazonium- 
sulfat in Eg. Dunkelrot, zll. in  Nitrobenzol, unl. in Alkali. — 4-Amino-3-oxy-l,2-benz- 
rmthracen. Aus dem Azofarbstoff durch Red. m it SnCl2 u. konz. HCl in  Butylalkohol. 
HCl-Salz, sehwach gelbe Krystalle. Wl. in W., 1. in  A. Zers. sich in Lsg. leicht. Tri- 
acetylverb. C2 4H 1 9 0 4N. Tafeln. F . 203—205° (korr.). Unl. in Sauren u. Alkalien, 11. 
in Bzl., Eg. Geht bei der Vakmimdest. in das Oxazołderivat C20H 13ON (IV) iiber, hell- 
gelbo Nadeln aus Bzl., F. 175,5°. Wl. in Eg., 11. in  Bzl. — l,2-Benz-3,4-anthrachi?ion,

C18H ln0 2 (I). Aus 4-Amino-3-oxy-l,2-benzanthracen 
u. CrÓ3 in Eg. Rote Nadeln. F. 262—263° (korr., 
sehwache Zers.). Zl. in Toluol, Eg., wl. in  Bzl., A.,
1. in h. Bisulfitlsg. Lsg. in H 2 SÓ4 purpurn, in  Pyridin 
rotorange. —  3,4-Diacetoxy-l,2-benzanthracen, C2a- 
H j6 0.,. Aus I  durch Red. m it Zinkstaub, Ńa- 
Acetat u. Acetanhydrid. Tafeln m it Krystallbzl. aus 
Bzl. oder schwach rótliche Nadeln aus Methanol. 

F. 201° (korr.). Dio Lsg. in Bzl. fluoresciert blau. Oxydation m it Cr03 in  Eg. liefert
3,4'Diac£toxy-l,2-benz-9,10-antlirachinon, C22H j40 6 (gelbe Prismen aus Bzl. oder Eg., 
F. 198—199°), das durch alkoh. Alkali zu 3,4-l)ioxy-l,2-benz-9,10-anthracliinon verseift 
wird. Schwarzes Pulver. Dio Lsgg. in organ. FU. sind rot oder purpurn, in  H 2 S0 4 

blau, in  Pyridin orangerot, in Alkali bliiulichgrun, in Acetanhydrid schwach rot, in 
Boressigsaureanliydrid chromgriin. Die Konst.-Formel is t eine Kombination von 
Alizarin u. 1,2-Bcnzanthrachinon; die Verb. is t aber zu wl. in  W., um auf gebeizte 
Stoffe aufzuziehen; die aus der Kupo auf Baumwollo erzcugto griinlichblaue Fiirbung 
is t nicht waschecht. — 4,5-Ben~odiphcnyl-2,2'-dicarbonsatire, Ci8H 1 20 4. Aus I  u. 30%ig. 
H 20 2 in  Eg. bei 90°. Schwach lederfarbigc mkr. Krystalle aus vcrd. Methanol, F . 252° 
(korr.). Geht in  H 2S0 4 -Lsg. iiber in  l,2-Benzofluorenon-4-carbonsdure (oder 2,3-Benzo- 
fluoreiwn-5-carbonsaure), Ci8H 1 0O3, gelbe Nadeln aus Toluol, F. 268° (korr.). Zl. in 
Toluol, gibt m it Eg. leicht iibersiitt. Lsgg. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 3141—48. 
Okt. Bryn Mawr [Penns.], Bryn Mawr Coli.) O step .tag .

Merrill A. Youtz und Philip P. Perkins, Tetramethyldthylensulficl. Dio Verb. 
en tsteht aus Tetramethylathylendithioeyanat u. Na„S. — TelramethyUithytendibromid;

Aus Pinakonhydrat u. 70%ig. HBr. Bei Anwendung von zu 
(CH3)aC— CiCH3)a WCnig oder zu schwaclicr HBr entsteht ein fl., stark  zu Tranen 

j  S reizendes Nebenprod. (Bromhydrin ?). — Tetramethyldthylen-
dithiocyanat. Aus Tetramethylathylendibromid u. KCNS oder 

NH4CNS in  sd. Methanol. Krystalle aus A., F. 61°. Daraus m it Na2S +  9 H20  in 
wss. Methanol 2'etramethylathylensulfid (I). Krystalle aus PA. (Kp. 20—35°). Bei 
gewohnlicher Temp. sublimierte Krystalle haben diamantahnlichen Glanz. Riecht 
auCerordentlich stark, aber nicht sehr unangenehm, an Campher erinnernd. F. 76°, 
Kp. 127°. LI. in organ. Mitteln, unl. in W. Bildet Verbb. m it HgCl2 u. AgNOs. Reagiert 
nur schwach m it CH3J . W ird in Naphthalsg. durch konz. H 2 S 0 4 zu amorphen, unl. 
Prodd. polymerisiert. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 3508—11. Nov. 1929. Whiting, 
Indiana.) ' OSTEKTAG.

Merrill A. Youtz und Philip P. Perkins, Trimethyl- und Trimethyldthyltfticphen. 
Die Darst. tri- u. tetraalkyliertcrThiophene bietet Schwierigkeiten, weil die ais Ausgangs- 
material nótigen 1,4-Diketono meist unbekannt sind. Dio von V l a d e s c o  (Buli. Soc. 
chim. France [3] 6  [1891]. 809) zur D arst. von 3,4-Dimethylacetonylaceton angegebene 
Rk. von Methylchlorathylketon m it Na lieferte ebenso wie Erhitzen des Ketóns mit 
Cu keine nachweisbare Mengen Diketon. Dos Athylacetal des Ketons reagierte mit 
Na, lieferte aber kein Diketonacetal. Ebenso gelang es den Vff. nicht, das Nitril 
CH3 -CO-CH(CH3)-CN (I) in ein zur D arst. von Tetraalkylthiophenen geeignetes 
Diketon uberzufiihrcn. SehlieBlieh gelang die Darst. von 3 -Methylacetonylaceton,

„ „  p _ n[I CH3• CO• CH(CH3)• CHa■ CO• CH3  u. seine Uberfiihrung in
3' | ------Y 3 2,3,5-Trimethylthiophen. Dieses wurde in das 2 ,3 ,5 -Trimethyl-

I I  O-N : CII 4-acetylthioplien iibcrgefiihrt u. letzteres zum 2 ,3 , 5 -Trimethyl-
4-iŁthylthiophcn reduziert. — Dem a -Melhylaccteśsigsaurenitril
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I  schreiben Vff. wegen des niedrigen Kp., der Bldg. von Verbb. m it HgCl2 u. CH3J  
u. der langsamen Rk. m it Na m it Vorbehalt die Konst. eines 4,5-Dimelhylisox- 
azols (II) zu.

V e rsu c h e . a-Brom-cc-athylacetessigesler. K p.n  100—102°. Das durch Umsetzung 
m it der Na-Verb. des Athylacetessigesters erhaltene braune Ol g ibt beim Kochen m it 
K 2C03 keinDiketon. — Methyl-a.-chlordthylketondialhyUicelal. AusMethylchlorathylketon 
u. Orthoameisensaureester in A. K p . 30 80—84°. D . 2 ° 4 0,9773. — Bei der Darst. von cc-/?- 
Diacetylbultersaureester nach WlLLSTATTER u. CLARK (Ber. Dtsch. chem. Ges. 47 [1914]. 
291) laBt sich die Ausbeute durch Anwendung eines 100°/oig. Oberschusses an Acetessig- 
ester yerdoppeln. — 3-Methylacetonylaceton. Aus a,/?-Diacetylbuttersaureester u. K 2C03 

in  sd. W. K p . 10 71°. D . 204 0,9527, n j ! 0  =  1,4260. K p . ; l 0  195— 196° (korr.). m it einiger 
Zers. L. in organ. Mitteln, mischbar m it W. Disemicarbazon. Krystalle aus W., F . 219 
bis 220° (korr.). p-Nilrophenylhydrazon oder 2,3,5-Trimethyl-N-p-niiroplienylimino- 
pyrrol. Krystalle aus Toluol. F. 112—113° (korr).. — 2,3,5-Trimethylthiophen. Aus 
3-Methylacetonylaceton u. P 2S5. Dnrolartig riechende FI. K p . 746 163—165°. D . 2 ° 4

0,9753, nD20 =  1,5131. Mit Isatin  u. H 2 S 0 4 braunlichrote Farbung. Reagiert m it Jod 
u. gelbem HgO. Liefert m it Acetylchlorid u. A1C13 2,3,5-Trimethyl-4-acetylthiophen. 
K p . 718  248—249°. D . 204 1,0891, n D 20 =  1,5454. Gibt keine Bisulfitverb. Semicarbazon. 
Krystalle aus Aceton. F . 157° (korr.). p-Nilrophenylhydrazon. Krystalle aus Xylol. 
F. 162,5— 163° (korr.). Phenylhydrazon, olig. — 2,3,5-Tritnethyl-4-dthylthiophen. Aus 
Trimethylacetylthiophen nach Cl e m m e n s e n . K p.,)s 204—206° (korr.). D . 204 0,9609, 
no 20 =  1,5132. Gibt keine Indopheninrk. Beide Thiophene 1. sich in konz. H 2S 0 4 u. 
werden bei Verd. wieder gefallt. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 1 . 3511— 16. Nov. 1929. 
Whiting, Indiana, S tandard Oil Co.) OSTERTAG.

Erich Rosenhauer und Franz Barlet, tlber die Synthese. von Carbopyridin- 
oyaninen. Von der bisher unbekannten Gruppe der Carbopyridincyanine, die in  der 
2,2'-, 2',4- bzw. 2,4'- oder in der 4,4'-Stellung yerkettet sein konnen, stellten Vff. yer- 
schiedene Farbstoffo her, die aUe charakterist. Eigg. der Cyanine zeigten. Das ein- 
fachste 2,2'-Carbopyridincyanin I konnte aus a-Picolinjodmethylat einmal durch Einw. 
von Chlf. in Ggw. von alkoh. Kali oder, jcdoch in sehr schlechter Ausbeut-e, m it Ortho- 
ameisensaure nach KÓNIG (C. 1 9 2 5 . I. 2695) synthetisiert werden. Neben dem Athyl- 
homologen von I wurde noch aus 6-Phenyl-2-picolinjodmethylat m it Chlf. das 6 , 6 '-Di- 
phenylderiy. hergestellt. y-Picolinjodmethylat lieferte g la tt das 4,4'-Isomere der 
Formel II, wahrend aus dem symm. Trimethylpyridinjodmethylat ein krystallines 
Farbstoffgemisch erhalten 'wurde, das bei der fraktionierten Krystallisation zwei 
Cyanine lieferte, dereń Konst. noch nicht feststeht. Ais eigentliche Trager der Rkk. 
fungierten die aus den Picolinjodmethylaten in  Freiheit gesetzten gelben Anhydro- 
basen (vgl. C. 1 9 2 6 . II. 2723), die infolge ihrer starken Reaktionsfahigkcit bei der 
Einw. von Chlf. primar in Additionsprodd. iibergehen diirften, die sich dann weiter 
kondensieren. Bei I  wurde die Rk. hypothet. nach folgendem Schema yerlaufen:

cuci.
------ >- 11 J  • CH, ■ CHClj +  H 2C : >

N N(CH3)

ćhT ^ i
/ V .  CH: CHCH*

^ !:C H .C H :C H  
N N(CHS)

Cl 'CH 3 1

C h ,  J
In  bezug auf ilire Sensibilisierungsfahigkeit erreichten die sj^nthetisierten Cyanine 
nicht die Wrkg. der prakt. angewandten Sensibilisatoren, w ie  Athylrot oder Pinacyanol.

V e r s u e h e .  l,r-Dimethyl-2,2'-carbopyridincyaninjodid, C1 5H 1 7N2J  (nach I). 
Aus a-Picolinjodmethylat durch Erhitzen m it alkoh. KOH u. Zusatz von Chlf. Aus 
W. oder A. stahlblau schimmernde Nadeln oder Blattchen, Zers. bei 244°. Swl. in Aceton,
11. in h. W., CH3OH u. A. m it blaustichig roter Farbę. Schmales Absorptionsband 
m it einem Maximum bei etwa 560 m/f. Pikrat, C2 1H 1 90 7N5. Rotbraune Nadeln, Zers. 
bei 227°. Bromid, Cj5 H 1 7 N 2Br. Stahlblaue Prismen, Zers. bei 248,5— 249,5°. — l ,l '-D i-  

XII. 1 . 25
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dlhyl-2,2'-carbopyridincyaninjod.id, C1 7 H 21N 2 J. Analog aus dem Jodathylat. Nadeln, 
Zers. bei 265°. Absorptionsmaximum etwa 565 m/u. — 6-Phenyl-2-picolinjodmethylat, 
C1 3 H I4N J. Aus CH:1OH gelbe Nadeln, F. 188°. — 6,6'-Biphenyl-1,1'-dimdhyl-2,2'-carbo- 
pyridincyaninjodid, C27H 25N 2 J . Aus A. griine Nadeln, Zers. bei 232°. Pikrat, C33H 2 70 7N5. 
Violette Nadeln, Zers. bei 223°. — l,l'-Dimethyl-4,4'-carbopyridincyaninjodid, Cl5H 17- 
N2J  (U). Aus y-Picolinjodmethylat m it Cblf. Aus CH3OH blaulicb griine Nadeln, 
Zers. bei 226,5°. Absorptionsmaximum 600 m/i. Pikrat, C2 1H 1 9 0-N 5. Braune Nadeln, 
Zers. bei 203°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2724—29. 6/11. 1929. Erlangen, 
Uniy.) POETSCH.

Frank Cortese, Uber die strukturełlen Beziehungen zwischen Strychnin und Brucin. 
Uber Strychnosaikaloide. HE. (II. vgl. WlELAND u. M u n s t e r ,  C. 1929. I. 2887.) 
Die in der II. Mitt. beschriebenen, aus Brucin durch Oxydation erhaltenen Sauren 
C1 6H 20N 2O4 u . C1 7 H 22N 2O0 konnten auch aus Stryclmin erhalten werden, wodurch 
sichergestellt ist, daB sich Brucin vom Strychnin durch zwei am Bzl.-Kern stehende 
OCH3-Gruppen unterscheidet; auch aus der Saure C1 9H 22N 20 6 yon HaNSSEN (vgl.
1. c.) wurden durch Oxydation die beiden Siiuren erhalten. — Bei dem t)bergang 
yon Brucin (I) in  C1 9 . . . (II) h a t es anscheinend die zwei benachbarten methoxylierten

H-co-crrif i
HfCO-Cw JCO JCO JCO HOOC-OC

C N N NH N
1 1 \  „  1_____________ ___ X

C-Atome des Bzl.-Kerns yerloren; der Abbau von C19 . . . zu C16 . . . (III) konnte nacli
dem Schema I I ---- > III erfolgen, wobei gleiehzeitig an anderer Stelle des Mol. zwei
H-Atome abgespalten werden miiBten; C1 7 H 22N 20 6 konnte etwa IV entsprechen. — 
Die von L e u c h s  u. H o ffm a n n  (C. 1929. II. 2464) aus Kakothelin erhaltene Saure 
h a t wahrscheinłich nicht die Formel C1 7 H 20N 2O6, sondern C,7H 22N 2O0. Bei der Oxy- 
dation von Strychnin in konz. H 2 S 0 4 +  W. bei 80—85° m it Cr0 3 in W. entsteht neben 
den beiden Sauren ein Nebenprod.: weiBe Nadeln, aus h. W., sehmeckt nicht bitter. —. 
Saure CieHioN 2Oit weiBes Pulver, aus CH3OH, F. 312—314° (Zers.); [oc]d 23 =  —117,9° 
±  3° (0,78r%ig. wss. Lsg.). — Saure 6'1 7 / / 2 2i\r20 G, farblose Krystalle, aus h. W. (Tier- 
kohle); yerliert im Hochyakuuin bei 110° uber P 20 5 5 Moll. H 20 ;  [a]n 1 9  =  +45,3° ±  2° 
(0,552°/0ig. wss. Lsg.) — Die HANSSENsche Saure C19H 22N 2Og gibt ebenso m it Cr03 

dieselben Sauren. Die Saure C1 6H„0N 2O4 wurde so aus h. W. ais a-Form (Octaeder) 
oder /3-Form (Wiirfel u. Prismen) erhalten. (L ieb io s Ann. 476. 280—85. 6/12. 1929. 
Miinchen, Bayer. Akad. d. Wiss.) B usch .

Riko Majima und Shin-ichi Morio, Uber Hypaconitin, ein neues Aconitum- 
alkaloid. V. M itt. iiber Accmitumalkaloide. (IV. vgl. C. 1926. I. 407.) Vff. haben die 
Alkaloide von Aeonitum senanense aus Nikkó untersueht. Dieselben bestanden aus 
20%  Japaeonilin-B1( 70% C1 u. wenig A . Die Alkaloide von Acon. kamtschatieum 
von den kurii. Inseln enthielten in dem aus A. krystallisierbaren Teil bis 95% Ci. Das 
Hydrobromid von Cx wurde je tz t aus der gereinigten Base krystallin. erhalten, u. seine 
Eigg. u. auch die der freien Base stimmten m it denen von Bj uberein. Ebenso zeigte 
Japaconitin-C nach gleicher Reinigung sehr alinliche Eigg. wie Bj. Die Id en tita t der 
3 Alkaloide wurde ferner mittełs der Perehlorate festgestellt. Die Bezeichnungen C 
u. Cj sind aufzugeben, u. es bleibt nur Bi iibrig. Der C-Geh. der freien Base versehiedener 
Herkunft war trotz mederholter Reinigung noch immer hóher ais der von A, Aj u. B. 
Das Mol.-Gew. wurde durch Lósen in ca. 0,05-n. HCl, Zusatz von Jodeosin (in A.) 
u. Titrieren m it ca. 0,01-n. B aryt unter Zufiigen yon A. zu 616—620 gefunden. BŁ 
scheint also die Zus. C33H 4 5Oł0N  zu besitzen. Die hydrolyt. u. pyrogenet. Spaltung 
von Bx yersehiedener Herkunft ergab ebenfalls ident. Prodd., in der Zus. um CH20  
geringer ais die Prodd. aus Japaeonitin-A. Offenbar liegt ein neuartiges Alkaloid vor, 
welches Vff. Hypaconitin nennen; entsprechende Namen fur die Abbauprodd. Das 
durch Oxydation des Hypaeonitins erhaltene, dem Oxonitin entsprechende Hypoxonitin  
scheint sich nicht um CH20, sondern um CH4 0 2 yom Oxonitin zu unterscheiden. Die 
Angabe in  der IV. Mitt., daB Bx gewóhnliches Oxonitin gebe, is t unrichtig.

V e r  s u c h e. Die Isolierung des Hypaeonitins wird beschrieben. — Hypaconitin- 
hydróbromid, C33H 460 10NBr +  2,5 H 20 , aus A. +  A., wasserfrei Zers. bei 178— 179°, 
M d  =  —18,4 bis —20,5° in W., sil. in W. — Perchlorat. Aus dem Hydrochlorid m it



NaC104. Prismen aus A. +  A., Zcrs. bei 178—180°, [cc]d9 =  — 11,2° in  A., fast unl. 
in W., sil. in  li. A. — Chloroaurat, (C33H 4 6O10N)AuC14, Prismen aus A., Zers. bei 243 bis 
245°. — Freie Biust, C33H.1 3 Ol()N. Aus dom Hydrobromid m it NH 4OH. Prismen aus 
CH3 OH, Zers. bei 197—198°, [a ] D 1 7  =  +22,4° in Chlf. E n tha lt 4 OCH3 u. 1 NCH3. — 
Benzhypaconin. Vorige m it yerd. H 2S0 4  (1 Aquiv.) 15 Stdn. gekocht, abgespaltene 
Essigsaure m it W.-Dampf iibergetrieben, m it NH,,OH yersetzt, F iltra t yon unver- 
andertem Hypaoonitin m it (NH4 )2SO., gesatt., m it Chlf. ausgeschiittelt, Riickstand 
des Auszugs m it HC1 neutralisiert. Hydrochlorid, C3 1H 4 40 9NC1 +  3,5 H 20 , Krystalle 
aus W*, wasserfrei Zers. bei 242—244°, [<x]d13  =  —6,5° in W. — Hypaconin. Hypaco- 
nitin m it 20 Teilen W. im Rohr 5x/ 2 Stdn. auf 160—170° erhitzt, F iltra t nach Einengen 
m it HC1 versetzt, ausgeathert (Benzoesaure), im Exsiccator yerdampft, m it CH3-COCl 
im Rohr 3 Wochen stehen gelassen, nach Verdampfen m it NH4OH zers. Das Telra- 
acctylderiv., C32H 4 70 12N, bildet Prismen aus A., Zers. bei 182—184°. — Pyrohypaco- 
nitin,;.C3 1H 4 10 8N. Durch Erhitzen des Hypaeonitins im Yakuum u. H-Strom. Prismen 
aus A., F . 119—120°, [a]n 1 3  =  +21,7° bzw. +18,1° in  Chlf. Hydrobromid amorph. 
Perchlorat, Prismen aus A., Zers. bei 268—269°. Chloroaurat, (C3 1H 420 8N)AuC14, Prismen 
aus A., Zers. bei 216—217°. — Hypoxonitin, C24H 290 8N. Mit KMn04 in Eg. enthaltendem 
Aceton. Krystalle aus Eg. +  Aceton, Zers. bei 267—268°, [cc]d1 5  =  —63,1° in Chlf. 
E n th a lt 3 OCH3, kein NCH3. (L ie b ig s  Ann. 4 7 6 . 171—81. 21/11.1929.) L in d e n b a u m .

Shin-ichi Morio, Uber Mesaconitin, ein zweites neues Aconitumalkaloid. VI. Mitt. 
iiber Aconilmnalkaloide. (V. vgl. vorst. Ref.) Aus den Angaben in  der I. Mitt. geht 
hervor, daB Japaconitin-A1 u. -B  einander reclit ahnlieh sind. Vf. fand jetzt, daB die 
aus dem krystallisierten Hydrobromid von B freigemachte u. aus CH3OH umkrystalli- 
sierte Base ebenfalls — wie fruher schon Aj — ein direkt aus konz. wss. Lsg. krystalli- 
sierendes Hydrobromid liefert. Sodann h a t Vf. aus yerschiedenen Aconitumpflanzen 
von Japan, Korea u. China groBere Mengen A! gewonnen, Salze u. Deriyy. desselben 
dargestellt u. an diesen m it Sicherheit die Identitiit m it B festgestellt. B war also 
nur ein etwas unreines Ax. Das Mol.-Gew. yon A x (Best. wic im vorst. Ref.) wurde zu 
ca. 630 gefunden, woraus sich die gegeniiber Aconitin um CH2 kleinere Formel C.^H^OijN 
ergeben wiirde. In  der T at stimmen die analyt. Resultate besser zu dieser Formel ais 
zu der um CH2 reicheren. Japaconitin-Aj ware also ein niederes Homologes von Jap- 
aeonitin-A. AUerdings is t die Einheitlichkeit von At noch zweifelhaft; z. B. liefert es 
bei der Hitzezers. Pyrojapaconitin-fl u. -y. Weitere Reinigungsyerss. iiber das Per- 
ehlorat u. Chloroaurat waren olrne Erfolg. Vf. nennt Ax Mesaconitin. Es liefert, m it 
KMn04 in Aceton oxydiert, gewóhnliches Oxonitin.

V e r s u c h e .  Die Gewinnung des Mesaconitins aus Aconitum manschurieum 
wird beschrieben. — Mesaconilinhydrobromid, C33H 4 6On NBr +  3,5 H aO, aus A., wasser- 
frei Zers. bei 172—173°, [cc]d22 =  —24,8°. — Chloroaurat, (C33H.160 1 1 N)AuC14, gelbe 
Prismen aus A., Zers. bei 224—226°. — Perchlorat, C33H 4 80 1 6NĆ1 +  0,5 H 20 , Prismen 
aus A., Zers. bei 217—225°, fast unl. in W. — Freie Base, O ^H ^C^N , Prismen aus 
CH3OH, Zers. bei 20S—209°, [a ] ! , 1 7 =  +25,4° in Chlf. E nthalt 4 OCH3 u. 1 NCH3.
— Benzmesaconin. Hydrochlorid, C3łH 440 10NCl +  H 20 , Prismen aus W., Zers. bei 
255—-257°, [<x]d24 =  —24,0° in  W. Hydrobromid, C3 1H.14O10NBr +  3 H 20 , Prismen 
aus W., Zers. bei 245—246°, [oc]d24 =  —21,8° in W. — Mesaconin. Durch Kochen yon 
Mesaconitin m it alkoh. KOH im H-Strom. A. im Vakuum abdest., m it Chlf. ausgezogen, 
Riickstand des Auszugs in das Hydrochlorid iibergefuhrt, welches sehwer krystallisiert 
u. selir hygroskop. ist. Tetraacetylderm., Prismen aus A., Zers. bei 228—229°. — Pyro- 
mesaconitin (fruher Pyrojapaconitin-/3). Durch Erhitzen von Mesaconitin im sd. Di- 
methylanilinbad, Lósen in  0,771-n. HBr u. Eintrocknen iiber H 2S04. Hydrobromid, 
C3 1H 4 2O0NBr +  1/t HaO, Prismen aus A., Sintern bei 222°, Zers. bei 226°, [a]i>1 7  =  
—40,5° in  W., 11. in W., zwl. in  A. Chloroaurat, (C3 1H 420 9N)AuCl4 +  H 20 , Krystalle 
aus A., Zers. bei 180— 181°. Perchlorat, Prismen aus viel A., Zers. bei 285—287°. — 
Pyromesaconitin-y (fruher Pyrojaparonitin-y). Aus der Mutterlauge des yorigen Hydro- 
bromids erhalt man nach Zusatz von A. bei mehrtagigem Stehen das Hydrobromid, 
CjiH4 20 9NBr +  2 H 20 , Krystalle aus W., Zers. bei 240—241°, [a] D 1 4  =  —102° in  W., 
zwl. in  W., sil. in A. Chloroaurat, Zers. bei 193—194°. Perchlorat, Zers. bei 245—247°. 
Freie Base, C3 1H 4 10 9N. Aus Hydrobromid u. NH 4OH. Prismen aus A., Zers. bei 169 bis 
170°, [cc]d1 7  =  — 107° in A. — Oxonitin, Zers. bei 282°, [<x]d2° =  — 41,7° in  Chlf. 
(L ie b ig s  Ann. 4 7 6 . 181—93. 21/11. 1929.) . L in d e n b a u m .

Riko Majima und Shin-ichi Morio, Uber die Identitat von Aconitin-A, Japa- 
conitin-A und Japaconitin-At . VII. Mitt. iiber Acmitumalkaloide. (VI. vgl. yorst.

25*
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Ref.) Diese 3 in der I., I I . u. I II . M itt. beschriebenen Alkaloide wiesen zunaehst kłeine 
TJnterschiede auf. Durch therm. Zers. von J  apaconitin-A2 (III) wurde nur Pyra- 
conitin-a, bei der von Acoiuhn-A  (I) daneben noch Pyraconitin-/? erhalten. Von der 
Voraussetzung ausgehend, das III das reinere Prod. ist, wurden I u. auch Japaconitin-A 
(II) einer griindlichen Reinigung unterworfen. Danaeh erwiesen sich I u. II in Krystall- 
form, physikal. Eigg. u. Salzen ais ident. m it III u. gaben bei der therm. Zers. gen&u 
bo yiel Pyraconitin-a wie III. Vff. behalten fiir das Alkaloid den alten Namen „Aconitin“ 
bei u. geben den Namen „Japaconitin“ auf. — Die den unreinen Prodd. ais Miseh- 
krystalle hartnackig anhaftenden Basen diirften Mesaconitin u. Hypaconitin sein. Vff. 
haben neuerdings festgestellt, daB das neben I  isolierte Aconitin-C (II. Mitt.) haupt- 
sachlich aus Mesaconitin u. Hypaconitin besteht. — SchlieBlich ^"urden noch die Beob- 
achtungen von D u n s t a n  (Journ. chem. Soc., London 63  [1893]. 994) bzgl. der 3 Formen 
des Aconitincliloroaurats im wesentlichen bestatigt.

V e r s u c h e .  Die Reinigung yon I u. II wird beschrieben. Das resultierende 
Aconitin, O^H^OnN, zeigte Zers. bei 202—203°, enthielt 4 OCH-, u. 1 NCH3. Hydro- 
bromid, Zers. bei 172—173°. Perćhlorat, Zers. bei 215—222°. Chloroaurat, Zers. bei 
157—158° (ygl. unten). — Das durch therm. Zers. von I, II u. III erhaltene Pyraconitin- 
a-hydrobromid zeigte Zers. bei 271—272°. Aus den Mutterlaugen blieben nach Ein- 
trocknen amorphe Salze zuriick, welche in  die Perchlorale umgewandelt wurden. Diese 
bildeten Prismen aus A.-A., Zers. bei 153—154°. — Zerlegung von Aconitin-C: Aconitin 
aus Aconitum Napellus in  das Hydrobromid iibergefuhrt, F iltra t yon auskrystallisiertem
I-Salz iiber H 2S 0 4 im Vakuum eingeengt, dabei weiteres I-Salz isoliert, schlicfilichen 
Riickstand (Aconitin-C-salz) in A. gel., m it A. yersetzt, stehen gelassen. Ausgeschiedene 
Krystalle waren wesentlich Mesaconitinsalz; Mutterlauge enthielt Hypaconitinsala. 
Weitere Reinigung iiber die Perchlorate. — Aconilinchloroaural. ji-Fonn (gewóhnliche): 
Aus absol. oder 95%ig. A., F. 157—158°. a -Form-. Durch Losen der /?-Form in Aceton 
u. Zusatz von W .; Krystalle m it 1 CH3 -CO-CH3, nach Trocknen bei 110° F. 138—140°. 
y-Form: Durch Losen der )S-Form in Chlf. u. Zusatz von A.; Krystalle, S intem  gegen 
155°, F. 177°; geht durch Umkrystallisieren aus A. bzw. Aceton in  /? bzw. cc iiber. 
(L ie b ig s  Ann. 476. 194— 203. 21/11. 1929.) x L i n d e n b a u m .

Riko Majiraa und Shin-ichi Morio, Zusammenfassende Bemerkungen uber die 
Natur der Aconitumalkaloide. V III. M itt. uber Aconitumalkaloide. (VII. vgl. vorst. Ref.) 
Dio Gesamtentw. der Chemie der Aconitumalkaloide u. die Eigg. letzterer werden noch- 
mals libersichtlich dargestellt (Tabellen im Original). Die Unterśs. der Vff. haben er- 
geben, daB die Alkaloide aus Aconitum Napellus neben Aconitin hauptsachlich Mesa
conitin u. Hypaconitin enthalten u. deshalb in die gleiche Kategorie m it den zumeist 
im Orient aufgefundenen Aconitumalkaloiden zu stellen sind. — Die krystallograph. 
Unters. der Alkaloide wurde von Manjiro Watanabe ausgefiihrt. Aconitin, rhomb., 
holoedr., a :  b : e =  0,5456: 1: 0,3885. Mesaconitin, pseudorhomb. (triklin.), bis- 
phenoidal, a : b : c =  0,8026: 1: 0,9971. Hypaconitin, wie yoriges, a : b : c =  0,7757: 1: 
0,99S2. Weitere Daten im Original. Aconitin is t von den beiden anderen, welehe iso- 
morph sind, wesentlich yerschieden. (L ie b ig s  Ann. 476. 203—14. 21/11. 1929. Sendai, 
Uniy.) L in d e n b a u m .

F. v. Bruchhausen und H. Schultze, Zur Konstilution des Ozyacanthins. Vor- 
liegende Arbeit, die von Ga d a m e r  u . SCHULTZE begonnen wurde, fiilirte unabhangig 
von S p a e t h  u . P ik l  (vgl. C. 1929. II. 2201) zur Formel II fiir das Ozyacanthin. — 
Aus dem M utterlaugenestrakt yon Berberis vulgaris (ZlMMER & Co.) wurde nach 
Abscheidung von Osyacanthin u. Berbamin aus den Mutterlaugen ein neues Alkaloid 
C19H 22ON2 (XOI ?), eine Nichtphenolbase, in sehr geringer Menge erhalten; Nadeln, 
aus A., F. 256° (unkorr.); Methosyl- u. Methylimidgruppe nicht nachweisbar. —  Die 
Darst. eines bas., in  W. 1. Salzes des Osyacanthins konnte nicht reproduziert werden. 
Osyacanthin gibt in  A. +  1 Aquival. V irn - SCI eine Verb. G'3<in?J)0N 2; Nadeln, aus 
CH3 OH, F . 260°; [a]D20 =  —94,9° (0,2476 in  10 ccm CH3 OH). — Der HoFFMANNsche 
Abbau am o-Meihyldtlieroxyacanihin ergab in  der ersten Phase eine opt. inakt. Base 
vem F. 152°, daneben aber noch ein nicht krystallisierendes Gemisch yon opt.-akt. 
Methinbasen. Es war also neben der nach a yerlaufenden Hauptspaltung, wobei die 
Asymmetrie yerloren geht, noch die Nebenspaltung nach b yerlaufen, wobei das 
Asymmetriezentrum erhalten bleibt. — Durch Methylierung der Methiribase Ct0HwOeN  
m it Dimethylsulfat u. Verkochung m it NaOH wurde ein N-freier Korper erhalten, 
Prismen, F. 243°. — Athyldtheroxyacanthin gab m it Dimethylsulfat u. Verkochen 
m it NaÓH (50%ig.) eine inakt. Methinbase C4 1ff4 30 6Ar2, F. 126°. — Die Methinbase
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vom F. 152° gab beim oxydativen Abbau (mittels 5%ig. KMnO,r Lsg.) ein Saure- 
gcmiseh, das auBer Oxals;iure einen in Eg. 1. u. einen wl. Anteil vom F. 303° (unkorr.) 
enthielt. — Die Saure Ou HwOa vom F. 303° gibt m it Diazomethanlsg. den Methyl- 
ester, CI7H i60 6, F. 96°, aus PAe.; K p . 1 2  220—230°. — Die Kalischmelze (250°) zer- 
legto die Saure in  p-Oxybenzoesaure u. ProtokcUechusdure. Dio Trennung dieses Saure- 
gemisches ist durch Rrystallisation nicht moglich, da sie eine Mol.-Verb. bilden; nach 
Veresterung u. Veratherung m it Diazomethan konnten p-Oxybenzoesauremethylester 
u. Veratrumsiiure gefafit werden. — Durch Synthese der beiden Sauren V u. VI wurde 
erwiesen, daB die Saure m it VI ident. ist. — 2-Metlioxy-l,l'-diphenylalher-4,4'-dicarbon- 
sdure (V), F. 254° (unkorr.). — Methylester, Ci7H 10O6, aus Vanillinsaureester u. p-Brom- 
benzoesaureester; weiBe Nadeln, aus A., F. 72—73°. — Die von Y an o  (C. 1929. II . 752) 
aus dem Tetrandin erhaltene u. fiir V angesehene Saure vom F. 305° ist wahrscheinlich 
die Saure VI. — Die 2-Methoxy-l,l-diphenyldther-5,4'-dicarb<ynsaure, ClsH 1 20 6 (VI), 
wurde von Santos aus Isovanillinsaureester u. p-Brombenzoesaureester dargestellt, 
F . 303—304,5°, u. erwies sich ais ident. m it obiger Saure T o m  F. 303°. — Zur Fest- 
stellung des Ortes der freien Phenolgruppe im Oxyacanthin wurde das m it Diazo- 
athan athylierte Oxyacanthin einem gleichen Abbau unterworfen u. dio erhaltene 
opt. inakt. Methinbase, das Athyldtheroxyacanlhinmetkin, m it KM n04 in wss. Lsg. 
oxydiert; es entstand 2-Athoxy-l,r-diphenyldther-5,4'-dicarbonsaure; F. 270—274°; 
gibt m it ath. Diazomethanlsg. den Ester Cn H1HOs, F . 61°. — Ein weiterer Beweis 
fiir die Stellung der ursprunglichen OH-Gruppe in der Saure 303° war die Tatsache, 
daB bei der Oxydation des Aufspaltungsprod. des Oxyacanthins m it Chlorkohlensaure- 
ester das Auftreten der Saure 303° nicht beobachtet wurde, da erfahrangsgemaB phenol- 
haltige Keme der Zerstorung bei der Oxydation anheimfallen. — Die Oxydations- 
ergebnisse sind vereinbar m it einer S truktur des Methylatheroxyacanthinmethins VIII, 
wenn man annimmt, daB die Oxydation an die Stilbendoppelbindung im Sinne der 
punktierten Linie stattgefunden hat. — Durch die Isolierung u. Konst.-Ermittlung der 
Saure vom F. 303° sind 14Cu. 2 0  des Oxyacanthins erm ittelt; dieiibrigen C- u. O-Atome 
der SPAETHschen Formel C3;H,10O0N2 sind zwanglos unterzubringen, wenn zwei Tetra- 
hydroisochinolinringsysteme angenommen werden; auch phylogenet. Erwagungen 
fuhren zu dieser Formel. —  Die Konst. der von G ad am er u . S c h u l tz e  (s . o.) iso- 
lierten Nichtphenolbase C]aH,oN;0  ist Yielleicht XHI. — Aus phylogenet. Griinden er-
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scheint den Vff. die Lage der Ather-O-Briicke enfcspreohend Formel II wahrscheinlicher 
zu  sein, ais die von SPAETH u. P i k i . gewahlte. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. 
pharmaz. Ges. 267- 617— 28. Nov. 1929. Munster, Chem. Inst., Pharm. Abt.) B d s c h .

Walter A. Jacobs und Edwin L. Gustus, Strophantin. XVII. Wasserabspaltung 
und Lactonspaltung bei Isostwphanthinsaurederwalen. (XVI. vgl. C. 1929. I . 81.) 
Bei der Umsetzung der fS-Isostrophanihinlactonsaure (I) m it Acetanhydrid in  Ggw. 
von Acetylchlorid entsteht die Verb. C26H 30OT (Teilformel HI), dereń Bldg. Vff. sich 
so vorsteD.cn, daB zuniichst der Lactonring in I  geóffnet wird im ter Bldg. eines sub- 
stituierten Bemsteinanhydrids entsprechend Teilformel II, daB dann H ,0  aus der 
dadurch freigewordenen OH-Gruppe abgespalten wird, wahrend die zweite noch im 
Mol. enthaltene OH-Gruppe gleichzeitig acetyliert wird. Die stabile Lactongruppe, 
die das OH 3 YersehlieBt, bleibt bei dieser Umsetzung erhalten. IH  gibt einen neutralen 
Dimethylester (IV), in  dem die Doppelbindung durch Hydrierung nachgewiesen wird. 
Der Methylester der (3-Isostrophanthinlactonsaure erleidet diese Umwandlung bei der 
Acetylierung nieht. — p-Isostrophanthinlactonsaurc (I) oder ih r Methylester liefert 
bei der Umsetzung m it HCl—CH 3OH gleichfalls einen ungesatt. Dimethylester, 
C25H 3 10 7 (V), der aber nicht ident. is t m it dem Dimethylester aus m .  Aus den Dre- 
hungen der beiden Isomeren ziehen Vff. den SchluB, daB Eli noch der /S-Reihe angehort,

I I  CO— O
ÓH ĆH

CHa— C H - C lT - C ip - C H . .  
i I I I I 

CO CO C C-OH C

"(S^  h o ^ ^ I h

wahrend das Isomere infolge der umlagern- 
den Wrkg. der HCl in die <5-Reihe ein- 
zuordnen ist. Verss.v den Dimethylester 
aus DI m it HCl in  das Isomere oder 
umgekehrt dieses durch Behandlung m it 
Alkali in H I umzulagem, waren ergebnis- 
los. Offenbar spielt bei dieser Isomerie 
die OH-Gruppe 1 bzw. das dam it ver- 
bundene C-Atom die entscheidende Rolle. 
Bei der Acetylierung wird dieses OH ent- 
fem t, bevor die Isomerisation stattfindet, 

wahrend bei der Einw. von HCl—CH3OH erst Umlagerung u. dann Aufspaltung der 
Lactongruppe erfolgt. Die OH-Gruppe 2 laBt sieh auch m it HCl—CH3OH starkerer 
Konz. nicht abspalten.

V e r s u c h e .  Verb. C25H30O7 (HI), aus Isostrophanthinlactonsaure m it der 
18-faclien Menge Acetanhydrid u. der doppelten Menge Acetylchlorid 16 Stdn. bei 80°. 
Aus Aceton keilformige P łatten  T o m  F. 280—281°, 11. in  Chlf., weniger in  Aceton, 
wl. in A. — Verb. C.yJI.^0., durch Verseifung von H I m it V1 0 -n. N aO H ; aus W. Blattchen 
m it 1/2 H 20  vom F. 230—232°. Dimethylester daraus, C25H 3,,07 (IV), dargestellt m it 
CH2N 2 in  Aceton, aus CH3OH Nadeln vom F. 199—200°, [a ]jr 3 =  —28,0° (CH3 OH; 
c =  0,497). Gelb 1. in  konz. H 2 SO.„ dann orange — 'r braun — y  tiefgriin. Acetal 
des Dimethylesters, C2 7H 3 60 8, aus IH  m it HCl-CH3OH (l% ig .) 16 Stdn. bei 75—80°. 
Aus verd. CH3OH Nadeln vom F. 170—171°. Dihydroderiv. von IV, C2SH360-, durch 
katalyt. Hydrierung von IV in CH3OH m it P t. Aus CH3OH Nadeln vom F. 229—231°. 
Hellgelb 1. in  konz. H 2SO,„ dann orange — ->• braun. — Dimethylester CihH.%sO- (V), 
aus /^Isostrophanthinlactonsaure m it l° /0ig. HCl—CH3OH 17 Stdn. bei 75—85°. 
Aus CH3OH m it W. lange Nadeln vom F. 154—155°, [a ] D 2 9 =  +90° (CH3OH; c =  
0,480). — Acetal des (3-Isostrophanthinlactonsauremethyleslers, C2eH 3.,08, aus p-Iso- 
strophanthinlactonsauremethylester m it Acetanhydrid u. Acetylchlorid 15 Stdn. bei 
75— 80°. Aus Aceton m it W. Nadeln vom F. 235—237°. (Journ. biol. Chemistry 
84 . 183— 90. 1929. New York, Rockefeller Inst. for Med. Res.) Oh l e .

Charles E. Bills und Warren M. Cox, jun., Studien uber die Isomerisierung vom 
Ergosterin. Vff. erhielten bei der Einw. von konz. wss. HCl (D. 1,18) auf Ergosterin 
in Chlf. (schiitteln) bei 25° ein Isomeres des Ergosterins vom F. 138° u. [a]o25 =  —40°,

CO— O3 

ĆH CH

CH,---- CH—CH CH CH„
I I I I ,  I

COOH CO C C-OH C

5h

C c - o c o c h 3 C 

c
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welches yerschieden is t von dem Isoergosterin von R e i n d e l ,  W a l t e e  u . R a u c h  
(C. 1 9 2 7 . I. 1483) vom F. 136° u. [a]D =  —87° (Chlf.). Bei der Rk. scheidet sich 
zunachst ein weiBer gelatinoser Nd. ab, der unter Griinfarbung der Lsg. allmahlich 
yerschwindet. Die Umlagerung is t in 4 Stdn. beendet. — Auch HBr (D. 1,39) bewirkt 
unter ahnlichen Erscheinungen — die Lsg. farb t sich smaragdgrun — eine Umlagerung 
des Ergosterins, doch scheint das Prod. nicht ident. zu sein m it dem vorstehenden. 
Die Umsetzung is t in  1 Stde. beendet. Rauchende H Br (D. 1,49) gibt das gleiche 
Prod. [a]256.i8i =  —18.5° (Chlf.; c =  1). Fur das m it HC1 dargestellte Isomere 
[a P \ 4oi =  —-53,5° (Chlf.; c =  1). Beide Isomere lassen sich ineinander umwandeln.
— Ein drittes Isomeres en tsteht bei der Verseifung des fruher besehriebenen Zimt-
saureesters des Ergosterins (vgl. C. 19 2 9 . I. 2653). Aus A. Blattchen von [a ] 255 1 0 1 =  
—39,2° (Chlf.; c =  1). Alle drei Isomeren schm. einzeln oder gemiseht ohne Gelb- 
farbung bei ca. 140°. Auch dieses Isomere ist durch Einw. von HC1 oder HBr in  die 
beiden anderen Isomeren umzuwandeln u. bildet sich andererseits aus ihnen durch 
Veresterung m it Cinnamoylchlorid u. Verseifung des Esters m it 2%ig. alkoh. KOH. 
Bei diesen gegenseitigen Umwandlungen der Isomeren t r i t t  die Griinfarbung nicht 
mehr auf. Das durch HC1 erhaltene Isoergosterin wird in  Ggw. yon Eosin nicht zu 
einem Perosyd oxydiert. Da auch beim Dihydroergosterin die Rk. ausbleibt, nehmen 
Vff. an, daB bei der hier besehriebenen Isomerisierung dieselbe Doppelbindung ver- 
schoben wird, die im Dihydroergosterin hydriert wird. — Monochloracetat des Ergo
sterins, aus den Komponenten 10 Min. bei 170°, aus Aceton, dann aus A. +  Bzl. 
Blattchen vom F. 196°, [a]555.10i =  —62,6° (Chlf.; c =  0,5). Bei der Verseifung wird 
ein Isoergosterin von [a ] 255 1 6 1  =  — 48,7° erhalten, ident. m it dem durch Einw. von 
HBr entstehenden Isoergosterin. — Auch in der Hefe scheint ein schwacher links- 
drehendes Isomeres des Ergosterins yorzukommen, das jedoch nicht m it den hier 
besehriebenen Isomeren ident. ist. (Journ. biol. Chemistry 84 . 455— 62. 1929. Evans- 
yille, Mead Johnson & Comp.) Oh l e .

Georg Koller und Erich Krakauer, Uber die Konstitution der Cetrarsaure. Der 
schon sehr lange bekannte Flechtenstoff Cetrarsaure (I) aus Cetraria islandica soli nach 
H e s s e  (Journ. prakt. Chem. [2] 70 [1904]. 457 u. fruher) ais solcher in der Flechte 
nicht yorliegen. H e s s e  extrahierte m it A. u. Aceton eine alkoxylfreie Verb., welche 
erst beim Behandeln m it Alkalien u. A. I  lieferte. SlMON (Arch. Pharmaz. u. Ber. 
Dtseh. pharmaz. Ges. 2 4 4  [1906]. 459 u. fruher) ha t die Bruttoformel zu C20H 1 8 O9 

ermittelt, welche Vff. ais richtig befunden haben, will ferner ein OCH3 u. ein CO nach- 
gewiesen haben u. hat durch Spaltung m it Zinkstaub u. NaOH Orcin u. 1,2-Dimethyl-
з,5-dioxybenzol erhalten. —- Vff. haben zuerst festgestellt, daB I  nieht OĆH3, sondem
— entsprechend der HESSEschen Auffassung — OC2H 5 enthalt, denn das nach Ze is e l  
abgespaltene Alkyljodid brachte in  ath. Dimethylanilinlsg. keinen Nd. hervor. Da 
ferner das OC2H 5 schon durch Soda bei 50° langsam abgespalten wird, dttrfte es ais 
C 0 2C2H 5 yorliegen. Durch Erhitzen von I  m it H J  u. Phenol auf 150° wird die 2 C02H 
entsprechende C02-Menge abgespalten. Folglich is t I  ein Diearbonsauremonoathyl- 
ester. — I  liefert ein Diacetylderiv. u. m it (CH3 )2S 0 4 je nach den Bedingungen einen 
Monomethylathermethylester u. einen Dimethylathermethylester (U). Uber eine daneben 
entstehende 3. Verb. vgl. unten. II  enthalt ein CO, wie die glatte Bldg. eines Ozims 
beweist. Die CO-Gruppe auBert sich auch dadurch, daB I 2 H  aufnimmt u. die ge- 
bildete Verb. nicht mehr m it Phenylhydrazin reagiert. Da II  ferner durch Oxydation 
recht glatt in eine um 1 O reichere Saure iibergeht, so muB das CO in Form einer 
Aldehydgruppe yorliegen. Verss., II  zu acylieren, waren erfolglos. — Was nun die 
beiden noch unaufgeklarten O-Atome betrifft, so konnten Verff. mittels CH3MgJ 
feststellen, daB H  noch ein freies OH enthalt. Dieses 3., im Mol. yon I  enthaltene alkoh. 
OH muB, da es weder acylierbar noch methylierbar ist, ster. stark behindert sein. 
Uber die Funktion des letzten O gab die oben erwakntc, bei der Methylierung yon I 
entstehende 3. Verb. (F. 99°) AufsehluB. Dieselbe besitzt die Bruttoformel C2SHM0 w, 
d. h. 1 O u. 2 CH3 (ais OCH3) mehr ais H, ist also aus H  durch Sprengung einer Ather- 
bindung u. nachfolgende Methylierung heryorgegangen. Sie kann auch durch methy- 
lierende Spaltung des obigen Monomethylathermethylesters oder von II  erhalten 
werden. Da das Gesamtmol. hierbei erhalten bleibt, miissen die beiden Komplexe 
in I  noch durch eine C—C-Bindung verkniipft sein. Verb. 99° enthalt noch die Al
dehydgruppe u. das alkoh. OH. Bemerkenswert ist ihre Lóslichkeit in  konz. HC1
и. die Fallbarkeit hieraus durch FeCI3 ais Doppelsalz, was an die Oxoniumverbb. 
erinnert u. wohl mit dem alkoh. OH zusammenhangt.
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Um nun den Gesamtbau des Mol. kennen zu lemen, wurden Spaltverss. m it den 
M ethylderiw . von I  ausgefiihrt, aber ohne Erfolg. Dio Verbb. sind z. B. gegen oxy- 
dative u. reduktive Kalisehmelze sehr bestandig u. werden erst boi 300° vollig zers. 
Auch Ozonisierung, Red. m it Na u. A. u. zahlreiche Oxydationsverss. waren resultatlos. 
Nur in einem einzigen Falle wurde m it KM n04 in  Aceton sehr wenig einer krystalli- 
sicrten Saure von der Bruttoformel Cn / / i 2Oe m it 2 OCH3 erhalten. Dieselbe spaltete 
beim Erhitzen im Vakuum C0 2 ab u. lieferte eine krystallisierto Verb., welche m it 
dem bekannten Spara-ssol (DI) identifiziert werden konnte (vgl. S p a t h  u . J e s c h k i , 
C. 1 9 2 4 .1. 2248). In  der Saure Cn H ]20 G liegt also eine der beiden moglichen Sparassol- 
carbonsduren vor, u. zwar sehr wahrscheinlich IV, weil OH u. C 02H wohl dem auf- 
gesprengten O-Ring entstammen u. daher die o-Stellung zueinander einnehmen sollten. 
Verss., die Saure vom Orcin oder von H I aus zu synthetisieren, waren erfolglos. SchlieB- 
lich wurde durch Kondensation von Acetondiearbonsauredimethylester m it Acet-

CO,C,H,

CH»-C03CILc h 2

CH3 • CO ĆO

ĆH..CO.CH,

— y CH.

OH

^ S | - C 0 2 CH3

Ji y - O H

c o 2c h 3

essigester ein Orcindicarbon- 
sauredimelhylester dargestellt. 
(nebenst.) V konnte zwar 
in  einen Monomelhylatlier 
(zweifellos VI) ubergefiihrt 
werden, aber dessen partielle 
Verseifung zu einer Estersaure 

gelang nicht. Trotzdem konnte die Stellung des C02H in obiger Saure Cn H 120 G be
stim m t werden, denn das Prod. ihrer totalen Methylierung war m it dem Dimethylather 
von V ident. Formel IV ist also richtig. — Aus den bisherigen Befunden folgt, daB 
sich die Gruppen C02C2H 5, CHO u. ein phenol. OH in dem anderen Spaltstuck von I  
befinden. Dieses ist bei der niedrigen H-Zahl sicher auch aromat. Eine gewisso Stiitze 
lieferte die Zinkstaubdest. von I  im H-Strom, wobei ein Gemisch aromat. KW-stoffe 
in etwa derselben Menge erhalten wurde wie unter gleichen Bedingungen aus Res- 
acetophenon. Die Bldg. von Orcin u. l,2-Dimethyl-3,5-dioxybenzol nach S im o n  
(vgl. oben) ist wahrscheinlich dam it zu erklaren, daB Diphenylmethanderiw. m it 
negativen Substituenten durch Zinkstaub u. Lauge nach beiden Móglichkeiten ge- 
spalten werden. Vff. gelangen somit fiir die Cetrarsaure zu der \ Torlaufigen Konst.- 
Formel .VII eines Xanthydrolderiv., in welchem die Stellungen des C 0 2C2H 5 u. CHO 
noch unsicher sind. Das am Briicken-C stehende OH is t das reaktionstrage. Obige 
Verb. 99° wurde dann Formel \'JU_L erhalten.

OCH.

•C O .C ,^

•OCH,

ĆOjH u  CHO ÓOoCH, V I 1 1  CHO
V e r s u c h e .  Cetrarsaure, C20H ,8O9 (I bzw. VII). Flechte m it A. extrahiert, 

Riickstand des Extraktes m it k. Bzl. gewaschen, Prod. in W. suspendiert, Soda bis 
zur fast vólligen Lsg. zugesetzt, rasch durch W atte gegossen, F iltra t m it HCl gefallt, 
Nd. aus A. mehrfaeh umgel. Mkr. Rrystallchen. — Diacetylderiv., C2 1H 22Ou . Mit 
Acetanhydrid u. Pyridin in der K alte (mehrere Tage), in  W. gieBen, m it HCl fallen. 
Aus Bzl. +  PAe. — Celrarsauremonoinethyldthemnelhylester, C2 2H 220 9. Mit (CH3 )2 SOs 
u. Soda, schlieBlich bei 60—65°, m it A. ausschutteln, ungel. Anteil mehrfaeh aus A- 
umkrystallisieren. Nadeln, F. 191—192°, unl. in Soda, 1. in Lauge (gelb). — Dimethyl- 
cithermethylester, C23H 2.,09 (II). I  in KHC03 -Lsg. suspendieren, auf 45° erwarmen, 
abweehselnd KOH u. (CH3 )2SO, zugeben, schlieBlich auf 65— 70° erwarmen, aus- 
athem , óligen A.-Riickstand m it wenig A. stehen lassen, wobei sich Tafelchen ab- 
seheiden. Nadeln aus A., F. 151— 152°, unl. in  Lauge, etwas 1. in konz. HCl. — Oxim, 
CmH 260„N, Blattchen aus A., F. 189—190°. — Verb. C25ff30O10 (VIII). Durch Ein-
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engen der ath. Mutterlauge yon II  u. Ausziehen des Prod. m it PAe., wobei II  zuriick- 
bleibt. Fem er aus dem Monometkylathermethylester oder II  m it (CH3 )2 SO., u. Lauge. 
Krystalle aus A., F. 99°, U. aufier in  PAe. Aus der gelben Lsg. in konz. HCi fallt FeCl3 

einen amorphen braunlichen Nd., vielleicht (C25H 2!l0 9Cl)2FeCl3. — Oxim, C25H 3 1O10N, 
mkr. Blattchen aus A., F . 174— 175°. — Sdure Ca Hu Ow. Lsg. von II  in Aceton im 
Laufe von 2 Tagen m it der nótigen Menge KMnO, versetzen, abdest., m it sehr verd. 
w. K 2C03 -Lsg. ausziehen, F iltra t m it HCI fallen. Nadeln aus A., F. 212—213°. II. 
in Soda. — Verb. C2off2o0 9. Durch Hydrierung von I  in A. +  Pd-Tierkohle bei 40°, 
Prod. aus A. umlósen. — Sparassolcarbonsaure, Cn H 1 2 O0 (IV). Gemisch von U  u. 
VJUI (bei der Methylierung von I  wie oben erhalten) in Aceton m it KMnO, wie oben 
osydiert. Nadeln aus A., F . 167—168°, bitter schmeckend. Das daraus durch Vakuum- 
dest. erhaltene >Sparassol (IDE) zeigte nach Umlósen aus PAe., Vakuumsublimation 
u. Waschen m it verd. A. F. 64—66°. — Melhylierungsprod.. von IV. Mit ath. Diazo- 
methanlsg. Rohprod. in  A. m it Lauge geschiittelt, im Vakuum dest. F. 55—56°. — 
Orcindicarbonsaurediatliylester, CI3H 10O0. In  Gemisch von je 1 Mol. Acetondicarbon- 
siiurediathylester u. Acetessigester in ca. 1  Stde. 1 Atom Na eintragen, erst unter 
Eiskiihlung, dann bei Raumtemp., schliefilich bei 120°, nach Lsg. des Na kurz auf 
145° erhitzen, A., verd. H 2S 0 4 u. W. zugeben. Tafeln aus verd. A., F. 52—53°, 1. 
in Soda. Liefert bei Verseifung m it KOH im Leuchtgasstrom Orcin. — Dimetliylester, 
Cn H 1 2 O0 (V). Darst. analog. Rohprod. nicht einheitlich. Aus wenig A. umgcl., m it 
PAe. +  wenig Bzl. mehrfach ausgekocht. Riickstand lieferte aus A. Nadeln yon 
F. 144—145°, ident. m it 4,6-Dioxybenzoldicarbonsaure-(,l,5)-essigsdure-(2)-łrimelhyl- 
esler (vgl. D o o t s o n ,  Joum . chem. Soc., London 77 [1900], 1196). Die PAe.-Bzl.- 
Auszuge liefern V, Tafeln oder Nadeln aus A., gedrungene Krystalle aus PAe.-Bzl., 
F. 107—108°, 1. in  Soda. — l-Methyl-3-oxy-5-melhoxybenzoldicarbonsdure-{2,4)-di- 
mełhylesłer, C12H M0 6 (VI). Aus V m it ath. Diazomethanlsg. Rohprod. in  A. m it 
7%ig. KOH erschopfend ausschiitteln, alkal. Lsg. m it HCI fallen, Prod. in A. auf- 
nehmen. Kornige Aggregate aus A., F. 124— 125°, 1. in  Soda. — l-Metliyl-3,5-di- 
meihoxybenzoldicarbonsdure-(2,4)-dimeihylester, C1 3 H 1 6 0 6. Aus der yorigen A.-Lsg. 
Tafeln aus PAe., F . 56—57°, im Vakuum destiliierbar. Auch aus V m it (CH3 )2S 0 4 

erhaltlich. Mit dieser Verb. ist obiges Methylierungsprod. yon IV ident. (Monatsh. 
Chem. 5 3 /5 4 . 931—51. Okt. 1929. Wien, Uniy.) L in d e n b a u m .

K. Freudenberg, Die Pflanzengerbstoffe. Zusammenfassender Vortrag. (Naturę 
124 . 697—99. 2/11. 1929.) L i n d e n b a u m .

Kinshiro Ito, Hiochemiscke Unlersudiungen uber das Gleicftgewicht der Halogen 
ionen. I. Uber die Verbindung von Eialbumin und den Halogenionen. Die EK. der 
K etten Hg | Hg2Cl2, 0,1-mol. KC11 3,5-mol. KC11 l/i’-mol. MeX, AgX I Ag u. Hg I Hg2Cl2. 
0,1-mol. KC11 3,5-mol. KC11 1/w-mol. MeX +  0,25°/o Eialbumin, Ag_X | Ag (MeX =  KCl 
NaCl, LiCl, NaBr, N aJ) bei 18° wird bestimmt u. die A ktivitat der Halogenionen 
in der eiweiCfreien u. eiweiChaltigen Lsg. berechnet. Die Abnahme der A ktivitat 
in Ggw. von Eialbumin laBt sich ais Adsorptionsvorgang darstellen. (Journ. Bio- 
chemistry 9. 17—43. 1928. Med. Coli. of Kyoto.) K r u g e r .

P. A. Levene und T. Mori, Die Koldenhydratgruppe des Ovomucoids. F r a n k e l  
u. J e l l i n e k  (C. 1927- II. 1152) haben aus HuhnereiweiB u. Eigelb ein Kohlehydrat

d P  ____ isoliert, dem sie Formel I
zuschrieben. Vff. haben

H - C -  t H II OII diese Arbeiten fortgesetzt

H - C - N H ---------- C— C— CH2OH L h S y S ^ a f n u ^
HO—C—H Ó H OH OH H II Glucosamin u. Mannose be-

t t  X r.jr I  steht, daB es jedoch For-
i U il mel I  nicht entspricht. Es

H —C -----------  handelt sich wahrscheinlich
Tr ' um ein Polysaccharid. Die

J primare NH 2-Gruppe des
Glucosamins is t nicht substituiert. Es besitzt kein Red.-Vermógen, muB also ais ein 
polymeres Zuckeranhydrid betrachtet werden u. liefert bei partieller Hydrolyse ein 
reduzierendes Trisaccharid, bestehend aus einem Glucosamin u. zwei Mannosekomplexen.

V e r s u c h e .  Die Darst. des polymeren Trisaccharidanliydrids erfolgte nach 
der Vorschrift von F r a n k e l  u . J e l l in e k , jedoch ist zur volligen Entfem ung der 
EiweiBstoffe die Hydrolyse m it Ba(OH ) 2 auf 7 Stdn. auszudehnen, ais Ausgangsmaterial
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diente Eierklar, krystallisiertes Eialbumin, Eigelb u. Ovomucoid. 100 g Eialbumin 
gaben nur 0,26 g des Trisaccharidanliydrids, 100 g Ovomucoid dagegen 5,1 g. Das 
Polysaccharid diirfte daher nicht aus dem Eialbumin, sondern aus dem Ovomucoid 
stammen. Die Analysen stimmen annahem d auf die Form el. C18H 3 30 1 6N. Es is t 11. 
in  W., unl. in Pyridin, A., A. Zers. bei 191°. [<x]d25 =  +31,0° (W.; c =  2), =  +30,0° 
(3%ig. HC1; c =  0,8). Wird weder von Pikrinsaure noeh von HgSO., gefallt u. nur 
wenig von Phosphorwolframsaure. Reagiert gegen Laekmus neutral. Bei der vólligen 
Hydrolyse m it konz. HC1 en tsteht Glucosamin u. Lavulinsaure, bei der Hydrolyse 
m it 4% ig. HC1 dagegen Mannose, isoliert ais Phenylhydrazon vom F. 192—193°, 
[aju23 =  +32,5°. Bei 20 Min. langer Hydrolyse m it 10%ig. HC1 bei 100° entsteht 
ein reduzierendes Trisaccharid C18H 3 30 1 5 N, aus W. m it A. Dreht sclrwach reehts 
u. liefert bei der Titration nach W i l l s t a t t e r  u. S c h u d e l  Werte, die auf ein Tri
saccharid passen. (Journ. biol. Chemistry 84. 49—61. 1929. New York, Rockefeller 
Inst. for Med. Res.) O h le .

P. A. Levene und Alexandre Rothen, Uber die Molekulargrofie der Kohlenhydrałe 
mis den Eiproteinen. (Vgl. vorst. Ref.) Da es sich ais unmóglich erwies, die in der 
vorst. Arbeit beschriebenen Polysaccharide asehefrei zu erhalten, konnte das Mol.-Gew. 
n icht nach den ublichen Verff. bestimmt werden. Es wurde daher aus der Diffusions- 
geschwindigkeit berechnet, wobei die Formel D -M  — 8-10- 5  zugrunde gelegt wurde 
(D =  Diffusionskoeffizient in cm2 -sec_1, M  =  Mol.-Gew.). D  wurde bestimmt auf 
Grund des FiCKschen Gesetzes: D =  A Q -K /T -A  C (T  =  Zeit in Sek., Q — g Sub
stanz, diffundiert in der Zeit T, C =  Differenz der Konz. innerhalb u. auBerlialb der 
Diffusionszelle, K  — Konstantę der Diffusionszelle, empir. geeicht m it Rohrzucker, 
Maltose, Lactose, HC1 u. KC1). Ais Membran diente ein Jenaer Glasfilter Nr. 4 von
0,6 mm Dicke. Temp. 25°. Das Polysaccharid wurde polarimetr. bestimmt u. das 
daraus durch Hydrolyse gewonnene Trisaccharid durch T itration nach W il l s t a t t e r  
u. S c h u d e l . Fiir das Polysaccharid wurde gefunden D 20 =  0,18-10~5 u. daraus 
M  =  ca. 2000. Fiir das durch Hydrolyse entstandene Trisaccharid ergab sich D„0 —
0,35-10~ 5 u. M  =  ca. 500. Das Polysaccharid is t demnach aus 4 Glucosamin- u. 
8  Mannoseeinheiten aufgebaut. (Journ. biol. Cemistry 84. 63—6 8 . 1929. New York, 
Rockefeller Inst. f. Med. Res.) OHLE.

K. Felix und K. Dirr, Uber Clwpein. 1. Mitt. Clupein wurde durch CH3OH 
u. HC1 verestert. Der Ester konnte auf Grund der Loslichkeit in methylalkoh. HC1 
ohne Zers. in  vier Fraktionen — Aj =  C3,H 0 7N 1 8 O!lCl5 , A2 =  C3sH 75Ni80 9C15, B =  
C esH ^^eO ^C l,, C =  C12gH20gN72O33Cl1 7  — zerlegt werden. Damit bestatigt sich 
die Ansicht K o s s e l s  (Ztschr. physiol. Chem. 25 [1898], 165), nach der das Clupein 
kein einheitlieher Kórper, sondern ein Gemisch von yerschiedenen, sehr ahnlichen 
Protaminen ist. AuBer der Loslichkeit unterscheiden sich die vier Clupeinester durch 
die Zus., die opt. Aktivitat, den Geh. an Methoxyl u. dam it auch im Mindest-Mol.- 
Gew. In  ihrem Methoxylgeh. verhalten sich die Fraktionen Aj, A2, B u. C zueinander 
wie 1 : 1 : 2 : 4 .  Der Umstand, daB jedes Mindestmol. eine Methosylgruppe besitzt, 
bedeutet offenbar, daB B aus einer Vereinigung von Ax u. A2 besteht u. C aus zwei 
Teilen B. Parallel damit verlauft eine Anderung im  Cl-Geh. Bei der Bldg. der Kom- 
plexe B u. C verschwindet also jedesmal eine saurebindende bas. Gruppe. Bei dieser 
Vereinigung wird jeweils eine methoxylbildende Carbosylgruppe verbraueht. tJber 
die mógliche Funktion der einzelnen C-, N- u. O-Atome vgl. Original. Danach besitzen 
die Clupeine wohl freies veresterbares Carboxyl, aber keine freien Aminogruppen, 
ein Befund, der vom Boden der Peptidhypothese aus nicht ohne weiteres zu erldaren 
ist. Zur Darst. des Clupeins wird aus frischen Haringstestikeln das Nucleoprotamin 
m it W. extrahiert, m it verd. Essigsaure gefallt u. dann durch H 2SO., in  Nucleinsaure 
u. Protam in zerlegt, wobei das Protam in in  Lsg. geht u. die Nucleinsaure ausfallt. 
Der unl. R iickstand wurde wieder m it verdiinnter H 2S 0 4 estrahiert, bis im F iltrat 
die Pikratprobe negatiy war. Der erste E.xtrakt, der starkę Biuretrk. gab u. wenig 
Clupein enthielt, wurde yerworfen. Der 5. u. 6 . E s tra k t enthielten neben wenig 
Clupein ein Protein, das m it Clupein nicht ident. war u. sich aus dem P ikrat mit 
CH3OH -f HC1 ais Chlorhydrat in  rosettenartigen Krystallen abschied. Das Clupein 
wurde aus den E xtrakten 2—4 ais P ikrat abgeschieden, das nach dem Trocknen in 
CHjOH suspendiert u. m it gasfórmiger HC1 yerestert w rd e . Die Ester scheiden 
sich auf Zusatz von A. ais weiBes Prod. ab. Clupeinester C ist derjenige Anteil des 
Estergemisches, der sich in CH3OH 1. u. beim Sattigen m it HC1 wieder abscheidet. 
Clupeinester B bleibt zunachst in dem HCl-gesatt. CH3OH zusammen m it Clupein-
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ester A gel. Nach dem Absclieiden von B +  A m it A. u. nocłimaligem Losen in CH3OH 
sclieidet sieh B beim Sattigen m it HC1 ab, wahrend A in der Mutterlauge yerbleibt. 
Es wird daraus m it A. ausgefallt u. aus wss. Lsg. m it Na-Pikrat in  zwei Eraktionen 
Ax u. A, zerlegt, die wieder in  die Ester zuruckyerwandelt werden. — Das aus dem 
5. u. 6 . Auszug iiber das P ikrat isolierte krystallisiertc Proteinliydrochlorid zers. sieli 
bei 242° unter Aufschaumen. Es gibt Biuretrk., ist opt. akt., dreht aber weniger stark 
naełi links ais die Clupeinfraktionen. N-Geli. 30,06%> Amino-N 10,32% des Gesamt-N. 
Beim Umkrystallisieren aus W. erfolgt Spaltung unter Abscheidung eines in  sechs- 
seitigen Tafeln krystallisierenden Prod., welches sieh bei 294° zers. u. keine Biuretrk. 
mehr gab. In  der Mutterlauge yerbleibt eine die Biuretrk. gebende Substanz. Bei 
der Hydrolyse des krystallisierten Proteins m it Sauren treten 34,25% des N  ais NH 3 

auf. (Ztschr. physiol. Chem. 1 8 4 . 111—31. 1929. Mimchen, Univ.) Gu g g e n h e im .
P. A. Levene und F. A. Taylor, Cerebronsdure. VI. (Vgl. Le v e n e , T a y l o r , 

C. 1 9 2 2 . III . 342 u. K l e n k , C. 19 2 8 . I. 2375.) Vff. haben ihre Verss. zur Osydation 
yon Carbonsaure wiederholt, wobei sie wiederum ais Hauptprod. ein Saure der Zus. 
C24H 4 80 2 erhalten haben. Die yon K l eUIC (1. c.) gefundene Saure C^II^Oę, is t ver- 
mutlieh ein Gemisch einer Saure C24 u. einer solehen m it C22. Eine Saure QŻgHttOs 
wurde einmal bei der Oxydation der Cerebronsaure erhalten.

V e r s u c h e .  Darst. von Phrenosin. Das Gemisch der roten Cerebroside wurde 
mehrmals aus Eg. u. dann aus Pyridin krystallisiert. Das mittels Acetonestraktion 
vom Pyridin befreite Prod. wurde aus CH3OH +  Chlf. (1 : 1 ) umkiystallisicrt. [cc]d20 =  
+5,0° (in Pyridin). — Cerebronsaure, GjjHggOa, dargestellt durch Hydrolyse im  Auto- 
klayen oder durch Alkoholyse u. Reinigung iiber das Pb-Salz, F . 130°, [cc] d25 =  +4,66° 
(in Pyridin). — Bei der Oxydation der Cerebronsaure in Acetonlsg. m it KMnO,, ent- 
steht Lignocerinsdure, C24H 48 0 2, F. 79—80,5°. Ałhylester, F. 56—57° (aus A.). (Journ. 
biol. Chemistry 8 0 . 227—30. 1928. R o c k e f e l l e r  Inst. f. Med. Unters. New York 
u. Allegheny General Hosp. Pittsburgh.) ScHONFELD.

F. A. Taylor und P. A. Levene, tlber die Cerebronsaurefraktion. (Vgl. yorst. 
Ref.) Die aus Phrenosin isolierte Cerebronsdure wurde durch Oxydation m it KMnO,, 
in Aceton in die um ein C armere Saure iibergefuhrt, die fruher ais eine Tetracosan- 
saure betrachtet wurde. Durch komplizierte Fraktionierung der Methylester gelang 
es dagegen, dieses Prod. in Sauren von niedrigeren u. hóherem Mol.-Gew. zu zerlegen. 
Neben der Telraconsaure, C2 1H is0 2, aus A. Krystalle vom F. 78,5— 79,5°, konnte eine 
Tricosansdure, C2?H 10O2, aus A. P latten  vom F. 77,8—78,6°, u. eine Docosansaure, 
C22H h0 2, F. 73—74°, isoliert werden. Dio Cerebronsaure is t also entweder ein Gemisch 
von yerschiedencn a-Oxysauren m it yerschiedener C-Zahl oder ein Gemisch isomerer 
Osypentacosansauren. (Journ. biol. Chemistry 84. 23—27. 1929. Pittsburg, Allegheny 
General Hospital, New York, R o c k e f e l l e r  In st. for Medieal Research.) Oh l e .

Walter F u c h s , Zur Kenntnis der Huminsduren. Gegenuber STADNIKÓW u. 
K o r sc h e w  (C. 1 9 2 9 . I. 2311) wird darauf hingewiesen, daB man auch durch er- 
schópfende Methylierung u. Analyse der M ethyldcriw . die OH- u. COOH-Gruppen 
der Huminsduren unterscheiden u. quantitativ  bestimmen kann (ygl. Brennstoff- 
Chem. 8  [1928]. 178). — Priifung natiirlieher Braunkohhn auf ihr Verh. gegen Ca- 
Acetatlsg. u. Na-Acetatlsg. (C. 1 9 2 8 . I . 773) ergibt, daB alle untersuchten Braun- 
kohlen annahernd gleichviel Huminsauren zu enthalten scheinen, obwohl sie ohne 
weiteres nur in sehr yerschiedener u. manchmal nur geringer Menge alkalil. sind. 
Dio isolierten Huminsauren der Kasseler u. der rhein. Braunkohle kónnen in gleicher 
Weise erschopfend m ethyliert werden, obwohl nur erstere in Biali gut 1. ist. — Die
1. Osydationsprodd. der Huminsauren yon der A rt der Nitrohuminsaure, ferner dereń 
Methylderiyy. sind frisch hergestellt in Aceton 1 ., wenn auch oft yollstandig nur bei 
Ggw. yon ca. 5%  W .; nach einiger Zeit nim m t aber die L 6 slichkeit ohne gleichzeitige 
Abnahme des Methozylgeh. ab (Alterung?). (Kolloid-Ztschr. 4 9 . 47. Sept. 1929. 
Miilheim-Ruhr, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Kohlenforschung.) K r u g e r .

Ramjee Kaul, Amaresh Chandra Ray und SikMbhushan Dutt, Konstitution  
des wirksamen Prinzips von Einbelia ribes. I . Die Beeren dieser ind. Strauchpflanze, 
welche getroeknet ais Heilmittel yerwendet werden, geben an organ. Losungsmm. 
ein dunklcs fettes Ol u. eine orangegelbe krystallin. Sulistanz ab, welche bisher „Embel- 
sa<ire“ genannt wurde. Diese Bezeichnung ist jedoch unpassend, weil dio Substanz, 
obwohl sie Metallderiyy. liefert, keine Saure ist. Vff. schlagen daher den Namen 
Ernbdin yor. Der Substanz wurde yon W a r d e n  (1888) die Formel C8H ,.0 2  zu- 
geschrieben, welche spater yon H e f f t e r  u . F e u e r s t e i n  (Arch. Pharmaz. a. Ber.
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Dtsch. pharmaz. Ges. 238 [1900]. 15) yerdoppelt wurde, weil die Oxydation des Embelins 
Laurin- u. Ameisensaure ergab. Embelin besitzt die Eigg. eines polygenet. Farbstoffs; 
es farbt Wolle u. Seide aus alkoh. Lsg. u. gibt m it Metallsalzen u. H ydrosyden tief- 
gefarbte Lackc. Vff. haben die Gewinnung aus den Beeren verbessert. Auch das Ol 
vom Typus des Lein- oder Rubols ycrdient Beachtung. — Embelin ist eine aliphat. 
oder wahrecheinlicher alieyol. Verb. u. besitzt nach Analyse, Mol.-Gew.-Best. (kryoskop. 
in Bzl.) u. Analysen des Ag- u. Pb-Salzes Eormel C,sH 280 ,. Es enthiilt 2 OH (Diacyl- 
deriv>\, Dimethylather) u. 2 CO (Diozim  usw., Kondensation m it prim. Aminen). Die 
Bldg. eines Tel^aozim? zeigt, daB die OH-Gruppen zur Ketoenoltautomerie fahig sind. 
Das folgt auch aus dcr Bldg. eines !:>ibenzoyldioxims, PianiUddiorima u. analoger Verbb. 
u. besonders daraus, daB die Reihenfolge, in  der man die Agenzien einwirken laCt, 
gleichgultig ist. — Der oxydative Abbau des Embelins ergab nicht Laurin- u. Ameisen- 
suuro (vgl. oben), sondern Isolaurin- u. Oxal'dure. Ferner wurde ein Telrabromderiv. 
erhalten.

V e r  s u  c h e .  Embelin, C^H^O.,. Troekene, gepulyerte Beeren mehrfach m it 
Bzl. extrahiert. Riiekstand der Ausziige scheidet Krystallchen ab, welehe von der 
viscosen Mutterlaugo mittels k. Xylols befreit werden. Goldgclbe, metallglanzende 
F litter aus Xylol oder Solventnaphtha, gelbe Nadeln aus A. oder Lg. m it Krystallfl., 
nach Trocknen gelbes Pulver, F. 142°, unl. in  W., sonst zl., 1. in yerd. Laugen (grau- 
yiolett, oxydabel). Yerkohlt auf dem Pt-Blech u. yerbrennt m it nichtru(3ender Flamme. 
HjSO,-Lsg. dunkelrot. Alkoh. Lsg. gibt folgende Ndd.: m it FeCl3 dunkelrotbraun, 
AgN03 graubraun, Cu-Acetat braungriin, Pb-Acetat dunkelgrun. — Diacelylderw., 
C2 2H 3 20 6. Aus dem Pb-Salz m it CH3 -C0C1 in sd. Bzl. Gelbe, seidige Nadeln aus yerd. 
A., F. 54°. — Dibenzoylderiw., C^H^Oj. Mit C„H5- COC1 in Pyridin. Farblose Nadeln 
aus A. (Kohle), F . 97—98°. — Dicarbdthoxyderiv., C2 tH 3liO?. Mit C1-C02C2H5  in 
Pyridin (W.-Bad). Nadeln aus yerd. Eg., dann Bzl., F. 266° (Zers.), leicht yerseif bar. — 
Dimethylather. Aus dem Ag-Salz u. CB^ J  in sd. CH3OH. Braunes Ol, in Kaltemischung 
erstarrend, bei Raumtemp. wieder fl., nicht unzers. destillierbar. — Emhelindianilid, 
CmH3 80 jN 2. Mit Anilin 15 Min. kochen, in  verd. HCl gieBen. Dunkelviolette, seidige 
Blattchen aus Pyridin, F. 167—168°, durch sd. konz. HCl leicht hydrolysierbar zu 
Embelin. — Di-o-toluidid, C32H 120 2N2, bronzeglanzende Blattchen aus Pyridin, F . 144 
bis 145°. — Di-[methylamid], C20H 3 1O2N2. Mit sd. 33°/0ig. methylalkoh. CHj-NHj. 
Blaue, kupferglanzende Nadeln aus A., F. 216°. — Di-[athylamid'], C22H 38 0 2N2, dunkel- 
griine, seidige Nadeln aus A., F . 212°. —  Embelindioxim, C,8H3 0O4N2. Mit NH 2 OH,HCl 
in Pyridin im W.-Bad 1 Stde. erhitzen, in  yerd. HCl gieBen. Hellgelbe Nadeln aus 
Eg., F. 278°. Alkal. Lsgg. tiefgelb. Alkoh. Lsg. gibt folgendo Ndd.: m it FeCl3 rot- 
braun, Pb-Acetat hellgelb, Cu-Acetat dunkelgrun, AgN03 lederfarbig. — Tetraozim, 
CI8H 3 20 1 N4. Mit NH 2 OH,HCl u . Na-Acetat in  70°/oig. A. 3 Stdn. erhitzen, A. abdest., 
in verd. HCl gieBen. Farblose Nadeln aus verd. A., F. 175°, leichter 1. ais voriges. Alkal. 
Lsgg. tieforangegelb. Ndd. m it Motallsalzen tiefer gefarbt ais bei vorigem. — Di- 
[phenyUiydrazon], C30H.10O2N4. Darst. in h. Eg. Braunrote Nadeln aus A., F. 189—190° 
(Zers.). — Disemicarbazcn, C20H 3 1O4Ne. In  70%ig. A. Hellbraune Nadeln aus yerd. 
A. (Kohle), F. 236° (Zers.). —- Dihydrazon, C18H.j20 2N,,. Mit N 2H4-H ydrat in  A. (W.- 
Bad), in  verd. HCl gieBen. Gelbe Nadeln aus Pyridin, F. 204—205°. — Embelindianilid- 
dioxim, C30H 40O2N4. Aus dem Dianilid m it NH 2 OH,HCl in  Pyridin (W.-Bad) oder 
aus dem Dioxim m it Anilin. BraunlichweiBe Nadeln aus A., F. 162° (Zers.), meist 
wl. Alkal. Lsgg. dunkelbraun. — Dianiliddisemicarbason, C3 2H 4 40 2N8, mkr. braune 
Nadeln aus Pyridin, F. 145° (Zers.). — Dibenzoyhnibelindioxim, C32H 3 80 6N2. Aus dem 
Dibenzoylderiy. m it NH 2OH,HCl u. NaOH in sd. A. Nadeln aus Aceton, F. 139°, 
wl. Alkal. Lsgg. hellgelb. —  Disemicarbazon, C34H I2 O6N0, braune Prismen aus A., 
F. 221° (Zers.). — Dianilid, C4 1H 4 60 4N2. Aus dem Dibenzoylderiy. m it Anilin bei 
150° oder aus dem Dianilid m it CeH5-COCl in  Pyridin. Dunkelbraunrote, grUnmetall- 
glanzende Nadelbiłschel aus Xylol, dann Pyridin, F . 176°, meist unl. H 2 SÓ4-Lsg. tief- 
yiolett. — Tetraacetyldihydroeinbelin, C26H 3 80 R. Lsg. yon Embelin in  sd. Acetanliydrid 
m it Zinkstaub yersetzen, nach Entfarbung in W. gieBen. Farblose, seidige Nadeln 
aus yerd. A., F. 124°, II. auBer in  W., leicht yerseifbar. — Dihydroembelin, CjgH 300 4. 
Voriges in A. m it konz. H 2 S0., 15 Min. erhitzen, m it Spur Zinkstaub entfarben, F iltrat 
m it ausgekochtem W. yerd., yerschlossen stehen lassen, fettglanzende Blattchen aus 
verd., S 0 2-haltigem A. umkrystallisieren. F . 117°, 11., trocken haltbar. Die Lsgg. 
osydieren sich an der L uft sehnell, besonders in  Ggw. von etwas Alkali. Alkoh. Lsg. 
gibt folgende Ndd.: m it FeCl3 dunkelrotbraun, Cu-Acetat griinbraurt, AgNO0 grau,



Pb-Acetat oliygrun. — Tetrabromembelin, C^H^OjBr.,. In  CCI,, nach 24-std. Stehen
3 Stdn. erwarmen, verdampfen, m it K J- u. Thiiosulfatlsg. waschen. Prismen aus A.,
F. 132°, I. in verd. Laugen, durch starkę Laugen zers. — Oxydation des Embelins m it 
HNO, (D. 1,52) oder KM n04 in  alka!. Lsg. Die erhaltene Isolaurinsaure zeigte F. 33 
bis 35° u. lieferte bei weiterer Osydation m it KMnO, Isocapronsaure. (Journ. Indian 
chem. Soc. 6. 577—8 6 . 31/8. 1929. Allahabad, Uniy.) L in d e n b a u m .
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J. Coops, Struotuur en energie in  de organische chemie. Delft: W. D . Meinema 1929. (33 S.)
8°. fl. — .90.

E. Biochemia
E. Aubel und Robert Levy, Das Ozydoreduktionspotential in  den Iiaupen von 

Galleria melonella. Erwachsenen Raupen yon Galleria melonella 'wurden Farbstoffe 
injiziert, dereń Potential genau bekannt ist: Kresolblau, Methylenblau, Nilblau, Kresol- 
yiolett, Janusgriin, Neutralrot. Ein Teil der Raupen 'wurde in Luft, ein anderer Teil 
in N-Atmosphiire gehalten. Die erstcn zeigten keine Entfiirbung. Dagegen wiesen 
die Raupen in N-Atmosphiire Entfiirbung auf, farbten sich aber in Luft wieder. (Compt. 
rend. Soe. Biol. 101. 756—57. 5/6. 1929.) H e s s e .

E ,.  E n z y m c h e m ie .
Ludwig Pincussen, Fermente und Licht. XIV. Takeo Oya: Ver su che iiber den 

Einflup der Temperatur bei der Lichtwirkung. (X III. vgl. C. 1929. I. 2431.) U nter
sucht wurde dio Frage, ob dio Fermentschadigung durch Strahlung m it der Ferment
schadigung durch Temp.-Erhóhung ident. ist. Es ergab sich aus folgenden Beob
achtungen, daB der Mechanismus der Lichtwrkg. u. der der Warmowrkg. auf Taka- 
diastase yerschieden sein muB. Bei 50° wird das Enzym stark  gesehadigt; belichtet 
man die Proben gleichzeitig m it einer Tauch-Quecksilberquarzlampe, so nimm t die 
Schadigung durch das Licht gegenuber den Dunkelkontrollen m it steigendem pn 
erheblich ab, so daB bei p a  =  7,15 nur eine geringfiigige Lichtschadigung yorhanden 
ist. Dio groBte S tabilita t liegt nieht beim pn-Optimum (5,9), sondem bei alkalischerer 
R k vor. — Bei Kombin.ition yon S trahbn- u. T  m p’.raturwirkung ist die 
Schad gung bei 45° b u  saurjr Rk. am groBt-m und nim m t b?i alkalischrrer 
Rk. dauernd ab; bei 15° is t dagegen die Schadigung bei Ph =  5,97 am gróBten u. nimmt 
von da nach beiden Seiten ab. Licht u. Warnie beeinflussen also das Ferment nicht 
gleichsinnig. — Fruher war festgestellt worden, daB durch Licht geschadigte Malz- 
diastase durch Zusatz yon frischer Diastaselsg. reaktiyiert werden kann. Bei den gleich
zeitig Licht u. Warme ausgesetzten Lsgg. der Takadiastase is t eine solche Reaktivierung 
nicht zu beobachten. (Biochem. Ztsehr. 207. 410—15. 13/4. 1929. Berlin, Urban- 
krankenhaus.) H e s s e .

E. Mislowitzer, Untersuchungen uber fermentative E iw ipspaltung. IV. (III. vgl. 
R o n a  u . M is l o w it z e r , C. 1 9 2 9 .1. 1575.) Bei der tryp t. Spaltung yon Casein werden 
CO-NH-Bindungen gel. u. die Caseinteilchen zerkleinert. Dio dabei frei werden den 
Aminogruppen gehoren zu den niedrigen Spaltprodd., wahrend die frei werdenden 
Carboxylgruppen dem kolloidalen Restkórper angehoren. Es findet also eine des- 
aggregierende Wrkg. des Fermentes (Teilchenverldeinerung) s ta tt,  ohne daB dabei 
CO-NH-Gruppen gespalten werden. Bei der Einw. von Trypsin u. Pepsin auf Casein 
werden niedrige Spaltprodd-, die zur nichtkolloidalen Fraktion gehoren, durch Losen 
yon CO-NH-Gruppen abgespalten. Obwohl im Anfang der Spaltung starkę Molekul- 
zerkleinerung sta ttfindet, laBt sich eine andere Aufspaltung von CO-NH-Gruppen 
abgespalten. Obwohl im Anfang der Spaltung starkę Molekulzerkleinerung stattfinden, 
laBt sich eine, andere Aufspaltung von CO-NH-Gruppen im Anfang der Spaltung 
nicht nachweisen. (Biochem. Ztsehr. 203. 323—33. 9/12. 1928. Berlin, Univ.) H e s s e .

Kenneth Allan Caldwell Elliott, Notiz iiber die Reduktion der Disulfidgruppt 
durch Enzymsysteme. Dithioglykokollsaure sowie Glutathion werden nicht durch 
Succinosydase zu Bemsteinsaure oxydiert. (Bioehemical Journ. 22. 1410—12. Cam
bridge, Biochem. Lab.) H e s s e .

ciaude Fromageot, Die stereochemische Spezifitdt der Sulfaiase. Uber Sulfatase. X I. 
(X. ygl. W e in m a n n , C. 1929. I. 1950.) Fiir Sulfatase fehlt bisher der Naehweis der 
stereochem. Spezifitat. Es is t bisher nur eine strukturchem. Beschrankung bekannt. 
Es werden namlich nur die esterschwefelsauren Salze solcher Verbb. hydrolysiert,
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die der aromat. Reihe angeliórcn oder dereń Hydroxyl aromat. Charakter tragt. W e i n - 
MANN (1. c.) fand, daB bei m-Methylcyclohexyl-p-phenol die Rechts- u. Linkskompo- 
nenten des esterschwefelsauren Salzes m it annahernd gleicher Gesckwindigkeit gespalten 
werden. Vf. zeigt je tzt, daB das esterschwefelsaure Kaliumsalz des p-sek.-ButylpkenoIs 
von Snlfatase aus Aspergillus oryzae oder aus Schweineleber so gespalten wird, daB 
reehtsdrehendes p-sek.-Isobutylphenol entsteht. Bei der Pilzsulfatase wird das Substrat 
zu 36%, bei Schweinelebersulfatase zu 15% gespalten. Die vergiftende Wrkg. des 
frei werdendcn Butylphenols auf Pilzsulfatase wird vermieden durch Zusatz von viel 
Toluol, welchcs das Phenol aus der Lsg. entfernt. — Die Yerss. liefem uberdies den 
Beweis, daB das nach E s t r e ic h e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 33 . [1900]. 436) dargestellte 
Butylphenol der Hauptmengo nach ein p-substituiertes Phenol m it sek. B utyl ais 
Seitenkette ist. Vf. bestatigt die Angaben von E s t r e ic h e r  bis auf den E ., der bei 
58—59° s ta t t  53—54° liegt; Kp. 124—125°; in  gesatt. Lsg. erzeugt Bromwasser eine 
gelbweise Triibung; M il l o n s  Reagens bewirkt einen roten N d.; m it FeCl3 t r i t t  keine 
charakterist. Farbung auf. (Biochem. Ztsch. 208- 482—89. 13/5. 1929. Bcrlin-Dalilem, 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) H e s s e .

M. O. C łiarm andarjan , Ober den Einflu/3 des Wassers auf die zersetzende Fahigkeit 
der Gerslenmalzkatałase. I I . (I. vgl. C. 1929. II. 1568.) Setzt man bei Best. der Malz- 
katalase zum Malz zunachst das H 2 0 2 u. dann W., so wird mehr H 20 2 zersetzt, ais wenn 
man den Zusatz in umgekehrter Reihenfolgo vornimmt. Weiter is t die Zers. abhangig 
von H 20 2-Konz. u. den Flussigkeitsvolumen; die Zers. is t bei geringen H 20 2-Konzz. 
(0,20—0,5%) gróBer ais bei Konzz. yon 1—2% . — Yon der im Malz befindlichen 
K atalase wird etwa 50% gel.; die groBte Mengo der gel. Katalase befindet sich im 
ersten Auszug, wahrend in weiteren Ausziigen sich die gel. Menge bis auf Nuli yerringert. 
Bei Zusatz von Toluol wird die Zers. von H 20 2 durch Malz etwas verstarkt. —  Dureh 
die Ggw. yon W. wird dio katala t. K raft verringert, was durch hóhere Temp., Licht 
u. Umruhren bei der Extraktion noch beschleunigt wird; das gilt fiir die gel. wie fiir 
die im Malzmehl zuriiekgebliebene Katalase. Dieser Abfall der katalat. K raft verlauft 
nicht gleichmaBig; es findet zunachst bei der Extraktion  eine Steigerung der Katalase 
s ta tt, der nach Erreichen des Maximums ein sprunghafter Abfall folgt. Vf. glaubt 
eine analoge Beeinflussung durch W. auch bei den iibrigen Malzenzymen annehmen 
zu diirfen. (Biochem. Ztschr. 2 0 7 . 462—71. 13/4. 1929.) ' H e s s e .

M. O. Charmandarjan, Ober eine weitere Eigenschaft der M alzkatalasc. HI. 
(II. vgl. vorst. Ref.) Beim dauernden Lagern von Malz bzw. Malzmehl verliert das 
M ateriał nach u. nach die Fahigkeit zur Zers. von H 2 0 2; dies erfolgt im Mehl schneller 
ais im Malz. Die Verminderung des Katalasegeli. erfolgt sprunghaft. Jedoch findet 
man in gewissen Zeitraumen einen Anstieg der Katalasewrkg., der von nachfolgendem 
Abfall abgel. wird. Dabei scheint die A rt der Aufbewahrung nicht ohne EinfluB zu 
sein. Im  Dunkeln ist die Abnahme am geringsten, bei Aufbewahrung iiber H 2S 0 4 

beobachtet man sehr rasche Zerstorung, was durch Aufenthalt im Vakuum kaum 
beeinfluBt wird. In  C02-Atmosphare is t die Abnahme der katalat. Fahigkeit gegenuber 
L uft etwas verzogert. (Biochem. Ztschr. 207- 472— 75. 13/4. 1929.) H e s s e .

Heinrich Liiers und Ludwig Malsch, Zur Kenntnis der proteolytisćhen Enzymie 
des Malzes. Vff. konnten zeigen, daB entgegen der bisher in  der L iteratur herrschenden 
Ansicht in  Griinmalz nur eine Protease (Spaltung v. Gelatine) u. eine Peptidase (Leucyl- 
glycin), vorhanden sind. Die Spaltung der Substrate wird durch Titration der Amino- 
sauren in alkoh. Lsg. verfolgt. Die Protease, welche bei pn =  4,9—5,0 optima! wirksam 
ist, is t durch HCN zu 50% alkalisierbar; dabei wird das Optimum der Wrkg. bei ph —
4,6— 4,7 gcfunden. Die A ktm erung durch HCN is t von der Zeit unabhangig. Bei der 
Peptidase, die optimal bei pH =  7,5 wirkt, besteht zwischen Umsatz u. Enzymmenge 
sowie auch zwischen Umsatz u. Zeit Proportionalitat. —  Eine Trennung der Enzyme 
is t durch Adsorptionsmethoden moglich. Sie wird erschwert durch die geringe Konz. der 
Enzyme, ihr ahnliches Adsorptionsyerh. und durcli die Empfindlichkeit der Protease 
gegen Alkohol (schon 20% A. bewirken in 50 Min. Zerstorung von 60% des Enzyms). 
Am besten werden die Enzyme an Tonerde adsorbiert u. m it sek. Phosphat eluiert. — 
Dio Peptidase is t unter Ph =  5 sehr unbestandig; sie wird bei pn =  4,2 beim Stehen 
eines Malzauszuges in  45 Jlin. bis 16,6% zerstórt. — In  einer Nachsehrift weiscn die 
Vff. daraufhin, daB soeben M i l l  u. L in d e r s t r 0 m -La n g  (C. 1 9 2 9 . H . 1483) die gleiehen 
Ergebnisse iiber die Malzproteasen erhalten haben. (Wchschr. Brauerei 46. 265—69. 
275—80. 13/7. 1929. Miinchen, Techn. Hochseh.) H e s s e .



C. K. Mili und K. Linderstrem-Lang, Notiz iiber die proteolytisclien Enzym-e 
im  Grunmalz. (Compt. rond. Lab. Carlsberg 17. Nr. 10. 1— 14. Carlsborg, Lab. Kopen- 
hagen. — C. 1929. II. 1483.) H e s s e .

Georg Otto, Studien zur Anreicherung der LicJiena.se und Cellulase. 5. Mitt. uber 
die Fermente des Gcrslenmalzes von H. Pringsheim und Mitarbeitern. (IV. [naehtrag- 
licho Bezeichnung] vgl. C. 1928. I. 2706; I II . vgl. C. 1929. I. 2432.) Es werden weiter 
Verss. zur Anreichei-ung von Lichenase aus il/a/zausziigen (durch 24-std. E strak tion  
von Darrmalz m it k. W. u. Dialyse horgestcllt) besehricben. Ais besonders giinstig 
erwies sich Eindunsten im warmen Luftstrom (Fóhn) oder durch Vakuumdestillation, 
wobei eine sechs- bis achtfacho Anreicherung erzielt wurde. Aus den auf das Zwei- 
bis Dreifache angereicherten Fermentlsgg. lassen sich durch Fallen m it Aceton brauch- 
bare Trockenpraparate erhalten. Quantitative Absorption (bei p a  =  4) wurde m it 
Ahiminiumhydroxyd B (in 30 Min.) sowie m it Kieselsauregel (bei dem sich das Ad- 
sorptionsgleichgewieht sofort einstellte) erzielt. Dabei konnte das Enzym aus dem 
ersten Adsorbens nur zu 50%, aus dem Kieselsauregel noch schlechter elniert werden. 
In  eigenen Verss. wurde nachgewiesen, daB stets eine geniigende Menge Cellobiase 
vorhanden war, uml dio entstehende Cellobiose quantita tiv  in Glucose iiberzufuhren. — 
Mit den durch Konzentrierung angereicherten Enzymlsgg. konnte Hydraicellulose 
(Fwcosefaden der Vereinigten Glanzstoff-Fabriken, Teltow-Seehof) liydrolysiert werden, 
womit zum ersten Mai die Hydrolyse unveranderter Cellulose durch ein pflanzliches 
Enzym erzielt wurde. (Biochem. Ztschr. 209. 276—89. 24/6. 1929. Berlin, Univ.) Hs.

M. Gutstein, Bemerkung zu meiner Arbeit: „Wasserlosliches Phosphalid und 
Oxydase-(Nadi)-Jteaktion“. Nach einer Mitt. von H. Magistris ist das in obiger Arbeit 
(C. 1929. II . 312) untersuehte Phosphatid, welches zuerst von Ma g is t r is  hergestellt 
wurdo, nicht ais ein „chemisch wohldefinierter“ Korper anzusehen. (Biochem. Ztschr. 
209. 494. 24/6. 1929.) H e s s e .

Z. I. Kertesz, Eine neue qualitative Sacckaraseprobe. Es wird eine quaUtative 
Rk. zum Nachweis der Saccliarase. beschrieben, welche auf Naehweis der wahrend der 
Hydrolyse entstehenden Fructose m ittels der Rk. von E k k e r t  (Ber. Ung. Pharm. 
Ges. 5 [1929]. 17) beruht. Hierzu lost man unter Erwarmen (hóchstens 40—45°) 5 g 
Rohrzucker ( =  1  Wiirfel) u. oine Messerspitze K H 2PO,, in  50 g W., setzt eine Messer- 
spitze der zu priifenden Substanz hinzu u. laBt bei 38° unter Zusatz von Toluol bis 
zum nachsten Tage stelien. Man priift sofort, sowie nach der Saccharaseeinw. folgender- 
mafien auf Fructose: In  einem Porzellantiegel gibt man zu einem erbsengroBen Stiick 
KOH oder NaOH einige Tropfen des Reaktionsgemischcs; in Ggw. von Fructoso farbt 
sich dio FI. binnen 2—3 Min. intensiv briiunlichrot. I s t  Saecharase vorlianden, so 
tr i t t  die Rk. m it geringen Enzymmengen nach 12—15 Stdn., m it grofieren Mengen 
schon nach 3 Min. ein. (Biochem. Ztschr. 209- 492—94. 24/6. 1929. Budapest, 
Univ.) H e s s e .

Stanislaus John Przyleckł und Joseph Wójcik, Struktur und Enzymreaktionen. 
VII. Las System Glykogen-Amylase-Lebergewebe. (VI. vgl. C. 1928. I I . 2476,) Leber- 
gcwobe h a t ein aufiergewóhnlich starkes Adsorptionsvermógen fur Glykogen. Die Ad
sorption von Glykogen an Lebergowebe oder andere Proteinę ist reversibel; m it Ver- 
ringerimg der Glykogenkonz. in  den Lsgg. erfolgt Elution. Zugabe von Protein zu 
dem System Glykogen-Amylaso verzogert die Glykogenolyse, verhindert sie aber nicht. 
Dio Glykogenspaltung is t die Resultante der R k k .: Adsorbiertes Glykogen =̂= freies 
Glykogen ^  Glucose. (Biochemical Journ. 22. 1302—06. Warschau, Univ.) H e s s e .

E «. T ie r c h e m i e .
Sherburne F. Cook, Die Struktur und Zusammensetzung des Hamosiderins. 

Hamosiderin kann aus dem Gewebe durcli Auslosen m it Saure oder durch Beseitigung 
des Gewebes m it Alkali erhalten werden. Diese Substanz enthalt ca. 55% Fe, auBerdem 
1% C, 12,5° / 0 H, 27%  O u. weniger ais 0.1%  N. Sie wird aus W. m it H N 0 3 gefallt 
u. kann wieder in  W. gel. werden. Nach Trocknung is t sie in keinem der untersuchten 
Losungsmm., W., A., A., CHC13 u. a. 1. Die qualitativen Rldc. z. B. m it Rhodan werden 
in der gleichen Weise von Fe20 3 gegeben, so daB angenommen wird, daB Hamosiderin 
eine Impragnation von organ. Substanz m it Fe2 0 3 ist. (Journ. biol. Chemistry 82 .  
595—609. Juni 1929. Berkeley, Univ. of Califomia, Div. of Physiol.) Me i e r .

Homer W. Smith, Die anorganisćhen Bestandteile der Kwperfliissigkeiten von 
Chelonia. Bei einer gróBeren Zahl von Schildkroten, Graphemys geographica, Chry- 
semys m arginata belli, Emys blanduigi, Pseudemys elegans, Kinostemon subrubrum.
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Chelydra serpentina, Caretta Kempi werden Na, K, Ca, Mg, Cl, SO.,, PO „ C0 .2 in  Serum, 
Pericardial- u. Perivisceralfl. bestimmt. Die Werte fiir Na, K, Ca, Mg, SO.„ P 0 4 in 
den Eli. annahernd gleieli mm pro Liter: Na 120— 150, K  2,5—4,5, Ca 1,2—3,5, Mg
0.5— 4,5, SO, 0,5—1,0, PO., 0,8—1,3, wobei die niedrigen W erte von Ca u. Mg in Peri
cardial- u. Perivisceralfl. yorliegen. Cl is t im Serum etwa 80—88 m l  pro Liter vorhanden; 
in  der Pericardial- u. Permsceralfl. is t Cl haufig stark  erniedrigt u. durch HC03 ersetzt, 
so daB der C02-Geh. dieser Fl. von ca. 68—150 mM pro Liter schwankt, wahrend er 
im Serum etwa 40 mM pro Liter betragt. ph der Perivisceral- bzw. Pericardialfl. ist 
dementsprechend hoher, etwa 8,3 gegen 7,8 des Serums. AuBerdem findet sich unterhalb 
des Herzens noch eine Korperfl., die ais Lymphe bezeichnet wird u. dem U ltrafiltrat 
des Serums entspricht. (Journ. biol. Chemistry 82. 651—61. Juni 1929. New York, 
Univ. and Bellovuo Hosp. Med. College, Univ. of Virginia, Dep. of Physiol.) Me i e r .

E s. T le r p h y s io lo e r le .
Alfred Marehionini, Physikalisch-chemische Untersuchungen uber ekkrinen und 

aprokinen Schioei/3. Die Oberflache des menschlichen Korpers is t m it verschieden- 
artigen Hautdriisen versorgt, sog. ekkrine Drusen uber den gesamten Kórper verstreut, 
apokrine Drusen in der Achseldriise u. in der Gentoperstonealgegend. Die Drusen 
haben versehiedenen anatom. Bau. Der abgesonderte SchweiB is t bei den ekkrinen 
Drusen sauer ph =  3,8—5,6, bei den appokrinen nahe dem Neutralpunkt pn =  6,2—6,9. 
Der osmot. Druck u. der NaCl-Geh. is t beim ekkrinen SchweiB hoher ais beim apo- 
krinen. Die H autrk. is t in den Achseldriisen haufig alkal. Ob die hóhere Empfindliehkeit 
dieser Gegend gegenuber Infektionen dam it zusammenhangt, laBt sich noch nicht 
entscheiden. (Schweiz. medizin. Wchschr. 58. 1055— 62. 1928. Freiburg i. Br., Univ. 
Hautklinik. Sep.) M e i e r .

M. Henze, tJber den Tyramin- und Tyrosinge.ha.lt der Speicheldruse der Ceplialo- 
poden; zugleich Hethodisches zur Mihróbestimmung der beiden Substanzen. Fruher 
(Ztschr. physiol. Chem. 87 [1913], 51) wurde in den sog. hinteren Speicheldrusen der 
Cephalopoden Tyramin nachgewiesen. Mit einer besonders ausgearbeiteten Methode, 
die es gestattet, Tyramin u. Tyrosin in kleinen Fliissigkeitsmengen nebeneinander 
nachzuweisen, konnte an frischen Drusen von Octopus macropus gezeigt werden, daB 
die Drusen nur auBerst geringe Mengen Tyrosin enthalten, u. daB entgegen den An
gaben von B o t ta z z i  (Arch. In t. Physiol. 18. 188) eine Umwandlung von Tyrosin in 
Tyramin schwerlich zu denken ist. — In  einem Anhang wird gezeigt, daB naeh der 
Methode von K o e s s le r  u . H a n k e  (C. 1922. II. 609) bei colorimetr. Best. sehr kleiner 
Mengen von Histamin keine ausreichende Proportionalitat zwisehen Farbintensitat u. 
Histaminkonz. erhalten wurde. (Ztschr. physiol. Chem. 182. 227—40. 24/5. 1929. 
Innsbruck, Univ.) H esse .

F. Rathery, R. Kourilsky und Giberfc, Wirkung von FoUikulin auf die Olykamie 
oyarektomitierler Hilndinnen. (Vgl. auch C. 1929. I. 96.) Die Ovarektomie ru ft geringe 
Anderungen in der Kurvo der entstehenden Hyperglykamie hervor. Die Entfernung 
der Ovarien andert den EinfluB des Follikulins auf diese K urve: die anfangliche Hyper
glykamie durch Follikulin is t kaum groBer ais bei kastrierten Tieren; sie ha t eine Hypo- 
glykamie im Gefolge. Beim n. Tier beendet Follikulin haufig die Hyperglykamie. 
Beim kastrierten Tier wird die anfangliche Hyperglykamie in der einen Halfte der Falle 
herabgesetzt, in der anderen Halfte der Falle erhóht. Bei zwei ganz gleich behandelten 
Tieren fand man stets Verminderung der Hyperglykamie. Bei 6  von 7 Fallen war durch 
Follikulin spater eine Hypoglykamie bewirkt. Es scheint, daB die Ovarektomie den 
Mechanismus der glykam. Regulierung Terandert. (Compt. rend. Soc. Biologie 99- 
667—69. 1929.) H e s s e .

Albert Szent-Gyorgyi, Beobachtungen iiber die Funktion der Peroxydasesysteine. 
und die Chemie der Nebennierenrinde. Beschreibung eines neuen Kohlenhydratderivats.
1. U b e r  d i e  F u n k t i o n  d e r  P e r o s y d a s e  i n  d e r  P f l a n z e .  Boi Zugabe 
von H ,0 ? zum Saft einer Peroxydasepflanze wird zunachst H 20 2 verbraucht zur Oxy- 
dation einer Gruppe von Substanzen, die ais „reducing factor“ (R. F.) bezeichnet 
werden. E rst nach Verbrauch dieses R. F ., der einen sehr hohen Oxydationswert hat, 
werden andere Substanzen angegriffen. Die Osydation des R . F. is t reversibel, der 
osydierte R. F. wird durch Reduktionssysteme wieder reduziert. Die Funktion 
des R. F ., der durch die Rcduktionskraft eharakterisiert wird, besteht im Transport 
von H  zwischen Perosydase u. anderen reduzierenden bzw. oxydierenden Systemen.

II. B e o b a c h t u n g e n  i i b e r  d i e  C h e m i e  d e r  N e b e n n i e r e n -
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- r i n d e .  I s o l i e r u n g  v o n H o s u r o n s a u r e .  Aus Nebennierenrinde konnte 
eine sta rk  reduzierende Substanz erhalten werden, die ais Isomeres der Glucuron- 
saurc, ais Hexuronsdure, C6 H 80 6, F. 175—189°, [a]c2 1  = , +24°, erkannt wurde.

I II . I s o l i e r u n g  d e r  H e j u r o n s i u r e  a u s  P f l a n z e n  u. e i n i g e  
B o o b a c h t u n g e n  i i b e r  d e n  „ r e d u z i e r e n d e n  F a k t o r “ . Hesuron- 
saure kann aus Orangen u. aus Kohl isoliert werden.

IV. B e o b a c h t u n g e n  i i b e r  O x y d a t i o n  u. R e d u k t i o n  d e r
H o s u r o n s a u r e .  Diese Saure gibt bei Behandlung m it milden Oxydations- 
jn itte ln  2 Atome H  ab, welcher Vorgang reyersibel ist. Einw. von 0 2 zerstórt in irre- 
versibler Weise. Hexuronsaure is t autoxydabel, dies wird durch Cu beschleunigt, 
durch KCN yerhindert, wahrend Fe u. Mn ohne Wrkg. sind. Die Substanz is t nicht 
unm ittelbar durch Perosyd u. Peroxydase angreifbar. Dagegen erfolgt Oxydation 
durch das am anderen System gebildete H 20 2 in Ggw. von Phenolen. In  Abwesenheit 
,von Phenolen wird die Hexuronsaure nicht durch die Indophenoloxydase oxydiert. 
Ham atinverbb. (Cytochrom) werden langsam durch Hexuronsauro reduziert. Oxy- 
•dierte Hexuronsaure wird durch tier. Gewcbe, nicht aber durch S C H A R D IN G ER -E nzym  
oder Siiccinodehydrogenase, reduziert. Glutathion +  gebundene —SH-Gruppen redu- 
.zieren die oxydierte Saure. (Biochcmical Journ. 22. 1387—1409. Cambridge, 
Bioehem. Lab.) H e s s e .

G. Fuchs, J. Regnier, D. Santenoise und P. Vare, E in Scliilddrusenliormon, 
wehlies die Gehimerregbarlce.it reguliert. Nach Injektion von Eserin werden die Schild- 
driisen im Augenblicke der Anschwellung entnommen u. dann durch mehrmaliges 
Fal len u. Losen aus der m it physiolog. Serum von bestimmtem ph erhaltenen Lsg. oin 
Nd. erhalten, welcher bei Injektion seiner Lsg. bei einem trepanierten Hund rasch eine 
Senkung der Chronaxie der psychometr. Zentren hervorruft. Die Wrkg. hiingt yon 
der Menge der angewandten Schilddriisensubstanz ab. (Compt. rend. Acad. Sciences 
188. 419—21. 28/1. 1929.) H e s s e .

Maurice Walter Groldblatt, Insulin utul Gluconeogeneśe. (Vgl. auch C. 1929. H . 
2338.) Der EinfluB des Insulins auf den Glykogengeh. der Leber is t nicht einheitlich. 
Bei Zufuhr yon Zucker u. Glykogen kann der Geh. an Glykogen bei allen Tieren gleich 
sein unabhangig von der Insulinmcnge, kommt es zu einer Hypoglykamie dabei, 
so ist der Glykogengeh. der Leber niedrig. Am hungernden Tier is t der Glykogengeh. 
■der Leber nach Insulin meist erhoht, besonders dann, wenn hyperglykam. Krampfe 
auftreten. (Biochemieal Journ. 23. 243—55. 1929. London, St. Thomas Hosp.) M e i e r .

J. J. R. Macleod, Vorlesungen iiber die Pliysiologie des Glykogens und die Eolle 
•des Insulins und Adrenalins im  Kohlehydratstoffwechsel. Der Glykogengeh. der Leber 
des n. Tieres is t von der Kohlehydratzufuhr abhśingig, doch nicht in einfacher Weise. 
Hunger bringt nicht das gesamte Glykogen der Leber des Saugetieres zum Ver- 
schwinden, naeh ca. 72 Stdn. Hunger is t der Geh. niedrig ca. 0,2%, nach 144 Stdn. 
Hunger wieder hóher ca. 0,78%. Auch durch Hunger u. gleichzeitige Arbeitsleistung 
wird der Glykogengeh. nicht zum Verscliwinden gebracht, er wird meist nicht mehr 
erniedrigt ais bei den nur hungernden Kontrolltieren. Nur durch Hunger u. gleichzeitige 
Strychninkrampfe wird die Glykogcnmenge sehr stark  erniedrigt. Bei der Glykogenolyse 
der Leber kommt es nicht zur Erhóhung der Milchsaure im Blut, sondern es wird Kohle- 
hydrat daraus. Nach Adrenalinzufuhr kommt os m it der Hyperglykamie zur Anhaufung 
von Glykogen in der Leber. Nach Zufuhr von Insulin sinkt der Geh. der Leber in 
der ersten Zeit, naehhcr steigt er wieder, besonders wenn krampfmachende Dosen an- 
gewandt werden. Bei Zufuhr von Nahrung hemmt gleichzeitige Insuiingabe die Ab- 
lagerung von Glykogen in der Leber am n. Tier. Am diabet. Tier wird der Glykogengeh. 
der Leber durch Insulinzufuhr gesteigert, unabhangig davon, ob Nahrung zugefiihrt 
'vird oder nicht. Das Glykogen des Muskels verhalt sich anders ais das der Leber. Der 
■Geh. is t bei Eyisceration an der dekapitierten K at ze lange Zeit konstant. Es wird also 
anscheinend immer soviel Glykogen ausgebildot, wie yersohwindet. Dies geschieht 
bei Zufuhr von Zucker u. dann, wenn gleichzeitig Insulin zugefiihrt wird. Trotzdem 
scheint das Insulin nicht unbedingt notwendig fiir die Glykogenbldg. zu sein, da auch 
an  diabet. Tieren der Glykogengeh. der Muskeln relatiy hoch bleibt. Auch bei Zufuhr 
von Dioxyaceton wird Glykogen im Muskel gebildet. Die Glykogenolyse des 
Saugetiermuskels wird durch Frierenlassen stark  beschleunigt, das entstehende Prod- 
is t jedoch nicht Milchsaure. Der Tod des Tieres laBt keine wesentliche Glykogenolyse 
eintreten. Die auftretende Milchsaure muB aus einem anderen K ohlehydrat stammen. 
Im  lebenden Tier (dekapitierte Katze) wird der Glykogengeh. nur dann erniedrigt,
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wenn boi kiinstlicher Reizung clie Sauerstoffversorgung der Muskeln nicht mehr aus- 
reicht. Nach langdaucrnden Anstrengungen wird am n. Tier der Glykogengeh. der 
Muskeln nicht herabgesetzt. (Lancet 217- 1—7. 6/7. 1929. Aberdeen, Inst. of Phy- 
siology.) M e i e r .

J. J. R. Macleod, Vorlesungen iiber die Physiologie des Glykogens und die Rolle 
des Insulins und Adrenalins im  Kohlehydrałsłoffwechsel. Dio Wrkg. des Insulins wird 
dadurch zu erklaren versucht, daB die Symptome der Erkrankung, die durch Insulin- 
zufuhr geheilt wird, des Diabetes, niiher analysiert werden. Yf. is t der Ansicht, daB- 
der niedrigo Resp.-Quotient des pankreaslosen Hundes nicht der Beweis dafiir is t ,  
daB der Organismus dio Fahigkeit verloren hat, Glucose auszunutzen. Fraktionierte 
Zuekergaben bringen am pankreaslosen Hund ein Stoigen des R.-Q. hervor. Am n. 
oder diabet. Tier steigt der R.-Q. bei Evisceration in derselben Weise an, was dafiir 
spricht, daB das im Muskel praformierte Glykogen auch vom diabet. H und ausgenutzt 
werden kann. Gcgeniiber Zuckerzufuhr verhalt sich das diabet. Tier anders ais das n ., 
R.-Q. steigt nicht, Grundumsatz wird nicht erhóht. Der zugefuhrte Zucker kann. 
also nur unter Ggw. von Insulin ausgenutzt werden. Bei Erhóhung des Zucker- 
verbrauches durch Arbeit steigt der R.-Q. in gleicher Weise beim n. u. diabet. 
Tier an, ebenso der Grundumsatz. Es scheint jedoch der R.-Q. des Herzmuskels des 
diabet. Tieres niedriger zu sein ais der des n. Tieres, was fiir einen Verlust der Kohle- 
hydratverbrennung am Herzen beim ersten sprache. Ais weiterer Unterschied des 
diabet. Tieres is t die Unfahigkeit anzusehen, Glykogen in der Leber zu speichern. 
Dio hauptsachliche Stórung des diabet. Organismus scheint also in der Zuckerbldg. 
zu liegen, trotzdem aller vorhandener Zucker nach Pankreasexstirpation in kurzer 
Zeit ausgeschieden wird, wird weiter Zucker aus anderem Materiał gebildet u. aus- 
geschieden. Dieser ProzeB geht im wesentlichen in der Leber vor sich. Doch laBt sich 
aus den vorliegenden Esperim enten noch nicht entsclieiden, ob hier der prim are 
Angriffspunkt des Insulins zu suchen ist. Zwar erscheint nach Zufuhr von Insulin 
Glykogen in der Leber u. der R.- Q. steigt, doch is t dies kein sicherer Beweis fiir Hemmung 
der Glueosebldg. Die bisher vorliegenden Resultate der Insulinwrkg. am n. T ier 
scheinen fiir eine Erhóhung der Glykogenmenge u. eine Erhóhung des R.- Q. zu sprechen, 
wenn gleichzeitig m it dem Insulin Glucose zugefuhrt wird. Ohne Glueosezufuhr 
ergeben die Resultate so geringe Unterschiede, daB eine genaue Analyse Yorliiufig 
unmóglich ist. An der eviscerierten dekapierten K atze scheinen vorliegende Experi- 
mente in der gleichen Richtung zu sprechen, doch sind die Stoffwechselbilanz.cn durch 
dio Best. des Zuckers ais Reduktionswert u. durch die Unsicherheit der Best. des- 
R.-Q. durch Abblasen von C02 durch Hyperventilation noch so unsicher, daB vorlaufig 
die Resultate ais unbeweisend angeschen werden miissen. (Lancet 217- 55—60. 13/7. 
1929. Aberdeen, In st of Physiology.) M e i e r .

Hans Wantoch, (Jber den Einflu/3 terschiedener Substanzen auf den Zucker- und  
Ammoniakgehalł des Blutes. Bei Kaninclien wird nach Futterung yerschiedener Stoffe 
NH 3 u .  Zucker im Blut bestimmt. Anorgan. u. organ. Sauren rufen stets Hyper- 
glykamie hervor, HCl, H 2 SO.,, H 3PO, erhóhen NH 3 gering, Apfelsaure, Citronensaure, 
/^-Oxybuttcrsaure bewirken meist Erhóhung des Blut-NH3. Die Salze der organ. 
Sauren sind unwirksam. N. NaOH oder n. Na2C03 ru ft Erhóhung des Blut-NH 3 hervor, 
verd. NaOH nicht. (NH4 )2C03, NH 4C1 u. CO(NH2 ) 2 erhóhen Blut-NH 3 stark. Diese 
Erhóhung wird durch Zufuhr von Dextrose u. Oxanthin, nicht drach Lavuloso ge- 
hemmt, Insulininjektion erhóht Blut-NH3, S3Tithalin h a t keinen deutlichen EinfluB. 
Róntgenbestrahlung ru ft meistens Erhóhung des Blut-NH 3 hervor. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 1 4 3 . 337—57. Aug. 1929. Basel, Med. Univ. Poliklinik.) M e i e r .

Peter Heinbecker, Einflufl der Anoxamie, von Koldensaure und Milchsaure a u f 
die elektrischen Phanome der markhaltigen Fasem des peripheren Nerrensysiems. Die 
Wrkg. von Anoxamie, CO, u. Milchsaure auf den Froschnerren sind im wesentlichen 
gleiehartig: Erhóhung der Reizschwelle, Verlangerung der Refraktarphase, Herabsetzung 
der Leitfahigkeit u. der Amplitudę des Aktionsstroms. Bei Ersatz der Lsg. diu-ch
0 2 gesatt. Ringerlsg. t r i t t  in einer groBen Zali! von Esperim entcn Erholung ein. N icht 
immer werden alle Funktionen gleichsinnig in quantitativer Hinsicht Ycriindert. 
Beschreibung zahlreicher Einzelheiten der Rk.-Formen. (Amer. Journ. Physiol. 89- 
58—83. 1/6. 1929. St. Louis, Washington Univ. School of Medicine.) M e i e r .

Sven Stenberg, Psychose und Blutlipoide. Qudntiłative Veranderungen des Ge- 
samtcholesterins und der Gesamtfeltsauren im  Blut. I . Manisch-depressires Irresein. 
Ausfuhrliche Besprechung der L iteratur iiber Lipoide bei Geisteskrankheiten. Vf-
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findet in  eigenen Unterss., dafl bei manisch-depressivem Irresein in der Periodc des 
Anfalles Gesamtcholesterin u. Gesam.tfettsauren gegeniiber den W erten des n. u. der 
Patienten in anfallsfreier Zeit erhóht sind. (Acta nied. Scandinayica 71. 558—97. 21/8. 
1929. Stoekkolm, Psychiatr. Klinik. Hospit. Konradsberg.) M e i e r .

Hans Lehmann, Uber das Vorkommen basophil granulierter Erythrocyten beim 
Mensćhen ohne Bleieinuiirkung ais Ursache. Dip Vermehrung der basophil punktierten 
Erythrocyten ist nicht nur fiir Pb-Vergiftung charakteristisch. Sowohl fein wie grób 
punktierte, die von manchen Autoren ais besonders beweisend fiir Pb-Vergiftung an
gesehen werden, finden sich in  vermehrter Zahl im B lut von Zementarbeitern. Eine 
starko Vermekrung dieser punktierten Zellen finden sich auch bei Menschen, die m it 
subcutanen Cl-Injektionen behandelt "wurden. Die vitalgranulierten Erythrocyten vcr- 
halten sich in ihrer Zahl wie die sogen. basophil punktierten. (Arcłi. Hygiene 102. 
111—23. Aug. 1929. Jena, Hygien. Inst.) M e i e r .

E . Hekma, Zur Existenzmóglichkeit fibrinogenhaltiger Komplexe neben freiem 
Fibrinogen in  plasmalischen Fliissigkeiten. (Vgl. C. 1929. I. 1229.) Bringt man auf 
Staubehen von Pikrinsaure vorsichtig ungerinnbar gemachtes Blutplasma, so bildet 
sich eino Gerinnungszone, die aus Fibrinogennadeln u. amorphen Massen besteht, 
dieser Nd. wachst, bis sich eine gróBere Zone gebildet hat, an der keine S truktur mehr 
sichtbar ist. Das iibrigo Plasma gerinnt nicht. Vf. schlieBt daraus, daB das Auftreten 
von Fibrinogenausfallungen neben dem Vorhandensein von gel. Fibrinogen móglich 
ist. (Biochcm. Ztschr. 209- 128—33. 14/6. 1929. Holland, Heemstede.) M e i e r .

E. Cr. Wakefield, Anorganisclies Sulfat im Serum bei Niereninsuffizienz. Eine 
tergleichende UntersucKung ton Blutharnsloff wid Krealinin. Die Wirkung der Diurese 
auf das Serumsulfat. Serumsulfat betrag tn . 0,5—1,5 m gin  100 ccm Serum. BeiNieren- 
erkrankungen ist der Geh. lióher, bei Glomeruluserkrankungen dann, wenn Hamstoff- 
werte iiber 70 mg in 100 ccm Blut yorhanden sind. Es besteht keine sichere Beziehung 
zum Ilarnstoff u. Kreatininwert. Bei Nephrose ist keine Erhóhung festzustellen. P a
tienten m it anderen Erkrankungen z. B. Uleus Duodeni, Carcinom haben auch oft 
hóhere Werte ais gesunde ohne Zeiehen einer Niereninsuffieienz. (Arcli. intem al Med. 
44. 244—51. Aug. 1929. Rochester, Minn., The Mayo Clinic. Div. of Medicine.) M e i e r .

Zdenko Stary, Adalbert Kral und Rudolf Winternitz, Uber die Verteilung des 
Elektrolyten auf Serum und Liąuor cerebrospinalis. I . Calcium-Magnesimn. Ca u. Mg 
werden in Parallelbestst. im Serum u. Liąuor bestimmt. Ca ist in Mengen von ca. 4,5 
bis 6  m g-%  im Liąuor, Mg 2,5—4,9 mg-°/0, im Serum Ca 10— 11 g-%, Mg im Serum
I,5—3,5 mg-%  yorhanden. Bei Dialyse von Serum gegen Liąuor geht der hóhere Wert
im Liąuor zuriick, der Serumwert steigt an. Das Vorhandensein des hóheren Mg-Wertes 
im Liąuor laBt sich also kaum durch Diffusionsverhaltnisse oder Donnangleichgewicht 
erklaren, sondern muB durch Zelltatigkeit bedingt sein. Der Mg-Geh. des Liąuors 
ist bei Krankheiten des Zentralnervensystems m it Ausnahme der Meningitistuberkulose, 
wo er erhóht ist, nieht yerandert. (Ztschr. ges. exp. Medizin 6 6 . 671—701. 3/8. 1929. 
Prag, Med.-chem. Inst. u. psychiatr. Klinik.) M e i e r .

Adalbert Kral, Zdenko Stary und Rudolf Winternitz, Uber die Verieilung der 
Elektrolijlen auf Serum und Liąuor cerebrosphialis. I I . Kalium-Natrium. (Vgl- vorst. 
Ref.) Der Na-Geh. des menschlichen Liąuors betragt im Durchschnitt 295 mg-% 
gegen 324 mg-%  des Serums, der Verteilungsquotient is t somit 91%> K-Geh. ist
II,7  mg-%  gegen 21,7 mg-% des Serums. Bei Dialyse gleicht sich der K-Geh. zwischen
Serum u. Liąuor der gleichen Yersuchsperson aus. Der Grund fiir diesen Unterschied 
in dem Geh. an leicht diffusiblem K  is t yorlaufig unklar. Eine Veranderung des K-Ver- 
teilungsąuotienten bei Krankheiten is t nicht nachweisbar. Auf 100 Kationen kommen 
im Liąuor Ca 1,13, Mg 0,93, K  2,23, Na 95,7, im Serum 1,85 bzw. 0,63 bzw. 3,71 bzw. 
93,8. (Ztschr. ges. exp. Medizin 6 6 . 691—701. 3/8. 1929.) M e i e r .

Sh. Uchigaki, Biologische Unter sucliungen iiber Sterilitdt. I II . Mitt. Ein fiu  fl ton 
Drogen und Arzneimilteln auf die Spemiatozoen. Die Spermatozoen der Albinoratte 
werden bei folgender Konz. der angegebenen Gifte getótet: N icotintart. 1: 1000, A.
1 :10  bis 1: 100, Coffein 1: 10 000, 1: 100 000, Morphin-HCl >  1 : 25, Cocain-HCl 
1: 10 000, Chinin-HCl 1: 100 000, Na-Salicylat >  1: 100, Sayiolnatrium 1: 10 000, 
Phenol 1 :1000, Borsaure 1 : 50, Lysol 1: 10 000, HgCl2 1: 10 000, H 20 2 1 : 500. Werden 
die gleichen Stoffc weiblichen Tieren in tox. Dosen injiziert, so is t besonders nach 
mehrfacher Injektion das Serum dieser Tiere bei Nicotin, Morphin, Cocain, Bleiacetat 
fur die Spermatozoen giftig, nicht bei Coffein, A., Chinin. (Joum . Kinki gynecolog. Soc.
10. Nr. 6. 21 Seiten. 1927. Kyoto, Imp. Uniy. Gynecol. Inst. Med. Fac. Sep.) M e i e r .
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W. P. Elmslie und H. Steenbock, Beziehungen zwischen Calcium und Magnesium 
beim Tier. R atten , welehe 4%  MgC03 in  der. Nahrung bekommen, zeigen schwere 
Storungen vom Magendarmtraktus u. Wachstumsverlangsamung, diese Storimgen 
verhindern die Unters. der Beziebung zum Ca-Stoffwechsel. Werden geringere Mengen, 
1%  der Nahrueg, gefiittert, so sind keinerlei Storimgen des Ca-Stoffwechsels zu er- 
kennen. Es t r i t t  kein Ersatz des Ca bei Ca-Mangel ein. Raohitis wird durch Mg in 
keiner Weise beeinfluBt, u. die Apposition von Ca im Rnoehen bei heilender Raehitis 
nicht veriindert. Auch wird die Raehitis bei hoher Ca- u. niedriger PO,r Zufuhr durch 
Gabe von MgCl2 oder MgC03 nicht verschlimmert. (Journ. biol. Chemistry 82. 611—32. 
Juni 1929. Mactison, Univ. of Wisconsin, Dep. of Agrie. Chem.) M e i e r .

Thomas Moore, Die Beziehung von Carotin zu Vitamin A . W ird gereinigtes 
Carotin an Albinoratten gefiittert, so findet sich in den Organen keine oder nur auBer- 
ordentlich geringe Gelbfarbung. Trotzdem t r i t t  m it SbCl3 eine starkę Blaufarbung 
auf, die sowohl von Carotin, wie von dem Vitamin A gegeben wird, sich aber dadurch 
trennen lafit, daB die Absorptionsbande der blau gefarbten Verb. bei Vitamin A bei 
610—630 fifi, bei Carotin bei 590 /(/< liegt. Die Absorption der in  der Leber nach 
Carotinfiitterung auftretcnden Blaufarbung m it SbCl3 liegt nicht boi 590 /(/(, sondem 
bei 610—630 /i/i. Es seheint also eine Umwandlung von Carotin in  einen dem Vitamin B 
ahnlichen Stoff vorzuliegen. (Lancet 217. 380—81. 24/8. 1929. Cambridge, Medic. Res. 
Councils Nu tri t  Lab.) M e i e r .

A. Windaus, K. Westphal, F. v. Werder und O. Rygh, Einige Beobachtungen 
iiber die Ultravioleltbeslrahlung des Ergosterins. (Vgl. C. 1929. II- 322. 1698.) Zusammen- 
fassender Bericht iiber die systemat. Unters. der Einw. ultravioletter Strahlen auf 
Ergosterin. Vff. verwenden eine ,, Quarzwalze“ , ein doppelwandiges QuarzholilgefaB, 
in  dem eine ath. Ergosterinlsg. zum Sieden erhitzt wird, wahrend gleichzeitig ein 
m it Pyrogallollsg. gewaschener N2-Strom durch die Lsg. geschickt -wird u. im Hohl- 
raum der Walze eine Mg-Funkenstrecke erzeugt wird. Nach Beendigung der Be
strahlung wird der A. im Vakuum verdampft, der Riiekstand in A. gel. u. m it 
iiberschiissiger Digitoninlsg. yersetzt. Die Wagung des abgesehiedencn Digitonids 
g ibt die Menge des unveranderten Ergosterins; das F iltra t wird nach Zusatz von W. 
m it PAe. geschiittelt u. der Riiekstand des PAe.-Auszuges ais Ausgangsmaterial ver- 
wendet. In  einer zweiten Vers.-Reihe lieBen Vff. verd. Ergosterinlsgg. an der vertikal 
brennenden Hg-Lampe vorbeistromen u. weitere Verss. wurden in  hochevakuierten 
Quarz- u. Uviolrohren ausgefuhrt.

Die Bestrahlung des Ergosterins fiilirt n icht zu einem Gleichgewickt zwischen 
Ergosterin u. seinen Umwandlungsprodd., sondem geht bis zum Versckwinden des 
Ergosterins weiter. Der EinfluB des Lósungsm. auf die Aktivierung ist gering, voraus- 
gesetzt, daB das Lósungsm. geniigend ultraviolettdurchlassig ist. Fiir eine gleich- 
maBige A ktm erung is t die Bewegung der Losung wahrend der Bestrahlung von Be- 
deutung. Wenn bei langdauemder Bestrahlung des Ergosterins das Absorptionsband 
bei 270—280 mfi abgebaut is t u. dio urspriinglich negative Drehung fiir [a]n positiv 
geworden ist, zeigt das Bestralilimgsprod. keine antiraehit. Wrkg. mchr. Bleibt das 
Bestrahlungsprod. an der Luft stehen, nimm t die Absorption bei 280 m/c u. die negatiye 
Drehung (evtl. naeh einem anfanglichen Anstieg) ebenfalls ab u. die physiolog. Wirk- 
samkeit der Priiparate geht langsam zuriick. Wenn bei der Bestrahlung u. Auf- 
arbeitung 0 2 ausgesehlossen -wird, entstehen Isomere des Ergoslerins, die, ebenso wie 
das Ergosterin selbst, eine Hydroxylgruppe u. drei Doppelbindungen enthalten. Wahr- 
scheinlich erfolgen bei der photochem. Umwandlmig Verschiebmigen von Doppel
bindungen oder ster. Umlagerungen. Die photochem. erzeugten Isomeren des Ergo
sterins liefern krystallisierte Allophansdureestcr, die richtige Analysenzahlen geben. 
Es existieren mindestens zwei Isomere, von denen das eine, linksdrehende, physiolog. 
akt., das andere, rechtsdrehende, physiolog. inakt. ist. Beim Behandeln der Bestralilungs- 
prodd. m it N a u. A. erhalt man D ihydroderiw ., die ebenfalls Allophansaureestcr 
richtiger analyt. Zus. liefern. Bei der Bestrahlung des ErgosterylaUophansdureesters 
in  die hochevakuierten Rohren wurden sehon krystallisierte Rk.-Prodd. erhalten. 
(Nachr. Ges. Wiss., Góttingen 1929. 45—58. Gottingen, Allg. Chem. Univ. Lab.) L e s z .

N. P. Nechoroschew, Histamin und periodische TdtigJceit des Verdauungskanals. 
An Hunden m it Darm- u. Magenfistel wird die zentrale Zufuhr des Histamins auf 
Magen- u. Darm m otalitat u. Sekretion, untersucht. Es t r i t t  meist eine starkę saure 
Sekrction u. eine Arbeitsperiode ein. Intravenóse u. intraarterielle Zufuhr ru ft bei 
H und u. K atze nach Decerebrierung eine Magen- u. Darmsekretion, aber meist keine
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Erhóhung der M otałitat liervor. (Ztsehr. ges. exp. Medizin 6 6 . 728—33. 3/8. 1929. 
Leningrad, Pharmakolog. Lab. d. Staatsinst. f. medizin. Wissenschaften.) M e i e r .

Siegbert Bornstein, Uber den Einflu/S der intramtalen SpeicJierung a v f den KoMe- 
hydralsloffwećhsel. Kaninchen bekommen intrayenose oder intraperitoneale Injektionen 
von 10% Tusoheaufschwemmung. Es wird das Verh. des Blutzuekers bei diesen Tieren 
untersucht. Nuehtemblutzucker, Blutzueker d irekt nach Tuscheinjektion, Wrkg. von 
Zuckerbelastung u. Insulin beim Tusche gespeicherten Tier. Es treten keinerlei 
charakterist. Veriinderungen ein. (Ztsehr. ges. exp. Medizin 6 6 . 810—17. 3/8. 1929. 
Berlin-Moabit, Patholog. Inst. Stadt. Krankenhaus.) M e i e r .

Amandus Hahn und E . Fischbach, Uber die Oxydation der Milchsaure im  Muskel. 
Im  Rindermuskel -wird die Atmung des Muskelbreies des unbehandelten Muskels u. dio 
Atmung des durch Kochsaft zur Atmung angeregten ausgewaschenen Muskelbreies, 
der an sich nicht mehr atm et, bestimmt u. m it dem gleichzeitigen Milchsaureumsatz 
vergliohen. Es ergibt sich, daB trotz Wiederanstieg der Atmung auf ca. 90% im aus
gewaschenen Muskel m it Kochextraktzusatz keine nennenswerte Milchsauremenge 
osydiert wird. Dio wieder angestiegene Atmung muB andere Stoffe ais Milchsaure 
oxydieren. Es crscheint aus den Verss. nicht gerechtfertigt, das Verschwinden der 
Atmung im ausgewaschenen Muskel auf Entfernung eines Koferments der Milchsaure- 
oxydation zu beziehen, sondern wahrscheinlieh auf Entfernung des Ferments. (Ztsehr. 
Biol. 89. 149—58. 25/7. 1929. Miinchen, Physiolog. Inst.) M e i e r .

Edwin Martin Case, Glykólyse im  Muskel und anderen Geweben. Muskelextrakte, 
die an sieh nicht imstando sind, Glucose zu spalten, kónnen dazu befahigt werden, 
wenn kleine Mengen von Gehirn oder Niere zugesetzt werden, die selbst keine Glykólyse 
bewirken. Blausauro hemmt diesen Aktivierungsvorgang nicht, ebenso hemmt 
Phlorrhizin nicht. Durch NaF wird dieser Vorgang in derselben Weiso gehemmt, wie 
dio Spaltung von Glykogen durch Muskelextrakt. Auch aus Tumorgewebe laBt sich 
kein E x trak t gewinnen, der die Spaltung von Glucose durch Muskelextrakt aktiyiert. 
Fiir diese Aktivierung scheinen in takte Zellen notwendig zu sein. (Biochemical Journ. 
23. 210—18. Cambridge, Biochem. Lab.) M e i e r .

Konrad Zucker, Weiteres iiber die Muskelwirkung des Physostigmins. (Vgl. C. 1923.
I. 1241.) Die Wrkg. des Physostigmins auf den Saugetiermuskcl wird unter ver- 
schiedenen Bedingungen gepriift. Die Wrkg. des Physostigmins, die in fibrillaren 
Zuckungen, erhóhter Erregbarkeit u. ton. Kontralctur besteht, is t sowohl von zentralen, 
Arie im Muskel selbst liegenden Angriffspunkten abhangig. Die sehr eingehenden 
Unterss. m it Ausschaltung von Gehirnteilen, Neryendurchschneidung, kombinierter 
Giftwrkg. erlauben noch keine endgtiltige Differenzierung. Ausfiihrliche Einzelheiten 
im Original. (Ztsehr. ges. exp. Medizin 6 6 . 761—98. 3/8. 1929. Góttingen, Pharmakolog. 
Inst., Greifswald, Uniy. Nervenklinik.) M e i e r .

A. Bornstein und Hans VÓlker, Uber das Verltallen der Kohlehydrale bei Muskel- 
durchblulmigen am Extremitatenpraparat. (Ygl. auch C. 1929. I. 1366.) An der mit 
Hundeblut durchstrómten isolierten Hundeextremitiit werden Blutzueker, Milchsaure, 
des Blutes u. Geh. der Muskulatur an Glykogen, Kohlehydrat u. Milchsaure bestimmt. 
Der Zuckergeh. des Durchstrómungsblutes nim m t m it der Versuchsdauer ab, er bleibt 
konstant, wenn pro kg u. Stunde 0,225 g Glucose zugegeben werden, an Lavulose ist 
ca. 0,25 g nótig. W ird der Durchstrómungsfl. Insulin zugesetzt, so sinkt der Blutzueker 
erheblich herab, ca. 6,9 I.-E. pro kg bewirken, wie beim ganzen Hund, Senkung um 
50%. Der Geh. der E xtrem itat an den yerschiedenen Kohlehydraten ist unabhangig 
von der K onstanthaltung des Blutzuekers. Von dem zugefiihrten Zucker konnen nur 
6 6 %  yerbrannt sein, 33° / 0 werden in ein Reserveprod., das wahrscheinlieh Nichtkohle- 
hydrat ist, umgewandelt. Auch bei Insulinzufuhr laBt sich eine yollstiindige Bilanz 
des Kohlehydratumsatzes noch nicht aufstellen. (Biochem. Ztsehr. 209. 103— 18. 14/6. 
1929. Hamburg, Pharmakolog. Inst. d. Univ.) M e i e r .

A. Bornstein, Uber den respiratorischen Sloffwech-sel eviscerierler Hunde. Exstirpiert 
man Hunden in Chloralosenarkose die Baueheingeweide, Magendarmkanal, Pankreas, 
ililz, Jyic-ren, Leber, so sinkt der 0 3-Verbrauch um 40—45% des Tieres vor der Operation. 
Die Atmung bleibt im wesentlichen unverandert, es besteht somit eine Uberyentilation, 
^rie aueh aus der Erm ittlung der alyeolaren C02-Spannung hervorgeht. Der respirator. 
Ouotient bei solehen Praparaten schwankt zwischen 0,7—0,95, im Mittel um 0,87, 
ist also sicher kleiner ais 1, woraus geschlossen werden kann, daB auch in diesem Praparat 
groBere Mengen F e tt yerbrannt werden. F uhrt man intravenos grófiere Mengen Glucose
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zu, so steigt dor respirator. CJuotient auf >  1. (Biochem. Ztselir. 209 . 172—80. 14/6. 
1929. Hamburg, Pharmakolog. Inst. Krankenhaus St. Georg.) M e i e r .

G. LapiduS, Studien iiber die órtliche Wirkung und die Hautresorption ton Tetra- 
chlorkohlenstoff und Chloroform. Ohren von Kaninchen werden in  CHC13 oder CCI, 
eingetaucht. Bei CCI., t r i t t  bei einigen Stdn. Dauer Rotung, Hyperamic, Blasenbldg. 
u. spatere Nekrose auf. Im  Ohr laBt sich resorbiertes CC14 u. CHC13 nachweisen. All- 
gemeinsymptome traten  nur in einem Vcrs. auf. Im  Organismus, Gehirn, Leber ii. 
anderen Organen konnten sichere Mengen der Stoffe nicht nachgewiesen werden. 
(Areli. Hygiene 1 0 2 . 124— 31. Aug. 1929. Wurzburg, Hygien. Inst.) M e i e r .

Claude Fromageot, Uber die asymmetrische Verwertung des p-sek.-Butylphenols 
im  Tierkorper. Beim Verfuttern von p-sek.-Butylphenol an  Kaninchen wird dieses 
zum Teil an Schwefelsiiure, zum Teil an Glucuronsaure gebunden. Macht man das 
Plienol aus diesen Verbb., olmc sie zu trennen, frei, so erhiilt man die 1-Komponente. 
Danach wird die d-Komponente im Korper zum Teil anders yerwertet. (Biochem. 
Ztschr. 2 0 8 . 490—92. 13/5. 1929. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Bio
chemie.) H e s s e .

Wolfgang Heubner, Uber allobiotische Wirkungen. Bei F iitterung von Oxy- 
ehinolin am Hund treten  melirere Tage nach der Zufuhr Sehwankungen in der N-Aus- 
scheidung ein, besonders beim Hungertier kommt es zu einer starken Erhohung der 
pramortalen Stickstoffausscheidung. Beim Hungertier wird Oxychinolin lange Zeit 
retiniert. Eine ahnliche Wrkg. kommt der Salicylstiure zu. Jodoxychinolinsulfmsaure 
h a t nur am Hungertier Erhohung der N-Aussclieidung zur Folgę. Diese Substanz wird 
im Harn u. in der Galie ausgescliicden. Beim Hungertier wird sie woclienlang retiniert, 
um erst bei erneuter Zuckerzufuhr im H arn zu erscheinen. Die Wrkg. u. die Aus- 
scheidung dieser Stoffe ist also vom Ernahrungszustande weitgehend abhangig. Ob 
dio Wrkg. von der Anwesenlieit der Substanz in der spilteren Zeit unabhangig ist, laBt 
sich noch nicht entscheiden. (Naehr. Ges. Wiss., Gottingen 1 9 2 9 . 60—64. Gottingen, 
Pharmakolog. Inst.) M e i e r .

P. H. Jones und R. H. Turner, Jodoxychinolinsvlfonstiure in  der Beliandlung 
der Amobenruhr. Jodoxychinoliimdfonsaure w rd  per os (3 g pro Tag melirere Wochen 
lang) gegoben. Bei ca. 90% der behandelten 60 Fśille zeigt sich sclmelles Abklingen 
der Darmbeschwerden u. Verscliwinden der Amoben aus dem Stuhl. Es t r i t t  eine 
erhebliche Recidivfreiheit ein. Hauterki-ankungen durch die Amobe werden nicht 
beeinfluBt. (Journ. Amor. med. Assoc. 9 3 . 583—86. 24/8. 1929. New Orleans, Tulane 
Univ. Dep. of Med.) M e i e r .

T. R. Hill und C. Worster-Drought, Beobachtungen uber die Behandlung chro- 
nischer epidemischer E-ucephalitis mit Harmin. Die subcutane Gabe yon 0,04 g Harmin 
b a t auf den postencephalit. Parkinsonismus keinerlei EinfluB, die auftretenden Symp- 
tome, Kopfschmerz, Schwindel, Nausea, Erbrechen sind ais Keizung der Hirnstamm- 
kerno aufzufassen. (Lancet 2 1 7 . 647—49. 28/9. 1929. London, Metropolitan Asylum 
Board, Post-Encephalitis Unit.) M e i e r .

J. A. Gunn, PJiarmakohgische Wirkung ton Banislerin (Ilarmin). (Vgl. auch
C. 1 9 2 9 . I. 3118.) Banisterin ra f t am Uterus u. an der Milz Kontraktion hervor, der 
quergestreifte Muskcl wird zur muskularen Kontraktion gebracht. Harmin h a t dio 
gleichen Wrkgg. in  qualitativer u. quantitativer Hinsicht. Nach diesen u. fruheren 
Befunden sind Harmin u. Banisterin ais ident. anzusehen. (Lancet 2 1 6 . 1140— 41. 
1/6. 1929. Osford, Dep. of Pharmacol.) M e i e r .

Arthur B. Light und Edward G. Torrance, Opiumgewohnung. VII. Eine ter- 
gleichende TJntersućhung uber die Wirkung der Scopolamminbehandlung bei Morphin- 
getoohnung. Bei der Morphinentziehung wird eine dreitagige Periodc von Scopol- 
aminzufuhr angewandt. Die Medikation ru ft keine wesentliehen Veranderungen 
des Gesamtstatus licrvor, es wird geringe Albuminurie, Leukoeytose, Erhohung von 
Milchsaure u. ph im Blut, Emiedrigung der C02-Kapazitat. Alle anderen klin. Befunde 
sind imabhangig vom Zustande des Morpliiumsuchtigen unverandert. (Arch. internal 
Med. 44 . 194—203. Aug. 1929. Philadelphia, General Hospital.) M e i e r .

James T. Gwathmey, Ol-Atliernarkose tom Kolon. Klinische Erfahrungen an 
mehr ais fiinftausend Fallen. Durch Einfiihren v o n  A.-Ollsg. ins Rektum bzw. K o lo n  
signeoideum kann eine gute Narkose erzielt werden, die Technik der Methode wird genau 
b e se h r ie b e n . Verletzungen am Enddarm oder Unglucksfalle sind n ic h t  b e o b a c h te t  
worden. Lungenreizungen kommen nicht vor. Die Methode kann naturgemaB bei 
bestehenden Erkrankungen des Enddarms nioht angewandt werden. Fur O p e ra tio n e n
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in  der Mundhóhle, aucli Kauterisieren is t die Anweńdung sehr erleichtemd. (Journ. 
Amer. med. Assoc. 93. 447—52. 10/8.1929. New York, Univ. College of Dentistry.) Me i .

Hans Biissow, Acedicon in  der Klinik. Acedicon is t wegen seiner hustenstillenden 
Wrkg. u. des Fehlens von Gewohnung in manehen Fallen ais Analgetikum u. Hypnotikum 
żu  empfehlen, ohne daB es dio bisher bekannten glcichwirkenden Mittel libertrifft. 
Euphorie u. Gewohnung wurde nicht beobachtet, dagegen hiiufiges Ubclsein u. Er- 
brechen. (Muncli. med. Wchschr. 76. 1923—24. 15/11. 1929. Danzig, S tadt. 
K rankenh.) _ _ F r a n k .

A. Frauceschetti und H. Wieland, Uber den Einflu/3 der Diuretica auf den Eiweifi- 
gehalt der inlraolcularen Fliissigkeiten. (Vgl. C. 1928. II . 1010.) Zur Aufklarung der 
Frage der Ursache der EiweiBerhóhung im Kammerwasser des Auges wird die Wrkg. 
yerschiedener Diuretica untersucht. Teophyllin ru ft bei subcutaner Injektion, besonders 
bei wiederholter, eine starko Zunahmo des EiweiBgeh. hervor. Das gleiche gilt fur 
Hg-haltige Diuretica, Novasurol u. Salyrgan besonders bei intrayenoser Injektion. 
Eine geringe derartige Wrkg. h a t Scillaren, keine Wrkg. h a t Insulin. Hypophyrin 
vermag die Erhóhung des EiweiBgeh. durch Diuretica in gewissem AusmaBe zu unter- 
driicken. (Arch. Augenheilkunde 99. 367—86. 1928. Basel, Univ. Augenklinik.
Sep.) _ M e i e r .

Franz Kisch, Tierexperimentelle Untersuchungen iiber den Einflu/3 des Histamins 
au f die Zirkulationsgrofte. An der Katze kommt es nach intrayenoser Injektion von 5 g 
Histamin zu einer Blutdrueksenkung von 30—40% des Anfangswertes u. 3— 5 Min. 
langer Dauer. Die Wrkg. t r i t t  in geringerem MaBe ein, wenn der Nieren- u. Splanchnicus- 
kreislauf ausgeschaltet is t u. betragt ca. 21 bzw. 16%, die Blutdrueksenkung beruht 
■also nicht nur auf Erweiterung der BauchgefaBe. Das Schlagyolumen is t besonders 
wahrend der Blutdrueksenkung unter allen Versuchsbedingungen erhoht, meist auch 
die Freąuenz, so daB eine starkę Zunahme des Minutenyolumens erfolgt. (Ztschr. 
ges. exp. Medizin 6 6 . 799—809. 3/8. 1929. Wien, Inst. f. allgem. u. esperimentelle 
Pathologie.) M e i e r .

R. N. Cłiopra, B. B. Dikshit und K. Vankatachalam Pillai, Die Wirkung von 
Oinchonin und Cinchonidin auf das Vasomotorensyslem. Cinchonin u. Cinchonidin 
bewirken an der K atze an Dosen yon 2,5 mg pro kg Kórpergewicht eine Senkung des 
Blutdruekes u. eine Erweiterung der BauchgefaBe, die durch Wrkg. auf das Vaso- 
motorenzentrum u. durch direkte Wrkg. auf die yasomotor. Nervenendigungen bewirkt 
wird. Die BeingefaBe werden in geringerem MaBe erweitert, ohne daB die durch- 
flieBende Blutmenge sich andert. Der Pulmonaldruck steigt unter der Wrkg. an. Die
GroBe der Blutdrueksenkung is t vom Anfangsblutdruck abhangig, je hóher dieser 
ist, desto gróBer is t die Senkung. (Indian Journ. med. Res. 17- 222—30. Juli 1929. 
Calcutta, Seliool of Tropical Med. and Hygiene, Dep. of Pharmacol.) M e i e r .

Benjamin H. Archer, Zuckertoleranz bei Arthritis in  der Menopause. Bei der 
Arthritis in der Menopause is t die Zuckertoleranz in einer groBen Zahl von Fallen 
erniedrigt. Da aber bei diesen Patientinnen in der Mehrheit gleichzeitig eine Hyper- 
tension oder eine Fettsucht yorhanden ist, die an sich eine Erniedrigung der Zucker
toleranz bedingen kann, laBt sich nicht entscheiden, ob die A rthritis eine Ursache in 
gleicher Richtung bedeutet, trotzdem bei anderen infektiósen Fallen in derselben 
I/.!benszeit die Erscheinung yermiBt wird. (Arch. intem al Med. 44. 238—43. New York, 
Comell Glinie, Dcp. of Med. Cornell Univ. Med. College.) M e i e r .

R. Leites, ExperimenteUe Studien iiber gleichzeitige Wirkung von Wannę und Gifl- 
gasen auf den Organismus. Da Arbeiter hilufig gleichzeitig einem gif tigen Gase u. erhóhter 
Temp. ausgesetzt sind, wird die Wrkg. von HC1 u. CCI, bei erhóhter Umgebungstemp. 
am Kaninchen gepriift. Die" Giftwrkg. von HC1 wird durch Tem p.-Erhohungyerstarkt, 
da die durch die Warnie erhóhte Atmung zu einer yermehrten Aufnahme des Giftes 
fuhrt. Bei CCI., t r i t t  keine Verstarkung der Giftivrkg. auf. Die Atmungssteigerung 
bleibt aus; da auch bei HC1 keine erhohte Giftwrkg. auf tr itt , wenn die  ̂Atmungs
steigerung fehlt, wird geschlossen, ds® das Nichtauftreten bei CCI., die Ursache der 
gleichbleibenden G iftw kg. ist. (Arch. Hygiene 102. 91—110. Aug. 1929. Wiirzburg, 
Hygien. Inst.) M e i e r .

W. F. Wenner und E. W. Blanchard, Einflu/3 der Acidose auf die Strychnin- 
wrgijtung. (C. 1 9 3 0 .1 . 101.) (Procecd. Soc. exp. Biol. Med. 25. 726— 27. 1928. State 
U niv. of Jowa Zool. Lab. Sep.) M eiep ..

Herbert S. Reichle, Toxische Lebercirrhose nach Cinchophen. Mitteilung von 
zwei Fallen yon Gelenkerkrankungen, die m it Cinchophen (Atophan) behandelt wurden.



F . P h ARSTAZIE. D e s i n f e k t i o n . 1 9 3 0 .  I .

Es tr a t  Ikterus u. ałlgemeine Schwache auf. Nach dem Todc wurde eine tox. Leber- 
cirrhose, fettige Degeneration von Herz u. Nieren gefunden, fiir die das Cinchophen. 
yerantwortlicli gemaclit werden muB. Die Patienten bekamen keine besonders hohen. 
Dosen der Substanz. Eine einmalige Dosis kann diese Wrkg. heryorbringen. (Arch. 
internal Med. 44 . 281—88. Aug. 1929. Cleveland, Western Reserve Univ. Dep. of 
Pathol. Cleveland City Hosp. and School of Med.) M e i e r .

Marcel Haendel und Juan Malet, Uber die Beziehungen des Geschwulsluachstums 
zur Emahrung und zum Stoffwechsel. I II . M itt. Teerpinselung und Glykogengehali- 
Fruher wurde gefunden, daB das Tumorwaehstum durch einseitige Kohlehydrat- 
ernahrung yerstarkt wird. Es wurde je tz t die Wrkg. der Teerpinselung auf den Glykogen- 
gch. der Organe untersucht. Es wurde gefunden, daB der Glykogengeh. in  der Leber 
der geteerten Tiere, in  der geteerten H aut gegenuber n. H au t wesentlich niedriger is t. 
Ais Untcrsuchungsmethode wurde die Farbung nach R e s t  angewandt. (Ztschr. Krebs- 
forsch. 2 9 . 320—323. 10/7. 1929. Mondevideo, Physiol. Inst.) M e i e e .

Marcel Haendel und Juan Malet, Uber die Beziehungen des Geschumlstwachstums 
zur Emahrung und zum Stoffwechsel. IV. M itt. Teerpinselung und Gewebslipoide. 
(III. vgl. yorst. Ref.) Durch Farbung m it yerschiedenen Fettfarbstoffen, L u d an lH , 
Nilblausulfat, N eutralrot wird yersucht, Anhalt uber die Fettyerteilung in den Organen, 
teergepinselter Mause zu erhalten. In  der Leber is t das N eutralfett emiedrigt, in  der 
Nebennierenrinde is t eine Vermehrung der Gesamtlipoide, besonders der Phosphatide 
zu verzeiehnen. In  der geteerten H au t findet sich mehr F e tt  ais in der n. H aut. (Ztschr. 
Krebsforsch. 2 9 . 324—29. 10/7. 1929.) M e i e r .

Luigi Barelli, Die Wirkung des beslrahlten Ergosłerins (antirachiiischen Yilamins) 
auf den Mausekrebs. Werden weiBe Mause, die m it Adenocarcinom geimpft sind* 
m it subcutan in 01 gel. Ergosterin behandelt, so wachst der Tumor bei diesen schneller 
ais bei den unbehandelten Kontrollen. Bei Einreibung der Ergosterinlsg. in die H aut, 
wobei ein Teil yon den Mausen gefressen wird, kommt es in manchen Fallen zu einer 
Ruckbldg. des Tumors. (Ztschr. Krebsforsch. 2 9 . 376—88. 10/7. 1929. Mailand, Biol. 
Abt. Krebsforschungsinstitut.) M e i e r .

W. Caspari, F. Ottensooser, M. Fauser und E . Blotliner, Uber den E influp  
der Kost auf das Wachstum von Impfgesćhioiilsten. I. Mitt. Vitaihi7iversuche mil kohle- 
hydratfreier Grunddiat, einseitige Dialformen. Es wird Lebensdauer u. Tumorwachstums- 
geschwindigkeit des Adenocarcinoms der Maus bei versckiedener Em ahrung untersucht. 
Bei Mangel von Vitamin A u. B, ebenfalls bei Mangel an Vitamin B allein in kohle- 
łiydratfreier Kost is t eine betraclitliche Hemmung des Tumorwaehstums Torlianden. 
Einseitige Emahrung, Hafer- oder Fleisch- oder Kartoffel-Milchfuttcrung ha t hemmeriden 
EinfluB. Die Ursaehe dieser Wrkg. is t zunachst unbekannt. Besonders bei den letzten 
Emahrungsformen is t eine Verlangerung der Lebensdauer der geimpften Tiere zu 
verzeichnen. (Ztschr. Krebsforsch. 2 9 . 334—50. 10/7. 1929. Frankfurt a. M., S taats- 
inst. f. experimentelle Therapie.) M e i e r .

Walter L. Mattick und Kenneth W. Buchwald, Blutcholcsterinuntersuchungen 
bei Krebs. IV. Besondere Beruclcsichtigung anderer LipoidbestandteiU. Die Durch- 
schnittswerte yon 16 n. u. 21 carcinomatosen Indm duen  an Lecithin, Fettsauren u. 
Cholesterin im B lut u. Plasma werden mitgeteilt. Cholesterin scheint etwas erhoht, 
Fettsauren ausgesprochen erhóht zu sein. (Journ. Cancer Res. 13 . 157—66. Juli. 
1929.) M e i e r .

F. Pharmazie. Desinfektion.
F ran k  Wokes, Die Haltbarkeit von Mutterkornextraktcn. F luidestrakte u. dicke 

E strak te  aus Mutterkom  rerlieren beim Aufbewahren a n ’W irksamkeit. Der Vcrlust 
an Ergotoxin stieg m it der Temp. Bei 0° betrug der Ruckgang des Geh. an Ergotoxin 
50% bei F luidextrakt in  2—3 Monaten, bei dickem E x trak t in  4— 9 Monaten. Be- 
reitung der F luidestrakte m it 35- u. 75%ig. A. im ter Zusatz yon HC1 oder Weinsaure 
bewirkte keinen nennenswerten Unterschied. ( Quarterly Journ. Pharmac. Pharmacol.
2 . 384—95. Juli/Sept. 1929. Pharmakolog. Lab. d. Pharmaceut. Soc. of Great 
Britain.) H e r t e r .

S.Palkin und H. R. Watkins, Uber die Reinigung und Aufbeuahrung von Ather 
fiir anasthelische Zwecke. Es wird ein Verf. zur Reinigung u. Konseryierung von Ather 
besehrieben, nach welchem A. sich ein Jah r lang unyerandert ohne Aldehyd- u- Per- 
osydentw. halt, auch wenn der A. dem Lieht oder erhohter Temp. ausgesetzt wird. 
Die Reinigung erfolgt durch Dest. iiber Pyrogallol oder Permanganat u. die Auf-



bewahrung des gcrcinigten i i .  geschieht in einem GefiiG m it Asbest, der m it einer stark  
alkal. Lsg. von Pyrogallol oder Permanganat impriigniert ist. (Ind. engin. Chem. 21. 
S63— 67. Sept. 1929. Washington.) ' J u n g .

J. Barba-Gose, Die Giftigkeit verschiedener Handelsprolen von Tetrajcdphenol- 
■phthaleinnalrium. 7 verschiedenen Fabrikationsstatten entstammendo Proben von
Telrajodplienolphlhaleinnatrium, wurden auf ihre Giftigkeit an Mausen gepriift. Die 
Applikation geschah intravenos. Die innerhalb 72 Stdn. auf 50% der Mause todlich 
wirkende Dosis lag innerhalb eines ziemlich engen Bereiehs, namlieh 0,27—0,37 mg 
pro g Tier. (Quarterly Journ. Pharmac. Pharmacol. 2. 396— 403. Juli/Sept. 1929. 
Pharmakolog. Lab. d. Pharmaceut. Soe. of Grcat Britain.) H e r t e r .

1 9 3 0 .  I .  F . P h a r m a z ie . D e s i n f e k t i o n . 4 0 9

International Wheat Malt Syrup Co., V. St. A., Herstellung von Malzextrakt 
durch Extraktion von gebrochenen Malzkornern m it w. W. von 42,5°, Absitzenlassen 
u. durch langsames Erhitzen auf 68—80°. Die abgetrennte Fl. wird dann eingedampft 
bis zur gewiinschten Konz. — Z. B. werden 45 kg Malz m it 120 kg W. von 42,5° ver- 
setzt u. wie vorher besclirieben aufgearbeitet. (F. P. 666 331 vom 22/12. 1928, ausg. 
30/9. 1929.) M . F. M u l l e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Verfahren zur Darstellung 
eines in  Wasser scliwerlóslichen Glucosides aus Adonis vernalis. Der nach dem Haupt- 
patent (vgl. E. P. 265941; C. 1928. II. 1798) durch Behandeln des Glucosidadsorbat-es 
mit einem Extraktionsm ittcl u. durch Abdampfen desselben erlialtene Riickstand 
wird m it A. u. W. ausgezogen, das zuriickbleibende Ol wird wieder gel., die Lsg. in eine 
Fl., die sich m it dem Lósungsm. mischt u. in der das Glucosid unl. ist, eingetragen u. 
das ausfallende schwer 1. Glucosid in iiblicher Weise wciter gereinigt. (D. R. P. 484 361 
KI. 12o vom 2/4. 1927, ausg. 15/10. 1929. Zus. zu D. R. P. 480410; C. 1928. II. 1798. 
[E. P. 265941].) M . F. M u l l e r .

Josef Reiber, Wien, Gewinnung eines fiir Narkosezwecke geeigneten Acdylens. 
(Oe. P. 114 600 T o m  14/6.1926, ausg. 10/10. 1929. — C. 1928. II. 1381 [D. R. P .P . 
462 000, 461 005].) S c h u t z .

Brooklyn Scientific Products Co. Inc., New York, iibert. von: Emanuel 
W. Lipschutz, New York, Medizinische Prdparate zur Behandlung von Gallen- und 
Leberleiden, bestehend aus einer Mischung von Olsdure, Natrium/jlykocholat, Natrium- 
taurocholat. Die Verabreichung erfolgt in Form von Gelatinekapseln durch den Mund. 
(A. P. 1714430 vom 24/5. 1927, ausg. 21/5. 1929.)- E n g e r o f f .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Gewinnung der 
drei im  Eigelb enthaltenen phosplior- und eisenhaltigen Kerne. (Holi. P. 20807 vom  
24/3. 1927, ausg. 15/10. 1929. Sohwz. Prior. 31/3. 1926. — C. 1928. I. 2519 u. 2520 
[D. R . P P . 455 117 u. 455 388].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Carl Ludwig 
Lautenschlager, Frankfurt a. M., Max Bockmuhl und Heinz Oeppinger, Frank
furt a. M.-Hoclist), Herstellung von lialtbaren Arzneiformen aus Pankreasprdparaten, 
gek. durch die Anwendung von Harnstoff u. seinen Alkylderiw. — Z. B. werden 3 Teile 
eines aus Rinder- oder Schweinepankreas gewonnenen Extraktes, welcher die Enzyme 
der Bauclispeicheldriise enthalt, m it 97 Teilen Harnstoff vermischt u. die M. mit wenig 
Waclis, Lanolin u. W. zu Vaginalkugeln verarbeitet. Ebenso laCt sich Monodthyl- 
harnstoff verwenden. — Pulvcrisierter Pankreasextrakt wird m it Harnstoff gut gemischt, 
das gesiebtc Pulver kann zu W undstreupulvern Verwendung finden. — Die Prodd. 
haben den Vorzug, daB sio durch die Kórperwarme nicht verfliissigt werden. (D. R. P. 
486198 KI. 30h vorn 28/12. 1927, ausg. 12/11. 1929.) A l t p e t e r .

Gilbert Dubois, Belgien, Zusalzwiirze fiir Nahrungs- und Heihnittel. Man isoliert, 
ku ltm ert u. trocknet Eefen u. Bakterien, dic aus der Magen- u. Darmflora stammten, 
gewinnt aus ilmen Verdau.ungsenzym& u. vermischt diese m it pflanzlicher Diastase, 
die durch Einw. von ultramoletten Strahlen auf Getreidekeime gewonnen ist. (F. P. 
666 650 vom 5/5. 1928, ausg. 3/10. 1929.) S c h u t z .

TJniversity Patents Inc., N e w  Y o rk , V . S t .  A .,  Gewinnung von antirachitischen 
Substanzen aus Ólen, inśbesondere Lebertran. (D . R . P . 484  993  KI. 12p vom 23/3. 
1924, ausg. 24/10. 1929. — C. 1927. II. .1282 [E. P. 208145 usw.].) A l t p e t e r .

Matthew Lyons, Kilrusb, Irland, Heilsalbe. Man zerbricht schwarzes Bernstein- 
harz, weiCes Harz, Burgunder Pech, Bienenwachs. Diachylon u. I\ alrat in Stucke u. 
schm. die M. zusammen, worauf man frischen Speck, Talg, ungesalzene Butter, Ol, 
Terpeniinspiritus, Leinol u. Griinspan unter Erwarmen zusetzt, bis eine salbenartige



M. entstanden ist. Die Salbe soli zur Behandlung von Wunden u. dgl. dienen. (E. P. 
3 1 8  6 6 1  T o m  7/6. 1928, ausg. 3/10. 1929.) S c h u t z .

Matuso Fukui und Takeo Miyaguchi, Japan, Gesichtscreme und Schminke. Das 
Prod. bosteht aus cincm durclischcinendcn, wasserunl. Stoff, z. B. Nitrocellulose, der 
in einem fliicktigen Lósungsm., wie Aceton, Benzol, gel. u. m it ZnO gemischt wird, 
worauf die M. nach Verdampfen des Lósungsm. m it Zn(OH)-Gel gemischt wird. (F. P. 
6 6 7 1 7 0  vom 9/1. 1929, ausg. 14/10. 1929.) S c h u t z .

Niels B. Janssen, Kansas City, V . S t .  A ., M ittel zur Behandlung der Haut. Das 
Mittel besteht aus 20 Teilen Talg, 10 Teilen NaOH u. 5 Teilen Sellerieschnitten. (A. P. 
1 7 3 0  4 2 8  vom 7/5. 1927, ausg. 8/10. 1929.) S c h u t z .

4 1 0  Gr- A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1 9 3 0 .  I .

Jahresbericht der Pharmazie, hrsg. vom Dcutschcn Apothekervcrein. Bearb. von C. A. Rojahn 
unter Mitw. v. S. M. v. Bruchhausen. Jg. 63. <fDoi- ganzon lle ihe  Jg. 88. > Bericht 
iib. 1928. Gottingen: Vandenhoeck & Raiprecht 1929. (8, 461 S.) gr. 8°. nn. M. 22.— ; 
Lw. nn. M. 24.50.

G. Analyse, Laboratorium.
D. F. Otlimer, Eine ganz aus Glas bestehende Abdampfvorrichtung. Es wird eine

Apparatur zum Konzentrieren u. Verdampfen von W., Sauren u. organ. Lósungsmm. 
beschrieben, boi der alle Gummiverbb. vermieden sind u. das zu konzentrierende 
M ateriał nichts ais Pyresglas beriihrt. Das ganze Rólirensystem wird unter Vakuum 
gehalten, so daB auch solche Fil. durch Erhitzen m it Dampf konzentriert werden kónnen, 
die beim Erwarmen auf ihren atmosphar. Kp. zers. werden. (Ind. engin. Chem. 2 1 . 
876—77. Sept. 1929. Rochester.) J u n g .

— , E in  neues Vakuumtlienmclement. Von der Firm a KlPP and ZO N EN , D e l f t ,  
Holland, wird ein Thermoelement nach M o l l  u. B u r g e r  (C. 1927- I I . 465) her- 
gestellt; es is t ein sehr empfindliches Instrum ent, 5 • 10 ' 8 cal. pro Sekunde geben 
1  Mikroyolt, die Gleichgewichtslage wird in 0,2 Sekunden erreicht. E in dunner 
Streifen von K onstantan u. Manganin, auf einer Seite geschwarzt, is t in einem Ideinen, 
hoch e Y a k u i e r t e n  Glaskolben montiert. Der Streifen is t 2 mm lang, 0,1 mm breit, 
seine Dicke betragt nur 1 /t, die Warmeleitung von der Lótstelle zu den Enden ist 
daher auBerst gering. Eine doppelwandige Kammer schutzt die Zelle vor iiuBeren 
Temp.-Einww. Die Strahlung t r i t t  durch einen Spalt in dio Kammer ein u. wird 
durch eine Linse auf den Thermostreifen konz., der durch Stellschrauben in vertikaler 
u. horizontalcr Richtung justiert'w erden kann. (Journ. scient. Instrum ents 6 . 358. 
N o y .  1929.) W r e s c h n e r .

James W. McBaiu und H. G. Tanner, Eine widerslandsfahige Mikrowaage 
holier Empfindlichlceit, geeignel zur Wagung sorbierter Filme. Beschreibung der Kon- 
struktion einer Blikrowaage Y o n  der Empfindlichkeit 4- 10_a g bei 0,3 g. Belastung. — 
Weiter werden einige Y o r l a u f i g e  Verss. uber das Gewicht der Adsorptionsschicht von 
Toluol an P t  mitgeteilt. Das Gewicht des adsorbierten Toluols war 2—3,5-mal gróBer 
ais einer monomolekularen Schicht a u f  der geometr. Oberflache des P t  entsprechen 
wiirde; doch war die Pt-Oberfliiche ziemlich uneben, so daB die Vcrss. nicht ent- 
scheidend sind. —  Yff. wollen multimolekulare Adsorptionsschichten dadurch erldaren, 
daB das adsorbierte Mol. polarisiert "wird, u. die Polarisation durch die C-Kette in  Y e r-  
mindertem MaBe a u f  weitere Moll. w irkt. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 1 2 5 .  
579—8 6 . 1/11. 1929. Stanford Univ. California.) L o r e n z .

A. Gunder, Univarsełles Statw  zur Elektrolyse mit rotierender Elektrode. (Ukrain, 
chem. Journ. fukrain.: Ukraiński ehemitsclmi Shumal] 4 . 293—95. 1929. Charków, 
Technol. Inst. Lab. f. Quant. Anal. —  C. 19 2 8 . II. 273.) G u r i a n .

S. Munday, E in  Siegel fiir Elektroden. Eine kleine eifórmige Perle wird in der 
Richtung der groBen Achse durchbohrt, der E lektrodendrakt wird durch diese Bohrung 
hindurchgefiihrt u. an die Perle gelótet. Dann wird ein dunner Gummischlauch 
(Ventilschlauch eines Fahrrads) iiber D raht u. Perle gezogen. Diese Vorr. lafit sich 
gu t u. fest in  die kon. Offnung eines ElektrodengefiiBes hineinpressen. (Journ. scient. 
Instrum ents 6. 360. jSToy. 1929.) W r e s c h n e r .

E. G. Richardson, Zwei Ilitzdrahtviscosimeter. Die Widerstandsiinderung eines 
dunnen elektr. geheizten Drahtes, der durch einen Luftstrom  gekiililt wird, is t in 
den letzten Ja lnen yerschiedentlieh zu MeBzwecken verwendet worden; Messungen 
der Strómungsgeschwindigkeit von Fil. wurden auf diese Weise noch nicht ausgefuhrt, 
da die gróBere therm. Leitfahigkeit u. D. der Fil. Schwierigkeiten bieten. Vf. be-



schreibt zwei App. zur Best. der Geschwindigkeitsverteilung in  einer FI. m it Hilfe 
der Stromungskiihlung eines elektr. gelieizten Drahtes. Bei dem ersten App. strom t 
die Fi. in einem zylindr. Rohr, bei dem zweiten in  dem ringfórmigen Baum zwischen 
zwei konzentr. Zylindern, von denen der eine ro tiert u. der andere ruh t. Ais Beispiel 
fiir die Anwendung der App. zeigen Kurvenbilder die Geschwindigkeitsgradienten 
bei einer Anzahl von FU. in verschiedenen Stadien zwischen Stromlinien- u. Wirbel- 
stromung. Es wird nicht erwartct, dafi diese beiden Instrum ente zur prakt. Vis- 
eositatsmessung ycrwcndet werden, Zweck des Vf. ist nur die D arst. des Grund- 
prrnzips dieser neuen Methode. (Journ. scient. Instrum ents 6 . 337—43. Nov. 1929. 
London, Univ. Coli.) W r e s c h n e r .

Emilio Viterbi, Eine einfache und empfindliche Methode der spektrographischen 
chcmischen Analyse. Zur Analyse m it Hilfe der letzten Linien verwendet Vf. 2 metali. 
Stiibchenelektroden (Durchmesser ca. 2  mm), die horizontal m it 1  mm Abstand ihrer 
yerbreiterten ebenen Endflachen angeordnet sind; sio bestehen zweckmiiBig aus einem 
Metali, das in dem zu untersuchenden Gebiet wenig Linien hat, z. B. Mg, Zn, Cd usw. 
Ein Tropfen der zu untersuchenden Lsg. wird zwischen dio Endflachen gebracht. 
Nach Eintrocknen der FI. laBt man einen kondensierten Funken ubergehen, evtl. wird 
zur Ausschaltung der Luftlinien eine Selbstinduktion von Yioooo Henry vorgelegt, 
die aber bei Mctalloiden entbehrlich ist. Die letzten Linien von K, Rb u. Cs sind nicht 
sehr stabil, dio Konz. der verdunntesten Lsg., die noch letzte Linien zeigte, is t bei 
Na 0,01%o, Li 1% 0, As 0,1% 0, Ni 0,01%o, Pb 0,01%o, Ag 0,0003%o. (Annali Chim. 
appl. 19. 329—33. Aug. 1929. Padua, Univ. Inst. f. allg. Ch.) R. K. M u l l e r .

W. T. Astbury, Ein neues integrierendes Photometer fiir Biintgendiagramme von 
Krystallen usw. (Ausfulirliche Besehroibung des bereits C. 1929. I. 2800 beschriebenen 
Photometers. (Proceed. Roy. Soc., London Serio A 123. 575—602. 6/4. 1929. Davy 
Faraday Research Lab., lloyal Inst.) E is e n s c h it z .

W. T. Astbury, E in  neues integrierendes Mikrophotometer fiir Rimtgenstrahl- 
reflexionen. (Vgl. auch vorst. Ref.) (Journ. scient. Instrum ents 6 . 192—96. 209—14. 
Trans. Faraday Soc. 25. 397—401. Juli. Leeds, Univ., Lab. f. Textil-Physik. —
C. 1929. I. 2800.) S k a l i k s .

Kurt Buch, Uber die pu-Bestimmung des Wassers nach der Cliinhydronmethode. 
Die Anwendbarkeit der Chinhydronelektrode wird m it Pufferlsgg. im alkal. Gebiet 
gepriift u. bis zu pH =  8  bestatigt. Um den durch Anwesenheit von Neutralsalzen * 
verursaehten Fehler zu priifen, werden Mcerwasserproben nach Vertreibung des C02 

auf bestimmtes pn gepuffert u. m it der Chinhydronelektrode unter Kontrolle der H,-Gas- 
Elektrode gemessen. Nach VALEUR (Ann. Chim. Phys. 21 [1900], 547) bereitetes 
Chinhydron ergibt hierbei die am besten reproduzierbaren Resultate. Dio GróBo des 
Salzfehlers in Millivolt wird an Hand von Tabellen u. einer Kurve in  Abhangigkeit 
von der Salzkonz. dargestellt. Sie betragt etwa 0,12% bei 35% 0 u. 0,3% boi 3%o Salz- 
geh. Der Fehler soli auch auf einer Losliehkeitsbeinflussung des Ćhinons u. Hydro- 
chinons durch die Neutralsalze beruhen. (Soc. Scient. Fennica Comment. phys. mat. 4. 
Nr. 21. 1—10. 1929.) J ." L a n g e .

MaxTrautz, Erich Leonhardt und Hans Scheuermann, Qvantitalive Analysen- 
meihoden fiir hochprozentigc Gase. 10. Mitt. Es werden Methoden u. App. angegeben, 
mit denen der Geh. an Ć02, N2, 0 2 u. Edelgasen in  Flaschenkohlensaure auf 1/2%o 
genau bestimmt werden kann. Der Geh. an 0 2, N 2 u. Edelgasen in  Flaschensauerstoff 
ist auf dieselbe Genauigkeit bestimmbar. (Ztschr. analyt. Chem. 78. 341—49. 1929. 
Heidelberg, Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) WiNKELMANN.

Max Trautz und Karl Kipphan, Quanłitative Analysenmeihoden fiir hochprozentige 
Gase. 1 1 . Mitt. (10. vgl. vorst. Ref.) Es wurde die j\T2-Bindung an Ca, Sr, L i gepriift 
u. L i  prakt. benutzt. Der Geh. an N2, 0 2 u. Edelgas in Flaschenstickstoff wurde auf 

genau bestimmt. Die erforderliehe Apparatur is t abgebildet. Fiir Ca u. Sr 
wurden die FF. u. D.D.8030 bzw. 797° ± 1 °  u. 0,872 bzw. 2,52 ermittelt. (Ztschr. analyt, 
Chem. 78. 350—64. 1929. Heidelberg, Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) WiNKELMANN.

E l e m e n t e  u n d  a n o r g a n i s c h e  V e r b i n d u n g e n .
L. H. Bailey, Indicałoren zur Ammoniaktiłration. Je  nachdem, ob HCl oder 

H2SO.,, zum Auffangen des Ammoniaks verwendet wird, ist bei der Indicatorenfrage 
die ph des NH 4C1 =  5,1 oder des (NH,)2SO. =  5,7 zu berucksichtigen. Die pn-Werte 
der versehiedenen Indicatoren fiir das Farbumschlagsgebiet betragen bei Laekmus
4,6—8,4; Chlorphenolrot u. Bromkresolpurpur 5,2—6 ,8 ; Kochenille u. alizarinsulfo-
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saures Na 4,0—6,0; Methylrot 4,4—6,0; Bromkresolgrim, Tetrabrom-m-kresolphthalein- 
sulfonsaure 4,0—5,6. Bromkresolgriin is t vor allen der Vorzug zu geben, da der Farb- 
umschlag bei pii =  5,6 nahe dem pn wss. Lsgg. von NH 4C1 u. (NH4 )2S 0 4 liegt. In  
saurer Lsg. ist es gelb, am N eutralpunkt griin, in alkal. Lsg. blau. Wegen der Zwischen- 
farbe Griin vor Beendigung der Titration u. der gróBeren Bestandigkeit gegeniiber 
Methylrot ist Bromkresolgrim yorzuzielien. (Cereal Chemistry 6 . 454—56. Sept. 1929. 
Food Research Division, Bureau of Chemistry and Soils, United States Departm ent 
of Agriculture.) HAEVECKER.

Cyril S. Taylor und Junius D. Edwards, Thermoelektrische Priifungen fiir Alu- 
minium-Mangan und andere Legierungen. Die Thermokraft des Elements Al/99% Al -f- 
1%  Mn is t yon E d w a r d s  (C. 1925. II. 495) zu 300-10“° V beim F. gefunden worden, 
gegeniiber 50-10-0 V fiir A l/A l- f  wenige %  Cu, Fe oder Si. Diese Tatsache wird 
zur Unterscheidung zwischen reinem Al u. Handelslegierung geringen Mn-Geh. aus- 
genutzt. E in einfaches Laboratoriumsgerat fiir Schnellbestst. wird angegeben. (Trans. 
Amer. electrochem. Soc. 56. 1929. 4 Seiten Sep.) J .  L a n g e .

V. Cuvelier, Verwendung von Phenyllhioliydantoinsaure. zur Bestimmung und 
Trennung ton Kobalt. Vf. untersucht die Best. von Kobalt u. seine Trennung von 
Fe, Ni u. Zn m it Hilfe von Phenylthiohydanloinsiiure, C0Hs-NH-CS-NH-CH,-CO2H 
oder C6H 5 -NH-C(NH)S-CH 2 -C02H. Chem. u. elektrometr. Priifung des yerwandten, 
durch Elcktrolyse von [Co(NH3 )5Cl]Cl2 gewonnenen Co ergab, daB es bis auf einen 
Geh. von 0,02% Pb yollig rein war. Bei genauer Innehaltung der Arbeitsvorschrift 
werden gute Resultate erhalten, die genauer sind ais die von WlLLARD u. H a l l  
(C. 1922. II . 220. 221). — 1. B e s t .  v o n  Co. 200 ccm Lsg. m it ca. 25 mg Co werden 
m it 3 ccm NH 3 (D. 0,90) Yersetzt, zum Sieden erhitzt u. die sd. Lsg. von 1 g Reagens 
in  100 ccm W. u. einigen ccm NH 3 zugefugt. Man kocht 10 Min., filtriert warm, 
trocknct den Nd., gliiht ihn bei nicht iiber 650°, lóst in wenig konz. HC1, raucht m it 
H 2S 0 4 vorsichtig ab, gliiht bei 500—550° u. wagt im bedeckten Tiegel ais CoSO,. 
Fehler 0,1—0,2 mg Co. — 2. T r  c n  n u n g v  o n  Co u. Fe. Die 8 —10 g Citronen- 
saure enthaltende Lsg. von ca. 25 mg Co u. bis 1 g Fe in 200 ccm wird nach Zusatz 
yon 5— 10 ccm NH 3 auf 35° gebracht, die h. Lsg. des Rcageps zugesetzt, 10 Min. 
kraftig geschiittelt, 10 Min. unter Ruhren gekocht, nach Zusatz von 50 ccm konz. 
HC1 nochmals 20—30 Min. gekocht, filtriert, der Nd. m it HCl-haltigem W . gewasclien 

•u. weiter behandelt wie oben. Zum SchluB lost man das Sulfat, fallt das noch vor- 
handene Fe m it Kupferron u. subtrahiert es ais Fe2 (S0 4 )3 vom CoS04. Fehler 0,1 
bis 0,2 mg Co. — 3. T r  e n n u n g v o n Co u. Ni. Das Ni wird wie iiblich m it Dimethyl- 
glyoxim gefallt, das F iltra t salzsauer, dann wieder ammoniakal. gemacht (notwendig, 
sonst entsteht kein Nd.!) u. das Co nach 1 bestimmt. Fehler ca. 0,1 mg Co. — 4. T r  e n - 
n u n g y o n C o u .  Zn. Man fallt in der Siedehitze wie bei 1, wascht m it HC1 wie bei 2. 
Der Nd. ist vdllig rein. Fehler 0,1—0,2 mg Co. — Ebenso wie von Fe laBt sich Co 
von As, Ti, U, V, Wo, Mo, Al, Cr, Ca, Mg trennen, der Nd. ist rein, nur Spuren Mo 
werden zuriickgehalten. Da der Nd. sehr yoluminos ist, soli die Menge des Co 30 mg 
nicht iibersteigen. (Natuurwetenschappelijk Tijdschr. 11. 131—50. 1929. Gent, Lab. f. 
analyt. Chem. d. Uniy.) H e r t e r .

A. W. Pamfilów, Uber die Meihoden der Bleisuperoxydbestimmung. I . Mitt. 
Experimentell bearbeitet yon O. Dunajewa, E . Ivantschewa. A. Troitzkaja u.
G. Filippytschew. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. russ. 61. 1131—43. Iwanowo- 
Wosnessensk, Lab. f. Elektrochemie u. physikal. Chemie d. Polyt. Inst. — C. 1929.
II. 1829.) G u r i a n .

N. A. Tananajew und G. A. Pantschenko, Tropfenmellwde zum Nachweis von 
Vanadin und Wolfram. (Vgl. C. 1929. I I . 2802.) Zum Nachweis von V wird auf einen 
Streifen Filtrierpapier zunachst 1  Tropfen Anilinlsg. in  konz. HC1 u. dann 1 Tropfen 
der zu untersuehenden Lsg. aufgetragen. Letztere wird yorher m it konz. H N 0 3 an- 
gesauert. In  Ggw. yon V entsteht aUmiihlich ein blaugriiner Ring oder Fleck (Anilin 
wird von der Vanadinsaure oxydiert). Die Rk. findet s ta t t  bei 0,003 mg V berechnet 
auf Metali in  1 Tropfen Lsg. Die gewóhnlichen Kationen storen nicht. Von den An- 
ionen miissen Cr04", C103', CIO', Mn04' durch Kochen m it HC1 yorher reduziert werden. 
Zum Nachweis in Legierungen, Stahl u. Mineralien wird eine kleine Probe in  Kónigs- 
wasser gel. u. durch einen H N 0 3 -t)berschuB die HC1 yertrieben. Im  iibrigen wird nach 
obiger Vorschrift yerfahren. Zum Nachweis des W  wird auf einen Streifen Filtrier
papier 1  Tropfen HC1 u. in  die M itte des feuchten Fleckes 1  Tropfen der zu unter
suehenden Lsg. aufgetragen. Bei Ggw. yon W entsteht in der M itte an der Beruhrungs-
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Stelle der beiden Fil. ein gelber Fleck (Wolframsaure). Bei Bearbeitung m it Rhodan- 
ammonium u. SnCl2 farb t sieli der Fleck blau. — Molybdan gibt unter diesen Be- 
dingungen einen roten Fleck, der aber durcli Zugabe von konz. HCI yerschwindet u. 
die Bk. nicht beeinfluBt. Die sonst bei einer Analyse iiblichen Elemento stóren nicht. 
Der Nacliweis gelingt bei 0,004 mg W  bereebnet auf Metali in 1  Tropfen Lsg. Beim 
Nachweis des W  in Legierungen wird die Lsg. in Kónigswasser nahezu zur Trockne 
eingedampft, m it Oxalsaure behandelt u. gegltiiit. Nach Bcarbeiten des Restes m it W. 
u. Natriumperoxyd geht W  ais Wolframat in Lsg. u. laBt sich, wio besclirieben, nach- 
weisen. Mineralien, die auf W  untersucht werden, empfehlen Vff. m it der 5-fachen 
Mengo KNaC03 zu schmelzen, in h. W. aufzulósen, wonach dann wie oben verfahren 
wird. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 1051—54. 1929. Kiew, Lab. f. analyt. 
Chemie d. Polyt. Inst.) G u r i a n .

O r g a n i s c h e  Substanzen.
D. Buttescu, Uber eine Methode zur Bestimmung von Koldenstoff und Wasserstoff 

in organischen Substanzen auf trockenem Wege. (Bulet. Chim. pura aplicata, Bukarest 31. 
109—17. 1929. — C. 1928. II. 2738.) L i n d e n b a u m .

S. S. Nametkin und W. W. Nekrassow, Qualitative Reaktionen der primaren 
Arsine. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61.1045— 50. — C. 1929. I I . 1041.) G ur.

Władimir M. Rodionow und Alexei J. Korolew, Zur Kondensation non Hippur- 
adure m it Aldehyden. Eine neue. Nachweisrealction fiir Aldehyde. Die Bldg. von Oxa- 

i) n u  n  Xt zolonen (Azlactonen) (I) aus Aldehyden u. Hippur-
j  R ' C H : C  N saure is t eine allgemeine Aldehydrk., die Konden-

CO • O ■ C • C Hj sationsprodd. sind swl., leiclit isolierbar u. intensiy
5 gelb gefiirbt; sie 1. sich in konz. H 2S 0 4 b lu tro t u.

fallen beim Verd. m it W. unyerandert aus. Die Rk. is t charakteristischer ais die yiel 
benutzte yon A n g e l i  u . R i m i n i . Ketone geben die Rk. nicht; Vff. konnten einige 
Verbb., die bisher fiir Ketone gehalten wurden, ais Aldehyde charakterisieren, so 
a -Athyl-G-propylacrolein u. a.,n-Amyl-(S-plienylacrolein. — Man yerfahrt allgemein 
■wie folgt: Man yermischt eine ganz geringe Menge entwassertes CH3 -C02Na m it der 
etwa gleichen molekularen Menge Hippursaure u. yersetzt m it einigen Tropfen Acet- 
anhydrid, g ibt die zu prufende Substanz zu u. erwiłrmt 5— 10 Min. auf dem Wasser- 
bad; beim Vorliegen eines Aldehyds t r i t t  Gelbfarbung bzw. ein gelber Nd. au f; ein Tropfen 
des Rk.-Gemisches gibt m it konz. ELSO., eine blutrote Farbung. — 4-[a-Benzalhepty- 
Uden]-2.phenyloxazolon.(5), C23H 230 2Ń [I, R  =  GIL • [CH2], ■ C(: C0H 5)—]. Aus a-n- 
Amyl-j?-phenylacrolein u. Hippursaure. Ausbeute 80%- Goldgelbe Nadeln aus Eg.
F. 97—98°. Swl. — 4-Perrilliden-2-pliemjloxazolon-{5), C1 9H 1 9 0 2N. Aus Perillaaldehyd 
[4-Isopropenylcyclohexen-(l)-aldehyd-(l)] u. Hippursaure. Ausbeute 65—70%- Gold
gelbe Nadeln aus Eg., F.137—138°. Swl. in A., A., Bzl., PAe. — Oxini des Perilla- 
aldehyds. Krystalle aus A., F. 102—103°. (Ztschr. angew. Chem. 42. 1091—92. 23/11. 
1929. Moskau, Techn. Hoehschule.) O s t e r t a g .

Deodata Kriiger und Erich Tschirch, Die Blauf&rbung des „basischen Lanthan- 
acetats“ m it Jod. Eine hochempfindliche Realcticn auf Acetation. Wird eine jodhaltige 
Ija(N03 )3.-Lsg. m it NH 3 gefiillt, so entstehen nur dann gefiirbte Jorfadsorptionsyerbb. 
bas. La-Salze, wenn bestimmte organ. Ionen, z. B. Acetal- oder Propionation, zugegen 
sind. Schon sehr geringe Acetatkonzz. — bis herab zu 1 /6000-mol. — geniigen, dam it 
Blaufiirbung eintritt, wenn eine acetat- u. jodhaltige, nicht zu verd. La(N0 3 )3 -Lsg. 
m it NH 3 yersetzt u. yorsichtig erwarmt ivird. Die Fahigkeit des bas. La-Acetats 
zur Bldg. blauer Jodyerbb. ist innerhalb weiter Grenzen von den Bedingungen seiner 
Fallung unabhangig. Die Reihenfolge des Zusatzes von J  u. NH 3 ist gleichgiiltig. 
Olme Zusatz yon K J  frisch bereitete alkoh. J-Lsgg. geben bei Anwendung geringer 
J-Mengen denselben Effekt wie wss. m it Zusatz yon K J  hergestellte J-Lsgg.; in hoheren 
Konzz. bewirkt K J  bei niedrigen Acetatkonzz. eine Vertiefung der Farbę in undurch- 
sichtiges Blauschwarz, bei hohen Acetatkonzz. einen Ubergang der Jodfarbe in  braun 
oder gelb. Die J-Konz. ist innerhalb weiter Grenzen ohne EinfluB; Farbung (blauliches 
Rosa) bei geeigneter L a" '- u. Acetatkonz. noch sichtbar bei einer J-Konz. yon nur 
0,05 ililliaquivalenten/l. Die Fallung kann ebenso gut wie in der K alte auch in sd. 
h. Lsg. erfolgen; bei sehr kleiner Acetatkonz. entwickelt sich die Blaufarbung iiber- 
haupt erst beim Erwarmen. Die Blaufarbung t r i t t  nicht nur bei Fallung m it NH3, 
sondern auch bei Fallunw m it NaOH ein, u. zwar in beiden Fallen, besonders aber 
bei NH3, in  einem betrachtlichen Bereich unabhangig von der zugesetzten Alkali-
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mcnge. Dio Fallung des bas. Salzes kann auch in stark  alkoh. Lsg. (iiber 90% A.) 
erfolgen. Propionat yerhalt sich im wesentlichen wie A cetat; keine andere sub- 
stituierte Essigsaure (untersucht Monochloressigsaure, Monojodcssigsaure, Phenyl- 
essigsiiure, Isobuttersaure, Aminoessigsaure) oder homologe Saure (Buttersaure, 
Valeriansaure) erteilt dagegen dem aus La(N 03 )3 -Lsg. gefallten bas. Salzc die Fahig- 
keit zur Bldg. blauer Jodverbb. Eine Acetat- u. J-haltige Pr(NOs)3-Lsg. (Iy a h lb a u m )  
farbt sich bei Fallung m it NH 3 ebenfalls blau, eine entsprechende Sa(N03)3 -Lsg. bleibt 
Yullig farblos. Der E in tritt der Blaufiirbung in acetathaltigen La(N 0 3 )3-J-NH 3 -Ge- 
misehen ist nicht an einen bestimmten Dispersitatsgrad des bas. Salzes gebunden; sie 
kann in Gemischen eintreten, die tagelang yollkommen klar bleiben, einer allmahlieh 
auftretenden Flockung yorausgehen, aber auch in  Systemen, wo die Floekung durch 
Zusiitze (A., Alkali- oder Erdalkalichloride in hohen Konzz.) stark  beschleunigt ist, 
der Flockung folgen; andererseits kann dio Blaufiirbung in Ggw. gewisser Elektrolyte 
(Fluoride, Sulfate, A l'"-, Sa'"-Ionen) ausbleiben, obwohl die Lsg. nahezu klar bleibt. 
Eine Beziehung zwischen der schwachenden Wrkg. von Elektrolyten auf die Blau
farbung des bas. La-Acetats u. ihrer Stellung in  der lyotropen Reihe ist nicht erkennbar. 
Vff. schlieBen, daB die Bldg. der blauen Jodverbb. nicht an einen bestimmten kolloid
chem. Zustand der bas. Salze, sondern an eine bestimmte, dem bas. Acetat u. Pro
pionat eigentiimliehe Atomgruppicrung gebunden sind. — Anwendung der „Jod- 
Lanthanacetatrk.“ zum Nachweis von L a " ': 1 —3 ccm der das L a" ' ais Chlorid oder 
N itrat enthaltenden Lsg. wird m it 0,5 ccm einer l% ig . Lsg. von NaC2H 30o- 3 H zO,
1 ccm Yso'11- J  u- einigen Tropfen 1-n. NH 3 versetzt u., falls in  der K alte keine 
Blaufarbung eintritt, langsam erwarmt. Empfindliehkeit ea. 2—3 mg L a '". Andere 
seltene Erden, dereń bas. Acetate selbst kein J  adsorbieren, storen die Bldg. 
des blauen Jod-Lanthanacetats betriichtlich. — Mittels der Jod-Lanthanacetatrk. 
kann Essigsaure neben einem groCen (30—40-fachen) tjberschuB yon N 03', Cl', Br', 
J '  m it groBer Empfindliehkeit direkt nachgewiesen werden; bei noch gróBerem 
iTberschuB wird das Na-Acetat durch Extraktion der zur Trockne gebrachten Lsg. 
der Na-Salze m it absol. A. von der Hauptmengo der anderen Salze getrennt. 1 bis
3 ccm der auf Essigsaure zu priifenden, neutraien Lsg. wird m it 1 ccm 5°/0ig. La(N 03)3- 
Lsg., 1  ccm Vso‘n * Jodlsg. u. einigen Tropfen 1-n. NIL yersetzt, 'u. wenn in der K alte 
keine Blaufarbung ein tritt, langsam bis nahe zum Sieden erwarmt; in Ggw. yon Acetat 
blaues Sol, beim Erhitzen blaue Flocken. Empfindliehkeit ca. 0,1 mg Essigsaure. 
S O /' u. PO.,"' m ittels Ba(N 0 3 ) 2 entfernen. Die meisten organ. Anionen stóren die 
Acetatrk. erheblich. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 62 . 2776— 83. 6 / 1 1 . 1929. Berlin-Dahlem, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physikal. Chem. u. Elektrochem.) K r u g e r .

B e s t a n d t e i l e  v o n  P f l a n z e n  u n d  T ie r e n .
C. B. Gnadinger und c. S. Corl, Studien iiber Pyrethrumbliiten. I. Die ąuanti- 

ialive Bestimmung der wirksamen Beslandleile. Es ist bisher keine Methode bekannt, 
um den Geh. yon Pyrethrumbltiten an insekticiden Bestandteilen sicher zu ermitteln. 
Das Verf. yon S t a u d i n g e r  u . H a r d e r  (C. 1 9 2 7 . II . 2282) ist langwierig u. sehr 
schwer quantitativ  auszufiihren. Vff. haben nun beobachtet, daB die wirksamen Be
standteile Pyreihrin I  u. Pyrethrin I I  ebenso wie ihr Grundkórper Pyrethrolon alkal. 
Kupferlsg. reduzieren (vgl. S t a u d i n g e r  u. R u z i c k a ,  C. 1 9 2 4 . I. 2586). Die Best. 
der Pyrethrine gestaltet sich wie folgt: 20 g zerkleinerte Bliiten werden im S o x h l e t - 
App. 5 Stdn. m it PAe. (Kp. 20— 40°) extrahiert, der E x trak t auf 20° abgekiihlt u. 
mindestens Va Stde. stehen lassen. Man filtriert durch ein quantitatives Filtrierpapier 
in  ein 400 eem-Becherglas, fiigt etwas ausgegliihten Sand zu u. dam pft ein (Temp. 
nicht iiber 75°). Sobald die letzten Spuren PAe. verschwunden sind, fiihrt man mit 
sd. 95°/0ig., aldehydfreiem A. in  einen 100 ccm MeBkolben iiber u. bringt auf 80—85 ccm, 
yersetzt die h. Lsg. m it 15 ccm bas. Bleiaeetatlsg. u. fiillt m it h. A. auf 100 ccm auf. 
Man schiittelt heftig, kiihlt plótzlich auf 20° ab u. fiillt wieder m it A. auf 100 ccm 
auf, filtriert, yersetzt das F iltra t m it ca. 1 g N a2C03, laBt- 10—15 Min. unter of terem 
Schiitteln stehen u. filtriert. 10 ccm des F iltrats werden m it 6  ccm alkal. Kupferlsg. 
yersetzt u. das reduzierte Kupfer durch colorimetr. Vergleich m it Glucoselsg. (2 mg 
in 10 ccm) naeh F o ł in  (C- 1 9 2 6 . I . 3419) bestimmt. Zur Erm ittlung des Pyrethrin- 
geh. ygl. die Tabelle des Originals; z. B. entspricht 1,000 mg Glucose 6 , 6 6  mg eines 
Gemisches gleicher Teile Pyrethrin I  u. II . 16 Muster Pyrethrum bltiten enthielten 
0,40— 1,21° / 0 Pyrethrine, Stengel entlialten ea. 0,04%. Bliiten yon C h r y s a n t h e m u m  
leucanthemum enthalten kein I^ re th rin . Das Yerf. ist auch zur Analyse teehn. Insekten-
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spritzmittel anwendbar. — Isolierung von Pyrethrin I  u. I I .  aus japan. Pyrethrum- 
bliiten (yon Chrys. cinerariaefolium Boce.) s. Original. Pyrethrin I, C21H30O3. Semi- 
carbazon, F. 117—119°. Pyrethrin I I ,  C;>2H30O6. Semicarbazon, F . 56—59°. 1 Tropfen 
Pyrethrinlsg. bcwirkt auf der Zunge Betaubung, die 1—3 Stdn. anhalt. — Schaben 
werden in m it W. verd. alkoh. Lsg. durch Pyrethrin I  bei 1: 80 000, durch PjTethrin I I  
bei 1: 75 000 yollstandig abgetdtet. Die Pyrethrino werden durch Iangeres Erhitzen 
auf 90° Terandert, sie werden unl. in PAe. u. reduzieren Cu etwas starker. — Pyrethrolon- 
semicarbazon. Aus den Pyrethrinscmicarbazonen m it methylalkoh. NaOH bei 0°.
F. 203°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 3054—64. Okt. Minneapolis, Minnesota, Mc 
La u g h l in  Go r m l e y  K in g  Co.) Os t e r t a g .

N . T roen segaard  und H . G. M ygin d , Uber den Nachuieis von Pyrrol- und Pyridin- 
ringsystemen in  den Proteinstoffen. (Vgl. C. 1926. II. 243.) Aus den in A. 1. starken 
Basen der C'r Faktion, welehe nach dem friiher (C. 1923. III . 237) beschriebenen Verf. 
aus den hydrierten Acetylproteinen abgetrennt wird, erhalt man 0,25% Piperidin. 
Zur Isolierung wird die Basenfraktion wiederholt m it CH3OH abdest., das Destillat 
mit alkoh. HCl neutralisiert u. die Chlorhydrate aus absol. A. m it A. fraktioniert gefallt. 
Die Isolierung des Piperidins gelang aus Acetylgliadin u. Acetylcasein, jedoch nicht 
aus acetyliertem Serumglobulin u. Serumalbumin. Auch dio bei der Acetylierung yon 
Gliadin abgespaltenen Acetylbasen u. die Aeetylierungsprodd. eines Saurehydrolysats 
von Casein geben bei der Hydrierung in Amylalkohol kein Piperidin. Dies kann daher 
nicht ein durch dio Acetylierung oder Hydrierung gebildetes Prod. sein. Es entstam m t 
auch rdcht einem yorgebildeten Pyridin, da sonst Tetrahydropyridin oder Dipiperidein 
ais Zwisehenprod. auftreten mufite, Wahrseheinlieh riihrt das Piperidin von einem 
Piperidonring her. Von den A.-l. Oj-Basen des Gliadins ist %  m it CH3OH fliichtig, 
u. davon bestchen 13— 15% aus Piperidin. Das in den alkoh.-ath. Mutterlaugen des 
Piperidins yerbliebene Prod. ist ein Gemisch, das zum kleineren Teil aus Isoamylamin 
besteht. Das Hydrochlorid des Isoamylamins, F. 215—216°, wurde durch Krystalli- 
sation aus Aceton rein erhalten. Ausbeute 0,05% des hydrierten Acetylcascins. Der 
iibrigo Teil der A.-l. Basen des hydrierten u. acetylierten Acetylgliadins liifit sich in 
Form der Hydrochloride in einen acetonloslichen u. einen in Chlf.-l. Teil zcrlegen. Die 
freien Basen der Acetonfraktion dest. im Vakuum bei 200° unzers. Die letzten Anteilo 
geben positive Fichtenspanrk. Es handelt sich wahrseheinlieh um Pyrrolderiw . Die 
Basen der Chlf.-Fraktion sind zur Halfte destillierbar. Die bei den yerschiedenen 
Tempp. iłbergehenden Fraktionen besitzen keinen Amino-N u. einen pfefferartigen 
Geruch. J li t alkoh. K.,Fe(CN)0 entstehen schwerlosliehe Ndd. Keine Fśillung m it alkoh., 
wohl aber m it wss. Pilcrolonsaure. Amorphe Ndd. m it Phenylisoeyanat. Ober dio 
Trennung der in  A. 1. C2-Basen vgl. Original. (Ztschr. phj’siol. Chem. 184. 147—56. 
10/9. 1929. Breslau, Uniy.) G u g g e n h e im .

H . G. K .  W esten b rin k . J. A .  A . P ieters und J. J. L . P ieters, Die Bestimmung 
der Tl asserstoffionenkonzentration mittels der Antimonelektrode undI auf colorimetrischem 
Wege, insbesondere derjenigen des Blutes. (Vgl. C. 1929. I I .  919.) Die Sb-Elektrode 
aus kompaktem Metali is t zur pn-Best. nicht zu brauehon. Aueh die Best. nach 
B rin k m a n n  u. B u y te n d i jk  gelingt im Blut nicht, da Hamolyse ein tritt. Die nouon 
Elektroden dieser Autoren ohne Hamolyse gaben kein bosseres Resultat. — Zur Mikro- 
best. wird das Verf. nach H a w k in s  (Journ. biol. Chemistry 57. 493) empfohlen. (Areh. 
Nćerland. Physiol. Homme Animaus 14. 386—93. 1929. Amsterdam, Physiol. Lab. 
d. Univ.) F. M u l le r .

M a x S ch lesin ger, Ein einfacher Apjmrat zur Bestimmung der Alkalireserve des Blutes. 
Das Prinzip is t angeglichen dem des Hamocarbamidometers yon ZOLTAN AsCODI. 
Uber die theorot. Grundlage wurde in einer friiheren Arbeit berichtet (C. 1 9 2 9 .1- 265). 
Mitteilung der Methodik u. Berechnung. (Bioehem. Ztschr. 212. 115—26. 31/8. 1929. 
Budapest, Physiolog.-chem. Inst.) PAAL.

D on ald D . v a n  S lyk e , Manometrische Bestimmung des primdren Aminostickstoffs 
und ihre Anwendung bei der Blutanalyse. Im  Manometer-Apparat yon v a n  S l y k e
11 • N e il l  wird m it Hilfe yon salpctriger Saure der N  der primaren ałiphat. Amino- 
gnippe abgespalten. Es wird dafiir nur sehr wenig Materiał gebraucht, so daB man in 
5 ccm FOLIN-Wu-Filtrat Amino-N direkt bestimmen kann. Einzelheiten der Arbeits- 
weise miissen im Original eingesehen werden. (Journ. biol. Chemistry 83. 425—47. 
Aug. 1929. New York, Hosp. of R o c k e f e l l e r  Inst. for Med. R es.) F. Mu l l e r .

B . G roak, Colonmetrische Mikroreststickstoffbestimmung im  B lu t und Serum. 
^eraschung des Trichloressigsaurefiltrats des Blutes oder Serums (0,1 ccm) m it H2S 04,
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H 20 2, K 2S 04. Nacli Zusatz yon NaOH wird. 1 Tropfen einer ca. 24 Stdn. dialysierten 
Lsg. von Gummi arabicum, NESSLER-Reagens zugegeben. Nach 15—25 Mm. wird 
gegen cinc Farbslg. von Yesuvin u. p-Nitrophenollsg. colorimetriert. Durch Zusatz 
von Gummi arabicum bleibt die NESSLER-Farbe stundenlang stabil. Die Vesuvinlsg. 
wird m it bekannten NH3-Mengen geeicht. (Biochem. Ztschr. 209. 148—53. 14/6. 
Budapest, I II . Med. Klinik Pezmany Peter Univ.) Me i e r .

F red e rick  H o e lz e l, Die Bergeimprobe fiir die Fdvlnisvorgdnge im  Dann. B e r g e im  
nahm an, daB die Hóhe der Red. von Ferriosyd im Darmkanal ais MaBstab fiir die 
Faulnisyorgange dienen kann. Es stellte sich aber heraus, daB die Probe nicht spezif. 
is t u. daB man starkę Red. durch Faces oder durch eino Reihe von Nahrungsstoffen, 
so von Alfalfagras bei Fiitterung yon Kaninchen, das sich unverandert im Darminhalt 
des Tieres yorfindet, nachweisen kann. Die Probe ist also u n a b h a n g i g v o n  
Faulnisvorgangen. (Journ. biol. Chemistry 83. 331—32. Aug. 1929. Chicago, Uniy., 
Dept. of Physiol.) F. MULLER.

E . H . W ir th  und J. A . D o rja lm , Phytomikrochemische Reakłionen ais Identitats- 
proben fiir Arzneibiicher. Yff. befiirworten die Anwrendung von mikrochcm. Rkk. ais 
Identitatsproben fiir Drogen. Sie beschreibcn eine Reihe derartiger Rkk., teils auf 
Bldg. von Krystallen durch Mikroextraktion oder Mikrosublimation beruhend, teils 
Farbrkk. Die erhaltenen Krystallformen sind mikrophotograph. wiedergegeben. 
Zim t wird m it Chlf. estrahiert, dessen Riickstand gibt Zimtaldehydphenylliydrazon. 
Aus Gewiirznelken m it Chlf. extrahiertes Eugenol wird ais Na-Verb. identifiziert, ebenso 
Piperin aus Pfeffer ais Cd-Verb. Alkaloide werden m it NH3-haltigem Chlf. extrahiert 
u. krystallisieren oft typ., so die des Opiums, der Chinarinde u. des H ydrastisTbizom s. 
Aus Muskalnup erhalt man m it Chlf. ein charakterist. krystallisierendes E xtrakt. 
Mikrosublimation fiihrt zum Ziel bei Bdrenłraubenbldllem, Rhabarber u. span. Fliegen. 
Farbrkk. werden angegeben fiir Ipecacuanlia, Slrychnos, Colchicum, Hyoscyamus, 
Belladonna u. Stramonium. Auch die krystallin. E xtrak te konnen noch durch Farbrkk. 
gepruft werden. (Amer. Journ. Pharmac. 101. 638—49. Sept. 1929. Univ. of Illinois, 
Pharmakognost. Lab.) H e r t e r .

E a r l B . F isch e r, Einige Bemerkungen zu der Borazprobe der U. S. P. fiir Traganth. 
Nach der U. S. P. sollen 100 ccm 2°/0ig. Schleim aus Traganth a u / Zusatz von 2 g Borax 
ihre Konsist-enz nicht andem. Vf. stellte fest, daB 4 Proben aus dem Jah r 1910 dieser 
Forderung geniigten, wahrend 8 Proben sonst besserer Q ualitat aus den Jahren 1910 
bis 1928 sofort oder innerhalb 14 Stdn. stark  viseos wurden. Die Gelatinierung wird 
auf sinkcnde H ydratation des Sols bei steigcndem pn zuriickgefuhrt. Eino Erklarung 
fiir ihr Ausbleiben bei einigen Mustern wird nicht gegeben. An einer Probe durch- 
gefuhrte Verss. zeigten, daB bereits 0,8 g Borax verdickend ■wirkten. (Journ. Amer. 
pharmac. Assoc. 18. 889—91. Sept. 1929. Univ. of Minnesota.) H e r t e r .

J. H . B u m  und K . S in gh  G rew al, Der Wirkungsgrad non Stroplianiuslinkturen
B . P. und von Proben von Strophantin, bezogen auf da-s internationale Slandard-Owabain. 
Die Wrkg. von Słrophantustinklur der engl. Pharmakopoo entspricht der einer 0,42°/0ig. 
Lsg. von Ouabain m it einem Fehler von hochstens 25°/0. Strophantin h a t 60% der 
Wrkg. yon Ouabain m it demselben Fehler. Von 22 Tinkturen des Handels entspraehen 
dem 17, wahrend 5 schwiicher waren. Von 9 Handelsproben Strophantin hatten 8 den 
geforderten Wert, eine einen geringeren. Die Result-ate wurden durch physiol. Verss. 
an  Katzen gewonnen. (Quartorly Journ. Pharmac. Pharmacol. 2. 404—08. Juli/Sept. 
1929. Pharmakolog. Lab. d. Pharmaceut. Soc. of Great Britain.) H e r t e r .

H an s V o e llm y , Zurioh, Apparat zur Bestimmung der Refraktion und Dispersion 
lichtdurchldssiger Stoffe, dad. gek., daB die Vorr. zur Aufnahme der zu untersuchenden 
Stoffe aus einer Anzalil Hohlprismen besteht, welche durch Aussparungen yon prismat. 
Querschnitt in der einen Flachę eines fiir die Strahlen durchlassigen plattenartigen 
Kórpers gebildet werden, u. daB die m it den Aussparungen yersehepe Flachę von der 
ebenen Flachę eines zweiten solchen Korpers bedeckt u. auBerdem ein Ansatz vorhanden 
ist, welcher zur Einfiihrung der Substanzen in die Hohlprismen u. zur Regulierung des 
Druckes im Innem  dient, u. daB die die Hohlprismen bildenden Kórper durch eine 
Fassung zusammengehalten werden. — Der die Hohlprismen enthaltende App. — 
gewohnlich werden Quarzplatten verwendet — ist auf einer P latte montiert, die um 
eine Achse paraOel zu den Hohlprismen drchbar ist. Durch die Prismen wrird ein 
Strahlenbiindel einer Lichtquelle, die aueh auf der Drehplatte angebraeht ist, geschickt. 
Das hierbei entstehende Spektrum wird in einem feststehenden Spektrographen beob-
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aehtet. Durch Drehung der P latte laBt man den gewiinscliten Teil des Spektrums im 
Spektroskop erscheinen. Aus dem Betrag der Drehung laBt sich das Breehungsyermogen 
der in  den Hohlprismen befindlichen Stoffe fiir Strahlen der in Betracht komenden 
Wellenlangen ermitteln. Durch die Aufteilung eines Einzelprismas in  eine Vielheit 
von Prismen lassen sich auch bei stark Lichtstrahlen absorbierenden Substanzen noch 
Messungen ausfiihren. (D. R . P . 484 694 KI. 42h vom 18/1. 1927, ausg. 21/10. 
1929.) ‘ H e in e .

S a m u el Sch arrer, Basel, Verfahren zur Ilerstellung eines Heagenspapieres, dad. 
gek., daB das Papier m it einem gekochten Blaukohlauszug impragniert wird. Das 
Papier ist fu r Saurebestst. gebrauchsfertig. Fur Alkalibestst. beizt man den aus Blau- 
kohl gepreBten Saft m it CH3C00H , laBt den neutralen Farbauszug langere Zeit stehen, 
so daB er eine violette Farbung annimmt, worauf man das Papier m it demselben im
pragniert. Das Papier zeigt yerschiedene Konzentrationen durch Farbtónungen an. 
(S c h w z .P . 1 3 2  899 yom 16/2. 1928, ausg. 16/7. 1929.) H o r n .

Giuseppe Antonio Bravo, La concentraziono degli ioni idrogeno; il significato del simbolo
PH e la sua misura. Torino: tip. sociale Torinese 1929. (VII, 207 S.) 8°. L. 22. —  

L. M. Dennis and L. M. Nichola, Gas analysis; rev. ed. New York: Macmillan 1929. (518 S.)
12°. Lw. $ 4 — .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine cłLemisctie Technologie.

R . Stum per, Uber Dampfkesselschaden. Vf. gibt eine allgemeine Obersicht iiber 
die yersohiedenen Dampfkesselschaden u. ihre Ursachen, wobei die Mangel in der 
Zus. u. Behandlung der benutzten Werkstoffe einen breiten Raum einnehmen. Im 
einzelnen werden Schaden an Nietungen, am Uberhitzerrohr, an einem Flammrohr- 
HeizrohrkesseJ u. an einem Siederohr behandelt. Den Ausfuhrungen ist eine Reihe von 
Zahlentafeln u. B ilderr iiber den metallograph. Befund beigegeben. (Warme 52. 453 
bis 458. 473—77. 15/6. 1929. Saarbrucken.) L u d e r .

H erm an n  F ie se l, Einfiihrung der elektrisćhen Gasreinigung in  die europaische 
Industrie. (Mit 12 Bildern.) Der Leipziger Physiker H o h l f e l d  erkannto bereits 
vor hundert Jahren, daB man m it Hilfe des elektr. Stromes Gase reinigen kann. E rst 
der Amerikaner C o t t r e l l ,  der in Leipzig studierte, konnto in jahrelanger muhsamer 
Arbeit, etwa seit 1908, die techn.-industrieHe Brauchbarkeit in einem Verf. erwoisen, 
das dann vom Deutschen M ó l l e r  erweitort wurde, um 1913 yon der Metallgesellschaft 
erworben u. spiiter ais CoTTRELL-MoLLER-Verf. yon einer teehn. Betriebsgesełlschaft 
der Motallgesellschaft, der L u r  g i - Apparatebau-Ges. iibornommen zu werden. Die 
wirtschaftliche u. hygien. Bedeutung der elektr. Gasreinigung in  der Metali-, Saure-, 
Braunkohlen- u. sonstigen Industrie zoigen heute iiber 500 COTTRELL-Anlagen, in 
Europa allein, m it uber 1000 Einzelfiltem. (Mitt. Metallges., Frankfurt a. M. 1. Nr. 1. 
15—24. 1929.) S p e t e r .

F . N o ack , Eine neue Kaltemischung. Hinweis auf die im D. R. P. 463 792 
(C. 19 28 . I I . 1245) von K a s c h  beschriebene wohlfeile Mischung yon NH.,C1, Na2C03 
u. W., dio bei einem Mischungsyerhaltnis 100:150:300 einen Temp.-Abfall yon 31° 
ergibt (Tabellen). (Ind. engin. Chem. 2 1 . 1001. Noy. 1929. Berlin-Schlachtensee.) H e r z .

L a  S apon ite, Frankreich, Saurebestandige Gegenstande. Zur Herst. saure- 
bestandiger Gegenstande werden Mischungen von zweckmaBig angefeuchtetem Zement, 
Wasserglas u. gegebenenfalls Sand yerwendet. (F. P. 6 6 7 7 3 4  vom 25/4. 1928, ausg. 
21/10. 1929.) K u h l in g .

H ein r. T ra u n  &  S o h n e , vorm . H arb u rger G um m i-K am m -C om p., Hamburg, 
Flaschenformiges oder sonstuiie gestaltetes Aufbewahrungsgefa/3 fiir Fluflsaure. (D. R . P .  
483 390 KI. 12 f yom 19/1. 1927, ausg. 30/9. 1929. — C. 1928- I . 2115 [E. P. 
283 868].) H o rn .

S o ciete de R ech e rch es et d’E x p lo ita tio n s  P etroliferes, iibert. yon: A lb e rt  
Godeł, Bagnieu, Frankreich, Trennen von Gasen und Datnpfen. (A . P . 1 7 1 7 1 0 3  yom 
23/6.1926, ausg. 11/6.1929. D. Prior. 8/6. 1926. — C. 19 2 7 . n .  308 [E.P.267369].) H.

Sam u el G . A lle n , Trustee, iibert. yon: W illia m  L . de B au fre, Lincoln, Trennen 
von Gasgemischen. E in unter Druck stehendes fl. Lósungsm., z. B. W., wird dem zu 
trennenden Gasgemisch, z. B. Luft, im Gegenstrom entgegengefiihrt, der Druck wird
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sodann zwecks Abtrennung der gelósten Bestandteile erniedrigt u. das von dem Gas 
befrcite Lósungsm. wieder in den ProzeB eingefiihrt. (A . P . 1 7 2 2 4 5 8  vom 3/6 . 1924, 
ausg. 30/7. 1929.) H o r n .

L ’A ir  L ią u id e , S o ciete A n o n y m e  pour 1’Ć tu d e  et l ’E x p lo ita tio n  des P ro -  
cedes G eorges C laude, Paris, iibert. von: G eorges C laude, Paris, Trennung von 
Gasgemischen. (A . P . 1 7 2 4 0 0 4  vom 16/7. 1925, ausg. 13/8. 1929. E . Prior. 7/8. 1924.
—  C. 19 29 . II. 616 [E. P. 308687].) ' D r e w s .

A n d re M en ager, Frankreieh, Leichte Isoliermassen. Ton wird mittels Natron- 
lauge o. dgl., gegebenenfalls unter Zusatz entkalkten Zuckerschaumes, u. etwas Harz 
u. W. in  kolloide Suspension gebracht, kraftig verriihrt u. m it einem Zementmórtel
o. dgl. yermiscłit. (F. P. 665477 vom 10/12. 1928, ausg. 19/9. 1929. Big. Prior. 15/12. 
1927.) __________________ K u h l i n g .

[russ.] W. Krukowski, Komprimierte Luft und ihre Gefahren. Moskau: Staatl. Vorlag
„Gostrudisdad" 1929. (51 S.) Rbl. 0.15.

m . Elektrotecłinik.
R udolf Rohde, Berlin, Elektrodenanordnung fiir elektrolytische Druckzellen, 1. gek. 

durch dicht einander gegenuberstehende, an den einander zugewendeten Seiten iso- 
lierte Elektroden in Tiiten- oder Taschenform oder m it tiiten- oder taschenfórmigen 
Nestern. — 2. dad. gek., daB zur Isolierung der einander zugewendeten Elektroden- 
seiten ein Diaphragma dient, gegen das die Elektroden gepreBt werden. — 3. dad. 
gek., daB die Elektroden an der zu isolierenden Flachę durch einen Emaille-, H art- 
gummi-, Lack-, Farbę-, Leim-, K itt- o. dgl. Uberzug isoliert u. dann gegebenenfalls 
ein Isoliermittel, zweckmiiBig in  Pulverform, aufgebracht ist. 8 weitere Anspriiche. 
(D. R. P. 484761 KI. 12i vom 26/9. 1925, ausg. 23/10. 1929. Zus. zu D. R. P. 416541; 
C. 1926. I. 2131.) D r e w s .

I. G. F arb en in d u strie A k t.-G e s .,  Frankfurt a. M. (Erfinder: R o b e rt S u ch y, 
K a r l S taib  und W ilh e lm  M o sch el, Bitterfeld), Wandę fu r  die Treiimmg der elektrischen 
Produkte bei der Schmelzflufieleklrolyse von Chloriden, besonders des Magnesiums. (D. R . P  
485 290 KI. 40c vom 24/12. 1927, ausg. 30/10. 1929. — C. 19 2 9 . I. 2342 [E. P. 
302 881].) K u h l i n g .

N a tio n a l M allea b le  and S teel C astin gs Co., Cleveland, Ohio, ubert. von: M ilto n  
T ille y , Cleveland, Ohio, V. St. A., Fuller fiir elektrische Ofen. An Stelle des aus ein- 
gestampftem Sand eingebrannten Bodens kontinuierlieh betriebener elektr. Ofen soli 
die Sohle aus sauren Steinen oder Schamotte gemauert werden. (A. P . 1 7 3 2  623 
vom 18/8. 1927, ausg. 22/10. 1929.) H e in e .

G en eral E le c tric  Co., iibert. von: Joh an nes A .  v a n  L iem p t, Eindhoven,
Niederlande, Herstellung duktilen Wolframs. (A . P . 1 7 2 8  8 14  vom  16/1. 1925, ausg. 
17/9. 1929. Holi. Prior. 24/1. 1924. —  C. 1926 . I I . 1895 [D . R . P. 432062].) H e in e .

D e lc o -R e m y  C orp., Dayton, Ohio, iibert. von: N elson  R o b e rt H a a s, Dayton, 
Dynamobiirsłen. Die Burs ten werden aus Graphit u. Wasserglas oder aus Graphit 
Wasserglas u. H arz durch Pressen u. Sintern hergestellt. Z. B. 85% Graphit, 8% 
Bakelit, 10% Wasserglas ergeben eine Biirste, die hart ist, nicht scheuert u. den Kommu- 
ta tor nicht abschleift. (A. P . 1 7 2 9 3 4 3  vom 1/12. 1924, ausg. 24/9. 1929.) H e in e .

W ilh e lm  P r ie g n itz  und M a x  Issle ib , Magdeburg, Flussiges Reinigungsmittel 
zum Reinigen von Kollektoren und Schleifringen elektrischer Maschinen von aus Kohlen- 
staub, Fett und dereń Verbrennungsprodukłen beslehenden krustenartigen Schichlen, dad. 
gek., daB es aus einer Mischung von fliichtigen, die Teile der K ruste ablósenden Stoffen, 
z. B. CC14, Trichlorathylen, u. Ol zur Aufnahme der gel. Teile besteht. — Die Zusatz- 
stoffe sind nicht brennbar, so daB die Reinigung der Kollektoren wahrend des Betriebes 
erfolgen kann. (D. R . P . 478 5 7 3  KI. 21d vom 10/9. 1926, ausg. 8/7. 1929.) H e in e .

S iem en s-S ch u ck ertw erk e A k t.-G e s ., Berlin-Siemensstadt, Verfahren zur Be- 
seitigung von Ozon bei Luftnicklatifkiililung von elektrischen Maschinen und Apparaten, 
dad. gek., daB das Ozon durch ozonzers. Stoffe beseitigt wird. — Die ozonzers. Stoffe 
werden in den Hauptluftkreislauf oder in  einen abgezweigten NebenschluB eingebracht. 
Es eignen sich besonders festes NaOH, KOH, K  J , Gemenge dieser Stoffe, oder poróse 
Kohle, die m it derartigen Stoffen impragniert ist. Die durch stille Entladungen ge- 
bildeten Ozonmengen kónnen beim Kxeislauf der Kiihlluf t  bis zu einer Konz. anwachsen,



1 9 3 0 .  I . H 1T. W a s s e r ; A b w a sser . 4 1 9

dio zu Zerstórungen des Isoliermaterials fiilnt. (D. R . P . 478 998 Ki. 21d vom 
28/4.1926, ausg. 8/7. 1929.) H e in e .

P eter  K a p itz a , Cambridge, England, Schmelaicherung, bestehend aus einer 
in k. Zustande leitenden u. in h. Zustande nichtlcitenden M., dad. gek., dafi die M. 
aus elektr. leitenden Metallsalzen oder Metalloxyden, wie P b 0 2 oder B i02, besteht. — 
Die Salze werden zu einer Pille komprimiert u. durch hohen Druck gut leitend gemaclit. 
Bei hoheren Tempp. zers. sich die Superoxyde u. werden nichtleitend. Die Unter- 
breehung ist scharf u. ohne Bogenbldg. (D. R . P . 478668 K1.21c vom 10/6. 1926, ausg. 
1/7. 1929. E. Prior. 10/6. 1925.) H e in e .

W illa rd  S torage B a tte r y  Co., Cleveland, Ohio, iibert. von: E rn est F . Lundeen, 
Eleklrolytischer Gleichrichter. Die Sicherheit der Elektroden gegen Uberschlage wird 
gesteigert, wenn die Elektroden, bevor der Film auf ihnen gebildet wird, auf ca. 280° 
erhitzt u. langsam abgekiihlt werden. Wahrscheinlieh ist die so gebildete grobkrystalline 
S truktur Ursache der Steigcrung der Widerstandsfahigkeit. (A . P. 1  729 429 vom

O tto  K o e n ig , Neuerungen auf dem Gebiete der chemiscluin Trinlewasserreinigung 
und Bericht iiber die jetzige Anwendung von aktivierter Kohle und Erde. Die langjahrigen 
Verss. der S tad t Magdeburg zur Verbesserung ihres aus der Elbe entnommenen Trink- 
wassers durch Anwendung der Stufenfiiter, Chlorung, Aluminiumflockung, akt. Kohle 
u. ak t. Erde werden unter Beigabe von Zahlentafeln u. Abbildungen geschildert. (Gas- 
u. Wasserfach 72 . 1065—72. 2/11. 1929. 1091—99. 9/11. Magdeburg, S tadt. Wasser- 
werk.) _ Ś p l i t t g e r b e r .

A . M assin k  und L . W . H aase, Uber die Chlorung ton Wasser. Kontroverse 
iiber Einzelheiten einer friiheren Veroffentlichung von L. W. H a a s e  (vgl. C. 1929.
I. 2093). (Gas- u. Wasserfach 72. 1163. 23/11. 1929. U trecht [Holland], bzw. Berlin- 
Dahlem.) Ś p l i t t g e r b e r .

J. M . M o n tgo m ery, Anwendung von hohlensaurehaltigem Waschuasser zur A vf- 
losung von Sandlcrusten. Beschreibung einer im Wasserwerk von Piqua m it Erfolg 
angewandten Methode zur Entfernung von Sandkrusten durch Kohlensaure. (Report. 
Ohio Conference W ater Purifieation 8. 26—27. Nov. 1929. Piqua, Waterworks.) S p l.

F . E .  S h eeh an , Anwendung von pulverisiertem, ungelóschtem Kalle in  Portsmouth. 
Zur Entfernung der freien Kohlensaure h a t sich im W.-Werk von Portsm outh die Yer- 
wendung des 11. ungelóschten Kalks gut bewahrt. (Report. Ohio Conference W ater 
Purifieation 8. 21—22. Nov. 1929. Portsmouth, Supt. of Filtration.) Ś p l i t t g e r b e r .

Claren ee B a h lm a n , Bactericide Wirkung von Kalk in  nichtatzenden Dosen. Im 
W.-Werk von Cincinnati kann durch Umwandlung von 50—80% vorhandenem Bi- 
carbonat in Monoearbonat mittels Kalkzusatz u. Herst. eines pH-Wertes von 9,4—9,5, 
wobei von einer atzalkal. Wrkg. noch nicht die Redo sein kann, das W. prakt. colifrei 
gehalten werden. (Report. Ohio Conference W ater Purifieation 8. 56—59. N o t. 1929. 
Cincinnati, Ohio, W ater Purifieation Supervisor.) Ś p l i t t g e r b e r .

F . E . S h eeh an , Eine Jcleine Apparatur zum Waschen und Sieben von Kies. Be
schreibung einer kombinierten Einrichtung zum Waschen u. Sieben des Filterkieses.
(Report. Ohio Conference W ater Purifieation 8. 25— 26. Nov. 1929. Portsmouth.)^ S p l .

O. F . Seh oepfle, Versuche zur Anwendung von Schołler an Stelle von Kies in  
Filtersohhn. Verss. m it Schotter an Stello von gróberem Kies hatten ein giinstiges 
Ergebnis. (Report. Ohio Conference W ater Purifieation 8. 23—24. Nov. 1929.
Sandusky.) Śp l it t g e r b e r .

A . S u lfrian , Rationale MafSzahl fiir  die Wasseranalyse. An Stelle der auf will- 
kiirlicher Basis beruhenden MaBzahl ,,H arte“ wird ais wissensehaftlich begriindet 
das Millinorm vorgeschlagen. In  einer Strahlentafel werden die Beziehungen zwischen 
Millinorm, Grade deutscher Hartę, Jlilligramm Substanz je Liter u. Normallosung 
1/1-n. iibersichtlich dargestellt. (Warme 5 2 . 867—69. 23/11. 1929. Aachen.) S p l.

S. E .T r a y ,  Vorteil der Bestimmung der Gesamtalkalitat fiir die Kesselspeisewasstr- 
behandlung. Zur Verhutung der kaust. Briichigkeit is t die Ermittlung der Alkalitat 
u- des Sulfatgeh. erforderlich. (Power 70. 728. 5/11. 1929. Jackson, Mich.) S p l i t t g .

[russ.] P. A. Kaschinsky, Zur Frage der Brombestimmung im Wasser u. im Seeschlamm
durch Titrierung m it Chlorwasser. Nowotschirkassk: Wissenschaftl. hydrochem.
Forschungsinstitut 1929. (6 S.)

14/4. 1927, ausg. 24/9. 1929.) H e i n e .

IV. Wasser; Abwasser.

27*
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V. Anorganische Industrie.
H . R . F e n n y , Neuzeitliche industrielle Anwendungen von Chlor. Abhandlung iiber

die Fabrikation u. Verwendung von Chlor u. Cliloryerbb. fur industrielle Zwecke. Es 
wird die Verwertung yon Cl in Industrien, die Bleichpulver u. Bleiehlaugen benótigen, 
sowie zur H erst. yon Cellulose, Papierbrei u. kiinstliclier Seide, Celluloseacetat u. 
Celluloid u. zur Desodorierung yon Gasen sowie zur Keimfreimachung yon W. fur 
Trink- u. Industriezweeke besprochen. (Journ. Soc. Dyers Colourists 45. 283—8G. 
Okt. 1929.) J u n g .

— , Die Gewinnung von Wassersloff aus Kokereigas. Die H2-Herst. aus H2-haltigen 
Gasgemischen mittels physikal. Yerff. war bereits techn. erprobt, ais J .  I . B r o n n  
u. die R o m b a c h e r  H u t t e n w e r k e  1914 den Vorschlag machten, Koksofen- 
gase in  einen fiir Leucht- u. Heizzwecke u. einen fiir die Ammoniakdarst. geeigneten 
Anteil zu zerlegen. Die 1. Anlage nach dem Verf. von B r o n n  wurde 1917 in  Oberhausen 
errichtet. Die guten Ergebnisse auch auf Zeche Concordia, Oberhausen, 1921, luden 
zu weiterem Ausbau des Verf. ein. In  Verb. m it der CASALE-Synthese is t inzwischen 
die von S e m e t - S o l v a y - P i e t t e  errichtete Ammoniakfabrik m it einer Anlage zur 
Kokereigaszerlegung nach B r o n n - C o n c o r d ia - L in d e  ausgerustet worden. Fem er 
h a t G. C la u d e  ein Verf. zur Abscheidimg des H 2 aus Gasgemischen durch teilweise 
Verfliissigung der Gasgemische entwickelt. Bei der seitens der Union Chimiąue Belge 
in Ostende erbauten Casaleanlage wahlte man unter den beiden bekannten H2-Verff. 
der Gruppen C la u d e  u. L in d e  das letztere, weil dieses ein reineres Gas ergibt. (Metali- 
borse 19 . 2077—78. 18/9. 2133—34. 25/9. 1929.) K a lp e r s .

I. G. F a rb e n in d u strie  A k t.-G e s .,  F rankfurt a. M. (Erfinder: R e in h a rd  G old-
berg, Ludwigshafen a. Rh.), Eindampfen von Chlorammoniumlaugen, dad. gek., daB 
man GefaBe yerwendet, die aus Cu oder Legierungen des Cu, besonders m it Schwer- 
metallen, liergestellt sind. — Die GefaBe haben prakt. ausreichende Widerstandsfahig- 
keit gegen Lsgg. yon NH4C1. (D. R . P. 4 8 5 1 8 3  KI. 12k vom 26/11. 1924, ausg. 28/10. 
1929.) _ / K u h l i n g .

Im p e ria l C h em ical In d u stries L td ., London, Herstellung von Ammoniumchlorid- 
Icrystallen. (D. R . P . 4 8 5 9 5 3  KI. 12k vom 25/5. 1927, ausg. 7/11. 1929. E. Prior. 
25/6. 1926. — C. 19 2 8 . I. 2643.) K u h l i n g .

Je an -A n d re Salom on de S ain t-S ern in , Frankreich, Kontinuierliche Sublimation 
von Jod oder ahnlichen Substanzen. E in  oder mehrere gegebenenfalls durch SchlieB- 
scheiben abzusperrende emaillierte SublimationsgefaBe sind m it einer Kondensations- 
kammer yon prismat. Querschnitt yerbunden. (F . P . 6 6 6 1 3 9  yom 20/12. 1928, ausg. 
27/9. 1929.) _ D r e w s .

Je an -A n d re Salom on  de S a in t-S e rn in , Frankreich, Apparat zum Sublimieren 
von Jod oder ahnlichen Substanzen. Der Sublimierkessel ha t die Form eines Kegel- 
stumpfes u. besteht aus emailliertem Materiał. Auf den Flansch des Kessels ist eine 
zylindr. Glocke aufgesetzt, dereń Hohe so bemessen ist, daB sie die fraktionierte Subli
m ation von J  oder ahnlichen Substanzen gcwahrleistet. (F . P . 666138 vom 20/12.
1928, ausg. 27/9. 1929.) D r e w s .

Je an -A n d re S alom on  de S ain t-S ern in , Frankreich, Auslaugen von Meergras-
asćhe oder ahnlichen jodhaltigen Substanzen. Das Auslaugen wird unter Druck u. stufen- 
weise in  besonderen App. vorgenommen. (F. P . 6 6 6 1 3 7  vom 20/12. 1928, ausg. 27/9.
1929.) D r e w s .

A lfr e d  S ch olz, Rendsburg, Veredelung von Flu/3spat 1. dad. gek., daB diefarbenden
Bestandteile durch yollkommene Red. in  saurel. Metalle iibergefiihrt u. diese durch 
Sauren entfernt werden. 2. dad. gek., daB das gefarbte Rohspatmehl m it Holzkohlen- 
pulyer gemischt, unter LuftabschluB gegluht, die red. Metalle in  Mineralsaure gel., 
die Salze ausgewaschen u. dieKohle yerbrannt wird. 3. dad. gek., daB der Red.-ProzeB 
bei Gliihtemp. u. die Abkiihlung nach beendeter Red. in  Ggw. inerter Schutzgase 
erfolgt. ( D . R . P .  4 8 4 9 9 2  KI. 12i vom 2/5. 1928, ausg. 25/10. 1929.) D r e w s .

I. G. F arb en in d u strie A k t.-G e s ., Frankfurt a. M., iibert. von: C arl M uller, 
Mannheim, und F r a n z  K ra g e lo h , Ludwigshafen a. R h., Ammoniaksynthese. (A . P.
1 7 2 7 1 7 4  vom 14/3. 1928, ausg. 3/9.1928. D. Prior. 16/3. 1927. — C. 19 2 9 . I. 1979 
[F. P. 650 7211.) K u h l i n g .

H an s H arte r, Deutschland, Exothermische Gasreaktionen, besonders Ammoniak
synthese. Zwecks wirksamer u. regelbarer Kiihlung der yerwendeten Yorr. u. der Kata-
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lysatoren wird ein im Kreislauf gefiilirtcr Gasstrom yerwendet, welcher von dem Kreis- 
lauf der Reaktionsgase unabhangig sein, u. in  diesem Falle aus einem beliebigen Gas 
bestehen u. unter beliebigem Druck stehen kann. Der Kiihlgasstrom kann aber auch 
aus den gleichen Gasen bestehen wie die Reaktionsmischung, unter dem gleichen 
Druck stehen wie diese u. zum Teil durch den Kontaktraum  gefiihrt werden. Z. B |
fiihrt man durch eine Umlaufpumpe ein unter geeignetem Druck stehendes Gemisch 
der Reaktionsgase in  2 getrennten Stromen beiderseits einer Isolierschieht durch den 
Reaktionsraum, leitet den an der drucktragenden Wand entlang gefuhrten Strom durch 
den Kontaktraum, den zwischen Isolierschicht u. Kontaktraum  gefuhrten zu einer 
Kuhlvorr. u. yon da zum ReaktionsgefiiB zuriiek. (F. P. 665 646 yom 13/12. 1928, 
ausg. 20/9. 1929.) K u h l i n g .

P a te n tv e rw e rtu n g s-A k t.-G e s. „ A lp in a “  (Soc. an. pour l ’E x p lo ita tio n  des 
B re v e ts  „ A lp in a “  P a te n t E x p lo ita tio n  Cy. „ A lp in a “  L td ., Schweiz, Katalysałoren 
fiir die Ammoniaksynthese. Cyanhaltige Doppelsalze des Fe u. der Alkali-, Erdalkali- 
oder Erdmetalle, z. B. K 4Fe(Ć!N)e, werden m it Z r02 oder anderen Verbb. des Zr ge- 
mischt. Die Mischungen werden zunachst bei niederer Temp. an der Luft, dann bei 
hoherer Temp. in  einem Strom von H 2 oder H 2 u. N2 getrocknet. Die Katalysatoren 
liefern schon bei 90 a t u. 400° Ausbeuten an NH3 von 12 Vol.-%. (F. P. 667 14 2  
vom 7/12. 1928, ausg. 12/10. 1929. E. Prior. 7/12. 1927.) K u h l in g .

M a x  M ay er, Karlsbad, Tschechoslowakei, Abscheidung von Phosplurr aus Plios- 
pliordam/pfen. (A . P . 1 7 2 1 8 6 8  yom 20/10. 1925, ausg. 23/7. 1929. D . Prior. 28/10. 
1924. —  C. 1 9 2 8 .1. 2439 [D . R. P. 457 762].) D r e w s .

M orris G rossm an, New York, Kiinstliche mineralische Fddm . Wasserglaslsgg. 
werden aus Spinndusen in  Lsg. yon CaCl2 gepreBt u. die entstandenen Silicatfaden 
gewaschen u. getrocknet. (A . P . 1  730 609 voin 17/10. 1927, ausg. 8/10. 1929.) K u h l .

V erein  fiir ch em isch e und m etallu rgisch e P rod u k tio n , Aussig a. E., Tschecho- 
Blowakische Republik, Herstellung von Kolden hoher Adsorptionsfahigkeit durch Er- 
hitzen C-haltiger Materialien m it ZnCl2, 1. dad. gek., daB man auf fein porose, nicht 
yerkohlte Stoffe m it iiberwiegend sklerenchymat. Gefiige, wie Fruchtschalen, ZnCl2 
in einer nur einen Bruchteil der bisher angewendeten Menge in  der Hitze einwirken 
laBt; 2. dad. gek., daB nach der bei Ggw. von ZnCl2 erfolgten Verkohlung die Kohle 
yor oder nach Entfernung des ZnCl2 einer Behandlung m it gasfórmigen Aktiyierungs- 
mitteln unterworfen wird. — Um z. B. aus Pflaumenkernschalen eine Kohle herzustellen, 
die, ais zylindr. F ilter von 2 qcm Querschnitt u. 12,5 cm Hóhe angewendet, aus einem 
Luftstrom von 5 1 pro Minutę m it einem Chlorpikringeh. yon 40 mg pro Liter das Chlor- 
pikrin 29 Minuten lang yollstandig zuruckhalt, geniigt es', den Schalen eine Menge 
von 0,45 g ZnCl2 pro g Trockensubstanz einzuyerleiben. (D. R . P . 485 825 KI. 121 
yom 7/6. 1925, ausg. 5/11. 1929.) D r e w s .

N. V . A lge m een e N orit M aa tsch ap p ij, Amsterdam, Herstellung alctiver Kolde. 
(D. R . P . 483 204 KI. 12i vom 9/11. 1924, ausg. 6/11. 1929. — C. 1 9 2 6 .1. 1691 [E. P. 
242 659].) D r e w s .

E d o u ard  U rb ain , Paris, Herstellung von Kobie in  Korner-, Puhier- oder Pasten- 
form. (O e. P . 1 1 4  599 yom 11/3. 1926, ausg. 10/10. 1929. F .P rio rr . 12/3., 25/6. u.
22/7. 1925. — C. 1 9 2 7 .1. 1899 [F. P . 31 394].) D r e w s .

N . V . A lg e m e e n e  N o rit M aa tsch ap p ij, Ajnstcrdam, Verlesserung des Adsorptions- 
verinbgens von aktiven Kolilen bei der Erzeugung und Wiederbelebung. (D. R . P. 485 769  
KI. 12i yom 17/10. 1926, ausg. 6/11. 1929. — C. 1928. I . 738 [E. P. 279104].) D r e w s .

S o ciete pour l ’E x p Io ita tio n  des P rocśd es E d o u ard  U rbain , Paris, Zerreiben 
akliver Kolde ohne Verlust an Aktwitdt. (D. R . P . 485 824 KI. 12i vom 21/7. 1926, 
ausg. 5/11. 1929. F . Prior. 25/7. 1925. — C. 1926. H . 2629 [E. P. 255871].) D r e w s .

Jose Y lla -C o n te , Spanien, Herstellung von Erdalkalicarbiden. Die erforderliche 
Temp. wird ohne Anwendung eines elektr. Ofens durch erhitztes CO, gewonnen durch 
Verbrennung von C m it 0 2, hergestellt. (F. P . 667045 yom 8/1. 1929, ausg. 9/10. 1929. 
Span. Prior. 9/1. 1928.) D r e w s .

G eorges P a ta r t  und H arald  N ielsen, Frankreich und England, Beduktion von 
Calciumcarbonat zicecks Herstellung von Carbid bzw. Beduktion von Mineralien zwecks 
Herstellung von Metallen oder Legierungen. CaC03 oder CaO bzw. andere geeignete 
Osyde oder Carbonate werden zusammen m it C-haltigen Substanzen, wie naturhehe 
Kohle oder Halbkoks, durch h., geringe u. regelbare Mengen C02 enthaltendes Gas 
auf Rk.-Temp. erhitzt. Verwendet man CaC03 im Gemenge m it naturlicher Kohle, 
so kann man die entweichenden gasfórmigen Prodd. entweder kondensieren oder einem
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CrackprozeB unterwerfen. Das Yerf. wird sinngemaB bei der Verarbeitung von Mine- 
ralien bzw. Erzen zur Gewinnung yon Metallen oder Legierungen ausgeiibt. (F. P.
665 724 vom 27/11. 1928, ausg. 23/9. 1929. E. Prior. 30/12. 1927.) D r e w s .

Gebr. Siem ens &  Co., Berlin-Lichtenberg (Erfinder: O. D ie tsc h e  und E . H óhne), 
Kontinuierliche Herstellung von Calciumcarbid oder Ferrosilicium. (Schw ed. P . 6 2 2 5 5  
vom 16/6. 1925, ausg. 18/1. 1927. D . Prior. 19/9. 1924. — C. 1926 . I. 1009 [E. P . 
240 131].) D r e w s .

I. G. F arb en in d u strie A k t.-G e s ., Frankfurt a. M. (Erfinder: G u sta v  W ie tz e l,  
Ferd in and  H a u b a c k , Ludwigshafen a, Eli., und R u d o lf H iittn er, Oppau), Jler- 
siellung von Plwsphorsaure und Wasserstoff. Abanderung des Yerf. nach D . R. P. 438178 
zur H erst. von H ;!PO., u. H 2 durch Einw. von W. oder W.-Dampf auf P  bei hoher Temp., 
dad. gek., daB die Temp. der Rk.-Prodd. zwecks Oxydation der niederen Oxyde des 
P  durch Zusatz 0 2-freier Gase oder Diimpfe oder yon W. oder anderen Fil., zweck- 
m ii Big in  Anwesenheit von Kontalctkórpern. hcrabgesetzt wird. (D. R . P . 485 068 
KI. 12i voin 16/8. 1928, ausg. 25/10. 1929. Zus. zu D. R. P. 438178; C. 1927. I. 
932.) D r e w s .

M aria  C a sa le -S a cch i, R e n a to  C asale und L u c ia  C asale, Rapallo, Italien, Dar- 
stellung von Wa-sserstoff. (P oln. P . 9 3 14  vom 21/6. 1927; ausg. 28/12. 1928. Ital. 
P rior. vom 25/6. 1926. — C. 1 9 2 8 .1. 2745 [F. P. 635946].) ScHÓOTELD.

L ’A ir  L iq u id e, S o ciete A n o n y m e  pour 1’fitu d e  et l ’E x p lo ita tio n  des P roced es  
G eorges C laude, Paris, iibert. von: G eorges C laude, Gewinnung von Wasserstoff aus 
Gasgemischen. (A . P . 1 7 3 0  805 yom 5/3. 1925, ausg. 8/10. 1929. F . Prior. 8/3. 1924.
— C. 19 2 5 . I I . 80 [E. P. 230 413].) D r e w s .

S o cie tś  A m m o n ia, Paris, iibert. von: G eorge F ran ęo is Ja u b ert, Gewinnung
von Wasserstoff aus Gasgemischen. (A . P . 1 7 2 3  425 vom 26/12. 1924, ausg. 6/8. 1929.
F. Prior. 6/11. 1924. — C. 1 9 2 6 .1. 1682 [E. P . 242 583].) D r e w s .

D e u tsch e G old - und S ilb e r-S ch e id e an sta lt vorm als R oe ssler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: H a r ry  K lo ep fer, Frankfurt a. M.), Verfaliren zur Herstellung alhilime.tall- 
haltiger Formlcorjjer, dad. gek., daB Alkalimetall m it Tragerstoffen, wie z. B. Kochsalz, 
Soda u. dgl., z. B. durch Vermahlen innig gemischt u. die Mischung in  die gewiinschten 
Formkórper iibergefiikrt wird. — Durch Anwendung von Druck gelingt es auf diese 
Weise, bei gewohnlicher Temp. Alkalimetall in Tabletten, Briketts u. dgl. aus kom
paktem, aber doch porosem Materiał iiberzufuhren. Formkorper, welche aus 85 Teilen 
-NaCl ii. 15 Teilen Na bestehen, kónnen noch bei 450° ohne Abtropfen des Na Ver- 
wendung finden. Die Formkórper eignen sich wegen ihrer Porositat u. Dosierbarkeit 
besser ais metali. Na zur Durchfuhrung von Rkk., wie z. B. Reinigen von Gasen, 
Trocknen von FU., Entw. von H 2 aus W. (D. R . P . 484081 KI. 12g vom 22/11. 1927, 
ausg. 9/10. 1929.) " N a u m a n n .

I. G. F arb e n in d u strie A k t.-G e s .,  Deutschland, Darstellung vom Metallrerhin- 
dungen. Lsgg. der Metallverbb. werden m it fl. oder gasfórmigeęn NH3 behandelt. Auf 
diese Weise kann aus einer wss. Lsg. yon NaNOa u. NaOH letzteres u. aus einer Lsg. 
von CaCl2 dieses Salz nach Erhitzung des zunachst gebildeten Nd. gewonnen werden. 
(F . P . 665 088 yom 4/12. 1928, ausg. 13/9. 1929. D. Prior. 31/12. 1927.) N a u m a n n .

A lb e r t  F r itz  M eyerh ofer, Zurich, Darstellung unlóslidier Hydrozyde durch Um- 
■seizung von Fluoriden mit Hydroxyden. (J u g o sla w . P . 5442 vom 18/4. 1927, ausg. 
1/2. 1929. D. Prior. 19/5. 1926. — C. 1928. I. 2118 [F. P. G32789].) S c h o n f e l d .

[russ.] S. I. Wolfkowitscli, Gewinnung yon Ammoniumsulfat aus Phosphorgips. Moskau:
Ycrlag der wissenschaftl.-techn. Verwaltung des obersten Volkswirtschaftsrates 192'J'
(C4 S.) Rbl. 1.30.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Shoidhiro N a g a i und R y u ic h i N aito , Untersuclmngen uber grundlegcnde Synthese 

voii Calciumaluminaten und ihrer Hydratation. I. Vff. untersuchen die Bldg. der 
Aluminate 1 :1  u. 5: 3 im festen Zustande. Zu diesem Zweeke wurden die pulyerigen 
Oxyde bei steigenden Tempp. von 950° an fiir wechselnde Zeit en erhitzt u. dann der 
Geh. an unverandcrten u. abgebundenen Oxyden erm ittelt. Das Aluminat 1 :1  hatte 
sieli bei 1250° u. 150 Min. bis auf 10°/o gebildet, wahrend 5 CaO • 3 A120 3 sich erst 
nach langerem Erhitzen bildete. Nach 900 Min. war die Bldg. allerdings fast voll-
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standig. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 221B— 23B. Aug. 1929. Tokyo, 
Univ.) S a l m a n g .

H erm an n  Salm an g, Liber die Konstitution von Silicalschmelzen. Die Konst. 
echter, also wenig viscoser Schmelzen is t durch Erforschung ihrer pliysikal. Eigg. 
kaum móglich, weil diese m it der Temp. stetig andern. Sie geben erst beim abkuhlenden 
Glas AufschluB iiber die Konst. Schmelzen lassen sich aber durch Studium ilirer 
chem. Rkk. m it festen Stoffen beurteilen, z. B. m it Tiegelbaustoffen. Die Verschlack- 
barkeit feuerfester Stoffe durch in ihrer Zus. planmaBig geanderte Schmelzen, ihre 
Viscositat u. einige andere Eigg. zeigen, daB die in Schmelzen vorkommenden Oxyde 
diese chem. u. physikal Eigg. ungefahr in folgender Reihenfolge beeinflussen: CaO, 
PbO, K20 , N a20 , MgO, A120 3, ZnO, S i02, B20 3. Platzwechsel hier benachbarter 
Oxyde kommt vor, nicht aber der Oxyde vor oder hinter MgO. Erstere sind die Basen, 
lctztere die Sauren. MgO nimm t eine Mittelstellung ein. (Glastechn. Ber. 7- 277—79. 
Okt. 1929. Aachen, Techn. Hoclisehule.) S a lm a n g .

A . E . M arsh all, Glas. Anwendung in  den chemischen und wrwandten Industrien. 
(Chemicals 3 1. Nr. 19. 12—17. — C. 1929 . II . 1958.) S a lm a n g .

H erbert In sle y , Bestimmung der Ursachen und der M ittel zur Yerliutung von 
Steinbildung im  Glas. (Bureau Standards Journ. Res. 2. 1077—84. Jun i 1929. — 
C. 1929. I. 2684.) S a lm a n g .

A . H . M . A n d rease n  und J. V . V . L u n dberg, Uber Schl&mmgeschwindigkeit und 
Korngrofie. (Vgl. C. 19 2 9 . II. 976.) Die Methode des Vf., durch Zśihlung u. Wagung 
boi der Sclilammung die KorngroBe zu bestimmen, wurde auf den ScHONEschen 
Schlammapp. angewandt. E in dan. Kugelflint von der D. 2,44 wurde durch Schlammen 
zerlegt u. 5 KorngróBen zur tjberpriifung des STOKESschen Gesetzes benutzt. Vff. 
fanden volle Giiltigkeit in dem untersuchten Bereich. Nur boi gróBeren Schlamm- 
geschwindigkeiten schien eine schwache Tendenz zu einem relativ starkeren Anwuchs 
bei den entsprochenden KorngróBen vorhanden zu soin, was m it der hydrodynam. 
Theorie iibereinstimmt. (Kolloid-Ztschr. 49. 48—51. Sept. 1929. Kopenhagen, Techn. 
Hochsch.) S a lm a n g .

O tto  G raf, A us neuern Versuchen mit Zement, Zementmortel und Beton. An aus- 
gewiihlten Yersuchsreihen wird der EinfluB des W.-Zusatzes, verschiedener Zemente, 
der Menge der groben u. der gesamten Zuschlage in  ihrer Auswrkg. auf die yerschiedenen 
Eigg. der Betone wiedergegeben, so auf Schwindung, Druck- u. Biegefestigkeit. u. 
W.-Durchlassigkeit. Vf. verlangt Anpassung der Normenpriifung an die Anfordenmgen 
an die Zemente in der Praxis. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 7 3 . 1401—04. 28/9. 1929' 
Stuttgart.) _ S a lm a n g .

Sh oich iro  N a g ai, Studien iiber gemischte Portlandzemente. II. (Vgl. C. 1929. II. 
1959.) Vf. stellt die fruher veroffentlichten Daten iiber den neuen Zement „Solidit“ 
zusammen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 32. 223B— 24B. Aug. 1929. 
Tokyo, Univ.) S a lm a n g .

A lfre d  M u lle r , Beitrdge zur Frage des Zementofenfutters. In  Drehofen, in denen 
nach dem NaBverf. gearbeitet wurde, wurde bei Zusatz von FluBspat festgestellt, 
daB das feuerfeste F utter an  Dauerhaftigkeit oinbiiBte. Sein Geh. an R 20 3 fiel dabei 
yon 35,52 auf 15,50%, wahrend sein Geh. an F  +  Alkali von Nuli auf 10,60% anstieg. 
Zu gleicher Zeit w^urdo der Geh. des Klinkers an A120 3 von der errechneten Menge 
von 5,00 auf 5,76% u. der Geh. an Fe20 3 von 2,91 auf 3,19% erhoht. Zur Kliirung 
dieser Frage erhitzte Vf. in hohlen Steinen aus bewahrtem Zementofenfutter Klinker 
mit yersohieden hohem FluBspatzusatz. Auch hier wanderte R 20 3 aus dem Futter 
in den Klinker u. Alkali u. F  aus dem Klinker in den Stein ein. Vf. fand die Ursache 
hierzu in den hohen Siedepunkten der Alkalifluoride u. dem niedrigen Siedepunkt 
der Al- u. Fe-Fluoride. Der Zusatz von FluBspat ist also wegen des Einflusses auf 
das F utter zu verwerfen. (Tonind.-Ztg. 53. 1481—83. 17/10. 1929. Kalkberge, 
Mark.) S a lm a n g .

O. G . G old m an , Zement ais Dichtungsmaterial fiir Gv[ieisenleitungm. Bericht 
iiber die bisherigen Erfahrungen. (Journ. Amer. W ater Works Assoc. 2 1 . 1300—02. 
Okt. 1929. San Francisco [Calif.], Spring Valley W ater Comp.) S p l i t t g e r b e r .

C yril E d w a rd s, Feuerfeste Mórtel. Vf. bespricht die Anforderungen u. Eigg. von 
Silica- u. Schamottcmórtfiln: Yerarbeitbarkeit, KorngroBe u. Gefuge. Schwindung, 
Haftfahigkeit an Steinen, H artę nach Troeknen u. Brennen, Festigkeit, Feuerfestig- 
keit, Rohstoffe u. Priifmethoden. (Trans, ceramic. Soc. 28. 40o—16. Okt. 1929.
Woodall-Duckham Co.) S a l m a n g .
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R u d o lf  M ik sch  und H erm an n  S alm an g, Unte.rsv.dmng uber die VersćMackung 
feuerfester Sloffe. IH . Die Verschlackung von Magnesit. (II. vgl. C. 1929 . I. 1853.) 
E in  fluBmittelreicher u. ein fluBmittelarmer Magnesittiegel wurden bei 1550 u. 1650° 
auf ikrę Verschlackbarkeit gepriift. Die Schlacken wurden dabei in  Eorm von genau 
bekannten Oxyden u. Silicaten, sowie in  Form techn. Schlacken zugesetzt. Der Angriff 
wurde in °/o des Tiegeląuerschnitts festgestellt. E r war nur gering. Alle Oxyde, m it 
Ausnahme von P20 5 u. B20 3, griffen n icht an. Schmelzen greifen nur an, wenn sie 
iiberschussige Mengen an B2Ó3, P20 5 u. S i02, in  geringem MaBe auch an A120 3 ent- 
lialten. In  solchen Schmelzen iibt K alk einen starker zerstórenden EinfluB aus ais 
FeO, MnO u. Alkali. Grofie Mengen an CaO u. FeO setzen den Angriff wieder herab. 
Bei MnO war es umgekehrt. Polynare Schlacken greifen weniger an ais binare, be
sonders der Angriff der bas., metallurg. Schlacken ist gering. FluBmittelarme Tiegel 
verschlacken bei 1650° trotz etwas hóherer Porigkeit viel weniger ais fluBmittelreiche 
Tiegel. Der Schlackenangriff geht demnach von den FluBmitteln des Tiegels aus. 
Die Zahfl. der Schlacken erschwert die Beurteilung des Tiegelangriffs in  Abhangigkeit 
von der ehem. Zus. Die geringe Verschlackbarkeit von Magnesit u. von MgO-reichen 
Schmelzen laBt sich nur durch amphotere Eigg. der MgO bei hohen Tempp. erkliiren. 
(Arch. Eisenhuttenwesen 3. 313—18. Okt. 1929. Aachen, Techn. Hochschule.) Salm .

— , Rationelle Analyse auf Orundlage der Oxychinolinacelatmetlwde. Methode 
G e r t r u d  K rin k e -O s k a r  R e ic h . Die rationelle Analyse ist in wenigen Stdn. folgender- 
maBen ausfuhrbar: 2 g  Ton werden m it H2S 04 aufgeschlossen, in einen 1000 ccm- 
Kolbcn gespiilt, aufgefiillt u. Al nach der Óxinmethode titriert. Fe wird ebenfalls 
maBanalyt. bestimmt. Die Tonsubstanz kann dann berechnet werden. Parallel zum 
SaureaufschluB wird ein AufschluB m it Na-K-Carbonat gemaeht, der durch T itration 
m it Oxin das gesamte Al gibt. Die Differenz desselben gegen das Al der Tonsubstanz 
gibt das Al des Feldspats. Bei kalkhaltigen Tonen empfiehlt es sich, an Stelle der Al- 
Best. eine Si-Best. durchzufuhren. Eine genaue Arbeitsmethode m it Beispiel wird 
angegeben. (Keram. Rdsch. 37- 746— 47. 31/10. 1929. Kóthen, Gewerbe-Hoch- 
sehule.) ___  S alm an g .

W e stin g h o u se  E le c tr ic  &  M fg. Co., Pennsylvanien, ftbert. von: H o b a rt  
M . K ran er, Wilkinsburg, V. St. A., Farbige Glasuren auf keramischen Gegenstanden. 
W ahrend des Brennens der aus aluminiumsilicathaltigen Rohstoffen, besonders Ton, 
hergestellter Gegenstande werden Mischungen von NaCl u. gefarbten Metallchloriden, 
z. B. CoCl2 oder CrCl3, in  die Ofen eingetragen. (A . P. 1 7 2 8  76 6  vom 8/10. 1927,

Soc. C o n tin en tale P a rk e r, Frankreicli, Emaillieren von Eisen. Die zu emaillie- 
renden Gegenstande werden vor dem Aufsehmelzen der Emailmischungen ,,parkerisiert“ , 
d. h. m it Salzlsgg. behandelt, welche auf dem Fe eine festhaftende dichte Schicht 
eines unl. Eisensalzes bilden. (F. P. 666 810  vom 3/4. 1928, ausg. 7/10. 1929.) K u h l .

A . A . Sim o n d s-D a yto n  Co., ubert. yon: H erb ert R . Sim onds, Dayton, V. St. A., 
ScMeifsteine. Die Steine bestehen aus Schleifmitteln, wie Korund, Silieiumcarbid usw. 
u. einem z. B. aus Ton bestehenden Bindemittel, welchem zur Verringerung der 
Schmelztemp. passendc Mengen von Alkali- u. Erdmetalloxyd u. B20 3 oder H 3B 0 3 
zugesetzt sind. Die Mischungen werden geschmolzen u. geformt. Sie haben sehr 
niedrige Ausdehnungskoeffizienten. (A . P. 1 7 3 2  28 7 vom 1/7. 1925, ausg. 22/10.

L ib b e y -O w e n s G lass Co., ubert. von: W illia m  E . N obbe, Toledo, V. St. A.,
Tafelglas. Das zu Tafeln zu formende fl. Glas flieBt aus einer verstellbaren unteren 
Óffnung eines Vorratsbehalters auf die konkave Seite eines nierenfórmigen Behalters
u. dann in  zwei konvergenten Stromen iiber die Seitenflachen dieses Behalters. Die 
Glasstróme vereinigen sich zu einer einheitliehen M., welcher zwischen 2 Walzen die 
gewunschte Starkę gegeben wird. (A . P . 1  7 3 1 2 6 0  vom 15/2. 1928, ausg. 15/10.
1929.) K u h l i n g .

H artfo rd  E m p ire Co., Hartford, ubert. von: G eorge E . H ow ard , Butler, V. St. A., 
Glatten ton Glastafeln. Die zu glattenden Tafeln werden erhitzt u. es wird durch Ver- 
meidung des Zustrómens ro n L u ft u. Yerhinderung von W armererlusten u. dgl. verhiitet, 
daB die Glastafeln wahrend u. nach dem Glatten sich rasch abkuhlen. (A . P . 1  7 3 1  663 
vom 7/5. 1927, ausg. 15/10. 1929.) K u h l i n g .

N . V. G lasfab rie k  „L e e rd a m “  voo rk en  J e ek e l, M ijn ssen  &  Co., iibert. von: 
P etru s M . C ochiu s, Leerdam, Holland, Verglaste Massen. (A. P . 1 7 2 4  7 4 7  vom

ausg. 17/9. 1929.) K u h l in g .

1929.) K u h l in g .
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3/3. 1923, ausg. 13/8. 1929. Holi. Prior. 4/8. 1922. — C. 1924. I. 93 TE. P. 
201 880].) _ _ K u h l in g .

Jean Baptiste Leopold Drault, Seine, Erankreicli, HersteUung von SicJierheitsglas. 
Zum Vereinigen der Glasscheiben m it der Źwisehenschicht aus Gclatine, Celluloid usw. 
verwendet man Walzen; hiernaeh gelingt es leicht, den zwischen den Glasscheiben 
vorhandenen UberschuB an Lósungsmm. u. etwa vorhandene Luftblasen unter Ver- 
meidung von Bruch zu entfernen. (F. P. 666 281 vom 22/12. 1928, ausg. 30/9. 
1929.) . . . .  .. F r a n z .

„Miihlig-Union“ Glashiitten A.-G., Aussig, Tschechoslowakische Republik, 
Hersłellung von Verbundglas aus abwechselnden Lagen von Glas und Celhdoid. (D. R. P. 
485 311 KI. 39a vom 17/11. 1925, ausg. 30/10. 1929. — C. 1927. I. 1724 TE.P. 
261 425].) F r a n z .

Soc. ,,Quartz et Silice“ , Paris, iibert. von: Pierre Henri Clement LaBurthe, 
Nemours, Frankreieh, Quarzglas. (A. P. 1724 844 vom 19/2. 1927, ausg. 13/8. 1929. — 
C. 1 927 .1. 3126.) K u h l i n g .

Robert Henri Ernest Leduc, Frankreieh, Hydraulisclie Bindemittel. Portland- 
oder, besser, Schmelzzement wird m it „achromine“ u. gegebenenfalls Ton gemischt
u. die Mischung sehr fein gepulyert. (F. P. 667706 vom 21/4. 1928, ausg. 21/10. 
1929.) K u h l in g .

G. Polysius, Deutscliland, Schwefelsaure und Zement aus Gips. Gips, Ton u. 
iiberschussige Kohle werden zu Kórnern geformt u. die M. im Dreliofen erhitzt. 
(F. P. 667 200 Tom 10/1.1929, ausg. 14/10.1929.) K u h l in g .

John G. Bergguist, New York, Schlackenzement. FI. Hochofenschlacke wird 
m it der zur Bldg. von Bicalciumsilieat erforderlichen Mengen von gepulvertem CaO 
erhitzt u. die Reaktionsmasse rasch abgekiihlt, wobei sie zu einem feinen Pulyer zer- 
fallt. Dieses Pulver wird m it Kalksteinpulver naB vermahlen, die Mischung verklipkert
u. von neuem gemahlen. (A. P. 1 731189 vom 18/5. 1925, ausg. 8/10. 1929.) K u h l .

Klockner-Werke Akt.-Ges. Abteilung Mannstadtwerke, Deutscliland, Zement- 
klinker. Die aus dem Ofen kommenden Klinker werden zu kleinen Stiicken zerbrochen, 
m it etwa 15°/0 k. W. behandelt u. dann mittels uberhitzten Dampfes auf 120—200° 
erhitzt. (F. P. 665 185 vom 24/7. 1928, ausg. 16/9. 1929. I t.  Prior. 25/7. 1927.) K u h l .

Jeanne Antoinette Trouwborst, Holland, Kunstmarmor. Abbindende Stoffe, 
wie Gips, Zement o. dgl., werden m it W. angeruhrt, mittels Farbstoffe geadert, u. in 
ein flaehcs HohlgefaB gebracht, auf dessen Boden eine bewegliche glatte P latte  ruht. 
Durch kurze Schlage wird die yorhandene Luft vertrieben, ein Formkórper von oben her 
eingefiihrt, das Ganzo gewendet u. nachcinander das flachę HohlgefaB u. die beweg
liche P latte entfernt. (F. P. 667179 vom 9/1. 1929, ausg-. 14/10. 1929. Holi. Prior. 
10/1 .1928.)_ K u h l in g .

Koehring Co., iibert. von: E. H. Lichtenberg, Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., 
Verfahren wid Vorrichtung zur Beslimmung der Konsistenz von Betonmischungen. In den 
Strom der Betonmasse in  der Mischtrommel wird eine Scheibe gehalten, die an einem 
Arm befestigt ist, der rnn eine Achse drehbar angeordnet u. durch eine Feder fest- 
gehalten ist. Die Stellung des Armes wird durch einen Zeiger an einer Skala angezeigt. 
Die Betonmasse sucht, je nach ihrer Steifigkeit, die P latte u. damit den Arm mehr oder 
weniger mitzunehmen. Die gewiinschte Konsistenz wird auf der Skala marldert. Je 
nach der Stellung des Zeigers gibt man mehr W. oder Beton zu. Der richtige W.-ZufluB 
kann auch durch die Einrichtung automat, geregelt werden. (A. P. 1 730 893 vom 
7/7. 1926, ausg. 8/10.1929.) H e i n e .

VII. Agrikulturchemie; Dimgemittel; Boden.
Emilio Repossi, Mineralogische Untersuchung der Ackerbóden des Gebietes tton 

Vercelli. Vf. untersuchte zahlreiche Bodenproben aus dem Gebiet zwischen der 
Gebirgszone u. den Fliissen D o r a  B a l t e a ,  P o  u. S e s i a ,  auch FluBsandprobcn 
wurden untersucht. Die Ergebnisse der mineralog. Analyse sind in einer umfang- 
reichen Tabelle zusammengestellt. (A tti R. Accad. Scienze Torino 64. 335— 58. 
1929.) W r e s c h n e r .

K. K. Gedroiz, Der absorbierende Bodenkomplex und die absorbierten Boden- 
kationen ais Grundlage der genetischen Bodenklassijikatiom. Vf. bespricht die Griinde 
fiir die Annahme des adsorbierenden Bodenkompleses ais Grundlage einer allgemeinen 
genet. Bodenklassifikation. Der adsorbierende Komplex besteht aus dem anorgan.
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„Zeolithantcil“ (wasscrunl. Aluminosilicate) u. dem organ. „H um atanteil“ (organ. u. 
organo-mineral. Verbb.). Physikal. stellt er die Gesamtheit der im Boden befindlichen 
feinzerteilten Stoffe dar, der nahezu ident. is t m it dem kolloidalen Bodenanteil, aber 
noch Teilchen bis 0,001 mm umfaBt. Die Kolloidpartikeln sind ihrerseits teilweise 
aggregiert zu Sekundarteilchcn, konnen auch an gróberen Teilchen adsorbiert sein. 
Die Haupteigg. sind hohe Reaktionsfahigkeit u. Austauschfahigkeit gegeniiber Kationen, 
dancben spielen KoagulationS- u. Adsorptionserscheinungen eine Rolle. Die Bldg. des 
Komplexes kann durch Dispergierung (biol. u. atmosphar. Einfliisse) oder Konden- 
sierung (chem. Rkk. u. Koagulationsprozesśe) vor sich gehen. Der H um atanteil ist 
fast unerforscht. Der Zeolithanteil schwankt in  der Zus. bei jedem Boden m it der 
untersuchten Fraktion. Bodenanalysen yerschiedener Autoren werden zusammen- 
gestellt u. diskutiert. Vf. besprieht dann den physikal. Zustand des Bodenkompleses, 
seine Widerstandsfahigkeit gegen W. u. seine Adsorptionskapazitat. Die yerschiedenen 
Typen der Bodenbldg. im Zusammenhang m it den adsorbierten Bodenkationen werden 
behandelt. Fiir Einzelheiten muB auf das Original yerwiesen werden. (Kolloidchem. 
Beih. 29. 149—60. 25/10. 1929.) L i n d a u .

Lonza Electrizitatswerke und Cłiemisclie Fabriken Akt.-Ges., Schweiz, Ver- 
besserung der Streufdhigkeit von Nitrophosphałen. Die Nitrophosphate werden durch 
Absieben oder dadurch entstaubt, daB man durch Befeuchten die Staubteilchen m it 
den groberen Anteilcn yerklebt; oder sie werden, gegebenenfalls nach Befeuchten oder 
naoh Erwarmen zwecks Erweichen ihrer Oberflache m it n icht hygroskop., fein verteilten 
Stoffen gemischt. (F. P. 665539 vom 11/12. 1928, ausg. 19/9. 1929. Schwz. Priorr. 
22/12. 1927.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Dungemittel. Die bei der Gc- 
winnung von Alkalinitrat durch Krystallisierenlassen von m it HNO:) gemischten Lsgg. 
von Alkalisulfat erhaltenden Mutt-erlaugen werden m it NH3 oder (NH4)2C03 neutra- 
lisiert u. auf Mischdungemittel yerarbeitet. Z. B. yermischt man Lsgg. yon K 2S 0 4 
m it H N 03, ' neutralisiert dio Mutterlauge yom auskrystallisierten KNO, m it NH,, 
laBt krystallisieren, wobei sich ein Gemisch von K 2S 0 4 u. (NH4)2S 04 ausscheidet, 
engt ein u. erhalt das Doppelsalz von (NH4)N03 u. (NH4)2S 0 4 gegebenenfalls in  Mischung 
m it uberschiissigem (NH4)N03 oder (NH4)2S 04. (F. P. 666 610 vom 2/1. 1929, ausg. 
3/10. 1929. D. Prior. 5 /i. 1928.) “ K u h l i n g .

Friedrich Ludwig Schmidt, Deutschland, und Anton Messerschmidt, Schweiz, 
Diingemittel. Kalihaltige, besonders vulkan. Gesteine, wie Phonolith, Leuzit u. dgl. 
werden, zweckmaBig nach Gliihen oder Schmelzen u. Abschrccken, in  feiner Ver- 
teilung mittels H N 03 zerSetzt, die entstandene Lsg. von der S i02 getrennt, m ittels 
Alkali, besonders NH3 neutralisiert, yom Al(OH)3 u. Fe(OH)3 getrennt u. eingedampft. 
Zwccks Vcrringerung des Gehalts der erhaltlichen Mischungen an (hygroskop.) NH4N 0 3 
setzt man dem Gestein vor dem Schmelzen ein Alkalisalz zu. Zwecks Gewinnung 
eisenfreien Al(OH)3 erhitzt man die erhaltene salpetcraaure Lsg. m it noch unzersetztem, 
fein verteiltem Gestein, zersetzt das gegluhte u. zerkleinerte Gestein m it einer un- 
zureichenden Menge H N 03 oder fallt die Scsquihydroxyde fraktioniert. (F. P. 666 750 
yom 27/12. 1928, ausg. 4/10. 1929. D. Priorr. 19/2. u. 13/7. 1928.) K u h l i n g .

Soc. Chimiąue de la Grandę Paroisse, Azote & Produits Chimiąues, Frank
reich, Diingemittel. (F. P. 657 893 vom 2/3. 1927, ausg. 28/5. 1929. — C. 1929. I. 2574 
[Big. P . 349 429].) K u h l i n g .

Eisen- und StahlwerkHoesch, Akt.-Ges. und F. Heinrich, Dortmund, Dunge- 
mittel. (Belg. P. 351010 vom 1/5. 1928, ausg. 7/11. 1928. D. Prior. 2/5. 1927. — 
C. 1929. I I . 344.) K u h l i n g .

L’Azote Franęais, Frankreich, Kalkstickstojf. Bei der Herst. von Kalkstickstoff 
aus CaC2, welches in  Wiigelchen durch N2 enthaltcnde Tunnelófen gefordert wird, 
werden zwecks Erleichterung des Z utritts des N2 zum CaC2 die Boden der Wagelchen 
m it Kanalen, Lochem o. dgl. yersehen oder ais Siebe ausgebildet. (F. P. 667 221 
yom 10/1. 1929, ausg. 14/10. 1929.) K u h l i n g .

California Spray-Chemical Co., iibert. von: William Hunter Volck, W atson- 
yille, V. S t. A., Insekticides M ittel. (A. P. 1707 465 yom  17/6. 1924, ausg. 2/4.1929. —
C. 1926 .1. 2505 [E. P . 245 179].) S a r r e .

California Spray-Chemical Co., iibert. yon: William Hunter Volck, W atson- 
ville. V. St. A., Fungicides Mittel. (A. P. 1707 467 vom  19/8. 1926, ausg. 2/4. 1929. —
C. 1 926 .1. 2505 [E. P . 245 179].) S a r r e .
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CaliJornia Spray-Gliemical Co., iibert. von: William Hunter Volck, Watson- 
ville, V. St. A., Parasildres Ol. (A. P. 1707  468 vom 8/9. 1926, ausg. 2/4. 1929. — 
C. 1 9 2 6 .1. 2505 [E. P. 245 179].) Sa r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von anliajtenden 
Sdiadlingsbekampfungsmitteln. Chlorierte pflanzliclie oder tier. F ette  oder Ole werden 
m it Harzen, Waohs, Olen oder Misehungen dieser gemiseht. Zur Verwendung gelangen 
ungesatt. hOliere Fettsiiuren entbaltende fette Ole, wie Leinsamenol, Holzbl, Tallól, dio 
zunachst bei gewóhnlicher Temp., dann bei 100° ersehópfend ehloriert werden, worauf 
durch L uft die noch anhaftende HC1 verjagt u. m it wenig NH,-Gas behandelt wird. 
Geeignete Misehungen sind: Chloriertcs Tranól (I), Carnaubawachs (II) u. Masdlinenól 
(III), •—- I, ddoriertes Tallól, II u. III, — I, gebleidite Montanwadissauren, R idnusól 
u. wenig Farbstoff, —  I, veresterles Erdwadi$ u. III oder Ridnusól. (E. P. 306906 
vom 26/2. 1929, Auszug veróff. 24/4. 1929. Prior. 27/2. 1928.) A l t p e t e r .

A. Cochet, La Fabrication et 1’analyse des nouveaux engrais urćiques obtenus a partir de
la cyanamidc. Vaunes: Lafolye fróres ot Cie. 1929. (28 S.) 8°.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
R. Dietrich, Das Ilodwfenwerk der Friedr. Krupp AlctiengeseUsdiaft in  Essen- 

Borbeck. Das neuc Hochofenwerk besitzt 2 Hochófen von 600 bzw. 400 t  Tagesleistung. 
Die Erztróge besitzen ein Aufnahmevcrmogen von 20000 t  Erz, wahrend die Schrot-. 
platzanlage 2000 t  Schrot faBt. Das Gichtgas wird nach dem elektr. Verf. gereinigt. 
Jeder Hochofen is t m it 3 Winderhitzern ausgeriistet, bei denen die Umstellung von 
Gas auf W ind u. von Wind auf Gas selbsttatig erfolgt. Die Fordereinrichtungen u. 
die Kraftversorgung werden beschrieben. (Krupp. Monatsh. 10. 139—59. Okt. 
1929.) K a l p e r s .

Albert Lobner, Die versduedenen Explosionsarlen im  Kupolofenbelrieb, TJrsadien 
und Vórbeugungs7napnahmen. Vf. gibt eine Ubersicht iibei die verschiedenen, im Kupol- 
ofenbetrieb vorkommenden Explosionen, ihre Ursachen u. die zu ergreifenden Vor- 
beugungsmaBnahmen. (GicBcrei 16. 557—59. 14/6. 1929; GieBerei-Ztg. 26. 402—04. 
Dresden.) -  L u d e r .

T. Holland Nelson, Korrosionsfeste Chromnickel-Legierungen. Eine homogene 
Struktur gibt nicht nur guten Korrosionswidcrstand, sondern auch annehmbare Form- 
barkeit durch Warmeoperationen, wie Schmieden, Walzen usw. Allgemein benotigt 
ein Materiał m it 16—18% Cr etwa 9—11% Ni, um vollkommcn austenit, zu werden, 
wohingegen bei 22—24% Cr nur 7—9%  Ni zum gleichen Zweck notwendig sind. Nacli 
einer kurzeń Wiedergabe der Zus., der Eigg. u. Anwendungen wird der Briichigkeits- 
bcreich der Cr-Fe ausfuhrlicher besprochen. Diese Briiehigkeit, durch langercs E r
hitzen zwischen 470 u. 585° heryorgerufen, yerursachte seinerzeit betrachtliche Schwierig- 
keiten in  der Olindustrie, u. dio Hersteller nahtloser Róhren benutzten sofort die Cr-Ni- 
Legierungen, die diese Eig. nicht zeigen. Eine gute Erklarung fiir die Briiehigkeit 
gibt es eigcntlich nicht. Vf. ist auf Grund seiner prakt. Erfahrungen nicht sieher, daB 
sieh nicht auch ein iihnlicher Zustand in  einigen Cr-Ni-Legierungen bei bestimmten 
atmosphiir. Bcdingungen herausbilden kann, aber in  einem kleineren gefahrdrohenden 
Bereich u. bei langerer Zeitdauer. Vf. ist der Ansicht, daB das Cr allein in prakt. allen 
diesen Legierungen der Bestandteil ist, der dem Metali die korrosionsbestandigen Eigg. 
verleiht, die Ni-Zusatze sind durch ihre Wrkg. auf die physikal. Eigg. von Bedeutung. 
Zum SchluB werden die allgemeinen Arbeitsinstruktionen u. die houtigen GieBerei- 
probleme erortert. (Iron Age 124. 887—90. 3/10. 1929. Philadelphia.) W i l k e .

Marcel Bally, Untersudiungen •iiber einige N i- und Cu-lialtige Gufleisensorlen. 
Zweck der Unterss. war, den W iderstand gegen Korrosion, Osydation u. die Warme- 
bestandigkeit yon Ni- u. Cu-haltigem GuBeisen festzustellen, wobei diese Legierungen 
mit gewóhnlichem GuBeisen, m it GuBeisen m it hohem Ni-, niedrigem Ni- u. m it Cr-Geh. 
verglichen u. ihre Gewichtsverluste beim Angriff durch H„SO,, HC1, Essigsiiuro, See-W., 
Salznebel gemessen werden. Vom besonderen Interesse war die GuBeisenzus.: 2,94%  C, 
2,16% Si, 15,63% Ni, 5,76% Cu, 1,28% Cr, 0,40% Mn, 0,043%_S, 0,055% P, die sieli 
durch einen hohen Korrosionswiderstand u. eine hohe Warmebestandigkeit auszeichnete. 
Die Zubereitung dieser Legierungen kann in Tiegel-, Kupol-, Flamm- oder im elektr. 
Ofen erfolgen, wobei die Eiseneinsatze zwecks Erhaltung der gewunschten Ni- u. Cu- 
Gehalte m it Monelmetałl yermischt werden. Bei Yerwendung des Flamm- u. elektr.
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Ofens werden diese yerschiedenen Einsatze zusammen niedergescłunolzen, wahrend 
man sich beim Kupolofenbetrieb zwoi er Ofen bedienen kann, eines kleineren zum 
Niederschmelzen des Monelme talles u. eines groBeren zum Niederschmelzen der Eisen- 
einsatze. Die fl. Schmelzen werden dann in  der Pfanne miteinander yermischt. Cr 
wird auf die Abstiehrinne aufgelegt u. beim Abstich des Eisens in die Pfanne mit- 
gerissen. Gegossen wird bei 1300—1350°. (Rev. Mćtallurgie 26. 538— 53. 10/10. 
1929.) K a l p e r s .

A. Thum und H. Ude, Die Elastizitat und die Schwingungsfestigkeit des Ghifleisens. 
Vff. gehen bei ihren Verss. von dem EinfluB des Graphits aus, der die Sonderstellung 
des GuBeisens in seinem elast. Verh. bestimmt. Hierbei werden die Zusammenhange 
zwischen der Form des Graphits u. der E lastizitat des GuBeisens untersucht. Dann 
erfolgt die Priifung der Spannungen im sta t. u. im rotierend gebogenen Stab, sowie 
der Vorgange bei der Ermiidung. Die erm ittelten Schwingungsfestigkeiten zeigen die 
Uberlegenheit des Gusses m it perlit. Grundgefiige. Bzgl. der Kerbempfindlichkeit 
is t dieser dem Stahl naher ais der gewohnliche GuB, also relatiy empfindlicher. Die 
Ergebnisse der sehr umfangreichen Verss. sind in  einer groBen Zahl yon Tabellen u. 
Diagrammen wiedergegeben. (GieBerei 16 . 501—13. 547—56. 14/6. 1929. Darm
stadt.) L u d e r .

— , Stahhorbereiiung zu Schmiedestiicken. Albany Slip, ein feuerfestes Glas, das 
in  der Hochspannungs-Porzellanindustrie yerwandt wird, ist ein ausgezeichnetes 
Schutzmittel fiir die Ofensteine. Das fein gemahlene u. in  W. suspendierte Pulver 
wird uber die k. Steine sorgfaltig gespritzt, worauf man trocknen laBt. Durch aus- 
schlieBendes Erhitzen auf 1095° wird eine zusammenhangende Schicht gebildet. 
Diese verwandelt die Kammer in  einen warmereflektierenden u. -ausstrahlenden 
Kórper von hoher Wirksamkeit, wodurch die Warmeyerluste yermindert u. die Arbeits- 
zeit vorkiirzt wird. E in Abkiihlen yerursacht im Glase die Bldg. kleiner K rater, die 
aber beim darauffolgenden Erhitzen sich wieder schlieGen. In  Zeitraumen ist 
ein wiederholtes Auftragen der Glasschicht notig. — Im  allgemeinen findet keine 
Red. der D uktilitat oder anderer Eigg. s ta tt, wenn die Stahle nicht hoher erhitzt 
werden ais die folgenden Tempp. angebcn, die die Gronztempp. fiir ein Erhitzen vor 
dem Schmieden darstellen: S. A. E .-Stahl Nr. 1015 1500°, Nr. 1030 1425°, Nr. 1050 
1385°, Nr. 1090 1300° u. Nr. 3145 1345°. — Im  geschmiedeten u. warmebehandelten 
Zustande kann kein groBer Unterschied in  den Zugeigg. festgestellt werden, wenn 
Stahl m it dendrit. oder anderer S truktur benutzt wird. Dementsprechend ist also 
die M ikrostruktur u. nicht die M akrostruktur der ausschlaggebende Faktor. Bei der 
Ermiidung, nach dem STANTON-Verf. erm ittelt, h a t ein dendrit. l% ig . C-Stahl einen 
etwas geringeren W ert. Richtungseigg. (besonders Flachenverminderung) waren 
im dendrit. Cr-Ni-Stahl weniger giinstig, aber bei den VerschleiBeigg. war kein U nter
schied feststellbar. (Iron Age 12 4 . 1028. 17/10. 1929.) W ilk e .

William J. Merten, Verbesserung der feuerfesten Auskleidung von Ofen zum 
Hochtemperaturanlassen von StahlguPstucken. Die Anwendung hoherer Tempp. iiber 
1095° zur Raffinierung u. Berichtigung der K ornstruktur von groBen Stahlgussen 
stellt auch an  die Auskleidung der Ofen groBere Anspriiehe. Die Magnesitziegel- 
Auskleidung iiberwindet zwar die Schwierigkeiten, sie ist aber zu teuer. Am besten 
ist wohl das tlberziehen der iiblichen feuerfesten Ziegel m it einer feuerfesten Glasur. 
Eine genaue Durchsicht der feuerfesten Glasuren in  der Hochspannungsporzellan- 
industrie gab die Lsg. des Problema in  Gestalt einer Glasur, die fiir Porzellanschirme 
verwendet wird. Sie besteht aus 1,72% W., 8,05% Gluhverlust, 60,80% S i02, 10,54% 
A120 3, 0,82% Fo20 3, 0,19% P 2Oą, 8,78% Ca u. 2,91% Mg u. ist ein Al-Ca-Mg-Fe- 
Silicat m it dem Namen Albany Slip. Das fein gemahlene u. in  W. suspendierte Pulver 
wird aufgespritzt, so daB alie Spriingc u. Offnungen bedeckt werden, u. trocknen 
gelassen. Die Glasur bildet sich erst beim Erwarmen auf mindestens 1095°. Durch 
diesen tJberzug wird gleichzeitig die W armewirtschaft des Ofens ganz bedeutend 
yerbessert. Das wiederholte Anheizen u. dam it Wiederyerglasen yon entstandenen 
Spriingen bringt eine Erniedrigung der Glasierungstemp. durch Anreicherung an S i02 mit 
sich, was zuerst ganz yorteilhaft ist, bis schlieBlich Zersplitterung ein tritt. Eine Wieder- 
holung des Aufspritzens ist deshalb yon Zeit zu Zeit notwendig. — Das Schiitzen der 
Stahlgiisse gegen Spanbldg. u. Osydation bei hohen Tempp. ist bisher noch nicht 
restlos gegliickt. Nahe liegt nun, die obige Glasur auch hierfiir anzuwenden. Aller- 
dings ist die wss. Suspension hier nicht benutzbar, sondem ein anderes Bindem ittel 
muB zur Befestigung der Mischung auf dem Fe angewandt werden. Natriumsilicat
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allein erwies sich nicht ais gut, da es beim Trocknen aufąuoll u. beim Schmelzen einen 
porósen Uberzug gab. Eine Kalk-Borat-Mischung m it einer verd. Wasserglaslsg. 
ergab schlieBlich die gewiinschten Ergebnisse. E in Weiner chem. Angriff auf die Ober- 
flache entsteht dabei, so daB der t)berzug nicht beim Anlassen zum Glanzendmachen 
verwendet werden kann. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 16. 600—06. Okt. 1929. 
East Pittsburgh, Wcstinghouse Electric and Manufacturing Co.) WiLKE.

C. M. Ridgway, Gegen Iwhe Temperaturen beslandige Stahlsorten. Mit Hinsicht 
auf die neuerdings in  Crackeinheiten angewandten hóheren Tempp. u. Drueke muB 
besondere Sorgfalt bzgl. der Auswahl der Werkstoffe beobachtet werden. Die an die 
zu verwendenden Stahlsorten zu stellenden Anforderungen werden erórtert. (Oil 
Gas Journ. 28. Nr. 20. 192. 305— 12. 3/10. 1929.) F r i e d h a n n .

F. H. Rhodes und Wayne E. Kuhn, Verhinderung der E inwirhm g von Saure 
auf Stahl. Die bei der Stahlbeizo m it verd. H2S 04 (zwecks Entfem ung yon Fe-Oxyden) 
der Saure bisher zugesetzten Schutzmittel fiir das Metali, wie die durch Extraktion 
von Kohleteer gewonnenen rohen N-Basen, sollten wegen der Belastung durch un- 
wirksame Verunreinigungen u. der hierdurch bedingten Unsicherheit der Wrkg. durch 
reine Substanzen ersetzt werden. Untersuclit wurden zu diesem Zwecke eine Reihe 
teils kauflicher, teils synthetisierter organ. N-Verbb. (Tabellen), von denen die den 
N  im Ring enthaltenden Verbb. sich ais besonders wirksam erwiesen. Daneben wurden 
auch techn. Substanzen gepriift, wio ein durch Extraktion von schwerem Kohlen- 
teerol m it yerd. H 2SO., erhaltliches Priiparat, femer Kerosin- u. Schmierólschlamme. 
Ais MaB der hindernden Wrkg. des Angriffs auf das Fe wurde die prozentuale Abnahme 
der Geschwindigkeit der H„-Bldg. durch die verd. Saure bei Ggw. einer bestimmten 
Konz. des Schutzpraparats angenommen. Diese Messungen wurden wahrend einer 
Vers.-Zeit von 5— 6 Stdn. in einer eigens konstruierten Apparatur (Abbildung) m it 
Fe-Draht u. einer 7,5%ig. H 2SO., bei 60° durchgefuhrt in Ggw. von 10 oder 100 Milli- 
moll. der Schutzsubstanz pro 1 der verd. Saure. Nur bei nicht reinen Substanzen 
unbekannter Zua., z. B. Petroleumsaureschlamm, wurden empir. Mengen verwendet. 
Hierbei ergab sich, daB der Hinderungseffekt in cycl. Verbb. m it dem Mol.-Gewicht 
ansteigt. Ferner erhoht sich diese Schutzwrkg. durch E in tr itt  von CH3-, C6H 5- oder 
NH2-Gruppen in das Mol. bzw. durch Addition von H 2. Auch die Stellung der Methyle 
■war von EinfluB. Am wirksamsten erwiesen sich gewisso A cridinderiw ., wie das
3,6-Dimethyl-2,7-diaminoaćridinatliylclilorid (I) u. das 3,6-Dimethyl-2,7-diathyldiamino-

H3C-
c 8h 5

N

acrid i nh ydr och lor id (II). Ferner wurde auch die Schutzwrkg. einiger Verbb., z. B. 
von rohem Chinaldin u. von I  auf die Korrosion von Fe durch 25%ig. CaCl2-Lsg. 
untersucht. Der naeh ca. 8-tiigiger Einw. bei 22° u. 60° durch Feststellung der Gewichts- 
differenz am gereinigten Metali gemessene Schutzeffekt war geringer ais der bei Ver- 
wendung von H2S 04 ermittelte, was vermutlich auf die geringere Lóslichkeit der 
Schutzpraparate in CaCl2-Lsg. zuriiekzufiihren sein durfte. DaB die Ggw. des Schutz- 
stoffes indes die Ablósung der Fe-Oxydschichte durch die verd. Saure nicht beein- 
traehtigt, konnte durch Verss. erwiesen werden (Tabelle). Was die Theorie der Schutz- 
ivrkg. auf das Fe bei Ggw. von yerd. H2SO.j betrifft, so wurde experimentell in einem 
auf dem Prinzip der Widerstandsbriicke beruhenden App. festgestellt, daB unter 
diesen Bedingungen diese Verbb. den z-wischenflachigen W iderstand zwischen dem 
Elektrolyten Saure u. dem Metali Fe erhóhen. Es bcsteht indes keine quantitative 
Beziehung zwischen dem Anstieg dieses Widerstands u. der Schutzwrkg. Es scheint 
daher, daB die Bldg. eines experimentell erwiesenen Adsorptionsfilms des Schutz- 
kórpers auf dem Metali eine notwendige Bedingung fur die Schutzwkg. vorstellt; 
doch durfte der Schutzeffekt auch von einigen spezif. Eigg. dieses Films abhangen. 
(Ind. engin. Chem. 21. 1066— 1070. Nov. 1929. Ithaca [N. Y.], Comell Univ.) H e r z o g .

■—, Die Erzeugung von Eisenschwamm nach dem Smilh-Verfahren. Eine kurze 
Ubersicht iiber die Erzeugung von Fe-Schwamm aus yerschiedenen Fe-Erzen, u. iiber 
die Verwendung dieses Prod. (Metali 1929. 127—28. 11/8. 1929. Berlin.) LtiDER.

Ernest Morlet, Studie iiber die mangan-, zinn- und cobalthaltigen Kupfer-Aluminium- 
kgierungen. (Ygl, C. 1929. II. 2820.) Besprochen wird die Zubereitung der Cu-Al-Sn-
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Legierungen, die tlierm. Analyse, die dilatometr. Analyse u. ihre Ergebnisse, die Unters. 
des elektr. Widerstandes, der Thermo-Elektrizitat; der H artę, des Kleingefiiges. (Eev. 
Metallurgie 26. 554—69. 10/10. 1929.) K a l p e r s .

Georg Durst, Double ais Werkstoff fiir den Apparatebau. Abhandlung iiber die 
Verwendung von Doubló fiir den Apparatebau. E rst seit 4 Jahren wird derartiges 
durch DruckschweiBung erzeugtes Verbundmetall zum Ban chem. Apparate ver- 
wendct. Das Efka-Bimetall der F irm a F r .  K a m m e r e r  A.-G. Pforzheim, das zwischen 
Edelmetallauflage u. Kupferunterlage eine fcstverschweiBbare Zwischenschicht eines 
Metalles entha.lt, das keine Legierneigung zu den AuBenschichten besitzt, gestattet, 
autogene SchweiBnahte m it Hilfe yon Feinsilber auszufiihren. Die physikal. Eigg. 
von Doublćblech beeinflussen die Formgebung der App. in  keiner Weise. Kriimmungen 
durch therm. Spannungen treten n icht auf. Der W armeleitfahigkeitswert senkrecht 
zur Schichtung ist gleich der Summę der fiir die einzelnen Schichten geltenden Werte, 
das gleiche gilt fiir die mechan. Festigkeitswerte. Doubló hat sich ais sehr brauch- 
barer Werkstoff erwiesen. (Chem.-Ztg. 53. 837—38. 30/10. 1929. Pforzheim.) Ju n g .

Gr. Quittkat, Die Bedeutung der Erzmikroskope fiir die Aufbereitung. Die mkr. 
Unters. der Erze vor der Aufbereitung soli folgende Einzelheiten besonders bertick- 
sichtigen: Feststellung der Mineralkomponenten, Beobachtung der M ikrostruktur u. 
KomgroBenbest. der zu gewinnenden Erze u. Feststellung der AufschluBgróBe. Auf 
Grund einer Reihe von Unterss. an Erzen yerschiedenster Herkunft, die im  K r u p p  
G r u  s o n  w e r k  M a g d e b u r g  durchgefuhrt wurden, wird dann durch Ausfiihrung 
einiger besonderer Beispiele die Bedeutung einer eingehenden mkr. Unters. fiir den 
Aufbereiter erórtert. Es werden behandelt: P t, Au u. Ag in  Edelmetallyorkommen 
(Sperrylith usw.), Cu in Schwefelkiesyorkommen, in  Zinkerzvorkommen u. Zn in 
Kiesvorkommen. (Metali u. Erz 26. 509—14. Okt. 1929. Magdeburg.) WlLKE.

Albert Portevin und Franęois Le Chatelier, Die Warm-Druck- und Ziehversuche 
der Metalle und Legierungen. Das Wesentliche des Inhalts ist bereits C. 1929. II. 2823 
referiert. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 248—50. 29/7. 1929.) K a l p e r s .

Victor Lombard, Durclddssigkeit der Melalle Gasen gegeniiber. Heutiger Stand 
dieser Frage. Vergleich der erhaltenen Ergebnisse. Versucli zu einer Einteilung der ver- 
schiedenen untersuchten „Gas-Melall“-Sysleme. Bei der Unters. der Frage, in  welchem 
MaBe Gase durch Metalle diffundieren konnen, is t das Gefiige u. die Starkę des Metalles, 
ferner dio Temp. u. der Druck des jeweiligen Gases in Betracht zu ziehen. Vf. ver- 
gleicht die von J o h n s o n -La r o se  u. von R ic h a r d s o n  aufgestellten Formeln mit- 
einander u. den von ihm selbst entwickelten Formeln, ferner die nach den Formeln 
errechneten Diffusionswerte m it den prakt. erhaltenen. E r stellt weiter folgende Ein
teilung der „Gas-Metall“ -Systeme auf Grund der Diffusionswerte bei 500° auf, wobei 
in der Reihenfolge die erstaufgefiihrten gróBere Diffusionswerte besitzen, ais die nach- 
folgenden: H-weicher Stahl, H-Elektrolyteisen, H-Ni, H-Elektrolytkupfer, H-Elektrolyt- 
nickel, CO-weiclier Stahl, H -P t, H-weicher Stahl, O-Ag. (Rev. Metallurgiąue 26. 
519—31. 10/10. 1929.) K a l p e r s .

Georges D’Huart, Uber die auflerliche Geslallung der Seigerung der Blocke nach 
der Ersiarrung. Im  erstarrten Błock sind 3 Zonen zu unterseheiden: eine auBere Zone 
yon geringer Starkę m it sehr feinem krystallin. Gefiige, eine Zwischenzone aus Dendriten 
u. eine zentralo Zone, die durch kugelfórmige Krystalle gebildet wird. Die Seigerungs- 
linien dor erstarrten  Blocke aus halbhartem u. hartem Stahl konnen 2 yoneinander 
yerschiedeno Aussehen aufweisen: eine „auBere“ u. eine ,,innere“ Seigerungszone; 
diese Zonen hangen ab von der GieBzeit, der Giefigeschwindigkeit, der Abkiihlungs- 
geschwindigkeit u. den Abmessungen der Kokille. Auch die chem. Zus. spielt eine 
Rolle, u. zwar beeinfluBt der S die Seigerung am starksten; ihm folgt der P, dann der 
C, Mn, wahrend Si den geringsten EinfluB ausiibt. (Rev. Metallurgie 26. 532—37. 
10/10. 1929.) K a l p e r s .

L. WeiB, Die bildsame Verformung der meiallischen Werkstoffe. Die bildsame 
Verformung dient einesteils zur Verfeinerung des GuBgefiiges, u. dam it zur Verbesserung 
der Giiteeigg., anderenteils aber zur Erzielung groBer Stablangen (Schienen, Trager, 
Drahte usw.), oder groBer Flachenbreitungen, wie bei P latten u. Blechen. Diese weit- 
gehende Verformimgsmóglichkeit ist jedoeh an die Bedingung gekniipft, daB die Ver- 
fonnung unter FlieBdruck erfolgt. Zwischen Warm- u. Kaltyerformung liegt immer ein 
Gebiet, das ohne wesentliche Temperaturanderung bei fortschreitender Yerformung 
einen erhohten Verformungswiderstand, sowie Verfestigung bedingt, wenn auch in 
geringerem MaBe ais die Kaltyerformung. Eine nahezu unbegrenzte Streckungs-
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moglichkeit durch Kalt- oder Warmverformung unter FlieBdruck ist jedoch nur dann 
gegeben, wenn in  jedem Punkte eines Querschnittumfanges der Verformungsstreckc 
gleicho oder wenigstens annahernd gleiche Widerstiinde auftreten. Aber auch bei synim. 
Verteilung des Widerstandes kann die Verformungsmóglichkeit beschrankt sein, be
sonders dann, wenn das Metali gezwungen wird, abweichend von der Hauptrichtung 
abzuflieBen. Oft wird aber der Verformungsmóglichkeit mehr zugemutet, ais der 
Werkstoff seiner N atur nach herzugeben vermag. Es werden einige Beispiele besprochen. 
(Metali-Wirtschaft 8. 819—22. 23/8. 1929. Frankfurt a. M.-Heddernheim.) WlLKE.

— , Neues Verfahren zum Farben von Magnesium und Magnesiumlegierungen durch 
Beizen. Mit Hilfe von Beizen, die ais wesentlichen Bestandteil Cr03, bzw. Chromate 
enthalten, lassen sich auf Mg u. Mg-reichen Legierungen passmerende Schichten er- 
zeugen, die dem Werkstoff gleiehzeitig ein schones Aussehen verleihen. Es werden 
Rezepte zum Gelb-, Braun- u. Schwarzfarben angegeben. (Metali 1929. 126—27. 
11/8. 1929. Berlin.) L u d e r .

Ray C. Ewry, Zinkiiberzug auf Eisen und Stalli. Berieht iiber eine Sitzung der 
Untergruppe der A. W. W. A. zur Erforschung von Zinkiiberzugen auf Eisen u. Stahl. 
(Journ. Amer. W ater Works Assoc. 21. 1406—07. Okt. 1929.) Sp l it t g e r b e r .

Minerals Sep. North American Corp., New York, ubert. von: Cornelius H. 
Keller, Schaumschwimmverfahren. Die bisherigen Schwierigkeiten der Fe-freien 
Abtrennung von Pb u. Zn aus Fe-haltigen komplexen Erzen werden durch Zugabe 
geringer Mengen S-haltiger organ. Verbb. beseitigt. Besonders C2H5SNa, Thioalkohole 
u. Verbb. der Formel R— S—R', in denen R  ein O- u. N-freies organ. Radikal u. R ' 
ein Metali oder H  ist, eignen sich ais Zusatz. (A. P. 1 728 764 vom 11/1. 1926, ausg. 
17/9.1929.) H e i n e .

Henryk Goldmann, Wilhehnsburg a. d. Elbe, Verarbeitung antimonhaltiger Erze. 
(A. P. 1719 657 vom 11/2. 1927, ausg. 2/7. 1929. D .P rior. 29/3. 1926. — C. 1927- 
II. 165 [F. P . 617 408].) D r e w s .

Hiittenwerke Tempelhof A. Meyer, Deutschland, Mctallhallige Riickstdnde. 
Teilreferat nach E. PP. 285 462 u. 285 463, vgl. C. 1928.1. 2536. Nachzutragen ist: 
Enthalten die Ruckstande neben Metallyerbb. freie Metalle, so werden sie m it Ge- 
mischen von NaOH u. NaCl verschmolzen. Die freien Metalle bleiben ungel. Bei 
Verwendung von S i02 enthaltenden Riickstanden bleibt beim Schmelzen m it NaOH +  
NaCl das S i02 ungel. Riickstanden, welche neben S i02 As, Zn, Fe, Cu, Bi, Au u. Ag 
enthalten, wird das As durch Kochen m it Sodalauge entzogen, den ungel. Anteilen 
werden Cu, Zn u. Fe mittels Fe entzogen, die von As, Cu, Zn u. Fe freie M. m it HC1 
behandelt, welches Bi lóst, u. Au u. Ag in Thiosulfatlsg. aufgenommen. (F. P. 665 174 
vom 15/2. 1928, ausg. 16/9. 1929. D. Priorr. 17/2. 1927, 28/4. 1928.) K u h l in g .

Arthur Kirchhof, Deutschland, Reinigen von Metallen. Zu gesclimolzenen 
Metallen, wie Al, Cu, Ni, Ag, Pb, Sn, Zn u. dgl., werden zerkleinerte Muschelsehalen 
°; dgl- gegeben. Diese verteilen sich in dem geschmolzenen Metali u. entwickeln an 
vielen Stellen des Metalls Gas oder bilden Kohle, welche oxyd. Beimengungen an die 
Oberflache reiBen, von der sie abgeschópft werden. (F. P. 667295 vom 12/1. 1929, 
ausg. 15/10. 1929.) K u h l in g .

Motais de Narbonne und Alfred Jules Luęay, Frankreich, Trennen des Nickels 
von Eisen und ahnlichen Metallen. Die zu trennenden Legierungen werden ais Anodę, 
ein beliebiges anderes Metali, z. B. Ni, ais Kathode eines Gleiclistromes geschaltet. 
Ais Elektrolyt dient die, gegebenenfalls alkal., z. B. ammoniakal. Lsg. eines Ammonium- 
salzes. Elektrolysiert -wird m it niedrigen Stromspannungen unter Verwendung eines 
Liaphragmas. An der Kathode entwickelt sieli H 2. Von den aus der Anodę gcl. 
Metallen wandert Ni durch das Diaphragma zur Kathode u. wird dort ausgeschieden, 
die ubrigen Metalle werden im Anodenraum ais Hydroxyde o. dgl. gefallt u. durch 
das Diaphragma zuriickgehalten. (F. P. 667 631 vom 21/11. 1928, ausg. 18/10.
1929.) K u h l in g .

Soc. an. Commentry, Fourchambault et Decazeville, Frankreich, Legierungen. 
Die Legierungen enthalten auBer Fe 2—12% Ni, 15—30% Cr, 12—2%  Mn, gegebenen
falls bis zu 6%  Cu u. (oder) Mo, bis 3%  Si, passende Mengen Reinigungsmittel, wie 
Al. V, Ti u. Zr, u. weniger ais 1% C. Das Ni kann ganz oder teilweise durch Co ersetzt 
sein. Die Legierungen sind gut bearbeitbar u. gegen Meerwasser, Sauren u. dgl. sehr 
bestandig. (F. P. 666 789 vom 30/3.1928, ausg. 5/10. 1929.) K u h l in g .



432 H yiii. M e t a l l u r g ie ; M e t a l l o g r a p iiie  u s w . 1930. I.

Felix Thuaud und Soc. Electrometallurgię[ue de Montricher, Paris, Magne- 
tische Stalde mit hohem Si-GeJialt. (Tschechoslowak. P. 28 981 vom 1/8. 1924, ausg. 
10/6. 1929. F. Prior. 22/9. 1923. — C. 1925. I. 769 [ E. P. 222088].) S c h ó n f e l d .

Metals Protection Corp., Indianapolis, V. St. A., Behandlung von Eisen- und 
Stahlgege.nsta.nden. (D. R. P. 485 622 KI. 48d vom 28/8. 1926, ausg. 2/11. 1929. 
A. Prior. 25/1. 1926. — C. 1927. I. 2605.) K u h l i n g .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, Deutschland, 
Harten von Eisen und StaMen. Teilref. nach E. P. 304 209 vgl. C. 1929. II . 646. Nach- 
zutragen ist: Die fein verteilte Hiirtungskohle kann in  Gemeinschaft m it festen oder 
fl. Stoffen zum Salzbad gegeben werden, welche, wie NaCl, die H artung nicht un- 
giinstig beeinflussen, oder, wie NaOH, sio begiinstigen. Man verwendet z. B. Gemische 
von 1000 Teilen NaOH u. 250—300 Teilen Kohle. (F. P. 667 466 vom 15/1. 1929, 
ausg. 17/10. 1929. D. Priorr. 16/1., 2/4. u. 1/5.1928.) K u h l in g .

Samuel J. Salzman, Baltimore, V. St. A., Harten von StaMgegenstanden. Die 
zu hartenden Gegenstande, besonders Rasierldingen, werden in stetigem Betriebe 
durch einen auf eine geeignete Temp. geheizten Raum, einen mittels einer den zu 
hartenden Gegenstand nicht beruhrende Fl. gekuhlten Raum, einen zweiten, aber 
weniger hoch ais der erste erhitzten Heizraum u. einen zweiten Kuhlraum geleitet. 
Die Erzeugnisse sind frei von UngleichmaBigkeiten. (A. P. 1732 244 vom 29/3.
1928, ausg. 22/10. 1929.) K u h l in g .

Akt.-Ges. der Maschinenfabriken Escher Wyss & Cie., iibert. von: Werner
Staufier, Ziirich, Harten von SchnellsiaM. (A. P. 1731549 vom 7/4. 1928, ausg. 
15/10. 1929. — C. 1928. H . 388 [E. P . 289 082].) K u h l in g .

Metallges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Paul Haedrich, Duisburg, 
und Otto Kippe, Osnabriick, Zinnerze. (A. P. 1726 066 vom 3/8. 1927, ausg. 27/8.
1929. D. Prior. 9/8. 1926. —  C. 1928 .1. 1707 [F. P. 629 916].) K u h l i n g .

Siemens &Halske Akt.-Ges. (Erfinder: Georg Masing), Berlin, Desoxydations-
mittel fiir Metalle oder Metallegierungen, insbesondere von Kupfer. (D. R. P. 484 394 
KI. 40a yom 12/4. 1927, ausg. 15/10. 1929. —  C. 1929. I. 1991.) K u h l in g .

American Smelting and Refining Co., New York, iibert. von: H. R. Mac 
Michael, Texas, Arbeitsverfahren fu r  Herdofen. Bei der Bleigewinnung durch 
Schmelzen im Herdofen ist die Einhaltung der richtigen Arbeitstemp. bisher auBer- 
ordentlich schwierig, weil man es nicht in  der Hand hat, den Wind durch die Charge 
gleichmaBig hindurchzuleiten. GemaB der Erfindung laBt man den Haufen aus 
feinem Erz in  moglichst steiler Bóschung von hinten nach yom  abfallcn u. bearbeitet 
ihn durch ein besonders geformtes Werkzeug so, daB die feineren bleihaltigen Erz- 
teile hinten bleiben, wahrend die grobere Schlacke, die zu groBeren Stiicken zusammen- 
gefritte t ist, nach vorn gezogen u. iiber eine Eisenplatte ausgetragen wird. Der durch 
eine Diise in  der Riickwand eintretende W ind findet auf diese Weise in dem hoch 
aufgeschichtetcn hinteren Teil des Haufens aus feinem Erz geniigend Widerstand 
u. streicht so auch durch die vorderen Teile der Charge. (A. P. 1 730 582 vom 3/6.
1927, ausg. 8/10. 1929.) H e i n e .

Rhodesia Broken Hill Development Co., Ltd., Broken Hill, Rhodesien, iibert. 
von: Royale Hillman Stevens, Gerald Chad Norris und William Nelson Watson, 
Verarbeitung von Erzen zwecks Gemnnung von Vanadin. (A. P. 1733700 vom 24/9.
1926, ausg. 29/10. 1929. Sudafrikan. Prior. 7/4. 1926. — C. 1927- II. 1893 [F. P.
621 783].) - D r e w s .

Soc. An. pour 1’industrie de raluminium, Schweiz, Gewinnung von reinem 
Alum inium  aus Rohaluminium, Aluminiundegierungen u. dgl. (Jugoslaw. P. 5630 
vom 26/1. 1927, ausg. 1/3. 1929. D. Prior. 27/1.1926. — C. 1927- I . 2775 [E. P.
265 170].) S c h ó n f e l d .

Victor Talking Machinę Co., iibert. von: Clarence S. Wickes, Merehantville, 
New Jersey, Membran fiir Grammophonwpparate. (A. P. 1 729 305 vom 7/12. 1925, 
ausg. 24/9. 1929. — C. 1927- I . 1635 [E. P . 262485].) H e i n e .

Lucien Paul Basset, Paris, HersteUung vo n  Metali- und M eta llo id leg ierungen  
und -verbindungen. (D. R. P. 485430 KJ. 40b vom 23/6.1920, ausg. 31/10.1929. 
F . Priorr. 10/3. 1919; 20/2. 1920. — C. 1924. I. 2474.) K u h l in g .

General Platę Co., iibert. von: Vietor D.' Davignon, Attleboro, V. St. A., Gold- 
legierungen. Zwecks Legierens von Au m it leicht fluehtigen Metallen, wie Mg, Ca, 
L i o. dgl., werden die letzteren zunachst m it Zn u. Ag oder Cu oder beiden zusammen-
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geschmoken u. die Erzeugnisse m it Au legiert. (A. P. 1731210 vom 10/6. 1926, 
ausg. 8/10. 1929.) K u h l in g .

General Platę Co., iibert. yon: Victor D. Davignon, Attleboro, V. St. A., 
Ooldlegierungen. Um unter Mityerwendung von Elementen von niedriger D., welche 
ihrer leichten Oxydationsfahigkcit wegen nicht durch einfacheb Zusammensehmelzen 
mit Au legiert werden konnen, wie Si, Ti oder Al, Goldlegierungen zu gewinnen, werden 
die Legierungsbestandteile in Ggw. von PluBmitteln, welche Oxydyerbb. dieser Ele- 
mente losen, z. B. K F -H F , CaCl2, Kryolith u. dgl., u. zweckmaBig unter weiterem 
Zusatz eines Met-alls, welehes, wie Mn, die Legierungsbldg. befordert, yerschmolzen. 
(A. PP. 1 731211, 1 731212 u. 1 731213 vom 10/6. 1926, ausg. 8/10. 1929.) K u h l.

Louis Renault, Frankreich, Reinigen von Kupfer und Bronze. Das zu reinigende 
Metali wrird geschmolzen in  Tiegeln von der A rt der Bessemerbirnen, das yorhandene 
Al u. Fe mittels PreBluft yerbrannt. (F. P. 665 822 vom 13/12. 1928, ausg. 24/9. 
1929.) K u h l in g .

Grant Batcheldor Shipley und Henry Alinder, V. St. A., Beseiiigen von auf 
Melallen entstandenen Oxydschichlen oder Verhindern ihrer Entstehung. Die beim Nach- 
erhitzen, Walzen o. dgl. von Metallen entstandenen Oxydsehichten werden reduziert 
oder ihre Bldg. yerhindert, wenn die Metalle m it Gemischen von H 2 u. N2 oder einem 
anderen indifferenten Gas erhitzt oder das Nacherliitzen u. dgl. in der Atmospliare 
eines solchen Gasgemisches erfolgt, in welchem der Geh. an H2 so gering ist, daB keine 
Explosion eintreten kann. (F. P. 666 903 vom 3/1. 1929, ausg. 8/10. 1929. D. Prior. 
29/6.1928.) K u h l in g .

V. Bertleff, Zilina (Tscheehoslowakei), Atzhilfsmittel fiir Metalle, insbesondere fiir  
Eisen und Stalli. Die mittleren u. sehweren Steinkohlenteeróle oder Anthracenole 
werden m it konz. Schwefelsaure solange behandelt, bis eine Probe sich in W. voll- 
kommen lost. Uberschussige Schwefelsaure wird m it Ca(OH)2,Ca(OH)2 +  Na2C03, 
Ba(OH)2 ausgefallt, das F iltrat, enthaltend die Salze der Teerolsulfosauren, wird konz. 
ev. bis zur Trockne eingedampft. Die auf diesem Wege hergestellten Sulfosauren, 
bzw. sulfosauren Sake, bewirken in der Menge von 0,02—0,1% der Atz-, Beizsaure 
zugesetzt, einen genugenden Schutz des Metalls yor Angriffen der Beizsauren u. hemmen 
die W.-Stoffentw. in  der Badfl. Es konnen auch andere Sulfosauren organ. Verbb. 
oder dereń Salze yerwendet werden. (Ung. P. 96 876 yom 28/6. 1928, ausg. 1/10. 
1929. Oe. Prior. 9/7. 1927.) K on ig .

Julius Modern, Wien, Verfaliren, um Bleche und Folien aus Aluminium und alm- 
lichen Metallen zum Bedrucken und Pragen geeignet zu machen. Das Blech wird in 
einem Arbeitsgange m it einem Fettsaurelosungsm., das gleichzeitig das Lósungsm. 
fiir ein zugesetztes H aftm ittel ist, wie Trichlorathylen, Amylacetat, Aceton u. dgl., 
entfettet u. m it einer Haftschiclit yersehen. Ais H aftm ittel werden beispielsweise 
Celluloseather oder -ester yerwendet. (Oe. P. 114650 yom 31/3. 1927, ausg. 25/10. 
1929.) M. F. Mu l l e r .

Expanded Metal Co. Ltd., London, Impragnieren von Gegenstanden aus Metallen 
oder anderen geeigneten Stoffen mit Aluminium  oder Aluminiumlegierungen. (D. R. P. 
485 296 KI. 48b yom 3/3. 1927, ausg. 31/10. 1929. E. Priorr. 17/3. u. 14/12. 1926. —
C. 1927. II . 1617 [E. P. 272 610] u. 1928. I I .  111.) K u h l in g .

Westinghouse Lamp Co., iibert. von: John Wesley Marden und Harvey 
Clayton Rentschler, E ast Orange, New Jersey, V. St. A., Verbundkorper. Gegen- 
stande aus zwei u. mehr Metallen werden hergestellt, indem eine Suspension des einen 
Metalls (z. B. Th, Zr, Ur, Ti, V) in einem fl. Klebstoff auf das andere Metali (z. B. 
Mo, W) aufgetragen u. durch Erhitzen ein fest haftender uberzug des ersten Metalls 
auf dem zweiten hergestellt wird. Al, Mg, Cr u. seltene Erden dienen ais Reinigungs- 
mittel. Das Bimetali dient ais elektronenemittierendes Materiał. (A. P. 1733 813 
vom 1/8. 1921, ausg. 29/10. 1929.) H e i n e .

Ezechiel Weintraub und CeSkomoravska Kolben, Metallbeluge. (Jugoslaw. P. 
5640 yon 9/7. 1927, ausg. 1/3. 1929. F . Prior. 27/7. 1926. — C. 1927- II . 2712 [E. P . 
275 223].) S c h ó n f e l d .

[russ.] G. W. Akimow, Elektrochemischer Schutz leiohter Aluminiumlegierungen vor Korrosion 
mit Hilfe von Zink. Moskau: Verlag der wissenschaftl.-techn. Verwaltung des obersten 
Volkswirtsehaftsrat.es 1929. (20 S.) Rbl. 0.50.
N IL  1. 28



434 H IX. O r g a n is c h e  P b a p a b a t e 1930. I.

IX. Organische Praparate,
— , Herstellung von Calciumcitrat. Darstellungsyorschrift nach Angabe der Firm a 

K e m b a l l , B is h o p  & Co., L td .: Schalen, Auspressen der Citronen u. Fallung des 
Citrats m it Kreide oder geloschtem Kalle unter Ruhren bei 150° F ., indem man den 
Saft in  die Kalkbriiho einflieCen laBt. Anheizen auf 180° F ., Priifung auf quantitative 
FiiUung u. Filtration. Waschen.in h. W. u. rasch trocknen (Temp. bis 300° F.). Wichtig 
is t Reinheit der Kreide oder des Kalks. Fe, Al, MgO u. Phosphorsaure diirfen nur 
spurenweise yorhanden sein. (Buli. Imp. Inst. London 27- 335— 38. Okt. 1929.) H. H e.

Franz Fischer und Hans Tropsch, Miilheim, Ruhr, Gewinnung mehrgliedriger 
Paraffinkoldenwasserstoffe aus Kohlenoxyden und Wasserstoff auf kalałytischem Wege 
(D. R. P. 484 337 Kl. 12o yom 22/7. 1925, ausg. 16/10. 1929. — C. 1927- H . 2109

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung gasfórmiger Olefine 
aus Wasserstoff und KoMenstoffoxyden. Man erhalt besonders gute Ausbeuten an  C2Ht  
ohne jfiToWeabscheidung, wenn man die Katalysatoren in dlinner Schieht auf guten 
Warmeleitern, z. B. Cu, auftriigt, in  denen Gase oder geschmolzene Salze u. Metalle 
kreisen, dereń Temp. <  der Rk.-Temp. gehalten wird, so daB die an der K atalysator- 
oherflaehe entstehende Warmeentw. sofort abgeleitet wird u. schadliche tlberhitzungen 
vermieden werden. Man yerwendet z. B. Rohre oder Blocke aus Cu oder Manganbronze, 
die m it Lochem fiir den Katalysator u. m it Kanalen fiir die Zirkulation des Warme- 
abfiihrmittels yersehen sind. Ais Katalysatoren eignen sich Cu, Ag, A u  oder Fe in 
fein yerteilter Form oder ais Granalien (2 Abbildungen). Bei Verwendung eines Kataly- 
sators aus Fe u. Uranoxyd z. B. wurde bei K onstanthaltung der Temp. auf 360— 370° 
unter 120 a t Druck m it einem Gas: 2%  CO„, 23% CO, 71% Hv  4%  Ń 2 eine Ausbeute 
von 3—4%  C2Ht , Propylen, Butylen, Amylen  neben geringen Mengen Atlian u. Propan, 
W. u. Ol erhalten, ohne daB sich wahrend einer Betriebsdauer von 3 Wochen am K ataly
sator Kóhleabscheidung zeigte. (F. P. 660 560 vom 18/9. 1928, ausg. 12/7. 1929.
D . Prior. 20/10. 1927.) / D e r s i n .

Winthrop Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Kurt Meisenburg, Leyer- 
kusen a. Rh., Herstellung von Crotylbromid. (A. P. 1725156 yom 5/4. 1928, ausg. 
20/8. 1929. D. Prior. 30/4. 1927. — C. 1929. I. 3141 [F. P. G53338].) H o p p e .

. I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., iibert. von: Otto Schmidt, 
Karl Seydel und Albert Feller, Ludwigshafen a. Rh., Reinigung sauerstoffhaltiger 
organischer Verbindungen. (A. P. 1 684640 vom 9/6. 1926, ausg. 18/9. 1928. JD. Prior. 
18/6. 1925. — C. 1928. II. 183 [E . P. 278777].) U l l r ic ii .

Winthrop Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Jurgen Callsen, Elber- 
feld, Herstellung von halogenhaltigen Alkoholen. (A. P. 1725054 yom 17/3. 1927, ausg. 
20/8. 1929. D. Prior. 19/6. 1926. — C. 1927- I. 802 [D. R. P . 437160]. 1928. I. 2750 
[E .P .  286797].) H o p p e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfuft a. M. (Erfinder: Max Bazlen und 
Emil Rieger, Ludwigshafen a. Rh.), Verfaliren zur Darstellung eines scliwer lóslichm 
Calciumfornuildehydsulfoxylats (Nachtrag zu E .P . 281134; C. 1929. I. 2469) durch 
Einw. von CaCl2 oder eines anderen Kalksalzes u. gleichzeitig von K alkhydrat oder 
Alkalilauge oder des entsprechenden Carbonats auf ein Alkaliformaldehydsulfosylat. 
An Stelle yon Alkaliformaldehydsulfoxylat wird auch Monocaleiumformaldehydsulf- 
oxylat yerwendet. — 140 kg Na-Formaldehydsulfoxylat N aS 02CH20 H  +  2 H„0 
werden in 250 1 W. gel. Dann wird eine Lsg. von 57 kg wasserfreiem CaCl2 in  250 1 
W. zugegeben, auf 45° aufgeheizt u. unter Ruhren eine diinnfl. wss. Aufschlammung 
von 17 kg gebranntem K alk innerhalb 1,5 Stdn. eingetragen. Es wird weiter geriihrt 
u. die Temp. noch 3 Stdn. bei etwa 45° gehalten, dann unter Ruhren langsam ab- 
gekiihlt. Die M. wird erst dickfl. u. nach mehreren Stdn. diinnfl. Das gebildete Ca- 
Formaldehydsu 1 foxy 1 a t wird abgesaugt, m it W. gewaschen u. im Vakuumtrocken- 
schrank getrocknet. — 60 kg kryst. Na-Formaldehydsulfoxylat werden in 500 1 W. 
gel. u. m it 40 kg wasserfreiem CaCl2 yersetzt u. unter Ruhren auf 90° erliitzt. Hierzu 
laBt man langsam 13 kg calc. Soda, gel. in 100 1 W., zulaufen. Nach einigem Ruhren 
bei 90— 95° wird abgesaugt. (D. R. P. 484 359 Kl. 12o vom 15/12. 1926, ausg. 15/10. 
1929.) M. F. Mu l l e e .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von alipliatischen 
Sauren und Estem  durch Oxydation von KW-stoffen m it 0 2-haltigen Gasen bei er-

[E. P. 255 818].) D e r s i n .



3 _ ~
hóhtcr Temp. u. Druck. — 300 Teile H em n  m it 0,15 Tcilen Mn-Acetylacetat werden 
5 Stdn. lang bei 145° u. 20 atm . m it L uft in einem Al-Rohr oxydiert. Dabei werden 
aliphat. Sauren m it 2—6C-Atomcn u. daneben dereń Ester erhalten. — In  gleicher Weise 
werden leicht sd. Bzn.-KW-stoffe m it einem Gasgemisch aus 65% CO., u. 35% Luft 
oxydiert. Dabei entstehen gleichfalls aliphat. Sauren. (F. P. 664 860 vom 30/11. 1928, 
ausg. 11/9. 1929. D. Prior. 1/12. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Soeiete Kodak-Pathe (Soc. anon. Franęaise), Frankreich (Seine), Gewinnung 
von konzentrierter Essigsaure aus verd. wss. Lsg. unter Verwendung von Athyleń- 
clilorid ais Ęxtraktionsm ittel oder ais Zusatzmittel bei der Trennung durch Destillation, 
wobei das Athylenchlorid m it dem W. ais azeotrop. Gemiseh unterhalb dem Kp. des 
W. uberdestilliert. An Hand mehrerer Zeiehnungen sind die Dest.-App. beschrieben. 
(F. P. 667 559 vom 17/1. 1929, ausg. 18/10. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Henry Dreyfus, London, Herstellung von alipliatisclien Sdureestern wul Sauren. 
insbesondere von Essigsaure, aus Dialkylathern durch Einw. von CO bei 50—300 atm . 
u. 200—450°, insbesondere 300—400°, in Ggw. von Katalysatoren, wie ALkalialkoliolate 
oder Alkaliformiate, z. B. Na-Methylat oder -Atliylat, oder Na- oder K-Formiat. — 
Ein Gemiseh aus 5 Teilen Dimethylather u. 3 Teilen CO wird bei 100—150 atm . durch 
ein Cu-GefaB bei 300—400° geschickt, das m it Stiicken aus Graphit oder Koks, im- 
pragniert m it Na-Methylat oder -Formiat, beschickt ist. Im Kondensat ist Methyl- 
acetal enthalten. — Diathyldther u. CO liefern aussehlieBlich freie Essigsaure. (E. P. 
319 030 vom 16/3. 1928, ausg. 10/10. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Henry Dreyfus, London, Herstellung von alipliatisclien Saureanhydriden, ins
besondere von Essigsaureanhydrid, durch Oberleiten der Diimpfe der Siiure bei 250 bis 
1000°, insbesondere bei 300—700° durch ein Tonrohr, das m it Cu-, Quarz-, Ton- oder 
Bimssteinstucken gefiillt ist, gleichzeitig m it den Dampfen von m it Halogen oder 
Sulfonsauregruppen substituierten Fettsauren, wie Chloressigsaure, Polybrompropion- 
saure, oder von Acetylphosphorsaure, — oder gleichzeitig m it den Dampfen von Phenolen 
oder acylierten Phenolen oder dereń Homologen, wie Acetylphenol, —  oder gleichzeitig 
mit den Dampfen von mehrwertigen Alkoholen, wie Glycerin, oder dereń Acylierungs- 
prodd. Das Rk.-Prod. wird durch frakt. Kondensation gewonnen. (E.PP. 318662, 
318 663, 318 664 vom 7/8. 1928, ausg. 3/10. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Henry Dreyfus, England, Herstellung von alipliatisclien Saureanhydriden. (F. P. 
667 500 vom 16/1. 1929, ausg. 17/10. 1929. E. Prior. 28/1. 1928. — C. 1929. II. 1468 
[E. P . 312587].) M. F. Mu l l e r .

Henry Dreyfus, England, Herstellung von alipliatisclien Saureanhydriden. (F. P. 
667553 Tom 17/1. 1929, ausg. 18/10. 1929. E. Prior. 28/1. 1928. — C. 1929. II. 2102 
[E. P . 314555].) M. F. Mu l l e r .

Henry Dreyfus, England, Herstellung von alipliatisclien Saureanhydriden. (F. P. 
667208 vom 10/1. 1929, ausg. 14/10. 1929. E. Prior. 28/1. 1928. — C. 1929. II. 1215 
[E. P. 310863].) M. F. Mu l l e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von Milchsiiureestern. (Vgl.
E .P . 256587; C. 1927- II. 1079.) Es wird hier bei Tempp. nicht oberhalb 20° ge- 
arbeitet. (E .P . 319 043 vom 14/6. 1928, ausg. 10/10. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Carbide & Carbon Cłiemical Corp., New York, iibert. von: Glen D. Bagley, 
Plushing, V. St. A., Blausaure. Innerhalb eines fl. KW-stoffes oder eines fl. Gemisches 
voh KW-stoffen, z. B. Petroleum, erzeugt man einen Lichtbogen u. leitet N2 in dessen 
Bereich. (A. P. 1 731331 vom 26/2. 1925, ausg. 15/10. 1929.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eduard Miinch, 
Heidelberg, und Fritz Nicolai, Ludwigsliafen a. Rh.), Darstellung von Cyanwasser- 
stoff. (D. R. P. 485 989 KI. 12k vom 2/3.1923, ausg. 8/11.1929. — C. 1925. I. 
1242 [F . P . 576 392].) K u h lin g .

N. V. Nederlandsche Mijnbouw en Handel Maatschappij, Amsterdam, iibert. 
Ton: Hermann Wiederhold, Fiirstcnwalde, Cyanide. (A. P. 1727 261 vom 18/11.
1926, ausg. 3/9. 1929. D. Prior. 10/12. 1925. — C. 1927.1- 1742.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges-, Frankfurt a. M. (Erfinder: Julius Drucker 
und Paul Weise, Wiesdorf, und Paul Lueg, Lererkusen), Herstellung von Cyaniden 
aus Cyanaten. (D. R. P. 485 184 KI. 12k vom 1/2. 1927, ausg. 28/10. 1929. — C. 1929. 
I. 1506.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., iibert. von: Philipp Siedler, 
Griesheim a. M., und Eugen Schulte, Schwanheim a. M., Reinigen von rohem Schwefel-
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koMensioff. (A. P . 1 7 3 3 1 7 1  vom 11/10. 1926, ausg. 29/10. 1929. D . Prior. 24/10.
1925. — C. 1 9 2 7 .1. 1367 [D . R. P . 439 766].) D r e w s .
^  I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Eberhard 
Legeler und Paul Esselmann, Premnitz, Kontinuierliche Reinigung von Sćhwefel- 
kohlenstoff. (A. P. 1728 686 vom 7/12. 1925, ausg. 17/9. 1929. D . Prior. 6/7. 1925. —
C. 1926. II . 1786 [F. P . 606 841].) D r e w s .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, Ohio, iibert. von: Winfield Scott, 
Nitro, West Virginia, Herstellung von p-Dimethylaminodiphenylguanidin aus Plienyl- 
senfól u. p-Aminodimethylanilin, wobei zuniiclist der entsprechende Thioharnstoff 
entsteht, der durch Erhitzen m it Pb oder einer Pb-Verb. in  Ggw. von N H3 unter Druck 
entschwefelt u. in  die Guanidinverb. ubergefuhrt wird, nach dem Scliema:

^ N H .C cH4-N(CH3)2 ^-NH-C6Hł.N(CH3)„ 
C0H5N = C = S  +  NHj-C0H4-N(CH3)2 C = S  — y  C—NH

''-N H -C aH5 ^ N H -C rH b
(A. P. 1730 388 yom 8/4. 1927, ausg. 8/10. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, Ohio, iibert. von: Winfield Scott, 
Nitro, W est Virginia, Darstellung voń p-Dimethylaminophenyl-o-tolylguanidin aus 
iiąuimolckularen Mengen o-Tolylsenfól u. p-Aminodimethylanilin, wobei zuniichst 
p-DimethylaminopJienyl-o-tolylthioharnstoff gewonnen wird, der durch Erhitzen in  Ggw. 
einer Pb-Verb. m it einer alkoh. Lsg. von NH 3 in das entsprechende Guanidin iiber- 
gefiihrt wird, nach dem Schema:

^N H -C aH4.N(CH8)s _NH-C6H4-N(CH3)2
CeH4(CHs)NlC::S - f  NH s-C,H4N(CH3)2 - >  C = S  — >■ C = N H

^N H -C aH4-CH3 ^ N H -C 9H4.CH 3 
(A. P. 1730 536 Tom 8/4. 1927, ausg. 8/10. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, Ohio, iibert. von: Winfield Scott, 
Nitro, West Virginia, Darstellung von p-Dimethylaminophenyl-p-phenetidylguanidin aus 
Phenitidylsenfól u. p-Aminodimethylanilin u. durchEntschwefelung der entsprechenden 
Thioharnstoffyerb. m it einer Pb-Verb. in  Ggw. von NH3 unter Druck, nach dem 
Schema: '

^ N H C 6H4N (CH8)j ^.NH-C6H4-N(CH3)8 
(OCjH6)CaH4NzCrS - f  N H3-CaH4-N(CH3)2 -> C = S  — CCiNH

'"•NHC6H4-(OC2Hs) ^N H -C aH4.(OC3H 5) 
(A. P. 1730  537 Tom 8/4. 1927, ausg. 8/10. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Chemische Fabrik Griinau Landshoff & Meyer Akt.-Ges., Grunau b. Berlin, 
Darstellung von 4-Methylaminophenolsulfal (I) durch Einw. yon HCHO u. aktiviertem 
Al auf 4-Amino-l-oxybenzol (II) in  alkal. Lsg., wobei Al u. Alkali annahernd im  Atom- 
verhiiltnis 1: 1 angewendet werden. Die entstehendeNa-Alaunlsg. wird bis zur Sattigung 
des Na-Alauns eingeengt u. so das entstandene Methylaminoderiv. abgescliieden. — 
Z. B. wird eine Lsg. von II in  NaOH unter starkem Riihren m it HCHO versetzt u. 
liierauf aktiviertes Al eingetragen. H icrauf riih rt man einige Zeit nach, neutralisiert 
jn it HoSOj, koeht m it Tierkolile auf u. engt die Lsg. ein, wobei das entstandene I  aus- 
krystallisiert. (F. P. 667 551 vom 17/1. 1929, ausg. 18/10. 1929. D. Prior. 29/2. 
1929.) A l t p e t e r .

Winthrop Chemical Co., New York, iibert. von: Hans Hahl, Elberfeld, Her- 
stdlung von basisch-en Plienolalkyldthern. (A. P. 1 725 136 vom 22/3. 1928, ausg. 
20/8. 1929. D. Prior. 11/4. 1927. — C. 1929. II. 2261 [E. P. 288 555].) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Herstellung von Kondensationsprodukten aus 
Kresolen und Aceton. (Schwz. P . 132488 vom 21/5. 1927, ausg. 17/6. 1929. D. Prior. 
29/6. 1926. Zus. zu Schwz. P. 127 522; C. 1929. I. 2821. Schwz. P . 132489 vom 
21/5.1927, ausg. 17/6.1929. D. Prior. 26/10.1926. Zus. zu Schwz. P. 127 522; C. 1929. 
I. 2821. —  C. 1 9 2 9 .1. 2821 [F. P . 636 119].) N o u v e l .

Barrett Co., New York, iibert. von: Raymond W. Hess und Joseph M. F. Leaper, 
Buffalo (New York), Darstellung von Aralkylmercaptanen, insbesondere von Benzyl- 
mercaptan aus den entsprechenden Aralkylhalogeniden u. Alkalithiosulfat in wss. 
Lsg. — 127 Teile (1 Mol.) BenzylMorid, 250 Teile (1,01 Mol.) kryst. N a2S20 3 u. 250 Tle. 
W. werden unter RiickfluB u. Riihren erhitzt, bis die Umsetzung zu Na-Benzylthio- 
sulfat vollstandig ist. Dieses wird durch weiteres Kochen nach Zusatz von 145 Teilen 
50°/oig. H2S04 (0,74 Mol.) zersetzt u. dabei Benzylmercaptan ais olige Schicht ab- 
geschieden, die aufierdem 20— 35% Benzyldisulfid enthalt. Das Rohprod. ist beim
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Schaumschtmmnwerf. besonders gut geeignet, ebenso auch andere Aralkylmercaptane, 
wie CH3• C0H4• C H ,• SH. (A. P. 1729 615 vom 20/5. 1927, ausg. 1/10. 1929.) M. F. Mu.

Jean Gnaedinger, Frankreich (Bouches-du-Rhóne), Gewinnung von a-Abietin- 
saure aus Kolophonium durch Behandlung des geschmolzenen Harzes m it Oxalsauro 
bei 140—160“. Dabei wird die Oxalsaure in Ameisensaure vcrwandelt, die sich ver- 
fluchtigt,' gleichzeitig wird das Phytosterin isomerisiert. Die a-Abietinsdure u. das 
isomerisiertc Phytosterin werden durch A. getrennt, woraus die Saure krystallisiert 
(F. 165°). (F. P. 665 424 vom 6/12. 1928, ausg. 18/9. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Newport Mfg. Co., Carrollvielle, Wisconsin, iibert. von: Walther Schrauth, 
Rosslau i. Anh., Hydriermig von Naphthalin, das von Katalysatorgiften befreit worden 
ist, unter Druck bei Tempp. oberhalb 100° in Ggw. von Nickel ais Katalysator, aus- 
gehend von Ni-Carbonat,-Formiat oder -Borat u. evtl. den entsprechcnden Co-Salzen 
oder CoO. — Auch Cu-Salze konnen noch zugegen sein (vgl. Oe. P. 83 029; C. 1921. 
IV. 125 u. D .R .P . 299 012; C. 1920. IV. 472). ' (A. P. 1733 908 vom 29/8. 1921, 
ausg. 29/10. 1929. Prior. 13/5. 1916.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., jF rankfurt a. M., Hydrierung aromatischer 
Kohlenwasserstoffe unter Druck bei Tempp. oberhalb 350° in Ggw. von gegen S un- 
empfindlichen Katalysatoren, wie sie z. B. nach dem F. P. 651891; C. 1929. I. 2376,
F. P . 32139; C. 1928. I. 620, F. P. 616237 erhalten werden. — Z. B. wird Rohbenzol 
mit H 2 bei 460° u. 200 atm . in Ggw. von MoOs behandelt. Dabei wird Cycloliexan 
erhalten. Eyentl. wird dem Mo03 noch ZnO oder MnO zugesetzt, wodurch die Dauer 
der W irksamkeit verlangert wird. — Toluol m it H 2 in Ggw. von N2 bei 450° u. 120 atm. 
in Ggw. von Co-Molybdat behandelt, liefert zu 80% Methylcyclohexan. Ebenso ein 
Gemisch von gleichen Teilen Benzol u. Naphthalin in Ggw. eines Mo u. Cr enthaltenden 
Katalysators 50% Cyclohexan, 10% Dekahydronaphthalin u. 40% Tetrahydronaphthalin. 
(F. P. 667 241 vom 11/1. 1929, ausg. 14/10. 1929. D. Prior. 13/1. 1928.) M. F. Mu.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, A. Davidson und A. Shepherdson, 
Blaćkley, Manchester, J. Thomas, Carlisle, Herstellung von Anthrachinon. Die bei der 
Darst. von a-Anthrachinonsulfonsauren anfallenden Nebenprodd. werden einer Hydro
lyse in vcrd. H 2S 0 4 bei Ggw. von Hg-Salzen u. iiberhitztem Dampf unterworfen, 
wobei die a-Sulfonsauregruppen abgespalten werden u. ein Gemisch von Anthrachinon 
u. dessen /S-Sulfonsauren entsteht. — Z. B. wird das Rohprod. m it 80%ig. H 2S04 
auf 180° erhitzt u. m ittels iiberhitztem Dampf das Anthrachinon abgetrennt. (E. P. 
312 837 vom 28/6. 1928, ausg. 27/6. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. Herstellung von Anthra- 
chinonderimten. Durch Einw. von Salzen aromat. Aminę m it freier p-Stellung auf 
Anthrachinon, seine Homologen u. D eriw . entstehen unterhalb 180° 9-Bis-amino- 
arylanthrone, dagegen bei hoheren Tempp. uberwiegend 9,10-Diaminodiarylanthracene.
— Z. B. eine Mischung von 2 Teilen Anthrachinon, 5 Teilen Anilinhydrochlorid u.
10 Teilen Anilin wird in  einem Ólbade von 175° unter Riihren 3 Stdn. erhitzt. Nach 
Zugabe von Alkali u. Abblasen m it Dampf, w ird der Rtickstand in verd. HC1 gel. u. 
die von Anthrachinon abfiltrierte Lsg. m it Alkali gefallt. Das so erhaltene Bis-amino- 
yhenylanthron bildet aus Nitrobzl. ein griingraues krystallin. Pulver vom F. 298°, 
das sich an der Luft, ebenso wie seine farblose Lsg. in  verd. Sauren, grunlichblau farbt, 
unl. in W. u. niedrigsd. organ. Losungsmm., 11. in  sd. Xylol u. Nitrobzl. Analoge Verbb. 
werden m it anderen aromat. Aminen, wie o-Toluidin oder o-Anisidin, sowie aus 1-Amino- 
anthrachinon, 2-Aminoanthrachinon, 2-Methylanthraehinon, a-Chloranthrachinon u. dgl. 
erhalten, z. B .: Bis-o-amińotolylanthron (F. 255°, farb t sich in  Substanz wie in  Lsg. 
seiner Salze an der L uft rótlich), Bis-o-aminoanisylanthron, Bis-aminophenyl-l-amino- 
anthron (aus sd. Xylol rotbraune Prismen, n icht unzers. sehm., 11. in  verd. Mineral- 
sauren m it rotbrauner Farbę), Bisaminophenyl-2-aminoanthron (aus sd. Xylol hell- 
gelbe Krystalle, nicht unzers. schm., 11. in  Sauren m it hellgelber Farbę). — Wird die 
gleiche Mischung von Anthrachinon, Anilinhydrochlorid u. Anilin 3 Stdn. in leichtem 
Sieden gehalten (Innentemp. 185°) u. die dicke, dunkle M. m it A. verd., so bleiben 
beim Filtrieren Krystalle des Hydrochlorids des 9.10-Bis-aminophenylanthracens 
zuruck. Man kocht m it W. u. wascht neutral. Die Verb. ist leicht diazotierbar, kry
stallisiert aus Pyridin oder Chlorbzl. in gelblichen Blattchen, F. uber 300°, m it konz.

-S04 gelbe Lsg., die sich beim Stehen oder Erwarmen entfarbt u. blaue Fluorescenz 
annimnit. In  gleicher Weise wird m it o-Toluidin neben Fuchsin 9,10-Bisaminotolyl- 
anthracen gebildet. Braungraues Pulver, F . iiber 300°, m it konz. H 2S 04 branngelbe 
JjSg-, die sich bald entfarbt u. dann blau fluoresciert. — Durch 3-std. Erhitzen mit
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Anilinhydrochlorid u. Anilin zum Sieden wird Bis-aminophenylanthron in  9,10-Bis- 
aminophenylanthraeen iibergefiihrt. (F. P . 619 529 vom 29/7. 1926, ausg. 4/4. 1927.
D .P rio rr. 30/7. 1925 u. 1/2. 1926. E .P . 270 840 vom 25/2. 1926, ausg. 9/6. 1927. 
Schwz. P. 122359 vom 29/7.1926, ausg. 16/9.1927. D. Prior. 30/7.1925 u. Schwz. PP. 
123853 [Zus.-Pat.] vom 29/7. 1926, ausg. 16/12. 1927. D. Prior. 30/7. 1925 u. 123 854 
[Zus.-Pat.] vom 29/7. 1926, ausg. 16/12. 1927. D. Prior. 1/2. 1927.) H o p p e .

G enerale Anilinę Works, New York, iibert. von: Karl Schirmacher und Ludwig 
van Ziitphen, H óohsta. M., Herstellung von Anthrachinonnitrilen. (A. P. 17 2 8 2 1 6  
yom 6/11. 1926, ausg. 17/9. 1929. D. Prior. 13/11. 1925. — C. 1929. I I . 934 [F. P. 
624 544].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Klaus Weinand, 
Koln-Flittard), Darstellung von l-Aminoanthrachinon-2-svlfonsaure. (D .R . P. 484997 
KI. 12 q T o m  24/4. 1927, ausg. 35/10. 1929. — C. 1929. II. 2373 [E. P. 289 097 
usw.].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung von 2-Aryl-4,6-di- 
oxypyrimidinen  durch E rhitzen von Amidinbasen m it Malonsiiureestern. — Z. B. 
entsteht aus Nitrobenzamidin m it Malonsaurediathylester ein Aryldioxypyrimidin, 
dessen OH-Gruppen durch POCI., gegen Cl ausgetauscht werden kónnen. Ais Ausgangs- 
stoffe lassen sich ferner verwenden die Amidine aus m- oder p-Toluylsaure, Halogen- 
benzoesduren oder Naplithoesauren. (E .P . 309 033 vom 2/4. 1929, Auszug veróff. 
29/5. 1929. Prior. 3/4. 1928.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Rudolf Engel-Hardt, Grundzuge der Farbenlehre. Der Weg zu bewufiter Farben- 

kunst. Einfuhrung in die zum Teil von E. H e r in g , in der Hauptsache aber von 
W il h e l m  Ost w a l d  erdachte u. durehgefiihrte Systematik, Charakteristik der Farben, 
Farbenharmonielehre (unter Hinweis auf des Vf. Harmoniegesetze u. Harmoniezeiehen) 
u. angewandte Farbenlehre, unter Beriicksichtigung der Anwendung bcsonders im 
grapli. Gewerbe. (Graphische Nachrichten 8. 165— 84. Okt./1929.) S p e t e r .

C. E. Mullin, Einflu/3 der Wasserstoffionenkonzentration auf das Phdnomen der 
Farbung. In  Fortsetzung zu C. 1929. II . 2373 bespricht Vf. den EinfluB der pu, des 
Kochsalzes u. die Anderung der Temp. bei der Farbung von Viseose auf direkte Farb- 
stoffe. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 7- 981—89.1929.) B r a u .

C. Fett, Das Farben mit Campeche. In  Fortsetzung zu C. 1929. II . 2505 behandelt 
Vf. das Schmalzen der Wollfaden nach dem Farben, das Zweibad- u. das Einbadfarben 
u. das Farben von Halbwolle. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 7- 
997—1001. 1929.) B r a u n s .

— , Die Vertcendung von Natriumnitrit in  der Campeche,farberei auf Wollwaren. 
Es wird die Verwendung von NaNO, ais Oxydationsmittel beim Farben von Woll- 
stiicken m it Campeche (Blauholz) an einem Beispiel beschrieben. (Rev. gen. Teinture, 
Impression, Blanchiment, Appret 7- 1007. Sept. 1929.) B r a u n s .

— , Die Schwierigkeiten in  der Farberei von Kunstseide. Vf. bespricht die ver- 
scliiedenen Ursaehen, die zu Schwierigkeiten beim Farben von Kunstseide fuhren 
konnen u. ihre Beseitigung. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 7- 
1045—55. Sept. 1929.) B r a u n s .

— , Neue Farbstoffe und Musterkarten. An neuen Farbstoffen werden das Cibanon- 
marineblau RA  (P ) u. GA (P) u. das Cibanongelb GK (P) der G e s e l l s c h a f t  f i i r  
C h e m i s c h e  I n d u s t r i e  i n  B a s e l u .  das Helidongelb R  Pulver special der 
I.  © . F a r b e n i n d u s t r i e ,  an M usterkarten eine solche m it Modenuancen mit 
Chlorantinlichtfarbstoffen, m it Kunstseideschicarz GN u. m it Ciba u. Cibanonfarbstoffen 
auf Viscose der G e s e l l s c h a f t  f i i r  C h e m i s c h e  I n d u s t r i e  i n  B a s e l  
u. eine M usterkarte der I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  m it Avivierechten substantwen 
Farbstoffen auf Bembergseide u. weiter eine neue Broschure der I. G. F a r b e n in d u s t r i e  
iiber Leonii in  der Woli- u. Halbwollyeredlung besprochen. (Leipziger Monatsschr. 
Testil-Lad. 4 4 . 410. Sept. 1929.) B r a u n s .

Georg Rudolpli, Rote Farben. Es werden die hauptsachliehsten Farbstoffklassen 
u. Systeme zur Erreichung lebhafter Scharlaehtone auf Wolle u. Baumwolle besprochen- 
(Leipziger Monatsschr. Testil-Ind. 44. 406—07. Sept. 1929.) B r a u n s .
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British Celanese Ltd., London, iibert. von: W. Whitehead, Cumberland, Mary
land, Farbeverfahren. Zum Farben verwendet man Lsgg. der Farbstoffe in  zwoi- oder 
mehrwertigen Alkoholen oder ihren Athern oder Estern, wio Glycerin, Diglycerin, 
Athylenglykol, Diathylenglykol, Propylenglykol, Mono-, Di- oder Trimethyl-, -athyl-, 
oder -propylather des Glycerins oder die entsprechenden Ather des Athylendiglykols 
oder die Essigsaureester des Glykols oder Glycerins. Bei Anwendung hygroskop. Lsgg. 
erfolgt ein Wasserzusatz. Das Verf. eignet sich besonders zum Farben von Cellulose- 
estern oder -athern; man kann auch andere Fasern wie Wolle, Seido, Baumwolle, regene- 
rierte Cellulose hiernach farben. Man farbt z. B. ein Gewebe aus Celluloseacetatseide 
durch Klotzen m it einer Lsg. von Di-(methylamino)-anthrachinon in  dem Monoathyl- 
iither des Athylenglykols. (E. P. 313 450 vom 11/6. 1929, Auszug veroff. 8/8. 1929. 
Prior. 11/6. 1928. Zusatz zu E. PP. 282036; C. 1928. I. 1717 und 308173 C. 1929.
II. 657. F r a n z .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, H. Leemann, Bradford und
A. Reiner, Basel, A ndem  der fdrberischen Eigenschaften der pflanzlichen Faser. Das 
Verf. des H auptpat., nach dem Faden aus pflanzlicher Faser m it einem Acetylierungs- 
gemisch aus Essigsaureanhydrid, Eg. u. einem bei der Herst. von Cellulosetriacetat 
ublichen Katalysatoren zu Mono- oder Diacetaten acctyliert werden, wird auf mer- 
cerisierte Baumwolle ubertragen. Man erhalt glanzende Faden, die nicht mehr von 
substantiven Farbstoffen gefarbt werden. Man kann die Faser zuerst nur m it zwei 
Bestandteilen der Acetylierungsmischung behandeln u. dann den Rest zugeben. Man 
behandelt z. B. mercerisiertes Garn m it einer Misehung yon ZnCl2, Essigsaureanhydrid 
u. Eg. 6—7 Stdn. bei 60°. (E. P. 314913 vom 2/3. 1928, aufg. 1/8. 1929. Zus. zu
E. P. 280493. C. 1928. I. 1096.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, iibert. von: W. R. Blume und C. Dreyfus, 
New York, Erzeugung von Matteffekten auf Gelluloseesłer oder -atlier enlhallenden Ge- 
iceben. Man bedruckt das Gewebe m it einer Pastę aus einem mattierend wirkenden 
Stoff, wie ZnO, BaSO.,, einem wasserunl. Verdickungsmittel u. einem Lósungsm. fiir 
das Verdickungsmittel, das aber nicht lósend auf das Cellulosederiv. wirken darf. Man 
macht ein gelb gefarbtes Gewebe aus Celluloseacetatseide durch feuchtes Dampfen 
glanzlos, bedruckt m it einer Pastę aus Cellulosenitrat, ZnO, A., A. einem Plastizierungs- 
mittel, trocknet u. stellt den Glanz durch Behandeln m it verdicktem Ca-Thiocyanat 
wieder her; dann wird getrocknet u. gedampft. (E. P. 314 396 vom 26/6. 1929, Auszug 
veróff. 21/8. 1929. P rior. 26/6. 1928.) ' F r a n z .

Burgess Ledward & Co. Ltd., Manchester, iibert. von: Fred Scholefield und 
Norman Denner, Walkden, England, Erzeugung non glanzenden oder matten Mustern 
auf Garnen oder Geweben, die ganz oder teilweise aus schwefelhaltiger Yiscosekunstseide 
bestehen. (A. P. 1724 375 vom 1/6. 1926, ausg. 13/8. 1929. D. Prior. 21/7. 1925. — 
C. 1927. I. 1218 [E .P . 261099].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. BI., Herstellung von Farbungen 
und Drucken. Man bringt auf die Faser das Amid einer Arylthioglykol-o-carbonsaure 
u. Alkali auf, trocknet u. dampft. — Man bedruckt Baumwolle m it einer Druckpastc 
aus dem Amid  der 5-Chlor-l-methylbenzol-3-thioglykol-2-carbonsaure, NaOH u. einer 
alkal. Verdiekung aus B ritish Gum. Nach dem Trocknen u. Dampfen geht man durch 
ein Osydationsbad von Ferricyankalium oder Hypochlorit. Man erhellt ein sehr echtes 
blaustichiges Rot. Zum Farben bringt man die verdickte Lsg. m it einem Foulard auf. 
(F. P. 662718 vom 20/10. 1928, ausg. 10/8. 1929. D. Prior. 20/10. 1927.) F r a n z .

Imperial Chemical Industries, Ltd., London, und Erie Alfred Speight, Man
chester, Farben von Celluloseestern oder -athern. Man farbt m it sekundaren Disazo- 
farbstoffen aus diazotiertem Anilin, seinen Homologen oder Halogensubstitutions- 
prodd., 1-Naphthylamin oder seine 6- oder 7-Sulfosaure ais Mittelkomponente u. 
1,5-Naphthylendiamin oder sauer gekuppeltes 1,5-Aminonaphthol ais Endkomponentc. 
Kie Farbstoffe farben Celluloseacetatseide waseh-, sśiure-, alkali- u. lichtecht schwarz. 
(E.P. 314 651 vom 30/5. 1928, ausg. 25/7. 1929.) F r a n z .

Celanese Corp. of America, Delaware, iibert. von: George Holland Ellis, 
Spondon b. Derby, England, Farben von Celluloseacetat. (A. P. 1723 230 vom 11/9.
1925, ausg. 6/8. 1929. E. Prior. 23/9. 1924. — C. 1926. I. 2971 [E. P . 243841].) F r a n z .

Henry Dreyfus, England, Farben und Bedrucken von Celluloseestern. (F. P. 
656431 vom 25/6. 1928, ausg. 7/5. 1929. E. Prior. 19/7. 1927. — C. 1929. I. 1154
E .P . 299 343].) F r a n z .
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British Celanese Ltd., London, iibert. von: C. Dreyfus, New York, Bedrucken 
von Celluloseester oder -ather enthaltenden Geweben. Gewebe, dereń K ette aus Cellulose- 
aeetatseidengarn u. dereń SchuB aus einer anderen Faser, wie Naturseide, Baumwollc, 
Wolle, regenerierter Cellulose, usw. bestehen kann, wird m it einer Druckpaste aus 
einem wasserunl., dispergierten, Celluloseacetat farbenden, die andere Faser aber nicht 
farbenden Farbstoffe, wie l,4-Di-(methylamino)-anthrachinon, Gummi arabicum, 
Tiirkischrotól, Ammoniak, A. u. Seife bedruckt, getrocknet u. gedampft. (E. P. 316 982 
vom 7/8. 1929, Auszug yeróff.' 2/10. 1929. Prior. 7/8. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farbstoffpraparate. Man ver- 
jnischt organ, wasserl. harzartige oder ziiho piast. Stoffe, oder Verbb., die diese Eigg. 
wahrend des Mischcns annehmen kónnen, erforderlichenfalls in  Ggw. geringer Mengen 
W. m it wasserunl. Farbstoffen solange bis die Farbstoffe kolloidal geworden sind u. 
sich beim Lósen der Mischung nicht mehr absetzen. Man yerwendet z. B. die wasserl. 
Kunstharze aus Aldehyden u. aromat. Carbon- oder Sulfonsauren, oder aus den Phenol- 
aldehydkondensationsprodd. m it Halogenfettsauren oder schwefelhaltigen Konden- 
sationsprodd. aus Phenolen, halogenierten Phenolen oder Phcnolcarbonsauren u. Alkali- 
metallsulfiden oder -polysulfiden. — Man yermiseht 1,4-Diaminoanthrachinon m it 
dem Na-Salz des Kondensationsprod. aus dem Phenolaldehydkondensationsprod. mit 
Monochloressigsaure auf Walzen unter Zusatz yon W., trocknet u. m ahlt. Das Prod. 
dient zum Bedrucken von Celluloseacetatseide. In  ahnlicher Weise verarbeitet man 
Kiipenfarbstoffe. (E. P. 314451 vom 28/12. 1927, ausg. 25/7. 1929.) F r a n z .

Henry Bousąuet, Rhóne, Frankreieh, Buntatzen von Farbungen. Die der Reduk- 
tionsatze zugesetzten Kupenfarbstoffe usw. werden nach dem Dampfen usw. unter 
Einw. der ultrayioletten Strahlen oxydiert. (F. P. 662317 vom 10/2. 1928, ausg. 
6/8. 1929.) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Julius Hopker, Soden am 
Taunus, Reserven beim Farben m it Kupenfarbstoffen. (A. P. 1730 211 vom 30/4.
1928, ausg. 1/10.1929. D. Prior. 6/5.1927. — C. 1928. II. 1945 [E. P. 290 177].) F r a n z .

Lankes & Schwarzler, Miinchen, HersteUung von Zurichtungen durch einseitigem 
Aufdruck des Bildes. Zu dem Ref. nachE . P. 288 550; C. 1928. II. 1945 is t nachzutragen, 
daB zum Abwaschen oder Abatzen der vom Bild nicht bedećkten Kreide nicht eine 
CaCL-, sondern eine Ca(OCl)2-Lsg. Verwendung findet. (Oe. P. 114468 vom 10/4.
1928, ausg. 10/10. 1929. D. Prior. 11/4. 1927.) Gr o t ę .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, Deutschland,
Farbstoffe und Trubungsmiltel. Teilref. nach E. P. 303 061 vgl. C. 1921. I. 3028. 
Nachzutragen is t: Zwecks Herst. von fein verteilten Deckfarbstoffen oder Triibungs- 
m itteln werden 1. Verbb. des Zr, Ti, Sn usw. m it Stoffen, z. B. alkal. reagierenden 
Lsgg., W.-Dampf o. dgl., welche sie in Oxyde yerwandeln konnen, behandelt u. es 
werden die Erzeugnisse zwecks Gewinmmg yoluminoser Farbstoffe auf etwa 500 bis 
800°, zwecks Gewinnung yoluminoser Triibungsmittel auf etwa 900—1500° erhitzt. 
(F. P. 666 314 yom 22/12. 1928_, ausg. 30/9. 1929. D. Prior. 27/12. 1927.) K u h l in g .

Graesser-Monsanto Chemical Works Ltd., Ruabon und D. P. Hudson, Llan- 
gollen, Denbigshire, HersteUung von Farbstoffzioischenprodukten. Aromat. Osyaldehyde 
lassen sich yon ihnen yerwandten Phenolen durch stufenweise Neutralisation der Alkali- 
salze oder der freien Phenole trennen, wobei m it den Phenolen nicht mischbare Lósungs- 
m ittel zugesetzt werden konnen. — Z. B. wird ein etwa durch Methylierung yon Proto- 
catechualdehyd erhaltenes Gemisch yon Yanillin  u. Isom niRin  in  NaOH gel. u. mit 
COo behandelt, wobei Isovanillin ausfallt. — E in  Gemenge yon Salicylaldehyd u. p-0xij- 
benzaldehyd w ird in  NaOH gel. u. m it H ,S 0 4 neutralisiert, wobei zuerst Salicylaldehyd 
freigemaeht wird, der m it Hilfe eines organ. Lósungsm. estrah iert werden kann. In 
gleicher Weise lassen sich Guajakol u. Vanillin  trennen. — E in  Gemisch von Bourbonal 
u. Athacol (Monoathylcatechol) wird m it einer dem Bourbonal aquiyalenten Menge 
NaOH geschuttelt u. das Athacol m it A. ausgezogen. — Vanillin  laBt sich einem ge- 
pulverten Gemisch von Vanillin u. Isoyanillin m it n. NaOH entziehen. (E. P. 318 939 
yom 11/5. 1928, ausg. 10/10. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Heinz Eichwede, 
Erich Fischer und Adolf Sieglitz, Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von icasser- 
lóslichen Arylazodiarylaminen. (D. R. P. 484968 KI. 22a vom 22/8. 1926, ausg. 25/10.
1929. — C. 1928. I . 419 [E .P . 276372].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Schaich,
Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von einheitlichen 1-Monosulfosauren der 2-Oxy-
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naphthalin-3-carbonsdurearylide, dad. gek., daB man 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure- 
arylide in  Ggw. indifferenter Mittel in der Warnie m it C1S03H  oder dereń Estern 
behandelt. — W ahrend nach dem Verf. gemaB D. R. P . 397313; C. 1924. I I . 1023 
m it H 2S04 oder Monohydrat Gemische yerschiedener Sulfonsauren entstehen, gelingt 
es hier, einheitliehe 1-Deriw . zu erhalten. — Z. B. wird 2-Oxynaphthalin-3-carbonsdure- 
anilid in  Tetrachlorathan bei 80° m it C1S03H behandelt, der Nd. abgesaugt, in N a2C03 
gel. u. ausgesalzen. Hierbei entsteht das Na-Salz des l-Sulfonsdure-2-oxynaphthalin-3- 
carbonsdureanilids, 11. in  NaOH, Na2C03, wl. in Na-Acetatlsg. — Aus 2-0xynaphthalin-3- 
carbonsaure-4'-chlor-2'-methyl-1'-anilid u. C1S03H in sd. CCI., wird in  gleicher Weise 
die l-Sulfonsdureverb. erhalten, die ais Na-Salz ausgesalzen wird. — In  gleicher Weise 
laBt sich die l-Sulfonsaureverb. des 2-Oxynaplithalin-3-carbonsdure-2'-methyl-l'-anilids 
darstellen, wobei auch an Stelle von C1S03H dereń Methylester yerwendet werden 
kann. Im  letzteren Palle entsteht der m it verd. Na2C03-Lsg. verseifbare Sulfonsaure- 
ester. (D .R .P . 482 944 Kl. 12o yom 1/10. 1925, ausg. 23/9. 1929.) A l t p e t e r .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Harry Grimmel, Wies- 
dorf, und Heinrich Clingestein, Koln a. Rh., Azofarbstoffe. (A. P. 1 7 3 1 6 2 3  vom 
28/7. 1927, ausg. 15/10. 1929. D. Prior. 19/8. 1926. — C. 1928. II. 1269 [E. P. 
639 283].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Karl Heusner und Max 
Simon, Leyerkuscn b. K o lna. Rh., Herstellung von Azofarbstoffen. (A. P. 1725 076 
vom 7/6. 1927, ausg. 20/8. 1929. D. Prior. 6/4. 1925. — C. 1925. I. 2662 [F.P.
585 664].) F ranz.

General Anilinę Works, Inc., New York, ubert. von: Winfrid Hentrich, Win- 
dorfa . Rh., Herstellung von Azofarbstoffen. (A. P. 1732  512 yom 9/5. 1927, ausg. 
22/10. 1929. D. Prior. 19/5. 1926. — C. 1928. I. 3117 [F. P. 634 620].) F r a n z .

General Anilinę Works Inc., New York, iibert. von: Hermann Wagner, 
Bad Soden a. Taunus, und Erich Fischer, Hóchst a. M., Herstellung von Azofarb
stoffen fiir Wolle. (A. P. 1731  643 yom 19/7. 1927, ausg. 15/10. 1929. D. Prior. 
29/7. 1926. — C. 1927. II. 2577 [E. P. 275 258].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Hermann Wagner, Bad 
Soden a. Taunus, und Erich Fischer, Hóchst a. M., Herstellung von gelben Monoazo- 
farbstoffen. (A. P. 1 7 3 0 1 7 9  yom 1/5. 1928, ausg. 1/10. 1929. D. Prior. 10/5. 1927. — 
C. 19 2 8 . II. 2069 [E. P. 290 230].) '  F r a n z .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Henry Jordan, Wilmington, 
Delaware, Herstellung von Disazofarbstoffen. Man yereinigt eine Diazoverb. der Benzol- 
oder Naphthalinreihe ohne freie Hydroxyl- oder Aminogruppen m it einem Amin der 
Benzol- oder Naphthalinreihe ohne freie Amino- oder Hydroxylgruppe m it unbesetzter 
p-Stellung zur Aminogruppe, diazotiert die Aminoazoyerb. u. kuppelt abermals m it 
einem Amin der Benzol- oder Naphthalinreihe m it nur einer Aminogruppe u. keiner 
Hydroxylgruppe m it unbesetzter p-Stellung zur Aminogruppe, kondensiert die Amino- 
disazoverb. m it Nitrobenzoylchlorid, reduziert die Nitrogruppe zur Aminogruppe u. 
kondensiert die erhaltene Aminobenzoylverb. m it einem aliphat. oder aromat. Saure- 
chlorid oder Saureanhydrid, das keine freie Hydroxyl- oder Aminogruppe enthalt. 
Der Farbstoff aus 2-Naphthylamin-6,8-disulfonsaure — y  m-Toluidin — ->- m-Toluidin 
wird m it p-Nitrobenzoylchlorid kondensiert, m it NaHS reduziert u. mit Benzoyl- 
chlorid acidyliert; der Farbstoff farb t Baumwolle, Wolle, Seide u. Kunstseide in wasch-, 
licht-, saure- u. alkaliechten lebhaften gelben Tónen, die sich m it Hydrosulfit rein weiB 
atzen lassen. Celluloseaeetatseide wird nicht angefarbt. Einen ahnlichen Farbstoff 
erhalt man, wenn man an Stelle des Benzoylchlorids Acetanhydrid yerwendet. Der 
Aminodisazofarbstoff aus 2-Naphthylamin-4,8-disulfosaure — y  Kresidin — y  o-Anisi- 
din liefert nach dem Kondensieren m it p-Nitrobenzoylchlorid, Red. u. Behandeln m it 
Benzoylchlorid einen Farbstoff, der orange Farbungen liefert. Die Aminodisazoyerb. 
aus Metanilsaure — y  l-Naphthylamin-7-sulfosiiure — y  m-Toluidin liefert nach der 
Kondensation m it p-Nitrobenzoylchlorid, Red. u. Benzoylieren einen gelbbraun 
farbenden Farbstoff. Die Aminoazoyerb. aus p-Sulfanilsaure — y  1-Naphthylamin- 
6-sulfosaure — y  1-Naphthylamin liefert nach dem Kondensieren mit p-Nitrobenzoyl- 
chlorid, Reduzieren u. Benzoylieren einen rótlieh braun farbenden Farbstoff. (A. P. 
1724663  yom 25/8. 1927, ausg. 13/8. 1929.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von loslichen Metalherbindungen von Disazofarbstoffen. Man behandelt Disazofarbstoffe 
der Formel I . X  =  CO, CS oder ein Triazin, Chinazolin, Pyridazin-, Pyrimidin- oder
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H 0 3
R r N :N

NH-X-NH-Rj-N :N'R,

ahnlicłicr heterocycl. R est; R j =  Rest der Anthranilsaure oder eines ihrer D eriw ., 
R 2 =  aromat. Kern, R3 =  Rest einer aromat. o-Oxyearbonsaure. Man erhalt die 
Ausgangsfarbstoffe durch Kuppeln von 1 Mol. einer diazotierten aromat. o-Amino- 
carbonsaure in alkal. Lsg. m it 1 Mol. des Monoazofarbstoffes der Formel II. oder durch 
Einw. von COCl2, CS2 usw. auf 1 Mol. des Monoazofarbstoffes o-Aminocarbonsaure — >-
2-Amino-5-oxynaphthalin-5-sulfosaure u. 1 Mol. des Monoazofarbstoffes der Formel 
H 2N -R 2-N : N -R 3, in letzterem Falle kann die Einfiihrung des Metalles m it der Kupp- 
lung vereinigt werden. Man kuppelt 1 Mol. diazotierte 2-Carboxyanilin-4-sulfosaure 
m it dem unsymmetr. Harnstoff aus 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfosaure u. 4'-Amino- 
azobenzol-4-oxy-3-carbonsaure u. erhitzt den Farbstoff 2—3 Stdn. m it einer m it H2S04 
angesauerten Lsg. von CuSO.,, Der Farbstoff farb t Baumwolle lichtecht gelbbraun. 
(E. P. 315 665 vom 15/7. 1929, Auszug veroff. 11/9. 1929. Prior. 14/7. 1928.) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Ferdinand Keller und Karl 
Schnitzspahn, Offenbach a. M., Diazosalzpraparate zum Farben und Bedrucken. 
(A. P. 1717453 vom 24/12. 1925, ausg. 18/6. 1929. D. Prior. 19/1. 1925. — C. 1926.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Dis- und 
Polyazofarbstoffen. Man laBt Diazoverbb. auf Verbb. einwirken, die m an durch Konden
sation von aus Dihalogenverbb. heterocycl. Verbb. m it zwei nacheinander ersetzbaren 
Halogenen m it 1 Mol. einer Aminoazoverb. u. einem Mol. einer Verb., die nach der 
Kondensation noch m it Diazoverbb. reagierende H-Atome besitzen mufl, erhalten 
kann. Ais heterocycl. Verbb. verwendet man 5-Cldornicotinclilorid, a,y-Dichlorchinolin, 
Tricldorpyrimidin, Methyldiclilorpyrimidin, PhenyldicMorpyrimidin, 2-CJdorpyrimidin- 
4 '-sulfocMorid, DicMorbenzguanamid, DicJdoracetguanamid, 2,4-Dicldorcliinazolin, 2-Phe- 
nyl-(3'-carbocMorid)-4-chlorchinazolin, 4,4'-Dichlor-6,6'-diphenyl-l,l'.3,3'-bisdiazin, 2,4,7- 
Trichlorchinazolin, 2,4-DicMor-5,7-dibromchinazolin, 1,4-Dichlorphthalazin, 1-Phenyl- 
(4'-carbochlorid)-4-cMorophihalazin, 2-Chlorchinoxalin-6-carbochlond, 2,3-DicMorchinoxa- 
lin-6-carbochlorid, 2,4-DicMorcopazolin, 2,4-Dichlorbenzo-10-vwnazin-l,3-diazin, 2,4-Di- 
cMorbenz-5,10-diazin-l,3-diazin, 2,4-Dicldor-l,3-diazin-5,8-diazin. Die Farbstoffe eignen 
sich besonders zum Farben von Baumwolle. — Man vereinigt das Kondensationsprod. 
aus 2,4-Dichlorchinazolin m it 1 Mol. l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsaure u. 1 Mol. 
4-Amino-5'-metlu)xy-4'-oxyazobenzol-3'-carbonsdure m it der Diazoverb. der Aminoazo- 
verb. aus l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfonsaure u. 3-Amino-4-cresoldthylather, der 
Farbstoff farbt Baumwolle lichtecht griinstichiggelb. Das Kondensationsprod. aus
1 Mol. 2,4-Dicldorchinazolin, 1 Mol. l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsaure u. 1 Mol. 
4-Aminophenyloxaminsaure wird m it der Diazoverb. des Aminoazofarbstoffes aus
l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsa,ure u. 3-Amino-4-cresoloxdthyldther gekuppelt, der 
Oxalsaurerest durch Verseifen m it NaOH abgespalten, diazotiert u. m it der Mono- 
sulfosaure des Acetylacet-o-cldoranilids gekuppelt, man kann den Farbstoff auch auf 
der Faser m it Methylphenylpyrazolon entwickeln; m an erhalt griine Farbungen. Das 
Verseifen u. Kuppeln kann auch vor dem Vereinigen m it der Diazoverb. des Amino
azofarbstoffes vorgenommen werden. Man vereinigt die Diazoverb. des Aminodisazo- 
farbstoffs Anilin-2.5-disulfonsaiire-azo-l-arrunonaphthalin-7-sulfosaure-azo-l-aminonaph- 
thalin oder seine Aquivalente m it dem Kondensationsprod. aus 1 Mol. 2,4-Dichlor- 
chinazolin, 1 Mol. 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfonsaure u. 1 Mol. der Aminoazoverb. 
aus l-Aminoacetanilid— y  l-(2'-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon u. darauffolgendes 
Verseifen, der Farbstoff farb t Baumwolle griin bis oliygriin. Das Kondensationsprod. 
aus 1 Mol. Methyldichlorpyrimidin, 1 Mol. 4-Amino-4'-oxyazobenzol-3'-carbonsaure u.
l-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsaure wird in Ggw. von Pyridin m it der Diazoverb. 
des Aminoazofarbstoffes aus l-Amino-8-iia,phlhol-3,6-disulfonsdure u. 3-Amino-4-cresol- 
athyldther gekuppelt, der Farbstoff farb t Baumwolle blaustichiggriin. An Stelle der 
genannten Aminoazoverb. kann man auch l-Amino-4-cresoloxydthylschwefelsduredther,
l-Amino-8-oxynaphtlmlin-4,7- (oder 6)-disulfonsaure oder l-Amino-8-oxynaphthalin-
5,7-disulfonsdure, l-Amino-S-oxynaphthalin-4-sulfonsdure, l-Amino-8-oxynaphthalin-6- 
monosulfonsdure, l-Amino-8-oxynaphthalin-4-sulfo-6-carbonsdure u. fl-(2-Amino-4-melhyl- 
phenoxy)-propionsaure yerwenden. Man kondensiert 2,4-Dichlorchin<izolin m it 4-Amino-
3-methoxyazobenzol-5'-sulfo-3'-carbonsdure, g ibt hierzu den Aminotrisazofarbstoff 1-Ami-

II . 652 [E .P . 246181].) F r a n z .
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nobenzol-2,5-disulfonsaure — ->- l-Aminonaphthalin-7-sulfonsaure — >- 1-Aminonaph-
th a lin ---->- 2-Amino-5-oxynaphthalin-7-sulfonsaure, der Farbstoff farb t Baumwolle
griin; m an kann ahnliche Farbstoffe auch in der Weise erhalten, daB man den Amino- 
trisazofarbstoff m it dem 2,4-Dicldorcldnazolin u. dann m it p-Aminophenyloxaminsaure 
kondensiert, verseift u. diazotiert u. m it l-(2'-Carboxy-5'-chlorphenyl)-3-methyl-5-pyr- 
azolon vereinigt, der Farbstoff farbt Baumwolle ebenfalls griin. — Man vereinigt den 
diazotierten Aminoazofarbstoff 3-Amino-2-oxybenzoesaure — ->- 1-Aminonaphthalin mit, 
dem Kondensationsprod. aus 1 Mol. Methyldiclilorpyrimidin, 1 Mol. l-Amino-8-oxy- 
naphthalin-3,6-disulfonsdure u. 1 Mol. 4-Amino-4'-oxyazobenzol-3'-carbon$dure, der F arb
stoff farbt Baumwolle griin, durch Naclibehandeln m it Cu-Verbb. werden die Farbungen 
wasch- u. lichtecht olivgriin. Kuppelt man das Kondensationsprod. m it der Diazoverb. 
des Aminoazofarbstoffes 4-Amino-l,3-dimethylbenzol~5-sulfonsaure — y l-Amino-2-naph- 
tholdthylather-6-sulfonsdure, so entsteht ein Baumwolle rein griin farbender Farbstoff. — 
Das Kondensationsprod. aus 1 Mol. Dichloracetgiianamid, 1 Mol. l-Amino-8-oxynaph- 
tlialin-3,6-disulfosaure u. 1 Mol. 4-Amino-4'-oxyazobenzol-3'-carbonsaure liefert beim 
Kuppeln in Ggw. von Pyridin m it der Diazoverb. des Aminoazofarbstoffes 1-Amino- 
8-naphthol-3,6-disulfonsdure u. 3-Amino-4-cresolmethyldther einen Baumwolle griin- 
farbenden Farbstoff. Mit diazotiertem 4-Aminołolwol liefert das Kondensationsprod. 
aus 1 Mol. 2,4-Dichlorchinazolin 1 Mol. l-Amino-8-oxynaphtlialin-3,6-disulfonsdure u.
I Mol. 4-Amino-5'-methoxy-4'-oxyazobcnzol-3/-carboiisdure einen Baumwolle ro t far- 
benden Farbstoff. Man vereinigt diazotierte Aminodisazoverb. Anilin-2-sulfonsaure — >•
1-Aminonaphthalin-7-sulfonsaure — ->- l-Amino-2-athoxy-6-sulfonsaure in  Ggw. von 
Pyridin m it dem reduzierten Kondensationsprod. aus 1 Mol. 5-Chlornicotinchlorid, 1 Mol.
2-Amino-5-naphtliol-7-svlfonsdure u. 3-Nitro-l-methylaminobenzol, der Farbstoff farbt
Baumwolle blau, auf der Faser m it Methylphenylpyrazolon entwickelt, erhalt man 
wasch- u. lichtechte griine Farbungen. Die Diazoverb. des 4,6-Dinilro-2-amino-l-oxy- 
benzoh liefert m it dem Kondensationsprod. aus 1 Mol. Dichloracetguanamid, 1 Mol.
2-Amino-5-na/phthol-rl-sulfonsdure u. 1 Mol. 4-Amino-5'-methyl-4'-oxybenzol-3'-carbon- 
sdure einen Farbstoff, der Baumwolle gelbbraun farbt, durch Nachbehandeln m it Cu- 
Verbb. licht- u. waschechte braune Farbungen. (F. P. 658763 vom 22/5. 1928, ausg. 
19/6. 1929. D. Prior. 10/6. 1927.) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Karl Holzach, Ludwigs- 
liafen a. Rh., Beizenzieliende Trisazofarbstoffe. (A. P. 1728 996 vom 28/6. 1927, 
ausg. 24/9. 1929. D. Prior. 5/7. 1926. — C. 1929. II. 661 [D. R,. P. 477 061].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Winfrid Hentrich und 
Max Hardtmann, Wiesdorf a. Rh., Ilerstellung von Polyazofarbstoffen. (A. P. 
1730 207 vom 2/7. 1927, ausg. 1/10. 1929. D. Prior. 16/7. 1926. — C. 1928. II. 811 
[F . P. 637 743].) F r a k z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Heinrich Polikier, 
Leipzig, und Otto Boeger, Dessau, Triarylmetlianfarbsłoffe. (A. P. 1 731 637 vom 
8/7. 1927, ausg. 15/10. 1929. D. Prior. 9/8. 1926. — C. 1927- II. 2718 [E. P. 
275 609].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Oswald Meyer, Offen
bach a. M., Salzartige Verbindung von Triaryhnethanfarbsloffbasen. (A. P. 1729 003 
vom 30/6. 1927, ausg. 24/9. 1929. D. Prior. 5/7. 1926. — O. 1928. n .  396 [F. P. 
636 991].) F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., Ronald Sidney Barnes, John Edmund Guy Harris, Bir- 
kett Wyłam und John Thomas, Grangemouth, Sehottland, Hersłełlung von Farb- 
stoffen durch Einw. von Verbb. tertiarer Basen m it S03 in  Ggw. tertiarer Basen auf 
Anthrachinonarylido-o-carbonsauren. — Z. B. wird 1-fi-Naphthylaminoanthrachinon-
2-carbonsdure (I) m it Na2S„04 in NaOH verkiipt, die Lsg. m it H^SO,, angesauert u. 
die abgeschiedene Lcukoverb. bei 90— 100° im Vakuum getrocknet. Diese Verb. wird 
zu einer Lsg. von Pyridin-SOz (II) in  Pyridin zugesetzt, die M. Std. unter Ruhren 
auf 90° erwarmt, hierauf auf 40° abgekuhlt, wss. Na2C03 zugesetzt u. die Emulsion 
m it Dampf dest. Der Riickstand wird m it Na2C03-Lsg. extrahiert, wobei das ent- 
standene Anthrachinonacridon ungel. bleibt. — Durch Erwarmen von I m it II auf 
95—100° in  Pyridin w ird Anthrachinon-l,2-naphthacridon erhalten. Durch Einw. von
II auf Anthradiinon-l-anilido-2-carbcmsdure (III) entsteht ein Farbstoff, der Welle. 
aus saurem Bade hellrot farbt. — Geht m an yon der Levkoverb. von III aus, so ent
steht durch Einw. von II ein Prod., das Seide rotfiirbt. (E. P. 315 328 vom 9/1. 1928,
ausg. 8/8. 1929.) A l t p e t e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Klaus Weinand, 
Kóln-Flittard), Darstellung von Farbstoffen der Anthrachinonreihe. (D. R . P . 4 8 3 1 5 5  
KI. 22b Tom 21/12. 1926, ausg. 26/9. 1929. Zu. zu D. R. P. 456 114. C. 1928. I. 1720. —
C. 1928. I . 2010 [F. P. 632490].) F ra n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein 
und Heinrich Vollmann, F rankfurt a. M.-Hóclist), Darstellung von Kondensations- 
produkten der Anthrachinonreihe. (D. R . P . 483 229 KI. 22b vom  26/7. 1927, ausg. 
27,9. 1929. Zus. zu D. R. P. 412 053; C. 1925. I. 2663. — C. 19 28 . I I .  2410 [E. P. 
294550].) F r a n z .

Grasselli DyestuJf Corp., New York, iibert. von: Gustav Reddelien und Werner 
Muller, Leipzig, Kondensationsprodukle der Anthrachinonreihe. (A. P. 1717 809 
vom 8/8. 1927, ausg. 18/6. 1929. D. Prior. 4/8. 1926. — C. 1927. II. 2718 [E. P . 
275636].) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, iibert. von: 
Franz Ackermann, Binningen b. Basel, und Paul Schetelig, Basel, Schweiz, Anthra- 
chinonkondensationsprodukte. (A. P. 1 7 1 9 7 9 2  vom 18/5. 1925, ausg. 2/7. 1929. 
Schwz. Prior. 2/8. 1924. — C. 19 2 6 . I. 1050 [E. P. 237872].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Pyrazol- 
anthronen. In  gleicher Weise wie die im H auptpat. verwendeten halogenierten Verbb. 
lassen sich auch Bz-Nitrobenzanthrone m it Pyrazolanthron (I) umsetzen. — Z. B. wird 
ein Gemisch von I  u. W.-freiem K2C03 in Nitrobzl. einige Stdn. zum Sieden erhitzt, 
hierauf Bz-l-Nitrobenzanthron (II) zugesctzt u. 10 Stdn. unter Riihren gekocht. Das 
Rk.-Prod., gelbes Pulver, ist in  konz. H 2S04 m it gelbroter Farbung 1., F . 390°. — 
Prod. aus I I  u. 4-Methylpyrazoldnthron, F . 330°. — Prod. aus I  u. Dinitrobenzanthron,
F. 350—360°, nach Umkrystallisieren aus Nitrobzl. F . etwa 400°. (E .P .3 1 7 9 5 5  vom 
10/7. 1928, ausg. 19/9. 1929. Zus. zu E. P. 298775; C. 1929. II. 1226.) A l t p e t e r .

[russ.] I. A. Dobrynin, Die naturlichen organischen Farbstoffe. Methodo zu ihrer Unter- 
suchung und Bestimmung in Nahrungsmitteln und Getranken. Leningrad: Wissen- 
schaftl. chem.-techn. Verlag der wissenschaftl. techn. Verwaltung des obersten Volks- 
wirtschaftsrates 1929. (311 S.) Rbl. 6.— . '

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
— , Beschreiłmng des Vanderbiltschcn Laboratoriums und seiner Ausrustung. (Rubber 

Age [New York] 26. 25—28. 10/10. 1929.) F r o m a n d i .
L. V. Wistinghausen, Uber den Be$<Meunigerverbravch wahrend der Vvlkanisation 

(Rubber Age [New York] 25. 319— 21. 25/6. 1929. —  C. 19 29 . I. 2591.) F r o m .

Dispersions Process Inc., Dover, Delaware, iibert. von: William. Beach Pratt,
Wellesley, Massachusetts, Dispergieren von Kautschuk in  Wasser. Man macht Roh- 
kautschuk auf Walzen piast., versetzt m it einem Kolloid, wie kolloidalen Ton u. er- 
forderlichenfalls m it Schwefel, Vulkanisationsbeschleunigern, Pigmenten, Fiillstoffen, 
hierzu gibt m an eine wss. Lsg. eines Ausflockungsmittels, wie A12(S04)3. Das erhaltene 
Prod. liefert zusammenhiingende, irreversible u. wasserdiehte Uberziige. (A. P. 
1 7 3 1 7 2 5  vom 6/12. 1924, ausg. 15/10. 1929.) F r a n z .

United Products Corp. of America, iibert. von: Arthur Biddle, Trenton, New 
Jersey, Losen, Emulgieren oder Suspendieren von Kautschuk, Balata, Guttapercha oder 
ahnlichen Stoffen. Man yermischt 10 Teile Kautschuk m it 100 Teilen eines Ols, das 
aus einer Mischung von 1 Teil Petroleum, 3 Teilen Ricinusól u. 96 Teilen Leinól besteht, 
hierzu gibt man 75 Teile einer Caseinlsg. m it einem Geh. von etwa 20% Casein; dieser 
Mischung kann m an noch Fiillstoffe, Vulkanisiermittel usw. zusetzen. Die Mischung 
dient ais Uberzugsmasse. (A. P. 1 7 1 6  478 vom 30/12.1925, ausg. 11/6.1929.) F r a n z .

Anodę Rubber Co. (England) Ltd., England, Herstellung von Gegenstanden 
aus wafirigen Dispersionen von organischen Stoffen, insbesondere Kautschuk. (F. P- 
6 6 7 0 8 3  Tom 8/1. 1929, ausg. 12/10. 1929. E. Prior. 9/1. 1928. — C. 19 2 9 . II. 1363 
[E. P . 309 391].) F r a n z .

Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey, GroGbritannien, Waren aus Kautschuk- 
milch oder anderen waprigen Dispersionen non Kautschuk- oder anderen Pflanzensaften. 
(Schwz. P. 12 9  056 vom 2/8. 1927, ausg. 1/12. 1928. E. Prior. 17/9. 1926. — C. 1928. 
I. 2135 [E. P . 283 984].) F r a n z .
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_ Anodę Rubber Co. Ltd., London, Verfahren und Vorrichtung zur unmitlelbaren 
Erzeugung yon Platłen und anderen geformten Waren aus wafirigcn Dispersionen vcm 
Kautschuk und kautschukahnlichen Stoffen. (D. R. P. 484864 KI. 39 b vom 19/7.
1925, ausg. 24/10.1929. E. Prior. 31/7.1924. — C. 1926. H . 831 [E. P. 245 177].) F ranz!

Anodę Rubber Co. Ltd., London, Verfaliren zur unmitlelbaren HersteUung von 
Kautschukwaren aus Kautschukmilch. (D. R. P. 485 528 KI. 39 b yom 19/5. 1926, 
ausg. 1/11.1929. Ungar. Prior. 30/5.1925. — C. 1927.1. 1078 [E. P . 252 673].) F r a n z .

Anodę Rubber Co. Ltd., London, HersteUung von homogenen Kautschuknieder- 
schlagen. (D. R. P. 485 797 KI. 39 b vom 5/9. 1925, ausg. 5/11. 1929. — C. 1927. 
I. 1075 [E. P. 257 885].) F r a n z .

C. Macintosh & Co., Ltd. und F. H. Toop, Manchester, Kautschuhnischungen. 
Man yermiseht zerkleinerte Abfalle yon yulkanisiertem Kautschuk m it -wss. Dispersionen 
von Kautschuk, die m it Vulkanisiermitteln, Fasern u. Fiillstoffen yermiseht sein 
konnen, form t u. vulkanisiert ohne yorheriges Trocknen. (E. P. 315 512 yom 11/5.
1928, ausg. 8/8. 1929.) F r a n z .

K. D. P. Ltd., London, England, iibert. von: Ernest Alfred Hauser, Frank
furt a. M., HersteUung von Kautschuhnischungen. (A. P. 1729 651 yom 16/12. 1925, 
ausg. 1/10. 1929. E. Prior. 19/12. 1924. — C. 1927. I. 193 [E. P. 250 6391.) F r .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: Harry L. Fisher, Leonia, New York 
und William C. Geer, New Rochelle, New York, HersteUung von Kautschukmischungen. 
Man yermiseht die durch Behandeln von Kautschuk m it aromat. Sulfosauren oder 
dereń Chloriden darstellbaren Umwandlungsprodd. m it Fiillstoffen, Weichmachungs- 
mitteln usw. wie Infusorienerde, Ton, Gasrufi, ZnO, Faserstoffe, Paraffin, Stearin- 
saure, Palmól, Japanwachs usw. Die Mischungen dienen zur Herst. von Schallplatten, 
Telephonhorern, AkkumulatorengefaBen usw. (A. P. 1 7 3 1 4 8 3  vom 14/4. 1924, 
ausg. 15/10. 1929.) F r a n z .

 ̂ B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: William C. Geer, New Rochelle, 
New York, HersteUung von Kautschuhnischungen. Man yermiseht die durch Behandeln 
von Kautschuk m it Arylsulfonsauren oder ihren Chloriden erhaltlichen Umwandlungs
prodd. m it Weichmachungsmitteln, wie Paraffin, Naphthalin, Stearinsaure, Harzol, 
Mineralóle usw. Eine Mischung yon 1000 Teilen Rohkautschuk m it 75 Teilen Phenol- 
sulfonsiiure wird in Behaltern langere Zeit bei trockener Hitze erwarmt, u. dann auf 
Walzen homogenisiert. 1800 Teile dieses Prod. werden m it 200 Teilen Kautschuk 
yermiseht, m an erhalt ein in der Warme piast, guttaperchaahnliches Prod. An Stelle 
des Rohkautsehuks kann man das Umwandlungsprod. auch m it Paraffin, Harzol 
usw. yermisehen. Die Prodd. dienen ais Isoliermittel bei der Herst. yon Unterseekabeln. 
(A. P. 1731484 vom 23/4. 1924, ausg. 15/10. 1929.) F r a n z .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. yon: William C. Geer und Harry L. Fisher, 
Akron, Ohio, HersteUung von Kautschukmischungen. Man behandelt Kautschuk mit 
Arylsulfosauren oder -chloriden u. entfernt die hygroskop. Verunreinigungen; die 
Entfernung dieser Stoffe kann auch yor der Behandlung erfolgen. Man erhitzt 100 Teile 
gereinigten Rohkautschuk m it 5— 6 Teilen PhenolsuBonsaure u. erwarmt im Ofen; 
man erhalt ein balataahnliehes Prod. m it geringem Adsorptionsvermógen fur Feuchtig- 
keit. Vermischt man 180 Teile dieses Prod. m it 20 Teilen gereinigten Kautschuk, so 
erhalt man ein guttaperchaahnliches Prod. Durch langeres Erhitzen einer Mischung 
von 100 Teilen gereinigten Kautschuk m it 8 Teilen p-Toluolsulfonsaure u. 2 Teilen 
H2S04 erhalt m an ein schellackahnliches Prod. m it muscheligem Bruch. Vermischt 
man 42,5 Teile dieses scliellackahnlichen Prod. m it 32,5 Teilen des balataahnlichen 
Prod., so erhalt man ein guttaperchaahnliches Prod. Die Prodd. sollen ais Isolier- 
mittel bei der H erst. yon Unterseekabeln Verwendung finden. (A. P. 1 7 3 !  485 yom 
20/5. 1924, ausg. 15/10. 1929.) F r a n z .

B. F. GooćLrich Co., New York, iibert. von: William C. Geer, New Rochelle, 
HersteUung von Kautschukmischungen. Man yermiseht Kautschuk mit mastiziertem 
Julkanisiertem K autschuk u. einem aus K autschuk durch Behandeln m it H 2S 04 oder 
Sulfonsauren erhaltlichen Umwandlungsprod. Die Umwandlungsprodd. des Kautschuks 
entstehen durch Behandeln yon 100 Teilen K autschuk m it 1 Teil Harzol u. 7 Teilen 
ĄSO,, oder 17 Teilen Phenolsulfosaure oder 15 Teilen p-Toluolsulfosaure oder 
Mischungen dieser Sauren. Ais yulkanisiertenKautschuk yerwendet man das Prod., das 
man erhalt, wenn m an das durch Behandeln von Kautschuk m it p-Phenolsulfonsaure 
erhaltliehe Umwandlungsprod. m it Kautschuk, Sehwefel, Vulkanisationsbeschleuniger 
usw. yermiseht u. yulkanisiert. Man yerwendet zweckmaBig eine Mischung aus 100 Teilen
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Rohkautsehuk, 170 Teilen des Umwandlungsproduktes u. 110 Teilen des mastizierten 
vulkanisierten Kautschuks. Die M. dient zum Isolieren yon elektr. Kabeln. (A .P. 
1731487 vom 10/7. 1925, ausg. 15/10. 1929.) F r a n z .

B. F. Goodrich Co., New York, Iibert. von: Harry L. Fisher, Akron, Ohio, 
Herstellung in  der Warnie plastischer Kautsclmkumwandlungsprodukte. Man behandelt 
ein vulkanisierbares Kautsckukgemisck bei erhóhter Temp. m it isomerisierend wirkenden 
Mitteln, homogenisiert das Prod. u. kiihlt ab. Zur H erst. des Kautschukisomeren 
yermischt man 100 Teile Kautscliuk m it einer Mischung von 8 Teilen p-Toluolsulfo- 
saure u. 2 Teilen H 2S 04 u. 2 Teilen W., wenn die Sauren gleichmafiig im Kautschuk 
yerteilt sind, erhitzt man das Gemisch auf 140° 8 Stdn., man erhalt ein hartes Prod. 
m it muscheligem Brueh, das in der Warme piast. ist. An Stelle des Gemisehes yon 
p-Toluolsulfonsaure u. H 2S04 kann man auch p-Toluolsulfosaurechlorid, p-Toluol- 
sulfosaure, oder Halide amphoterer Metalle, wieFeCls. Das Prod. wird gegebenenfalls 
nach dem Waschen m it W., m it 15—40 Teilen Schwefel yermischt u. vulkanisiert, 
man erhalt ein nicht klebriges, in  der Warme nicht piast. Prod. Das Vulkanisat wird 
dann auf 300° zum Schmelzen erhitzt, naoh dem Erkalten erhalt man ein nicht klebriges 
in der Warme piast. Prod. Man kann den Schwefel auch m it den Sauren zum Kautschuk 
zusetzcn. (A .P. 1731488 vom 28/12. 1926, ausg. 15/10. 1929.) F r a n z .

B. F. Goodrich Co., New York, ubert. von: William C. Geer und Herbert 
A. Winkelmann, Akron, Ohio, Herstellung in  aer Warme plastischer Kautschuk- 
derivate. Man yermischt K autschuk m it einem Weichmachungsmittel u. einem auf 
Kautschuk isomerisierend wirkenden Stoff u. erwarmt, bis die Umwandlung beendet 
ist. Man yermischt 100 Teile K autschuk m it 3 Teilen Harzól u. setzt dann 7 Teile 
konz. H 2S 04 zu, man erhitzt in einem Ofen, bis eine exotherm. Rk. erfolgt. Nach 
dem Abkiihlen wird das Prod. auf w. Walzen mastiziert, m it W. saurefrei gewaschen, 
man erhalt ein balataahnliches Prod. Verwendet man an Stelle von 7 Teilen H 2S 04 
10 Teile, so erhalt m an ein schellackahnliches Prod. Man yermischt 100 Teile K au t
schuk m it 2,5—3,5 Teilen Phenol u. gibt dann 3,5—4,5 Teile H 2S04 zu, das Prod. 
is t dem unter Verwendung von 7,5 Teilen Phenolsulfonsauren erhaltlichen sehr ahnlich. 
Zum Isomerisieren kann m an auch p-Toluolsulfonsaure oder, aromat. Sulfochloride 
yerwenden. (A. P. 1705 757 yom 28/4. 1925, ausg. 19/3. 1929.) F r a n z .

Tanseib Co., iibert. von: Glenn H. Willis, Akron, Ohio, Herstellung von gefarbten 
Massen, insbesondere Kautschiikmassen. Man fiirbt das Bindemittel u. dayon getrennt 
die zuzusetzenden Faserstoffe, Fullstoffe usw. u. yermischt dann. Man farb t z. B. Wolle, 
Baumwolle, Haare, K ork usw. in  der iiblichen Weise m it Farbstoffen u. Kautschuk 
auf Mischwalzen durch Zusatz von Farbpigmenten, hierauf gibt man die gefarbten u. 
getrockneten Faserstoffe zu u. vulkanisiert. (A. P. 1701220 vom 31/10. 1927, ausg. 
5/2. 1929.) F r a n z .

Ferdinand Ringer, Wien, Max Sachsel, Prag-Karlin, und Georg Arthur 
Schindler, Zwiekau, Sachsen, Poróse Kautschukmassen. (Oe. P. 114250 vom 22/6.
1926, ausg. 10/9. 1929. — C. 1928. II. 400 [F . P . 634 694].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vulkanisieren von Kautschuk. 
Man yerwendet hierzu ein durch Verreiben einer pulverisierten Schwefelselenyerb. 
m it einem m it K autschuk yermischbaren F e tt oder Ol, wie Petroleumruckstande, 
Stearinsaure, Olsaure, Wollfett, erhiiltliches Prod. Dio Selenyerb., die noch freien 
Schwefel enthalten kann, erhalt man durch Schmelzen von 29 Teilen Schwefel mit 
71 Teilen Selen, die Verb. wird dann m it gleiclien Teilen Olsaure yerrieben. (E. P. 
315 554 vom 22/6. 1928, ausg. 8/8. 1929.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Ernest R. Bridgwater, Wilming- 
ton, Delaware, und Aaron S. Slack, Brooklyn, New York, Vulkanisieren von Kaut
schuk. Man setzt den Kautschukmischungen Verbb. der Einw.-Prodd. von Aldeliyden 
auf aromat. Aminę, wie Methylendiphenyldiamin, m it hóheren Fettsauren, wic 
Stearinsaure, zu. Durch den Zusatz dieser Stoffe wird die Neigung zum Anvulkani- 
sieren vermindert, auch besitzen die hiernach erhaltlichen Vulkanisate bessere physik. 
Eigg. (A. P. 1705712 vom 3/7. 1926, ausg. 19/3. 1929.) F r a n z .

H. A. Morton, Akron, Ohio, Vulkanisaticmsmittel. Ais Oxydationsschutzmittel 
se tzt man den Kautschukmischungen 1,2-Diaminoathane oder ihre Substitutionsprodd. 
zu, w ie 1,2-Diphenylamino-, 1.2-Di-a-naphthylamino-, 1,2-Athylphenylaminoathan. Man 
erhalt diese Verbb. aus 1,2-Dihalogenathanen durch Kóndensieren m it 2 Moll. aromat. 
Aminen. Die Vulkanisationsgeschwindigkeit wird durch diese Verbb. nicht b e e in f lu f i t .  
(E. P. 314756 yom 1/7. 1929, Auszug yeroff. 28/8. 1929. Prior. 30/6. 1928.) F r a n z .
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Syndicat Franco-Neerlandais, Paris, Wiedergewinnung von Kautschuk aus Ali- 
■muterial m it minderwertigen Einschliissen. (D. R. P. 483 093 KI. 39b vom 5/6. 1927 
ausg. 25/9. 1929. Zus. zu D. R. P. 460563; C. 1928. II. 192. — C. 1928. II. 820 rF. P. 
32880].)  ̂  ̂ F r a n z .

Tatsuicłli Yokoyama, Tokio-Fu, Japan, Regenerieren von Kautschuk. Man 
lost den zerkleinerten vulkanisierten Kautschuk in hydriertem Naphthalin, vcrsetzt 
mit Lsgg. von schwefelbindenden Stoffen, wie Alkalien, erwarmt u. behandelt m it W. 
(A. P. 1714 835 vom 15,7. 1927, ausg. 28/5. 1929.) F r a n z .

American Clue Co., Boston, Massachusetts, iibert. von: Charles H. Campbell,
Pittsburgh, Pennsylvania, Regenerieren von Kautschuk. Man vermischt die zer
kleinerten Altkautschukabfalle mit den durch Hydrolyse von Collagen erhaltenen 
Spaltungsprodd. u. regeneriert dann durch Behandeln m it Alkalien oder Warme. 
(A. P. 1729 706 vom 6/8 . 1926, ausg. 1/10. 1929.) F r a n z .

American Glue Co., Boston, Massachusetts, iibert. von: Charles H. Campbell,
Pittsburgh, Pennsylvania, Regenerieren von Kautschuk. Man vermischt den zerkleinerten 
Altkautschuk m it den durch Hydrolyse von K eratin entstandenen Spaltungsprodd. 
u. behandelt dann m it Alkalien, Warme usw. (A. P. 1 729 707 vom 21/7. 1926, ausg. 
1/10. 1929.) F r a n z .

American Glue Co., Boston, Massachusetts, iibert. von: Charles H. Campbell,
Pittsburgh, Pennsylvania, Regenerieren von Kautschuk. Man vermischt die zerkleinerten 
Altkautschukabfalle m it den durch Hydrolyse von Ochsenblut erhaltlichen Spaltungs
prodd. u. regeneriert dann durch Behandeln m it Alkalien. (A. P. 1729 708 vom 14/12.
1927, ausg. 1/10. 1929.) F r a n z .

X m . Atherische Ole; Riechstoffe.
Willet F. Whitemore und Richard E . Linehan, Durchsichtige Emulsionen einiger 

utherischer Ole. Durchsichtige Emulsionen kann man erhalten, indem man die Refrak- 
tionsindices der beiden Phasen bei gleicher Temp. gleichmacht. Gelatine ist das wirk- 
samste der untersuchten Peptisierungsmittel, dann folgt Gummi arabicum, dagegen 
erwiesen sich Agar-Agar u. Tragacanth ais ungceignet. Durch Verwendung eines Ge- 
misches von 2 Teilen Invertzucker u. einem Teil Sucrose ais Dispersionsmedium ge- 
lingt es, den Refraktionsindex dem des emulgierten Oles gleichzumachen. Bei Herst. 
der Dispersion is t die Kolloidmuhle unentbehrlich. Die Unterss. haben gezeigt, daB 
das Verhaltnis zwischen dem Betrag der Dispersionsphase u. der fiir die Bestandigkeit 
erforderlichen Menge Peptisierungsmittel nicht direkt proportional ist, daB aber das 
Verhaltnis von Peptisierungsmittel zu dispergierter Phase wachst, wenn die Konz. 
des Oles steigt. Zur S tab ilita t der Emulsion is t neutrales oder schwach saures Medium 
erforderlich; Alkali muB vermieden werden. In  gewissen Fallen muBte der Refraktions- 
index des ather. Oles durch Zusatz von KokosnuBólester reduziert werden, um mit 
konz. wss. Zuckerlsg. ais Dispersionsmedium durchsichtige u. bestandige Emulsionen 
zu erhalten. (Ind. engin. Chem. 21 . 878— 80. Sept. 1929. Brooklyn.) J u n g .

Heinrich Walbaum und Anton Rosenthal, Beitrag zur Kenntnis des japanischen 
Pfeffenninzóls. I n  den hochsd. Teilen des japan. Pfefferminzols wurde f},y-Hexenol 
nachgewiesen. Der Nachweis wurde erbracht durch Red. der betreffenden Alkohol- 
fraktion (Kp.s 55— 56°; D.15 0,8508; a D =  —0° 10:; n D20 =  1,48030) mit. H u .  Nickel- 
katalysator zum n. prim. Hexylalkohol (Kp.. 57°; D15. 0,8237; ni)20 =  0,41755; Phenyl- 
urethan, F . 42—43°). Nach Entfernung der schon friiher nachgcwiesenen Phenyl- 
essigsaure konnte aus dem Sauregemisch a ,p-Hexensaure, Kp.s 98°, F. 34—35°, heraus- 
fraktioniert werden. Die Identifizierung geschah durcli Uberfiihrung in die 
hromcapronsdure, F. 72—73°, u. Red. m it H u. Palladium-Tierkohle zu Gaprcmsaure 
(Amid, F. 100°). Die Synthese der a.,fl-Hexensaure erfolgte durch Erwarmen von Malon- 
saure in Pyridin u. n-Butyraldehyd. — Aus den bis Kp.4 160° sd. Teilen des Saure- 
gemisches wurde iiber den Methylester (Kp.4 112— 113°; D.]5 0,9719; nn20 1,44129; 
SZ. 0; EZ.280) eine Saure Cn Hin0 2 isoliert. Es deuteten ferner das Aquivalentgewicht 
(194,14) einer Fraktion Kp.4 156—157“ auf eine fl. Saure C,2H i,0 2, u. das einer zu 
Krystallbrei erstarrenden Fraktion Kp.., 170—180° (237) auf eine Saure CI5H240 2. 
Wahrend das Gemisch der untersuchten Sauren einen starken Boekgeruch zeigte, 
konnte der Trager dieses Geruchs unter den isolierten Sauren nicht gefunden werden. 
(Ber. Schimmel 1929. Jubil.-Ausg. 203—07. 1/9.) E l l m e r .
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Heinrich Walbaum und Anton Rosenthal, Uber die Prufung der Blutenextrakte. 
I . Mitt. Fiir die konkreten u. fl. E xtrak te der siidfranzos. Bliitenindustrie liegen 
bisher keine Priifungsmethoden auf Reinheit vor. Vff. haben yersucht, durch Er- 
m ittlung yon Durchschnittswerten fiir eine Anzahl dieser Prodd. K onstanten fest- 
zulegen. Hierbei wurden folgende W erte gefunden: Jasmin-konkret: E. 49,7°; VZ. 104. 
Durch Zusatz von natiirlichem Jasminbliitenwachs erhohte sich der E., die VZ. er- 
niedrigte sich. Rosenextrakt, konkret, bulgar.: E. 44,4°; VZ. 37,3. Millitzer Rosen- 
extrakte, konkret, yerschiedener Jahrgange u. Sorten: E. 44—49°; VZ. 42—50,4. 
Orangenbliitenerlrakt, konkret-. VZ. 97,07. Lavendelextrakt, konkret: SZ. 15,4; EZ. 107,0. 
Resedaextrakt, konkret: E. 51°; VZ. 111. Yiolette. Victoriaextrakt, konkret: E. 45,5°; 
SZ. 11,2; EZ. 95,2. Nelkenextrakl, konkret: E. 53,5°; VZ. 44,8. Mimosaeztrakt, 
konkret: E. 48,2°; SZ. 28; EZ. 44,8. Tuberosenexlrakt, konkret: E. 56,9°; VZ. 117,6. 
Oinsterextrakt, konkret: E. 49,8°; VZ. 44,8. Cassiaeztrakt, konkret: E. 46,5°; VZ. 103,6. 
Philadelphusextrakt, konkret: E. 51,3°; VZ. 103,6. In  dem fliichtigen Ol eines Veilchen- 
eztrakts -wurde Heliotropin (Semicarbazon, F . 224—225°), in  dem fliichtigen Ol eines 
Mimosaextraktes Anisaldeliyd (Semicarbazon, F . 204—205°) nachgewiesen. Jasmin- 
extraktól aus Konkret: SZ. 11,2; EZ. 120,4. Jasminextraktdl von Enfleuragepomade: 
SZ. 112; EZ. 95,2; EZ. nach Acetylierung 164,3. Jasminextraktól von Pomaden- 
Abfallbliiten: SZ. 25,2; EZ. 134,4. Jaśmin liąuide superabsolu (100%): SZ. 33,6; 
EZ. 252. Jaśmin liquide, Solvessence: VZ. 117,6. Jaśmin Hyperessence: SZ. 44,8; 
EZ. 238. Orangenbliilen-Exlraktdl (Hyperessence): SZ. 16,4; EZ. 82,6. Rosenextraktol 
(Hyperessence): SZ. 9,2; EZ. 18,6. Lavendelextrakt6l (Hyperessence): SZ. 5,6; EZ. 123,7. 
Cassiaextraktol (Hyperessence, Ac. Famesiana): SZ. 58,8; EZ. 100,8. Cassiaexlraktol 
(Syria Cassia): SZ. 61,6; EZ. 123,2. Ginsterextraktól: SZ. 33,6; EZ. 85,9. Tuberose- 
Hyperessence: D .15 0,9865; SZ. 75,6; EZ. 221,2. Gardenia-Sohessence: SZ. 18,7;
EZ. 134,4. Champaca-Sohessence: EZ. 125,1. Reseda, wachsarm (Miltitz): SZ. 39,2; 
EZ. 184,8. Resedaeztraktol: SZ. 39,2; EZ. 184,8. Hyacinthenextrakt6l: SZ. 11,2; 
EZ. 89,6. Zum Nachweis von Phthalsdurediathyłester in  Extraktólen kann m it Vorteil 
die Unloslichkeit des Kaliumphthalats in  Alkohol herangezogen werden. Das beim 
Yerseifen eines Phthalsaureester enthaltenden Ols m it 1/2'n ' KQH ausfallende Kalium- 
phthalat wird nach dem Abkiihlen abgesaugt, eine Stunde bei 110° getrocknet u. ge- 
wogen. Durch Multiplikation des Gewichts des gefundenen K alium phthalats mit
0,917 erhalt man das Gewicht des vorhandenen Phthalsaureesters. Das Verf. wurde 
an kiinstlichen Gemischen erprobt u. m it Hilfe desselben bei einer Anzahl franzos. 
Originalprodd. die Ggw. von Phthalsaureester nachgewiesen. Zur Prufung der Ex- 
trakto auf ihren Geh. an Bliitenriechstoffen haben Vff. eine A pparatur konstruiert, 
m it Hilfe dereń durch W.-Dampfdest. unter Kohobation das ath . Ol yon 10 g kon
kretem oder 5 g fl. E x trak t gewonnen werden kann (Abb.). In  einer Tabelle sind die 
Ergebnisse der W.-Dampfdestst. einer groBen Anzahl von Bliitenextrakten m it Extrakt- 
ólen unter Angabe von Ausbeuten u. Eigg. der Destillate zusammengestellt. (Ber. 
Schimmel 1929. Jubil.-Ausg. 187—202. 1/9.) E l l m e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Riechstoffmischungen, gek. durch 
einen Geh. an l-Methyl-4-oxybenzolcaprylat. Diese Mischungen eignen sich insbesondere 
zur Erzielung eines Geruchs nach Jaśm in u. Narzisse. (F. P. 667 251 vom 11/1. 1929, 
ausg. 15/10. 1929. D. Prior. 30/3. 1928.) E n g e r o f f .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
W. E. Figgis, Die Herstellung des Zuckers in  Australien. a) R o h r  z u c k e r .  

Vor der Reife Abstreifen der welken B latter vom Rohr. E rtrag  an Rohr in  Queens- 
land is t  ca. 15—20 tons pro Acker m it einem Zuckergeh. von 12—20% . H erst. des 
Zuckers: 1. Zerkleinern des Rohrs durch Schneiden, Mahlen u. Pressen unter Be- 
spriihen m it W. bei den letzteren Arbeitsgangen, wobei eine Extraktion yon 97% 
erzielt wird. 2. F iltration  des PreBsaftes, Kochen bis nahe zum Kp. m ittels Dampfes, 
Abklarenlassen, Abhebern des Klaren u. Abpressen in Filterpressen, Vereinigung 
des PreBsaftes m it dem Abgeheberten. 3. Eindampfen in  Vertikalzylindern im Vakuum, 
wobei ein Saft yon 60—70° Brix erhalten wird. 4. Auskrystallisation in  Vakuum- 
pfannen m it nachfolgender Luftkiihlimg. W ird ein hartkrystalliner Zucker gewiinscht, 
dann is t gegen Ende des ersten Arbeitsganges eine hóhere Temp. erforderlich, zur 
Erzielung eines weiehkrystallinen dagegen groBeres Vakuum bei niederer Temp.
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Dann folgt Zentrifugieren. Ein Teil des Melassesirups wird auf hochwertigen Alkohol 
yerarbeitet, ein anderer Teil zur Herst. yon Viehmastkuchen. 5. Raffinieren des Roh- 
zuckers nach Lsg. in 70° w. W. m it Kalk u. C02, Abpressen, wie ublich, u. Nachreinigen 
durch Tierkohlefiltration. — b) R i i b e n z u c k e r .  Da die Riiben nicht eingemietet 
werden konnen, wendet man mitVorteil das DE-VECCHI-Verf. der Schnitzeltrocknung 
an. Die weitere Yerarbeitung geschieht wie in Deutschland. (Chem. Engin. Minins 
Rev. 2 1 . 341—46. 5/6. 1929.) F r i e s e .

Louis Borsu, M oglichkeił der Reinigung des E indam pfkessels wahrend des Betriebs. 
Durch die Methode des Vf. (Einzelheiten im Original) is t es moglich, den durch die 
Reinigung eintretenden Zeityerlust yon gewóhnlich 14 Stdn. auf 7V2 Stdn. herab- 
zudriicken. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 46. 302—03. Juli/Aug. 1929.) F r i e s e .

Alexander v. Brodowski, tlber K olloide in  der M elasse. Die kolloiden Bestand- 
teile einer Riibenzuckermelasse werden isoliert, soweit wie moglich fraktioniert u. 
ihre Eigg. m it denen der Melasse yergliehen. Oberflachenspannung u. Viscositat einer 
analysierten Melasse bei yerschiedenen Konzz. u. yerschiedenem pn sowie der Extink- 
tionskoeffizient der Lsgg. werden gemessen. Die Oberflachenspannung sinkt fiir 
steigende Konzz. bis zu einem Minimum (bei 50 Brix), um dann wieder zuzunehmen. 
Fur yariierendes pn is t sie masimal im Neutralpunkt. Die Viscositat is t nahezu un
abhangig vom p h ,  die Farbung nimm t m it steigendem P h  z u .  Die Kolloide, die durch 
Dialyse von Melasse in gróBerer Menge gewonnen wurden, liefien sich in 2 Hauptgruppen 
teilen: eine wasserunl. irreversible an Menge geringere Fraktion u. eine gróBere wasserl. 
reyersible Fraktion. Die wasserunl. Fraktion ergab wiederum 3 Fraktionen saurer 
N atur (1. in Lauge u. mehr oder weniger 1. in Pyridin) u. 3 amphoterer (1. in 
Sauren u. Basen, unl. in Pyridin). Der reyersible Anteil is t ebenfalls nicht einheit- 
lich, konnte aber nicht weiter fraktioniert werden. E r enthielt Araban bis zu 
25% u. nachweisbar Hexosen. Alle Fraktionen enthielten N  u. Phosphorsaure in yer
schiedener Menge. EiweiBprodd. konnten nicht nachgewiesen werden. Schwermetall- 
salze (ausgenommen HgCl2) wirken fallend. Die Oberflachenspannung der wss. Lsg. 
der Kolloide is t niedriger ais die des W., in  schwach saurer Lsg. is t die Erniedrigung 
grofier bei den reyersiblen Kolloiden, in  alkal. Lsg. geringer. F ur eine der Saurefraktionen 
des irreyersiblen Anteils gehen Oberflachenspannung u. Schaumfahigkeit in Abhangig- 
keit vom pn symbat, beim reyersiblen Anteil antibat. Die Viscositat der reyersiblen 
Fraktionen is t grofier ais die der irreyersiblen. Letztero sind zu ca. 85% Trager der 
Melassefarbe. Die reyersiblen Kolloide u. Teile der irreyersiblen sind aus saccharosefreier 
Lsg. durch Defekosaturation besser zu entfernen ais dureh ak t. Kobie. Die Farb- 
anderung der Melasse in  Abhangigkeit yom ph is t durch die entsprechende der Melasse- 
kolloide erklarbar. Die Oberflachenspannung reiner Saccharoseisg. wird durch Zugabe 
der isolierten Kolloide erniedrigt, die Viscositat bleibt ungeandert. — Die angewandten 
Unters.-Methoden werden eingehend beschrieben. (Kolloidchem. Beih. 29. 261—353. 
25/10. 1929. Zurich.) L in d a u .

Jiri Kadlec, Bestim m ung des Zuckergelmltes im  Saturationsschlam m. Bei der 
I. Saturation, wo auf yerschiedene A lkalitat saturiert wurde, fand Vf. in der AussiiBo 
u. dem nicht ausgesiiBten Schlamm, daB die Menge des Zuckers in ersterer fast doppelt 
so groB is t ais in letzterem, u. zwar im Mittel 11,13% bzw. 25,5%. Der durch Di- 
gerieren ausgesiiBte Schlamm hatte  1,4% Zucker. (Ztschr. Zuckerind. ćechosloyak. 
Republ. 53. 747—48. 23/8. 1929.) F r ie s e .

Arca-Regler Akt.-Ges., Berlin, Verfahren zur Vermeidung der K aram ellisation  
ueŝ  Zuclcersaftes in  den Voruxirmern unter selbsttatiger Regelung u. Drosselung der 
Warmezufuhr bei Zirkulationsyerminderung. Ais Impuls fiir die selbsttatige Regelung 
der Warmezufuhr zu den Vorwarmern wird die Veranderung des Druckabfalls im 
Zuckersaft yor u. hinter den Vorwarmern benutzt. (D .R. P. 485 357 KI. 89 d yom 
31/12. 1927* ausg. 30/10. 1929.) M . F. M u l l e r .

Duncan Stewart & Co. Ltd., England, K rysta llisierungsappara t f i ir  Zucker 
aus eingedickten h. Zuckerlsgg., bestehend aus einem langlichen Kasten m it halb- 
kugelfórmigem Boden u. m it eingebautem Ruhrwerk, dessen Achse durch die ganze 
Lange des Kastens durchgefiihrt ist. Auf der Achse sitzen 4 rechtwinklig angeordnete 
Arme, die parallel zur Achse zahlreiche Rohrwindungen tragen, durch die Kiihlwasser 
hindurchflieBt. Das Kiihlwasser flieBt durch die hohle Hauptwelle zu u. ab. Die Kiihi- 
schlangen wirken bei der Drehung der Achse gleichzeitig ais Riihrarme. An Hand

XII. l. 29
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mehrerer Zeichnungen sind die App. u. die Armaturen beschrieben. (F. P. 667401 
vom 14/1. 1929, ausg. 16/10. 1929. E. Prior. 21/5. 1928 u. 1/1. 1929.) M . F. M u l l e r .

John J. Naugle, Brooklyn, New York, iibert. von: Eugene N. Ehrhart, New 
Orleans, Louisiana, lie in igen  von Zucker und Ziickerlijsungen. Eine Zuckerlsg. von 
18 bis 28° Be. wird m it einer halbverbrauehten Kohle oder einem anderen Reinigungs- 
mittel erhitzt u. filtriert. In  dem F iltra t werden weitere Mengen des zu reinigenden 
Zuckers gel., um die Dichte der Fl. zu erhóhen, z. B. auf 28 bis 30° B ś .; diese Lsg. 
wird dann m it frischer nicht gebrauehter Kohle etc. behandelt. Die beim Filtrieren 
anfallende Kohle wird beim nachstcn Arbeitsgang im ersten ReinigungsprozeB m it 
yerdiinnterer Lsg. verwendet. An Hand einer schemat. Zeiehnung ist der Gang des 
Verf. beschrieben. (A. P. 1731237 vom 4/3.1926, ausg. 15/10.1929.) M. F. M u l l e r .

Paul Lindner, Berlin-Charlottenburg, Vergdrung von Jtohrzucker zwecks Gewinnung 
vonGlucose und Fructose. (Aust. P. 14 939/28 vom 7/8.1928, ausg. 14/5.1929. D. Prior. 
16/8. 1927. — C. 1929. II. 504 [F. P. 656432].) M . F. M u l l e r .

Commercial Alcohol Co. Ltd., London, Gewinnung von Glucose. (Aust. P. 
14 254/28 vom 5/7. 1928, ausg. 30/7.1929. — C. 1929.1 .158 [E. P. 292918].) M. F. Mu.

Commercial Alcohol Co. Ltd., London, Gewinnung von Glucose. (Aust. P. 
14552/28 vom 20/7. 1928, ausg. 9/4.1929. — C. 1929.1 .158 [E. P. 292919].) M. F. Mu.

XV. Garungsgewerbe.
A. J. Kluyver, U ber eine neue Theorie des M echanism us der alkoholischen Garung. 

(Buli. trimestr. Assoc. anc. Eleves Ecole Brass. Univ. Louvain 29. 1— 16. Marz. —
C. 1929. I . 1953.) K o l b a c h .

F. M. Hildebrandt, E instellung der A c id iłd t von Rohrzuckermelassegaransaizen  
f i ir  hochste Alkoholausbeuten. Es wird gezeigt, daB bei Vergarung von Rohrzucker- 
melassen die hochste Ausbeute an A . erzielt wird, wenn die Aciditat der Lsg. so ein- 
gestellt ist, daB die Lsg. wahrend der Garung nicht saurer wird. Das Optimum liegt 
etwa bei pn =  5, is t jedoch nicht ein eindeutig bestimmter Punkt. (Ind. engin. Chem. 
21. 779—81. Aug. 1929. Baltimore, Md., United States Industr., Alkohol Co.) H e s s e .

D. B. Keyes, Gewinnung von absolutem Alkohol. Im  Hinblick auf ungerccht- 
fertigte Prioritatsanspriiche gibt Vf. eine kurze D arst. der verschiedenen Verff. zur 
Gewinnung von absol A. auf Grund der modernen Dest.-Verff. unter besonderer 
Beriicksichtigung der Arbeiten amerikan. u. franzós. Forscher, wie Y o u n g  (D. R .  P. 
142 502), K u b i e r s c h k y  (D. R .  P. 287 897), S t e f f e n s  (A. PP. 1 586 717/18), R o d e -  
e u s h  (A. PP. 1 583 314 u. 1 487 182), K e y e s  (A. P. 1 676 735) u. R i c a r d - A l l e n e t  
(E .P . 211 454) (Zeichnungen). (Ind. engin. Chem. 21. 99S— 1001. Nov. 1929. U r
bana [111.], Uniy.) H e r z o g .

R. J. Allgeier, W. H. Peterson und E. B. Fred, Gewinnung von E ssig- und  
M ilchsaure aus Sagemehl. (Vgl. C. 1927. II. 2631.) Vff. hydrolysierten techn. Siige- 
mehl von Tannen, Fichten, Kiefern usw., m it verd. H2SO., u. vergoren die so gewonnenen, 
12— 15% Zucker enthaltenden FU. m it einem Milchsaurebacillus, der sowohl Pentosen 
ais Hesosen zersetzt, unter Zusatz von ca. 5%  Malzkeimen ais N-Quelle u. eines 
Uberschusses von CaC03 zwecks Neutralisation bei 28° u. 37°. Hierbei ergab sich, 
daB die Geschwindigkeit der Garung bei beiden Tempp. dieselbe war u. daB auch 
das Ergebnis der Garung das gleiche ist, ob das CaC03 auf einmal vor Beginn oder in 
taglichen Anteilen allmahlich zugesetzt wurde. Weder Zusatz von Kolloiden noch 
von Phosphaten (K2H P 0 4) besehleunigten die Garung, da beide Yermutlich in den 
Malzkeimen in  geniigenden Mengen vorhanden sind. Zuckerlsgg. von 7— 10% wurden 
in  5—7 Tagen yergoren, bei einem Gesamtzuckerabbau von 82—88%. Es wurde 
eine 95—100% des abgebauten Zuckers entsprechende Ausbeute an Saure erhalten, 
die zu 90— 95% aus inakt. M ilchsaure u. zu 5— 10% aus Essigsaure bestand. Auch 
der nach dem BERGIUS-Verf. (HCl) erhiiltliche Zucker vergor gleich dem durch 
Hydrolyse m it H 2SO,, gewonnenen u. gab ungefahr dieselben Ausbeuten an  diesen 
beiden Sauren (Tabellen u. K urren). (Ind. engin. Chem. 21. 1039—42. N o t .  1929. 
Madison [Wis.], Univ.) H e r z o g .

Curt Lucków, Welche Saccharometer benótigt der Getrdnkefabrikant in  seinem  Be- 
triebe ? (Brennerei-Ztg. 46. 202—03. 23/10. 1929. — C. 1929. II. 2271.) L u c k ó w .

Curt Lucków, D ie m odem e Geschmacksanalyse zur Beurteilung von Spirituosen  
m ittels der fraktionierten D estillation  am B irektifikator. (Schweizer. Wein-Ztg. 37- 
263—65. 18/6. 1929. — C. 1929. II. 2738.) F r i e s e .
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Schwonke, Beiłriige zur Slarlcebestimmung in  gesunden und erfrorenen Kartoffeln. 
Die Erm ittelung des Starkewertes auf chem. Wege h a t nur Anspruch auf Zuverlassig- 
keit, wenn es gelingt, eine einwandfreie Durchschnittsprobe zu erhalten. Eine ordnungs- 
gemiiBe, zutreffende Feststellung bekommt man ausschlieBlich aus gesunder Ware. 
(Ztschr. Spiritusind. 52. 198. 20/6. 1929.) F r i e s e .

Anheuser-Busch Inc., iibert. von: George S. Bratton, St. Louis, Missouri, 
Verfanren zur Durćhfuhrung der Garung unter DurcJdiiftung, wobei die L uft mittels 
einer Kreiselpumpe im Kreislauf durch ein Gefafl oder durch mehrere hintereinander- 
geschaltete GefaCe, zwischen denen je eine Kreiselpumpe angeordnet ist, gefiihrt 
wird. Der yerbrauchte 0 2 wird durch Zusatz von Friscliluft ersetzt. An Hand mehrerer
Zeichnungen ist die App. beschrieben. (A. P. 1732 921 vom 6/3. 1926, ausg. 22/10.
1^29.) M . F. M u l l e r .

Luigi Boggiano-Pico, Italien, Apparaiur zum Vergdren organisclier Abfalle aller 
Art unter Zufiihrung von Luft, wobei die entwickelten Gase in einem Gasometer auf- 
gefangen werden. An Hand einer Zeichnung ist die App. u. der Gang des Verf. be
schrieben. (F .P . 664 014 vom 15/11. 1928, ausg. 28/8. 1929. I t.  Prior. 16/11.
1927.) _ M. F . Mu l l e r .

finale Orthes, Frankreieh, Lot-et-Garonnc, Rektifikalionskolonne zur Gewinnung 
von Brannlwein unter gleichzeitiger Gewinnung der Vor- u. Nachliiufe. Die Kolonnc 
enthalt in ihrem mittleren Teil mehrere Glockenboden u. im oberen Teil einen De- 
phlegmator. An Hand mehrerer Zeichnungen ist die App. beschrieben. (F. P. 665 217 
vom 30/10. 1928, ausg. 16/9. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Novadel-Agene Corp., Newark (New Jersey), iibert. von: Johannes van Loon, 
Deventer (Holland), Verbesserung von Garungsprozessen. (A. P. 1727 223 vom 18/2.
1926, ausg. 3/9.1929. D. Prior. 25/2.1925. — C. 1927.1. 660 [F. P. 611 663].) M.F.Mu.

Distilłers Co. Ltd., Edinburgh und H. B. Hutchinson, Harpenden, Hertfordshire, 
Darstellung von Butylakohol und Aceton durch Vergaren starkehaltigen Naturprodd., 
die arm an Proteinen sind, wie z. B. Maniok, unter Zusatz proteinfreier Nalirstoffe 
wie NH3-Salzen, Harnstoff oder Aminosiiuren. Die Niihrstoffe konnen auf einmal 
oder anteilweise zugesetzt werden. (E. P. 319 079 vom 25/6. 1928, ausg. 10/10. 
1929.) A l t p e t e r .

K-P-C Co., iibert. von: Sanford K. Robinson, Chicago, Illinois, Gewinnung von 
milchsauren Salzen durch Vergaren von Milckzucker, z. B. m it streptococcus lacticus, 
bei 80° F ., wobei die freie Saure von Zeit zu Zeit neutralisiert wird. Nach 3 bis 4 Tagen 
ist die Umsetzung beendet. Nach dem Neutralisieren wird die Lsg. im Vakuum unter- 
halb 160° F. zunachst soweit eingedampft, bis sich Casein u. Albumin ais voluminose 
Flocken abscheiden. Nach dem Filtrieren wird die Lsg. weiter eingedampft, z. B. 
bis auf 65% Na-Lactat. Der Sirup wird z. B. zur Kasefabrikation verwandt. (A. P.
1726 768 vom 24/4. 1925, ausg. 3/9. 1929.) M . F. M u l l e r .

Lefranc & Cie., Paris, Herslellung von Buttersaure. (D. R. P. 478116 KI. 12o 
vom 29/7. 1922, ausg. 22/6. 1929. F. Prior. 26/9. 1921. — C. 1924. I. 2646 [E. P. 
186572].) M . F. M u l l e r .

Califomia Packing Corp., San Francisco, Verfahren zum Reinigen von invert- 
zuckerhaltigen Zuckerlósungen durch Vergarung des Invertzuckers in konzentrierterer

— Z. B. wird eine verd. unreine Zuckerlsg. von 20° Brix auf 35 bis 40° Brix u. 
hoher konzentriert u. der Invertzucker durch Zusatz von pseudo-Saccharomycetes 
apiculatus, Schizosaccharomycetes u. andere Spezialhefen yergoren. (Aust. P.
13 353/1928 vom 17/5. 1928, ausg. 14/5. 1929. A. Prior. 27/12. 1927.) M . F. M u l l e r .

A. Riebeck’sche Montanwerke Akt.-Ges., Deutschland, Denaturierung von 
Alkohol mittels Leichtolen, die bei der trocknen Destillation von Holz etc. erhalten 
werden. Evtl. werden die Leichtóle, wegen ihres unangenelimen Geruchs, vorher 
durch Behandlung m it H,SO.,, NaOH, A120 3 raffiniert. (F .P . 667 240 vom 11/1. 
1929, ausg. 14/10 1929.) M . F. M u l l e r .

Henry Leeds, Long Island City, New York, iibert. von: John Raymond White, 
New York, Ziichtung von Hefe durch Garung in  einer Reihe von zuckerhaltigen Lsgg., 
wie Melasselsgg., dereń Geh. auf 0,5 bis 5%  NaCl u. 0,005 bis 0,75% K B r03, KC103 
oderK J03 konstant gehalten wird. D asK -Brom at etc. kann auch durch andere Salze 
anorgan. halogenhaltiger Sauerstoffsauren ersetzt werden. (A. P. 1727847 vom 
29/4. 1927, ausg. 10/9. 1929.) -F- M u l l e r .

29*
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Anheuser-Busch Inc., iibert. von: George S. Bratton, St. Louis, Missouri, 
Gewinnung von Hefe durch Vergaren von zuckerhaltigen Lsgg., denen Nahrsalze sowie 
Ureide, z. B. Glucoureide, zugesetzt worden sind. — Eine Garlsg. besteht z. B. aus 
85 Teilen Melasse, 2 Teilen NH4H 2P 0 4 u. 10 Teilen Glucoureid yon der Bruttoformel 
C7HJ40 6N2. (A. P. 1732 922 yom 15/4. 1927, ausg. 22/10. 1929.) M. F. M u l l e r .

Louis Weil, Frankreich, Niederrhein, R einigung von Hefe, die durch Garung 
unter Zusatz yon Na- oder K-Phosphaten gewonnen wurde. E nthalt die Hefe z. B. 
N a2H 2P 20 7 u. 2 N aHC03, so setzen sich diese um in Na4P 20 7, daneben entstehen
2 C 02 u. 2 H20, worauf das N a4P 20 7 m it H20  in  2N a2H P 0 4 iibergeht, das durch 
Zusatz yon Mg- oder Ca-Salzen, z. B. m it CaCl2, in  CaH P04 iibergefuhrt wird. Das- 
selbe Salz bildet sich m it Ca-Tartrat nach der Gleichung:

N a2H P 0 4 -i- CaC4H4O0 =  C aH P04 +  Na.,C4H4O0.
Auf diese Weise wird durch den Zusatz yon Ca- oder Mg-Salzen die alkal. Rk. in der 
Lsg. aufgehoben u. auch eine alkalifreie Hefe gewonnen. In  gleicher Weise kónnen 
Ca-Citrat u. Ca-Acetat zugesetzt werden. (F. P. 667187 vom 10/1. 1929, ausg. 14/10. 
1929. D. Prior. 17/1. 1928.) M. F. M u l l e r .

Standard Brands Inc., Dover (Delaware), iibert. yon: Robert Hamburger, 
Stefan KaeB und Fridolin Hartig, Freudenthal (Tschechoslowakei), H erstellung von 
Hefe. (A .P . 1733 962 vom 11/11. 1924, ausg. 29/10. 1929. D. Prior. 3/3. 1924. —
C. 1926. II. 2127 [C an.p . 258456].) M . F . M u l l e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, ubert. yon: Alphonse 
Gams und Fritz Locher, Basel, Gewinnung von E rgosterin etc. aus Hefe. (A. P 
1733 009 vom 7/6. 1928, ausg. 22/10. 1929. Schwz. Prior. 14/6. 1927. — C. 1929. I.
586 [E. P. 292133].) M . F . M u l l e r .

Societe des fitablissements Barbet, Frankreich, Seine, A p p a ra tu r zur Ge
w innung von hochprozentigem B ranntw ein , bestehend im wesentlichen aus drei Kolonnen. 
In  der ersten wird der Wein destilliert, in der zweiten werden die Destillationsvorlaufe 
rektifiziert u. in der dritten  wird der bei der ersten Rektifikation erhaltene A. nochmals 
rektifiziert. An H and einer Zeiclmung is t die App. u. der Gang des Verf. beschrieben. 
(F .P . 664585 vom 6/3. 1928, ausg. 5/9. 1929.) , M .F . M u l l e r .

XVI. Nahrungsm ittel; Genulłmittel; Futterm ittel.
J. L. St. John, V iscositdt von M eld-W asser-Suspensionen. Untersucht wurden

10 Mehle yerschiedener H erkunft u. Ausmahlung im Viscosimeter von J o h n  (C. 1928. 
I. 942) u. J o h n  u .  B a i l e y  (C. 1929. II. 231) m it 3 yerscliiedenen Capillaren. Auf 
der Ordinate werden die AusfluBwerte A v /A t ,  auf der Abszisse die Scherkraft in 
Dyn/qcm [ausgeubter Druck multipliziert m it ~i r4 g /8  (l2 +  Zi)/2] aufgetragen, ge- 
messen nach 30 u. 60 Min. Es entsteht eine Gerade u. der Tangens des Winkels stellt 
die Beweglichkeit der Substanz dar, die nach der Methode der kleinsten Quadrate 
ausgewertet wird. Die. Beweglichkeit wechselt m it der Konz. der Suspension, wenig 
m it dem ausgeiibten Druck. Bei einigen Mehlen wachst die Viscositat entsprechend 
dem Gebackyol. Die Endwerte fiir alle Mehle sind nahezu gleich. (Cereal Chemistry 
6. 400—10. Sept. 1929. Pullman, Washington, Agricultural Esperim ent Station, 
Diyision of Chemistry.) H a e v e c k e r .

Thomas H. Fairbrother, D er E influfi der Umgebung a u f den Feuchtigkeitsgehalt 
von M ehl und Weizen. Vf. untersucht die H 20-Ab- u. Zunahme bei yerschiedener 
Feuchtigkeit der Atmosphare. wechselndem Verpackungsmaterial, Umgebungstemp. 
u. Lagerungsdauer. Untersucht wurden Weizenmehl, Deutscher, Englischer, Northern 
Spring, Austral-, Plata- u. Karaschiweizen, einzeln u. gemischt. Mehl nim m t nach 
einmaligem Austrocknen bei Wiederherst. der auBeren relatiyen Feuchtigkeit nicht 
mehr den friiheren W.-Geh. an. (Cereal Chemistry 6. 379—95. Sept. 1929. London, 
England, Millwall Docks, Mc Dougalls Limited.) H a e v e c k e r .

Charles G. Ferrari und C. H. Bailey, E in flu p  der Lagerung und verschiedener 
Bleichm ittel a u f d ie  Garotinkcmzentration im  M ehl. Die beim Lagern yon Mehl auf- 
tretende Aufhellung, naturliche Bleichung, wird durch die Gasolinzahl gemessen. 
Nach 80 Tagen sind 22%, nach 110 Tagen 26%, naoh 150 Tagen 36%  des urspriinglich 
yorhandenen Carotins in  Carotinosyd ubergefiihrt. In  C 02-Atmosphare ist der Bleich- 
yerlauf ahnlich, da eine yollstandige Verdrangimg der zwischen den Mehlteilchen 
befindlichen Luft nicht gelingt. Aufbewahren bei 0° halt die Bleichung weitgehend 
zuriick. —  B l e i c h e n  m i t  C h l o r  kann entweder zu einem dem yon W l L L -
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STATTER u. E sc iie r  (Ztschr. physiol. Chem. 6 4  [1910]. 47—61.) dargestellten Brom- 
additions- u. Substitutionsprod. des Carotins, C4qH36Br22, analogen Chlorderiv. fiihren, 
oder es findet Bldg. yon HOC1 sta tt, die ihrerseits oxydierend wirkt. Bei Verss. mit 
253, 315 u. 394 Teilen Cl auf 1 Million Teile Mehl werden % , %  u. %  des urspriinglich 
yorhandenen Carotins gebleicht. Die Bleichung w irkt sofort, eine geringe Nach- 
bleichung findet in den ersten 90 Stdn. sta tt. Das Resultat bleibt weitere 104 Tage 
dasselbe. — B l e i e h e n  m i t  S t i c k s t o f f t r i c h l o r i d ,  dargestellt aus wss. 
NH4C1-Lsg. u. Cl nach dem Agene-Verf. wirkt sofort u. bleicht weitere 120 Stdn. gleich- 
maBig nach. 15,9 bzw. 47,8 Teile NC13 bleiehen 36 bzw. 47% des Carotins sofort, 
nach 101 Stdn. 43 bzw. 60%. — B l e i e h e n  m i t  B e n z o y l s u p e r o s y d ,  
im Handel ais Novadelox, 1 Teil Benzoylsuperosyd auf 3 oder 5 Teile Calcium- 
phosphat. Mit 0,011—0,016% Noyadelox auf Mehl berechnet ist nach ca. 30 bis 
40 Stdn. das Maximum der Bleichung, d. h. 61% des Carotins, erreicht. Der groBte 
Teil der Bleichung findet hier in den ersten 10—24 Stdn. s ta tt. — B l e i e h e n  m i t  
u l t r a v i o l e t t e m  L i c h t .  Da Sonnenlicht auf Mehl bleichend wirkt, wurde 
m it verschiedenen Ultralampen bestrahlt. Nach 472 Stdn. sind 25%, nach 7 Stdn. 
47% des Carotins gebleicht. (Cereal Chemistry 6. 457—82. Sept. 1929. Division of 
Agricultural Biochemistry, Minnesota Agricultural Experiment Station.) H a e v e c k e r .

Alan E. Treloar, Stalistische Untersuchung der Proteinbestimmungen verschiedener 
Laboratorien. Um die Abhangigkeit der Proteinbestst. von den verschiedenen Methoden 
des AufschlieBens, Apparaturen u. Indicatoren zu erkennen, wurden 4 Mehle an ver- 
schiedene Laboratorien zu je 20 Bestst. gegeben. Zum Vergleich wurde stets eine 
Proteinleerbest. m it gereinigtem Zucker ausgefuhrt. Es wurden m it Hilfe bekannter 
mathemat. Beziehungen wahre Werte, durehschnittliche Abweichimgen u. durch- 
schnittlich bestimmte Proteinleermenge errechnet. (Cereal Chemistry 6. 429—53. 
Sept. 1929. Uniy. of Minnesota, Department of Botany and Division of Agricultural 
Biochemistry.) H a e v e c k e r .

M. J. Blish, Bericht des Ausschusses f iir  Analysenm ethoden. Es wird die K ritik  
der Getreidechemiker an den vom AusschuB bisher yeróffentlichten Analysenmethoden 
besprochen. Fiir Proteinbestst. wird die Fehlergrenze auf 0,2%  festgesetzt, ais In- 
dieator zur Ammoniaktitration Bromkresolgriin empfohlen. (Cereal Chemistry 6. 
423—29. Sept. 1929. Lincoln, Univ. of Nebraska, Department of Agricultural Che- 
mistry.) H a e v e c k e r .

C. G. Harrel, Beobachtenswertes bei Backproben. Um die durch persónliche 
Eigenheiten des Baekers, yersehieden starkes DurchstoBen, Vorgare, Einlegen in die 
Form, Einfetten u. Ofentemp. yerursachten Abweichimgen bei Backproben desselben 
Mehles zu vermeiden, empfiehlt Vf. bessere Normierung der Backvorschriften u. An- 
wendung von standarisierten Knetmaschinen, Backformen u. Ofen. (Cereal Chemistry 
6 . 414—23. Sept. 1929. Jamaica, N. Y., Bakeries Sendce Corporation.) H a e v e c k e r .

A. W. Alcock und N. J. Ediger, E influfi der MeMfeuchtigkeit a u f die Pekar- 
probe. Wenn man ein Mehl gegen ein Muster des gleichen Mehles geringerer Feuchtig- 
keit auflegt, erscheint in der getauchten Pekarprobe das trockenere Muster heller, 
trotz gleicher Gasolinzahl beider Pi'oben. Beim Austrocknen bleibt die Oberflache 
der normal feuchten Mehlprobe weich, wahrend die der trockeneren Probe leicht 
bricht. Bei Wiederaufnahme der Feuchtigkeit bis zum urspriinglichen W.-Geh. des 
Mehles verschwinden die Unterschiede in  der Pekarprobe. Der Farbunterschied is t 
daher auf die yersohiedene Schichtdicke der beim Eintauchen entstehenden Teig- 
oberflaohe zuruckzufiihren. (Cereal Chemistry 6. 410—13. Sept. 1929. Winnipeg, 
Canada, Western Canada Flour Mills Co. Ltd.) H a e v e c k e r .

Clemens Zach, Uber d ie A ltersbestim m ung von E ie m  m it H ilfe der Analysen- 
guarzlampe. Bestatigung der Angaben von VAN W a e g e n in g h  u. H e e s t e r m a n  
(C. 19 2 8 . I. 985) iiber Zunahme der blauen Luminescenz des Eiweifies m it steigendem 
Alter. Die Geschwindigkeit der Zunahme ist aber stark  von der Art der Aufbewahrung 
abhangig u. daher fiir die Altersbest. zu unsicher; noch mehr die rote durch Hamato- 
porphyrin bedingte Luminescenz der Schalen. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 20 . 
209—15. 1929. Bern, Eidgen. Gesundheitsamt.) _ G r o s z f e ld .

Ch. Schweizer, Uber die A ltersbestim m ung von E iem  m it H ilfe der W assersloff- 
wnenkonzenLration. Die Angaben von S h a r p  (C. 1 9 2 9 . I . 3047) wurden an eigenen 
Verss. bestatigt. An der freien Luft aufbewahrte Eier, dereń Eikla,r m it der Phenol- 
phthaleinrcihe nach MlCHAELlS ph — 9,4 oder h6her zeigt, 'scheint ein Alter yon 
mindestens 8 Tagen zu haben. Eisschranktemp. von 8° yerzogerte die Alkalinitats-
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zunahme gegen 28° nur wenig; dagegen yerhindern konservierende u. die Eier von 
der freien Luft abschlieBende Fil., das auf C02-Verlust beruhende Alkalischwerden. 
(Mitt. Lebensmittelunters. Hygiene 20. 203— 09. 1929. Bern, Eidg. Gesundheits- 
amt.) Gr o s z f e l d .

Aktieselskabet de Forenede Bryggerier, iibert. von: Frederik Lassen, Kopen- 
hagen, Pasteurisieren  von Fliissigkeiten. (A. P. 1724 291 vom '14/7. 1925, ausg. 13/8. 
1929. E . Prior. 23/6. 1925. — C. 1927. I. 2024 [Oe. P. 105348].) S c h u t z .

E. Alilaire, Paris, Herstellung eines D iastaseextraktes. Kulturen yon A spergillus  
oryzae werden m it starkę- oder proteinreichen Stoffen, wie Miillereiabfallen oder OlpreB- 
kuehen, yersetzt. Das Mycel oder der pflanzliche Hefeanteil wird nach Abpressen zer- 
kleinert u. m it lauwarmem W . extrahiert. Der E s tra k t wird im Vakuum bei niederer 
Temp. zum Sirup konz., welcher ais solcher oder nach-Zusatz indifferenter Stoffe ais 
N alirungsm ittel oder zur Verdauung u. Umwandlung organ. u. biolog. Prodd., ferner 
auch wegen seiner proteolyt. Eigg. ais Pankreasersatz in der Gerberei Verwendung finden 
kann. (E. P. 307055 vom 12/2. 1929, Auszug yeroff. 24/4. 1929. Prior. 3/3.
1928.) A l t p e t e r .

Gerhard Elias van Nes, Semarang, R ein igen  von M ehl, insbesonders von T apioka-
mehl, das m it W. angeriihrt wird, worauf ein lyophiles K ollo id  zugesetzt wird. Infolge 
des groBen Adsorptionsvermógens der Kolloide werden die Verunreinigungen durch die 
wss. Lsg. aufgenommen u. durch Ausschleudern von dem Mehl getrennt, das dann 
getrocknet u. gemahlen wird. (Holi. P. 19 937 vom 10/10. 1927, ausg. 15/10.
1929.) M. F . Mu l l e r .

N. V. Internationale Oxygenium Maatschappy ,,Novadel“ , Deventer (Er
finder: Pieter Goenee, Dusseldorf), Behandlung von M ehl, M ald- und M ehlprodukten. 
(Holi. P. 20 090 vom 27/4. 1927, ausg. 15/6. 1929. — C. 1929. II. 1091, 1490 [E. PP. 
309139, 312075, 312182].) S c h u t z .

Novadel Process Corp, Buffalo, V. St. A., iibertr. yon: Johannes van Loon, 
Deyenter, Holland, Behandlung von M ehl und anderen M ullereiprodukten . (Can P. 
272 711 vom 11/1. 1926, ausg. 26/7. 1927. — C. 1927- II . 2362 [D. R. P. 
444 4941.) '  S c h u t z .

John Raymond White, Long Island City, New York, H erstellung von T eig  unter 
Verwendung von Hefe, die nacheinander in einer Reihe von Fil. gezuchtet wurde, 
von denen der letzten etwas Brenztraubensaure zugesetzt wurde, gleichzeitig mit
1,0 bis 1,75% Brenztraubensaure in einer solchen Menge, daB ca. 0,05 g Brenztrauben
saure auf 450 g Mehl kommen. (A. P. 1729409 vom 22/3. 1928, ausg. 24/9. 
1929.) M . F. M u l l e r .

Octave Brotelle, Belgien, Herstellung eines N ahrungsm ittels, z. B. von B r ot,
Kuchen, Biskuit u. anderen festen oder fl., harten oder weichen Nahrungsmitteln 
aus gesiehtetem Mehl, dem vor dem Verbacken etc. eine geringe Menge eines pflanzlichen 
Oles zugesetzt wird, z. B. Oliven-, Sojabohnen-, Sesam - oder E r dnu poi. (F. P. 665 381
vom 7/12. 1928, ausg. 18/9. 1929. Belg. Prior. 6/1. 1928.) M. F. M u l l e r .

Naamlooze Vennootschap Internationale Oxygenium Maatsehappij „No- 
vadel“ , Holland, Z u r Verbesserung der Brotbereitung geeignete Mehle u. dgl. (F. P. 
663769 vom 10/11. 1928, ausg. 26/8. 1929. — C. 1929. II . 1091 [E. PP. 309 139, 
312 075,312 182].) _ S c h u t z .

J. A. Geiser & H. Oppliger, Italien, H iille fu r  K affeeersatzm ittel und ahnliche 
Stoffe. Das GefaB, z. B. ein leichter Karton, wird zunachst m it dem Mittel gefiillt u. 
geschlossen, worauf man es in  ein P araffinbad  von etwa 80° taucht, u. in der L uft ab- 
kiihlen laBt. (F. P. 666 012 yom 18/12. 1928, ausg. 26/9. 1929. I t.  Prior. 3/3.
1928.) S c h u t z .

ViggO Voldemar Julius Andresen, Oslo, Z uckerprdparat. Man yermischt Zucker 
m it einem Ca-Salz geringer Lóslichkeit, z. B. Ca-Sacćkarat, u. einem sauren Phosphat, 
z. B. Ca2(H PO t )2. (A. P. 1732 492 vom 20/11. 1926, ausg. 22/10. 1929. N. Prior. 
4/6.1926.) S c h u t z .

General Ice Cream Corp., Schenectady, iibert. yon: Dean W. Fisher, Spring- 
field, V. St. A., Konzentrierte Eiscreme aus Milch, Creme u. Zucker. Man erhitzt die 
Creme bis auf Pasteurisiertemp. u. kuhlt ab, erhitzt die Milch bis zur Sterilisation, 
gibt der noch w. Milch Zucker u. Creme hinzu, dickt die Emulsion im Vakuum bei 
ca. 130° F. ein, bis der Zuckergeh. auf 54—65% gestiegen ist, u. kuhlt das Konzentrat 
zur Eisbereitung ab. (A. P. i  699 526 vom 24/7. 1924, ausg. 22/1. 1929.) S a r r e .
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C. E. Gray und G. D. Turubow, Oakland, Kalifornien, Eiskreme und ahnliche 
Prdparate. (E .P . 312 804 vom 26/5. 1928, ausg. 27/6. 1929. — C. 1929. I I . 1092 
[A. P. 1708307].) S c h u t z .

Walther Bruck und Julius Pohl, Breslau, Verfahren zur Gewinnung nicotinarmer 
Tabakę durch Behandlung des Tabaks m it Tabaklauge. Der verd. Tabaklauge setzt 
man vor der Beigabe des Tabaks Kalium nitrat zu u. sauert sie m it organ. Sauren 
an. — Man digeriert 24 Stdn. lang etwa 20 g Tabakblatter in 1 1 W.; dieser Tabaklauge 
wurden 0,25 bis l° /0 K N 03 zugesetzt, wodurch die Fl. dem Gewebe der Tabakblatter 
gegenuber osmot. eingestellt wird. Daraufhin sauert man die Tabaklauge m it organ. 
Sauren; z. B. Milchsaure, entsprechend 0,2% HC1 an. Dann wurden die Tabakblatter, 
denen das Nicotin entzogen werden soli, in die saure Lsg. getaucht u. 5 bis 30 Min. 
darin gelassen. Das Nicotin diffundiert sehr schnell in die Tabaklauge, ohne daB andere 
fiir den Geschmack wichtige Bestandteile dem Tabakblatt entzogen werden. Die Tabak
blatter werden abgepreflt u. getrocknet. Der Nicotingeh. ist von 1,57% auf 0,4% 
gesunken. (D. R. P. 483 686 KI. 79 c vom 1/6. 1926, ausg. 8/11. 1929.) M. F. Mu.

James N. Alsop, Owensboro, Kentucky, Verwendung von liauchbestandteilen. 
Aus Rauch, z. B. aus dem Rauch von Hickory-Holz (Walnufibaum) in bekannter Weise. 
durch elektr. Gasreinigung abgeschiedene Rauchbestandteile werden m it einem Salz, 
insbesondere NaCl gemischt. Diese Mischung soli, an Stelle von NaCl verwendet, 
den Speisen ein besonderes Aroma erteilen. Mit der Rauch-Salzmischung eingepokeltes 
Fleisch soli ohne Rauchern haltbar sein u. einen gleichguten Geschmack aufweisen. 
(A. P. 1719 354 vom 11/7. 1922, ausg. 2/7. 1929.) H o r n .

Albert Tribout, Frankreich, Pasteurisieren und BestraMen von Milch. Das 
Pasteurisieren erfolgt bei einer Temp. von hóchstens 65°, so daB die Vitamine nicht 
zerstort werden. Die Bestrahlung erfolgt m it Hilfe einer Reihe von Lampen, welche 
ultraviolette Strahlen aussenden, die durch einen Reflektor auf die schnell in dttnnen 
Schichten voriiberflieBende Milch geworfen werden. (F. P. 667 660 vom 29/12. 1928, 
ausg. 19/10. 1929.) S c h u t z .

Merrell-Soule Co., iibert. von: Helge Schibsted, Syracuse, V. St. A., Verpacken 
von Milchpuher. (Can. P. 272332 vom 8/4. 1925, ausg. 12/7. 1927. —  C. 1928- I. 
2883 [A. P. 1 637 311].) S c h u t z .

J. Zwebner, Budapest, Herstellung von jodhaltigem Kalk. 100 kg feinstgemahlenem 
Futterkalk werden 100—150 mg J-Salze, einige %  NaCl, sowie 1—2% Gewiirzstoffe 
beigefiigt u. innig vermischt. Das J  soli auf die Drusen, insbesondere Milchdriisen, 
sekretionssteigernd wirken. Die m it J-haltigem Kalk gefiitterten Tiere geben eine 
Milch m it hohem J-Geh. (TJng. P. 96 853 vom 11/5. 1928, ausg. 1/10. 1929.) K o n i c .

XVII. Fette; W achse; Seifen; W aschmittel.
Yoshitora Iwamoto, Einwirkung Stiller Entladungen auf Ole, Fette und Fettsauren.

II. Einflufi von Gasen. I. (I. vgl. C. 1929. H . 949.) Ol-, Linol- u. Linolensdure wurden 
der stillen Entladung eines 10000 Voltstroms in H 2-, N2-, CO- u. SOą-Atmosphare 
unterworfen. Die in einer Tabelle zusammengefaBten Ergebnisse sind insbesondere: 
in Hj-Atmosphare t r i t t  Hydrierung u. Polymerisation ein, in N2-Atmosphare ist der Poly- 
merisationsvorgang ausgepragter ais die Hydrierung; dennoeh tr i t t  auch hier Hydne- 
rimg ein. Bei Olsaure z. B. fallt die Jodzahl innerhalb 57 Stdn. (60°) yon 89,8 auf 45,11, 
die Neutralisationszahl von 198,4 auf 180,24. Aus den Fettsauren wird also H  ab- 
gespalten. In  CO- u. S 0 2-Atmosphare bleiben die Fettsauren prakt. unverandert. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 259B—60. Okt. 1929.) H .  H e l l e r .

— , Neue Untersuchungen von Ólsaaten. Kennzahlen u. Eigg. einiger vom Imperial 
Institute neuerdings untersuchter Saaten u. Ole, namlich von Perilla ocymoides aus 
Assam, Perilla nankinensis aus der Mandschurei, Oilicicakerncn (Licania rigida Benth.), 
Mlenda-saat (Sesamum angustifolium), Kullan-niissen (Balanites orbicularis) u. von 
Baiassukemen (Orbignia martiana =  Attalea speciosa). Die Zahlenwerte sind tabellar. 
wiedergegeben u. m it den Durchschnittswerten aus alteren Unterss. vergliehen. (Buli. 
Imp. Inst. London 27- 277—89. Okt. 1929.) H .  H e l l e r .

Ernst Buhtz, Berlin, Durchfuhrung physikalischer Prozesse und chemischer 
Reaktionen, dad. gek., daB Gase, Diimpfe u. Fil. durch poróse, rotierende Flaehen 
senkrecht zur Stromungsrichtung der auf diese Flaehen aufgetragenen Stoffe hindurch- 
gedruckt werden. — Eine Ausfiihrungsform des Verf. besteht darin, daB die Gase u
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Dampfe von unton durch dic tellerfSrmige, poróse Oberseite eines hohlen Drehorganes 
gedriickt werden, wahrend die zu behandelnden, fein verteilten festen Stoffe oder Fil. 
von oben durch Zufiihrungsrohre auf den rotierenden Teller aufgebracht werden u. 
sich uber ihn verteilen. Trompetenfórmige Erweiterungen am unteren Ende der Zu- 
fiihrungsrohre verhindern, daB die aufgebrachten Stoffe in Richtung der Gase nach 
oben gcblasen werden. Das Verf. is t z. B. besonders zweckmaBig fiir die H ydrierung  
von Fetten u. Olen u. zur Gewinnung von D e ztr in  durch Einw. von SO„ auf Starkemelil. 
(D. R. P. 482 868 KI. 12g vom 27/4. 1927, ausg. 21/9. 1929.) N a u m a n n .

Willy Salge & Co., Technische Ges. m. b. H., Berlin, und Konrad Bandau, 
Gydr, Ungarn, Yerfahren zu r Gewinnung von Olen und F etten  aus Bleichtrde bzw. Bleich- 
kohle, dad. gek., daB in einem AutoHaven das Materiał der Einw. einer Kochsalz- 
u . Sodalsg. unter event. Zusatz von sauerstoffabspaltenden Mitteln unterworfen wird, 
wobei gleich nach gemeinsamem Einbringen der Stoffe der Autoklav bei angestelltem 
Riihrwerk unter den gewiinschten Dampfdruck von 3—5 a t gesetzt wird, worauf 
man nach mehrstd. Einw. die M. zwecks Abscheidung des Oles an der Oberflache 
der Ruhe iiberlaBt. — Da die gewonnenen Ole je nach Alter der gebrauchten Bleich- 
erden in  der Farbę verschieden ausfallen, kann man ferner durch Zugabe von sauer
stoffabspaltenden M itteln eine Bleichung der Ole durch den naszierenden 0 2 erzielen, 
welcher auch noch durch seinen Auftrieb die Olabscheidung beschleunigt. (D. R. P. 
485 596 KI. 23a vom 10/4. 1926, ausg. 2/11. 1929.) E n g e r o f f .

Francisco Arauz, Spanien, E x tra k lio n  von Olivenól. Das Verf. ist gek. durch
die Verwendung von Zentrifugen . Die Ruckstande konnen automat. ausgestoBen 
werden. (F. P. 665 942 vom 15/12.1928, ausg. 25/9.1929. Span. Prior. 17/12.
1927.) E n g e r o f f .

Harvel Corp., New Jersey, iibert. von: Mortimer T. Harvey, New York, H er
stellung mehr oder weniger gesdttigter, trocknender P rcdukte  aus A cajcum pschalenol. 
(A. P. 1725 792 vom 16/10. 1925, ausg. 27/8. 1929. — C. 1927. I. 1082 [ E .  P. 
259959].) E n g e r o f f .

Hector Eulalio Crocco, Argentinien, Seife, bestehend aus einem Gemisch ge- 
wóhnlicher Seife von neutraler Rk., Sulfofettsduren, KW-stoffen (Gasolin, Kerosin) 
u. Na2S04. (A. P. 1733150 vom 8/6.1927, ausg. 29/10. 1929.) E n g e r o f f .

Oscar H. Carlson, Texas, H erstellung einer weichen Seife. Man kocht ein Ge
misch kastil. Seife, NaHC03, Borax, Glycerin u. CocosnuBól in weichem W. u. fiigt 
hierzu ein gekochtes Gemisch von Stearinsaure u. NaCl. Die vereinigte Mischung 
w ird nochmals gekoeht. Nach dem Erkalten gibt man noch etwas A. hinzu, um die 
M. gallertig zu machen. Das Verf.-Prod. kann auch ais Trockenwaschmittel ver- 
wendet werden. (A. P.' 1705852 vom 16/9. 1927, ausg. 19/3. 1929.) E n g e r o f f .

Joel Starrels, Chicago, Illinois, Hoćhwertige Seifen aus m inderwertigem  Fetl 
m it hoher Jodzahl. Man fiih rt diese Fette, gegebenenfalls nach einer Spaltung, in 
E ster iiber, dest. alsdann die Ester, im Yakuum, bewirkt anschlieBend eine teilweise 
H artung der Dest.-Prodd. u. fiih rt schlieBlich die Verseifung des geharteten Fettes 
durch. (A. P. 1701703 vom 15/10. 1923, ausg. 12/2. 1929.) E n g e r o f f .

Erich von Springborn, Holland, Gewinnung von Seifen und Olen aus dem
KloakenwasserscM am m  nach einem Verf., bei dem die Dampfe, die durch Erhitzen 
oder Yerbrennen des Schlammes entstehen, durch chem. Desodorierungsmittel oder 
durch Behandeln m it Holzkohle geruchlos gemacht u. danach zur Rtickgewinnung 
der in  ihnen enthaltenen Ole verdichtet werden. Wenn man die desodorierten Dampfe 
durch eine alkal. Lsg. leitet, gewinnt man die schweren Ole in Form von Seife zuriick. 
Die hierbei n icht verdichteten Dampfe werden in  einer oder mehreren hintereinander 
angeordneten Kammern durch Ole geleitet u. dabei kondensiert. (E. P. 318 849 
Tom 6/6.1928, ausg. 10/10.1929.) E n g e r o f f .

Jean Gnaedinger, Frankreich, H erstellung einer haltbaren weifien Seife mit 
Harzgehalt. Man behandelt das H arz in Ggw. einer ungesatt. Fettsaure m it Oxal- 
saure u. verwendet hierbei gleichzeitig einen Katalysator (ZnCl2). Das so yorbehandelte 
H arz wird der Seife wahrend des Verseifungsprozesses zugefugt. (F. P. 665 425 vom 
6/12. 1928, ausg. 18/9. 1929.) E n g e r o f f .

Georges de Gasenko, Frankreich, Seifenhaltige Reinigungspaste, bestehend 
aus neutraler Krystalltransparentseife, zerkleinerter u. gesiebter B r c n n o f e n e r d e ,  
Glycerin, Lanolin, Heliotropin u. anderen Riechstoffen. (F. P. 666 064 vom 19/12.
1928, ausg. 26/9. 1929.) E n g e r o f f .
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Carol Adolf Cofman-Nicoresti, England, B esinfizierende Seifen. Kresole, 
Gemische yon Kresolen oder yon Formaldehyd u. Kresolen werden m it pflanzlichen 
oder tier. Fetten  gemischt u. die Fette bei gewóhnliehem oder verstarktem Druck 
yerseift. (F. P. 667 029 vom 7/1. 1929, ausg. 9/10. 1929. E. Prior. 12/4. 1928.) K u h l .

Ellis-Foster Comp., New Jersey, ubert. von: Harry M. Weber, New Jersey, 
H erstellung eines K opfw aschm ittels. CocosnuBol wird m it uberschussigem NaOH 
yerseift. Die erhaltene Seife wird wiederholt ausgesalzen u. enthalt danaeh prakt. 
kein freies Alkali mehr. Die bei 100—110° getroeknete Seife wird von den in ihr noch 
enthaltenen ranzigen Stoffen durch Behandeln m it organ. Losungsmm. (A.) befreit. 
Das so erhaltene Prod. wird m it reinem Pflanzen- oder Mineralol gemischt. Das End- 
erzeugnis, in  dem der Anteil Seife iiberwiegt, stellt eine pastenartige M. dar. (A. P. 
1719 251 yom 4/10. 1920, ausg. 2/7. 1929.) E n g e r o f f .

Boris N. Sokoloff, New Jersey, Wascli- und B ein igungsm itlel in  Form eines 
festen, gleichfórmigen, haltbaren ICorpers, der ais wesentliche Bestandteile 12 Gewichts- 
teile Seife, 2 Gewichtsteile Borax, 5 Gewichtsteile Petroleumgallerte, 20 Gewichts- 
teile W. enthalt. (A. P. 1703 602 vom 20/5. 1925, ausg. 26/2. 1929.) E n g e r o f f .

Henkel & Cie., G. m. b. H., Diisseldorf-Holthausen, iibert. yon: Edgar Riehl 
und Otto Lind, Dusseldorf, Waschen von Faserstoffen. (A. P. 1716 347 vom 15/8.
1927, ausg. 4/6. 1929. D. Prior. 17/8. 1926. — C. 1927. II. 2727 [E. P. 276 338].) F r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M .,  Verbesserung der Eigenschaften 
von Rohwollfett durch Veresterung m it einem Alkohol in Ggw. einer Mineralsaure. — 
100 Teile Rohwollfett (SZ. 35, Tropfpunkt 36°) werden 6 Stdn. lang un ter RuekfluB 
mit 150 Teilen A. u. 1,5 Teilen konz. H 2S04 yerestert. Nach dem Erkalten wird die 
alkoh. Lsg. vom Riickstand getrennt, der m it A. ausgewaschen wird. Das Prod. ha t 
eine SZ. 1 bis 3 u. Tropfpunkt 45—46°. Ausbeute 65—68%. I n dem A. ist ein Ol 
enthalten SZ. 10, etwa 25% der Ausgangsmenge. (F. P. 666 069 vom 19/12. 1928, 
ausg. 26/9. 1929. D. Prior. 13/1. 1928.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Spaltung  von Wachsarten 
in  Sauren, Alkohole und Kohlenwasserstoffe. 11,8 kg Bienenwachs (VZ. 95) werden mit
4 kg 23,5%ig. Natronlauge im Autoklaven unter Riihren 8 Stdn. bei 175° u. 8 a t 
erhitzt. Der Autoklaveninhalt wird durch eine Diise in einen freien Raum geblasen 
u. dabei wird ein trocknes Prod. in Pulverform gewonnen. Durch Extraktion m it Bzl. 
werden 48% Unverseifbares gewonnen u. nach dem Zersetzen der Seifen werden 
51% Saure erhalten. — 15 kg Montanwachs (VZ. 90) werden in  gleicher Weise m it
5 kg 22%ig. Natronlauge behandelt. Es werden 16 kg rohe Seife in Form eines Pulvers 
erhalten. M i t  Aceton werden daraus 23% Unyerseifbares extrahiert u. es bleiben 65% 
Seife ubrig. — 18,7 kg entwassertes Rohwollfett (VZ. 130) werden m it 6,4 kg 30%ig. 
Natronlauge im Autoklaven unter Riihren 6 Stdn. bei 182° u. 8 a t  behandelt. Bei 
der Aufarbeitung werden 33% Unyerseifbares u. 64% rohe Fettsaure erhalten. (F. P.
666 529 yom 29/2. 1928, ausg. 2/10. 1929. D. Prior. 14/1. 1928.) M . F. M u l l e r .

Heinrich Fincke, Die Kakaobutter und ihre Verfalschungen. Zugl. Beitr. zur Ausgestaltg. 
u. Vereinheitlichg. d. allg. Speisefett-Untersuchungsverfahren. Stuttgart: Wissen-

• Bchaftl. Verlagsges. 1929. (238 S.) gr. 8°. =  Monographien aus d. Gebiete d. Fett- 
Chemie. Bd. 12. L\v. M. 20.—

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

Michimaro Nakano, Studien  uber die S truktur von Pflanzenfasem . I. S pira l
struktur der Fasern von Baum wolle, Holz, M anila , Stroh, Bam bus undZuckerrohr(Bagasse). 
In einer S C H W E I T Z E R - L s g .  bestimmter Konz. zeigen Baumwoll- u. Holzfasem perl- 
artige S truktur; sie haben, wie schon lange bekannt ist, Spiralstruktur. Da yerschiedene 
andere Pflanzenfasem dieselbe Perlstruktur im gleichen Reagens zeigen, so konnte 
pian annehmen, daB sie ebenfalls Spiralstruktur besitzen u. Vf. konnte dies beweisen, 
indem er die Fasem  nach schwacher Xanthogenierung ąuellen lieB. Vf. gibt die Mikro- 
photographien der S p irn .lg tn iH - .i iT  von Baumwolle, Holz, Stroh, Bambus u. Zuckerrohr 
im japan. Text. (Cellulose Industry 5 . 20. Aug. 1929. Mitsubishi, Papier-Miihle.) M ich .

Michimaro Nakano, Studien  uber die S tru ktur von Pflanzenfasem . H. Spiral- 
slruktnr der F asem  von E sparto, Kaoliang, Bohr, Kozo, M itsum ata und G am pi. (I. vgl. 
v°rst. Ref.) Vf. zeigt an Mikrophotographien das perlartige Quellen u. die Spiral-



458 H xvm. F a se r - u . Sp in n s t o f f e ; P a p ie r  u s w . 1930. I.

s truk tu r foJgender Fasern, die nach schwacher Xanthogenierung etwas geąuollen 
wurden: Stengel von Esparto, Kaoliang u. Rohr; die Bastfasem von Kozo, M tsum ata 
u. Gampi. Die letzten drei Bastfasern sind von alters ker das Rohmaterial fiir japan. 
Papiere gewesen. (Cellulose Industry  5. 25. Sept. 1929. Mitsubishi, Papier- 
miihle.) M i c h e e l .

—, D ie M ercerisation von Woli- u n d  Baumwollgeweben f i ir  Mobetbezuge. Es wird 
das Mereerisieren von Woli- u. Baumwollmischgeweben fiir Móbelstoffe u. das Uni- 
farben soleher Stoffe gesehildert u. Vorsehriften dafiir gegeben. (Rey. gćn. Teinture, 
Impression, Blanchiment, A ppret 7. 995—97. Sept. 1929.) B r a u n s .

Wilhelm Kegel, D ie A ppretur der Pelzstoffe (M outonnes). Das Vorbereiten u. 
Appretieren von Pelzśtoffen (Moutonnes) wird kurz gesehildert. (Leipziger Monatsschr. 
Textil-Ind. 44. 411—12. Sept. 1929.) B r a u n s .

Bruno Wieger, Technologie und Waclisleimung. Die Eigg. der m it Wachs ge- 
leimten Papiere, ihre yerschiedenen Arten, ihre Herst. m it gebleichtem u. ungebleichtem 
Montanwachs u. die Kosten ihrer Herst. werden besprochen. (Paper-Maker 78. 389. 
1/10. 1929.) B r a u n s .

Aubrey T. Taylor, Verluste. Vf. bespricht die Verluste, die bei der Verarbeitung 
des fertigen Rohmaterials einschlieBlich des Leimes, Alauns u. der Tonerde bis zum 
fertigen Papier eintreten, u. Vorschlage zur Verminderung derselben. (Paper Trade 
Journ. 89. Nr. 14. 84—85. 3/10. 1929. Big Island, Va.) B r a u n s .

J. Oddon, D ie HersteUung von K olilepapier. Es wird die Herst. von Papier, das 
sich fiir die Fabrikation yon Kohlepapier fur Schreibmaschinen eignet u. die Herst. 
des letzteren beschrieben. (Le Papier 32. 875—80. 15/8. 1929.) B r a u n s .

Tadashi Nakashima, Untersuchungen iiber Viscose. X X V I .  U ber d ie Quellung 
der Cellulose in  A lkalilauge. ( X X V .  vgl. K i t a ,  I w a s a k i  u. M A S U D A , C. 1929. H. 
2395.) 0,2 g eines fein gemahlenen u. durch ein Metallnetz von 40 Maschen gesiebtes 
Cellulosepulver wurde in einem graduierten Spitzglas m it 10 ccm Natronlauge ver- 
schiedener Konz. yersetzt, yerschlossen, um den E in tr itt von Luft u. Kohlensiture 
zu yerhindern u. in  einem Thermostaten aufbewahrt. Nach einer bestimmten Zeit- 
dauer wurde zentrifugiert u. das Quellvol. der Cellulose abgćlesen. Bei 10% findet 
man eine maximale Quellung, die dann sinkt, um von 18°/o ab wieder anzusteigen u. 
bei 35% einen hoheren W ert ais bei 10% zu erreichen. Vergleicht man die Ergebnisse 
m it den Beobachtungen von K a t z  iiber die Mercerisierungswrkg. der Natronlauge 
yerschiedener Konz., so kann man annehmen, daB die Quellung auBer durch andere 
Ursachen auch durch die Mercerisierung bewirkt wird. Daher wurde Baumwollpapier 
m it 18%ig- NaOH mercerisiert, u. m it dieser mercerisierten Cellulose die Quellung 
wie oben bestimmt. Es laBt sich uber 18% hinaus keine Steigerung der Quellung 
beobaehten, so daB Vf. folgert, daB die Quellung iiber 18% im ersten Versuch auf der 
Wrkg. der Mercerisierung beruht. (Cellulose Industry 5. 19—20. Aug. 1929.) M i c h e e l .

Adolf Hillringhaus, Neuzeitliche Fdllbadanlage beim Viscoseverfahren. Es wird 
eine neuzeitliche Riickgewinnungsanlage fiir Fallbader beim Viscoseverf. an Hand 
einer schemat. D arst. beschrieben. (Leipziger Monatsschr. Textil-Ind. 44. 401—02. 
Sept. 1929.) B r a u n s .

A. Mitchell Bell, M ethoden zur A n a lyse  von W ollfabrihaten. D ie  zu r Bestimmung  
des Gewichtes und des Gewebes erforderlichen Instrum ente. Es werden die zur Analyse 
von Wóllwaren erforderliche Apparatur, wie Waage, Musterschablone u. Fadenzahler, u. 
die Best. der W ebart beschrieben. (Canadian Testile Journ. 46. No. 46. 23—25. 
10/10. 1929.) __________________  B r a u n s .

Edwin S. Pearce, Indianopolis, Indiana, Im prdgnieren von Faserstoffen mit 
Fliissigkeiten. Man impragniert Fascrstoffe, wie Wolle, Baumwolle, m it Fil., wie Olen, 
Farbstoffbadern usw., durch Mischen im niedrigen Vakuum, das wahrend des Mischens 
u. Impragnierens erhóht wird. Die m it Ol impragnierte Faser dient zum Schmieren 
von Lagern usw. (A. P. 1723747 vom 17/2. 1925, ausg. 6/8. 1929.) F r a n z .  •

Paul Chambard, Rhóne, Frankreieh, Befestigen von E iw eifi entkaltenden Appre- 
turen und M usterungen. Man yerwendet hierzu Lsgg. von Cr-Salzen, denen man noch 
organ. Losungsmm., wie A., u. plastifizierende Stoffe, wie sulfonierte Ole, Harze usw., 
zusetzen kann. Die so befestigten EiweiBstoffe sind widerstandsfahiger ais die mit 
CH20 , Alaun oder Tannin behandelten. (F .P . 656362 vom 8/11. 1927, ausg. 7/5. 
1929.) F r a n z .
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Luftschiffbau Zeppelin G. m. b. H., Friedrichshafen a. B., und Hans Strobl, 
Berlin-Tempelhof, Herstellung eines gasdichUn Sioffes, insbesondere Ballonstoffes, aus 
imprdgniertem Gewebe, dad. gek., daB das Gewebe zuerst von einer Seite wetterfest 
u. dann von der anderen Seite gasdicktend impriigniert wird, — 2. dad. gek., daB das 
Gewebe zuerst von beiden Seiten wetterfest u. danaeb auf einer Seite gasdichtend 
impragniert wird. (D. R. P. 483484 KI. G2a vom 29/1. 1927, ausg. 30/9. 1929.) F r .

Luftschiffbau Zeppelin G. m. b. H., Friedrichshafen a. B., und Hans Strobl, 
Berlin-Tempeldof, Verfahren zum Wasserfestmachen bzw. Konservieren von gasdichten 
Stoffen, insbesondere Ballonstoffen, aus tierischer Haut mit oder oline Gewebeauflage 
u. unter Verwendung eines wasser]. Klebemittels, dad. gek., daB naoh Fertigstellung 
des Stoffes den Klebstoff wasserfest maohende oder konservierende Mittel aufgetragen 
werden, — 2. daB nur die Stoffiiberlappungen oder Nahte m it den wasserfest machenden 
oder konservierenden Mitteln behandelt werden. — 3. daB bei Stoffen m it Gewebe
auflage die wasserfest machenden oder konservierendcn Mittel im wesentliehen von 
der Gewebeseite her aufgebracht werden. — 4. daB die wasserfestmachenden oder 
konservierenden Mittel in  Verb. m it irgendeinem anderen, anderen Zwecken dienenden 
Behandlungsmittel zur Anwendung gelangen. (D. R. P. 483 485 KI. 62a vom 28/12.
1926, ausg. 30/9. 1929.) F r a n z .

P. H. Head, Attenborough, Nottinghamshire, Impragnieren von Faserstoffen mil 
Kautsćhukmilch. Man unterw irft das zu impragnierende Gewebe einem Vakuum, laBt 
Kautschukmilch einflieBen u. erhoht dann den Druck. Das Verf. eignet sich besonders 
zum Impragnieren von Textiltreibriemen. (E. P. 316 335 vom 29/3. 1928, ausg. 22/8. 
1929.) F r a n z .

I. P. Bemberg Akt.-Ges., Barmen-Rittershausen, Verfahren zur Wasserperl- 
ausriistung von Kunstseide und Erztugnisstn daiaus. (Ge. P. 114438 vom 11/2. 1928, 
ausg. 10/10. 1929. D. Prior. 1/3. 1927. — C. 1929. II. 1875 [F .P . 658747] [Cuprum 
(Soc. Anom.)].) E n g e r o f f .

Aspinook Co., Jew ett City, ubert. von: Kenneth R. Church, Norwich, Connecti
cut, Herstellung von wasserdichten Geweben. Man iiberzieht das Gewebe auf der einen 
Seite m it einer Pyroxylinlsg., behandelt es auf der anderen Seite m it Druckwalzen 
u. bringt dann auf der ersten Seite einen zweiten Pyroxyliniibcrzug auf. (A. P. 
1732121 vom 17/4. 1926, ausg. 15/10. 1929.) F r a n z .

Andre Cuny, Seine, Frankreich, Flammensichere Polsterungen. Man verwendet 
eine durch Behandeln m it einer Lsg. von Borsaure u. Casein impragnierte Faser, wie 
Seidenabfall, Wolle, Baumwolle usw., gegebenenfalls unter Zusatz von Glaswolle usw. 
(F. P. 665773 vom 12/3. 1928, ausg. 23/9. 1929.) F r a n z .

Sophie Heinzel, Innsbruck, M ittel zum Versteifen von Biigel-, PlissŁe- und anderen 
Faltkanten. Es besteht aus einer Lsg. bzw. Mischung von etwa je 3 Teilen Gummi 
arabicum, Seife, Terpentin, Alkohol, Salmiak u. Bzn. in 100 Teilen W. (Oe. P. 114 444 
vom 3/9. 1928, ausg. 10/10. 1929.) F r a n z .

Heberlein Patent Corp., New York, iibert. von: Georges Heberlein, Wattwil, 
Schweiz, Erzeugung von wollahnlichen Effekten auf der pflanzlichen Faser. (A. P. 
1731245 vom 28/1. 1928, ausg. 15/10. 1929. D. Prior. 4/2. 1927. — C. 1928. I. 2887 
[E. P. 284 686].) F r a n z .

Otto Dubac, Heidelberg (Erfinder: Marcel Melliand, Heidelberg), Erzeugung woll- 
artiger Effekte auf tezlilen Flachengebilden aus pflanzlichen Fasem. (D. R. P. 485 264 
KI. 8k vom  3/7 . 1925, ausg. 30/10. 1929. —  C. 1927- II. 764 [F. P . 618 170].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Yerfahren zur Verbesserung 
der Spinnbarkeit von Baumwolle. Man behandelt die Baumwolle m it Lsgg. von hohem 
Aetzvermógen, die ein Verkleben der Faser nicht herbeifiihren (gegebenenfalls zu- 
sammen m it hygroskop. Stoffen oder organ. Lósungsmm.), z. B. m it den Sulfosaurcn 
oder ihren Salzen der aliphat., aromat., hydroaromat. oder heterocycl. Verbb., die 
wenigstens 5 C-Atome im Mol. enthalten. Beispiel: Na-Salz der butyherten Naph- 
thalinsulfosdure. (E. P. 310 688 T o m  31/5. 1928, Auszug veroff. 26/6. 1929.) E n g e r .
. I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zum Schutze der 

tierischen Faser bei der Behandlung m it alkalischen Flussigkeiten nach D. R. P . 359 228, 
dad. gek., daB man Huminverbb. den alkal. Fil. zusetzt. — VerfahrensgemaB werden

B. alkal. E xtrak te von Humus, Torf u. Braunkohle verwendet. (D. R. P. 485 216 
KI. 29b vom 6/1. 1923, ausg. 28/10. 1929. Zus. zu D. R. P. 359228; C. 1923. II.
1006.) E n g e r o f f .
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Deutsche Wollenwaren-Manufaktur Akt.-Ges., Grunberg, Schlesien, E nt- 
fe tten  von Rohwolle. (Oe. P. 113 656 vom 2/11. 1925, ausg. 25/6. 1929. D. Prior. 
25/5. 1925. Zus. zu Oe. P. 101314; C. 1925. I. 1925. —  C. 1927. I . 3 1 6 2 [E .P . 
266436].) E n g e r o f f .

Aktiebolaget Separator, Schweden, Verfahren u n d A p p a ra łu r  zur Behandlung  
von W ollwaschwdssem , die zunachst durch Absitzenlassen von Sand u. sonstigen Sink- 
Btoffen befreit werden, um dann in Spezialzentrifugen von amorphen oder tonigen 
Stoffen u. nachher in  Wollfetfc u. W. getrennt zu werden. An H and von Zeichnungen
ist die App. naher beschrieben. (F .P . 665 630 vom 13/12. 1928, ausg. 20/9. 1929.
E. Prior. 22/12. 1927.) M . F. M u l l e r .

Harolds William Fawcett, England, R ein igen von W ollwaschwassem. Man 
behandelt diese Wiisser zuerst nach einem Verf., das ein Absitzen der schweren Teil- 
ehen bewirkt, m it Hilfe einer Reihe geneigter P latten  (Dunnschichtenprinzip), wo- 
durch der H auptteil des schweren Schmutzes abgetrennt wird. Die so vorgereinigten 
Wasser werden alsdann in  einer Zentrifugenvorr. weiter behandelt, in  der ebenfalls 
eine Reihe umlaufender geneigter P latten  angeordnet ist. (E. P. 319 026 vom 14/3.
1928, ausg. 10/10. 1929.) E n g e r o f f .

Edward Charles Benthall und Edmondson Spencer, Indien, A p p a ra łu r zum
Kochen von Zellstoff oder P apierstoff. (F. P. 666 661 vom 4/7. 1928, ausg. 4/10. 1929.
E. Prior. 5/7. 1927. — C. 1929. I. 326 [E. P . 291064].) M . F . M u l l e r .

Josć Martinez Estape, V. St. A., H erstellung von P a p iers to ff aus hohen Rohr- 
grasern, wie Gynerium Saccharoides u. Schilfrohr, wie Arundo Donax, die zunachst 
mechan. zerkleinert werden, worauf das Zellstoffmaterial m it der 8,5- bis 10-fachen 
Menge 8 bis 9°/oig- Natronlauge, der evtl. etwas N a2S 03 zugesetzt wurde, bei 3 bis 5 a t  J/2 
bis 2 Stdn. yerkocht wird. Nach dem Abziehen der Kochlauge wird das Prod. m it HCI 
behandelt, insbesonders um die Gummistoffe aus dem Zellstoffmaterial zu entfernen, 
das zerfasert oder gemahlen wird. Nach grundlichem Auswaschen wird das Prod. 
m it Ca-Hypochlorit etc. gebleicht u. z. B. auf kiinstlicher Seide verarboitet. (F. P.
667 591 vom 18/1. 1929, ausg. 18/10. 1929. Cuban. Prior. 18/1. 1928.) M. F . Mu l l e r .

Champion Fibrę Co., iibert. von: Horatio A. Helder. Canton, Bleiehen von 
P apiersto ff. Vor dem eigentlichen BleichprozeB m it Bleiehlauge in  iiblicher Weise 
werden zu dem Papierstoffbrei die wss. sauren Kondensate ([H'] 3 bis 4) zugegeben, 
die bei dem Konzentrieren von Tanninextrakten anfallen. Dadurch wird ein schnelleres 
Bleiehen erreicht, sowie ein leichteres u. griindlicheres Auswaschen des Papierstoffes. 
(A. P. 1 732 511 vom 15/6. 1928, ausg. 22/10. 1929.) M. F. M u l l e r .

Mathieson Alkali Works Inc., New York, iibert. von: Donald K. Pattillo, 
Fulton, und James H. Mac Mahoń, Niagara Falls (New York), H erstellung von 
sterilisiertem  P ap iersto ff durch Behandlung des Papierstoffbreies nach dem Hol
landem  vor der W eiterverarbeitung auf der Papiermaschine m it Cl2, event. wird der 
Papierstoff schon im Hollander m it einer geringen Menge Cl2 in Form von sehr verd. 
Cl2-W. yorbehandelt. Dadurch wird erreicht, daB die Bakterien u. Algen abgetotet 
werden u. ein Prod. besserer Qualitat gewonnen wird. Die in  dem anfallenden WeiB- 
wasser enthaltenen Stoffe werden koaguliert u. abgetrennt. Das Prod. besteht ins- 
besondere aus kurzeń Zellstoffasern u. kolloiden Stoffen; es wird getrocknet u. ais 
solches verwendet oder in  abgepreBtem feuchten Zustande zu dem Papierstoff mi 
Hollander zugegeben. (A. P. 1733 071 vom 12/1.1928, ausg. 22/10.1929. A. P. 
1733 070 vom 23/12.1927, ausg. 22/10. 1929.) M. F . M u l le r .

Gaston Desagnat, Frankreich (Seine), B rillan teffektpapier fu r  Dekoralions- 
zwecke, bestehend aus einem zerknitterten diinnen Metallblattchen, z. B. Stanniol- 
papier, das m it einem durchsichtigen Blatt, z. B. m it einem Celluloseesterfilm, mittela 
Leim iiberzogen u. verbunden wird. (F .P . 665777 vom 24/3.1928, ausg. 23,9.
1929.) M. F . Mu l l e r .

Werner Dautwitz, Schweiz, Verfahren zum  Verstarken und Abdichten von Gegen-
standen aller A r t aus Papierstoff, wie Flaschen, Schachteln, Emballagen usw. durch 
Impragnieren m it Leim, Gelatine oder ahnliche kolloidalen Substanzen unter Druck 
oder durch Oberziehen m it Paraffin, Wachs od. dgl. (F. P. 666 244 vom 21/12. 1928, 
ausg. 28/9. 1929. Oe. Prior. 22/3. 1928.) M . F. M u L L E R .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Kurt H. Meyer, 
Mannheim, Johannes Muller, Eppstein, und Ulrich Hoffmann, Ludwigshafen a. Rh., 
H erstellung von w ich em  P ergaim ntpapier. (A. P. 1731 679 vom 7/1. 1928, ausg. 15/10-
1929. D . Prior. 7/1. 1927. — C. 1929. I. 590 [E. P. 292430].) M. F. Mu l l e r .
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Arnold Kupper, Schweiz, Einw ickelpapier fiir Eier, Fruchte usw., erhalten durcłi 
Impragnieren yon Wellpapier m it einem nioht hygroskop. Mittel, wie Paraffin, Stearin, 
Ceresin, Wachs oder einem Gemisch derselben, ferner Laeke, Firnis, Kautsehuk oder 
einem Mineralól. Das Wellpapier wird durch Eintauchen in die fl. oder geschmolzenen 
Prodd. impragniert. (F. P. 665 852 yom 14/12. 1928, ausg. 24/9. 1929. Schwz. Prior. 
16/12. 1927.) m . F . M u l l e r .

Bennett Inc., Boston, iibert. yon: Albert L. Clapp, Danyers (Massachusetts), 
Herstellung von wasserdichtem  P apier. Zu dem Papierstoffbrei wird im Hollander 
eine Seifendispersion von wasaerfestem Materiał zugesetzt u. durch Zusatz von 
A12(S04)3, Alaun oder eines anderen Koagulierungsmittels ein wesentlicher Teil des 
dispergierten Stoffes niedergeschlagen, zusammen m it der gefallten Al-Seife. — Z. B. 
wird eine Paraffin-Na-Silicat-Harzseife in Form einer Pastę hergestellt u. dayon 
180 Teile auf 1000 Teile Sulfitzellstoff in den Hollander gegeben. Durch Zusatz 
von 150—200 Teilen Alaun wird das Harz u. das Na-Silicat ausgefallt, indem sich 
gleiehzeitig Al-Silicat in Form eines yoluminósen oder flockigen Nd. u. Al-Resinat 
ausscheiden. Beim Troeknen u. Kalandern wird das Prod. iiber den Schmelzpunkt 
der dispergierten Paraffinteilchen erhitzt, die dabei in die Fasern gleiehzeitig m it 
Al-Resinat eindringen, wahrend das Al-Silicat auf den Fasern festhaftet. (A. P.
1727 003 vom 23/2. 1926, ausg. 3/9. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Abelardo F. Campa und Albert Meehan, New York, H erstellung von teasser- 
dichtem P a p ier  durch Tranken des Papiers m it P etroleum -K  W -steffen, Abpressen 
u. Eintauchen in ein Gemisch von 100 g Gummilack, 800 g A., 50 g Glycerin u. 50% 
dest. W. Zum SchluB wird das Papier getrocknet. (A. P. 1731 969 yom 16/4. 1926, 
ausg. 15/10. 1929.) M. F. M u l le r .

Cellon-Werke Dr. Arthur Eichengriin Chemische Fabrik, Berlin-Charlotten- 
burg, Verfaliren zur H erstellung wasserundurchlassiger, geschmeidiger Brcnzepapiere  
von groBer meehan. Festigkeit u. hohem Glanze, besonders geeignet fur Zigaretten- 
mundstiicke, dad. gek., daB man Pergamynpapiere m it organ. Erweichungsmitteln 
behandelt, welche denselben eine gróBere Geschmeidigkeit yerleihen, u. sie dann m it 
metallpulyorhaltigen Schiehten von Celluloseestern oder Celluloseathern iiberzieht, 
wobei organ. Erweichungsmittel gewiihlt werden, die auf die angewendeten Cellulose- 
ester oder Celluloseather eine gelatinierende Wrkg. ausiiben. Die Erweichungsmittel 
werden im UberschuB den Lsgg. der Cellulosederiyy., welche zur Horst, der metali- 
pulyerhaltigen Sehicht dienen, vor dereń Auftrag auf das Pergamynpapier hinzu- 
gcfiigt, so daB beim Troeknen der Lsgg. die Erweichungsmittel ganz oder zum Teil 
in die Papierunterlage eindringen. (D. R. P. 485 061 Kl. 55f yom 6/3. 1924, ausg. 
29/10.1929.) M. F. M u l le r .

Albert D. Stewart, iibert. von: Edward S. Sheperd, St. Joseph (Missouri), 
Herstellung von S trohpappe. Die Strohfasern werden m it W. gekocht, um die gummi- 
Łhnlichen Stoffe zu losen, ohne daB die Fasern zu sehr zerstórt u. abgebaut werden. 
Die getrockneten Fasern werden dann zerhackt u. zerąuetscht u. im Hollander in 
Ggw. yon W. yerarbeitet, wobei die Lange der Fasern erhalten wird. Der Zellstoff 
wird schlieBlich griindlich m it W. gewaschen u. im Jordan weiter bearbeitet, um 
nachher auf Pappe yerarbeitet zu werden. (A. P. 1 728 258 vom 23/11. 1928, ausg. 
17/9.1929.) M. F. M u l le r .

Meyrl M. Frost, D etroit (Michigan), H erstellung von geformten Gegenstanden 
aus Papierstoff, dem in Form eines 4—20%ig. Breies bis zu 50% Harzseifen, auf 
den Zellstoff berechnet, zugesetzt werden. Nach gutem Verruhren wird das W. ab- 
gepreBt, das Prod. unter hohem Druck geformt, getrocknet u. durch Eintauchen in 
geschmolzenen Schwefel impragniert. An Stelle von Harzseife konnen auch andere 
Eindemittel zugesetzt werden, wie Na2Si03, Leim u. Caseinleim. (A. P. 1726 818 
vom 15/7. 1927, ausg. 3/9.1929.) M. F. M u l le r .

Verein fiir Chemische Industrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: 
Roland Runkel, Mainz-Mombach, Gewinnung von Cellulose aus stark inkrustiertem 
°der ligninreichem Rohmaterial, wie Buchenholz, Bambus usw., durch Zerkleinern, 
chem. AufschheBen bei gewóhnlichem Druck in Faaermaterial, Oxydation u. Chlo- 
nerung, wobei die Behandlung m it stets frischen Lsgg. geschieht. — 200 kg geschnitzeltes 
Buchenholz werden m it einer Lsg. yon 25 kg NaOH u. 25 kg geloschtem K alk in 
1000 kg W. ca. 8 Stdn. unter gewóhnlichem Druck unter RuckfluB gekocht. Die 
weiche M. wird yon der Fl. befreit u. zu einem Faserbrei zerkleinert, der m it Alkali- 
%  getrankt in W. gegeben wird, worauf Cl2 bis zur sauren Rk. eingeleitet wird.
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Nach dem Abschleudern des Faserstoffes wird dieser m it 2000 1 0,5—l% ig . Natron- 
lauge in der Papiermaschine yerriihrt u. -wieder abgeschleudert u. die Behandlung 
m it Alkalilauge u. Cl2 in gleicher Weise wiederholt, bis eine reine weiBe M . erhalten 
wird. — 200 kg zerschnittenes Bambusrohr werden 2 Stdn. lang in 1 cbm 50%ig. 
ZnCl2-Lsg. gekocht. Nach dem Abtrennen der FI. wird die M . zerfasert u. in 2000 
bis 3000 1 W. gegeben, worauf Cl2 durchgeleitet wird u. die weitere Bearbeitung wie 
oben beschrieben stattfindet. (A. P. 1 731112 vom 11/5. 1927, ausg. 8/10. 1929.
D. Prior. 20/5. 1926.) M . F. M u l l e r .

Joaguin Julio de la Roza sr., Cuba, Gewinnung von Celhilose a-us Znckerrohr- 
bagasse durch Behandlung derselben m it verd. S 0 2-Lsg., Auswaschen u. Kochen 
unter Druck m it verd. Alkalilsg. bei Tempp. oberhalb 100°. Nach dem nochmaligen 
Auswaschen wird das Prod. im Jordan od. dgl. behandelt u. nachher auf Papier oder 
Pappe weiter yerarbeitet. (F. P. 657 770 vom 18/7. 1928, ausg. 27/5. 1929. Aust. P.
14 5 9 8 / 1 9 2 8  yom 23/7. 1928, ausg. 16/4. 1929.) M . F. M u l l e r .

Francis G. Rawling, Madison (Wisconsin), A ufarbeitung von Zellstoffablaugen  
zwecks Wiedergewinnung der Natriumsalze in Form von Na2C03. Die Na- u. S-Verbb. 
cnthaltenden Ablaugen werden cingedampft u. der Rtickstand wird verlcokfc. Die 
zuriickbleibende Asche wird m it L uft u. W.-Dampf bei Tempp. behandelt, bei denen 
der Kohlenstoff m it der L uft zu C02 verbrennt, die das Na2S in  Ggw. des W.-Dampfes 
zers., so daB nur N a2C03 in dem Riickstand vorhanden ist, das m it W. herausgelost 
wird. Das F iltra t wird durch Einleiten von C02 von dem Rest N a2S bofreit. Dabei 
spielen sich folgende Rkk. nach den Gleichungen ab:

N a2S +  C02 +  H„0 =  N a2C03 +  H 2S,
Na2S +  2 CO, +  2 H 20  =  2 N aH C03 +  H2S,

C +  0 2 =  C 02, 2 H 2S +  O =  2 H „0 +  2 S.
(A. P. 1728 252 vom 4/2. 1927, ausg. 17/9. 1929.) “ M . F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Milton O. Schur und Royal
H. Rasch, Berlin (New Hampshire), H erstellung von N itrocellulose aus a.-cellulosc- 
reichem Zellstoff, der zunachst in Form einer diinnen Schiehfc m it einer ganz ver- 
dunnten Nitrocelluloselsg. in Aceton (0,2—0,25%'gO getriinkt wird, um dann ge- 
trocknet, zerschnitten u. in iiblicher Weise n itrie rt zu werden. (A. P. 1 729 628 
vom 9/10.1926, ausg. 1/10. 1929.) M . F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter und Milton O. Schur, Berlin 
(New Hampshire), H erstellung von fe in er und reiner Cellulose. Ungebleichter Zell
stoff wird m it Cl2-W. behandelt, in alkal. Lsg. gckocht u. gebleicht. Dio feinen Zell- 
stoffasern werden durch Sieben oder Fluten von den gróberen Anteilen getrennt u. 
m it einer 0,3%ig. Seifenlsg., der event. Na-Phosphat oder Borax ais Dispergierungs- 
m ittel zugesetzt werden, gekocht, wobei die Harze u. sonstigen Verunreinigungen 
jn Lsg. oder kolloidale Suspension gebracht werden. Das abgetrennte feine Faser- 
m aterial enthalt weniger ais 0,1%  harzartige Verunreinigungen. Es wird gut aus- 
gewaschen u. gebleicht, wobei ein schneeweiBes Prod. erhalten wird, das zur Weiter- 
yerarbeitung auf Deriyy. dient. (A. P. 1729 629 vom 5/8. 1927, ausg. 1/10.
1929.) M . F. M u l l e r .

Du Pont-Pathe Film Mfg. Corp., Wilmington, iibert. yon: Louis Etienne 
Clement, Meudon, Frankreich, Nitrocelluloselosungen. (A. P. 1713 512 yom 25/11. 
1924, ausg. 21/5. 1929. F. Prior. 30/10. 1924. — C. 1926. I. 3110 [F. P . 601 546].) F r.

Du Pont-Pathe Film Mfg. Corp., Wilmington, Delaware, iibert. von: Louis 
Etienne Clement, Meudon, Frankreich, Celluloseacetatlosungen. (A. P. 1713 997 
yom 25/11. 1924, ausg. 21/5. 1929. F . Prior. 30/10. 1924. — C. 1926. I. 3110 [F. P  
601 547].) F r a n z .

Gustav Bonwitt, Berlin-Charlottenburg, Verfahren zur H erstellung schwer ent- 
flam m barer Celluloidfolien oder -film e durch Denitrierung m it den bekannten De- 
nitrierungsmitteln, z. B. (NH4)2S, dad. gek., daB man die Celluloidfolien oder -filme 
unvollkommen denitriert u. gegebenenfalls die unvollkommen denitrierten Celluloid
folien oder -filme m it solchen Stoffen mpragniert, die die Feuergefahrlichkeit oder 
Explosionsgefahr herabmindern. — Ais Zusatze solcher A rt kommen z. B. in  Frage 
M agnesium salze, wie z. B. MgCl2, Borsdure, S ilica te  usw. (D. R. P. 484 747 KI- 39b 
vom 30/4. 1922, ausg. 21/10. 1929.) E n g e r o fP -

Societe des Brevets Jean Paisseau, Seine, Frankreich, H erstellung von diinnen 
Blattchen aus plastischen M assen. A nstatt Blattchen aus undurchsichtigem C ellu lo id  
m it durchsiehtigen gefarbten Schichten zusammenzupressen, werden die Blattchen
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m it Lsgg. von Celluloid, die gefarbt sein konnen, iiberzogen. Man iiberzieht z. B. m it 
Hilfe von Celluloseacetat hergestellte kunstliche Perlm utterblattchen m it einer Lsg. 
aus 7 Teilen eines Pigments, 25 Teilen milchsaures Athyl, 50 Teilen CH3OH, 25 Teilen 
Essigsaureathylester u. 7 Teilen plastiiizierterem Celluloseacetat. Man kann diese 
Lsgg- durch Aufstreiehen oder Aufspritzen in der gewiinschten Dielce aufbringen; an 
Stelle der Pigmente kann man auch 1. Farbstoffe verwenden; bei Anwendung von 
Massen aus Nitrocellulose verwendet man Nitrocelluloselsg. (F. P. 649 019 vom 5/7.
1927. ausg. 17/12. 1928.) F r a n z .

Allgemeine Elektrizitats-Ges., Deutschland, H erstellung von K unstseide. Man
verwendet ais Ausgangsprod. die Kondensationsprodd. von mehrwertigen Alkoholen 
[C2H5(OH)3] u. mehrbas. Sauren (Phthalsaure). Weichmachungsmittel, wie Triphenyl- 
phosphat, konnen zugefugt werden. Die Kondensationsprodd. werden naB oder trocken 
versponnen. (F. P. 667077 vom 8/1.1929, ausg. 12/10.1929. D. Prior. 11/1.
1928.) _ E n g e r o f f .

Henri Lafond und Pierre Banzet, Frankreich, Trockenstrecken von K unstseide-
faden. Man unterw irft den Faden einer notwendigen u. ausreichenden Streckung 
derart, daB man den Faden uber das MaB seiner Elastizitatsgrenze („tote Zone“) 
hinaus streckt. Der Faden durchlauft dann eine sogenannte „dritte  Zone“, innerhalb 
derer er eine neue E lastizitat erwirbt. Man erzielt hierdurch eine Streckung von 20 
bis 28%. (F. P. 665 334 vom 20/3. 1928, ausg. 17/9. 1929.) E n g e r o f f .

Wilhelm Kaufmann, Frankreich (Seine), H erstellung von Visco.se aus Cellulose 
aller A rt m it ca. 99% a-Cellulosegeh., die zunachst gepulyert wird, um dann in Alkali- 
cellulose in bekannter Weise ubergefiihrt zu werden. Diese wird dann unter Er- 
warmen auf etwa 50° mittels 0 2 oder L uft oxydiert u. darauf in bekannter Weise in 
Cellulosexanthogenat u. Viscose iibergefuhrt. Zwecks Vorreinigung wird die Ausgangs- 
eellulose im Autoklaven m it 1—6%ig. Natronlauge behandelt, die Lauge abgelassen, 
die Cellulose ausgewaschen, gebleicht, wieder ausgewaschen u. getroeknet. Dio 
Alkalisierung findet m it der theoret. Menge 18%ig. Natronlauge s ta tt. (F. P. 667 355 
v°m 14/4. 1928, ausg. 16/10. 1929.) M . F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Fdllbad zur H erstellung von 
Gebilden aus Viscose. Man verwendet ein mineralsaures Fallbad, das hochmolekulare 
organ. Zusatzstoffe, z. B. carbazolsulfosaures Na, enthalt. Die Fallfl. is t dad. gek., 
daB sie in  bezug auf diese Zusatzsteoffe gesatt. ist. Das Fallbad eignet sich insbesondere 
zur Verarbeitung von ungereifter Viscose auf kunstliche Seide, F ilm e u. Bander. 
(F. P. 666 941 vom 4/1. 1929, ausg. 8/10. 1929. D. Priorr. 5/1. u. 17/1. 1928.) E n g e r .

Vereinigte Glanzstoff-Fabriken Akt.-Ges., Deutschland, Verfahren zur A u j-  
Ttćhterhaltung der Zusam m ensetzung von nwgnesiunm ilfathaltigen Viscosefallbddtrn. 
Man bewirkt aus Anteilen der Badfl. durch Abkiihlen u. Auskrystallisieren Abscheidung 
der Badesalze in  prakt. reiner Form. Die Salze werden durch F iltration abgetrennt. 
Das so gewonnene F iltra t wird aufkonzentriert u. m it etwa ausgeschiedenem MgS04 
dem Hauptfallbad wieder zugefugt. (F. P. 665 645 vorn 13/12. 1928, ausg. 20/9.
1929. D. Prior. 15/12. 1927.) E n g e r o f f .

Robert G. Campbell, New York, K unstseidejaden , bestehend aus einer Viel-
heit von verhaltnismaBig kurzeń Celluloseeinzelfaden, die auf eine im wesentlichen 
gleiche Lange geschnitten u. ohne anderes Materiał miteinander yersponnen sind. 
Man erhalt Fadenelemente, die sich durch eine hohe NaBfestigkeit auszeichnen. 
(A. PP. 1732831 u. 1732832 vom 11/8.1926, ausg. 22/10. 1929.) E n g e r o f f .

Jacąues Delpech, Seine, Frankreich, H erstellung von wollahnlićher Faser. Man 
verspinnt eine Viscoselsg., in sauren Fallbiidern, bleicht ohne zu entschwefeln, die neue 
Faser soli 6%  Schwefel enthalten. Den Schwefelgeh. der Viscose kann man durch 
Zusatz von 1. Polysulfiden zur Viseose erhóhen. Die Faser besitzt ein der Wolle ahn- 
liches Warmeisoliervermógen. (F. P. 656 743 vom 14/11. 1927, ausg. 13/5. 1929.) Fp.z.

Alsa, Soc. Anon., Schweiz, Verfahren zur Herstellung glanzender hohltr Faden. 
(D. R. P. 485 324 KI. 29b vom 24/3. 1926, ausg. 29/10. 1929. E. Priorr. 22/4. 1925 
u- 16/2. 1926. — C. 1927. I. 1089 [F. P. 614 029].) E n g e r o f f .

Henry A. Gardner, Washington, K unstseide geringer elektrischer Leitjahigkeit. 
Alan verarbeitet Spinnlsgg. aller A rt (Cellulose u. Cellulosederivathgg.), die elektr. 
nicht leitende Stoffe, wie A sbest, Glimmer, natiirliche oder kunstliche H arze, enthalten. 
Insbesondere eignen sich Phenolformaldehyd-, Harnstofformaldehyd- u. Glycerin- 
P^^aisaurekondensationsprodd. (A. P. 1730 417 vom 10/1.1928, ausg. 8/10.
1929.) E n g e r o f f .
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Dubilier Condenser Co. (1925) Ltd.,London, F ilm  ais Iso liersto ff non holten 
dielektrischen Eigenschafłen. (D. R. P. 482 282 KI. 21 c vom 23/3. 1926, ausg. 11/9. 
1929. — C. 1927. II. 521.)' H e i n e .

Spicers Ltd., England, Filmu aus Celluloseester oder -athern. (F. P. 659 387 vom 
21/8. 1928, ausg. 27/6. 1929. E. Prior. 30/8. 1927. — C. 1929. I. 2004 [E. P . 
301439].) F r a n z .

Charles Hołub, Brisbane, Queensland, Auśtralien, Herstellung non F ilte m  fu r  
kunstliches L iclit. Gewebe aus naturlicher oder kiinstlicher Seide werden zunachst 
in einer Seifenlsg. gewaschen u. dann in eine schwache Lsg. aus Formaldehyd oder 
Formalin zur Hartung des Gewebes getaucht. An Stelle der letzteren Lsg. kann 
auch eine solche aus Alaun, Tanninsaure, Gallsaure oder Bichromat Verwendung 
finden. Dann wird das Gewebe getrocknet u. m it einer dicken Schicht aus kolloidalen 
Substanzen uberzogen, die dem Filter die gewimsehte griinblaue Farbę erteilen. Ais 
kolloidale Grundmassen kommen in Frage: Gelatine, Casein, Fisckleim, Leim oder 
kolloidale Kieselsaure. Diese werden m it einer Cu-Lsg. getrankt. Vor dem Trocknen 
werden die Gewebe 3— 5 Tage lang einer Atmosphare aus Formalindampfen (40%) 
ausgesetzt, um den t)berzug unl. zu machen. Das Filter erzeugt ein sehattenloses 
Licht. Es is t hauptsaehlich fiir Autobeleuchtung gedacht. (A. P. 1 730 574 vom 
13/7. 1926, ausg. 8/10. 1929. Aust. Prior. 24/7.' 1925.) H e i n e .

Friedrich Hauptmeyer, Deutschland, Fornibare M assen. Bindemitteln, wie 
Zement, Lack, Schwefel, Asphalt, Kautschuk u. dgl. werden pulvcrfórmige Metałlo 
oder Legierungen zugesetzt, die gegen chem. Einww. bestandig sind, z. B. Chrom- 
nickel, Chrom- oder Chromnickelstahl. Die untere Grenze des Geh. der Massen an 
Metallbestandteilen wird durch die jeweils erforderliche H altbarkeit u. G lattbarkeit 
bestimmt. Die Erzeugnisse sollen zur Herst. von Plomben, GefaBen, Pflastersteinen, 
Fufibodenbelagen, Radreifen u. dgl. verwendet werden. (F. P. 667 028 vom 7/1.
1929, ausg. 9/10. 1929. D. Prior. 1/3.1928.) K u h l i n g .

Hans Eggert und Max Tausent, Hamburg, Verfahren zum  Farben non Kork- 
fufiboderibelag durch Behandeln desselben m it Bohnermasse, dad. gek., daB eine ein 
hartes, hochschmelzendes Wachs oder eino harte, hochschmelzende Wachsmischung 
enthaltende Pastę oder Lsg., in  welcher ein fettloslicher Anilinfarbstoff aufgelost sein 
kann, unm ittelbar auf die unvorbereiteten PreBkorlq)latten aufgetragen wird. (D. R. P. 
481545 KI. 8h vom 29/6. 1928, ausg. 23/8. 1929.) F r a n z .

Maurice Morel, Seine-et-Oise, Frankreich, H erstellung von Schuhkappen. Man 
trank t den Filz m it einer Lsg. von Nitrocellulose u. Campher in Aceton, Bzn., A., A., 
die m it Kopal, Ocker, Ton u. Gips vermischt ist. (F. P. 33 856 vom 8/7. 1927, ausg. 
26/3. 1929. Zus. zu F. P. 619769; C. 1927. II. 766.) F r a n z .

Synthesit-Mannor G. m. b. H., Berlin, Stehender durchmarmorierter Schwefel- 
guflhohlkórper und Verfahren und Vorrichtung zu seiner Herstellung, 1. dad. gek., daB 
er durch die ganze M. durchgehend marm oriert ist. — 2. Herst. von SchwefelguB- 
hohlkórpem nach Anspruch 1, dad. gek., daB die Herst. in  einheitlichem GuB unter 
Benutzung eines Verteilers in  der GieBform erfolgt. — 3. Vorr. zur Ausfuhrung des 
Yerf. nach Anspruch 2. dad. gek., daB der Verteiler aus einem geschlossenen Zylinder 
m it gewólbter oberer Querschnittsflache besteht. — Die Marmorierungsmasse wird 
vor dem GuB auf die GuBmasse aufgebracht. (D. R. P. 485 364 K I .  80b vom 7/4.
1929, ausg. 30/10. 1929.) K u h l i n g .

Walter Herbig, Die Ole und Fetto in der Textilindustrie. Stuttgart: Wissenschaftliche Ver-
lagsges. 1929. (VIII, 451 S.) gr. 8°. = Monographien aus d. Gebiete d. Fett-Chemie.
Bd. 3. Lw. M. 32.—.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Hans Steinbrecher, E influP der KorngróPe a u f d ie E ntzundbarkeit non KoMenstaub. 

Nach friiheren Verss. des Vfs. (C. 1928. I. 1925) ha t von engbegrenzten K o m g r ó B e n -  
gemischen des lufttrockenen Staubes yerschiedenster Kohlenarten im lagernden, sowie 
im schwebenden Zustande nicht der feinste Anteil, sondern eine Mittelfraktion die 
groBte Entzundbarkeit. Von volikommen trockenem Braunkohlenstaub e n t z i i n d e t  
sich das feinste KomgróBengemisch im lagernden Zustande am schnellsten. Das scheint 
im  Zusammenhange zwischen W.-Geh. u. Oberflachenabsorption begriindet zu sein. 
(Arch. Warmewirtseh. 10. 350. Okt. 1929.) B o R N S T E lN "-
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Reinhardt Thiessen und Wilfrid Francis, Terminologie bei Kohlen-Unter- 
suchungen: Erklarung der Bezeichnungen „Fusain“ , „V itrain“ , „CIarain“, „Durain“ ,. 
„Anthroxylon“ u. „A ttritus" m it Unterstiitzung durch eine Reihe von Abbildungen. 
(Fuel 8. 385—405. Aug. 1929.) B o r n s t e i n .

Joseph D. Davis, Fusain. Vork., Eigg. des Fusains u. die iiber seine Enfc- 
stehung ausgesprochenen Anschauungeu werden besprochen. (Fuel 8. 375—79. 
Aug. 1929.) B o r n s t e i n .

B. F. Hatch, Die Phenolgewinnungsanlage der Hamilton-Koks- und Eisengesellschajt, 
Hamilton, Ohio. Nach einer allgemeinen "Obcrsicht werden behandelt: Lage u. Bau 
der Kokerei, Beschreibung u. Betrieb der Wiedergewinnung von Phenol, femer Kosten 
u. Leistungsfahigkeit. (Report. Ohio Conference W ater Purification 8. 64—69. Nov.
1929. S tate Departm ent of Health.) S p l i t t g e r b e r .

Sir Robert Hadfield und S. A. Main, Die Anwendung von Słahl in  der Ol- 
Industrie, mit besonderer Beriicksichtigung von hilzebestandigen Stalilsorten. Mit dieser 
Veróffentlichung wird bezweckt, ein engeres Zusammenarbeiten yon Stahlproduzenten 
u. Verbrauchern herbeizufiihren, u. auf dio Erzeugung von hitzebestandigcn Stahl- 
sorten starker hinzuarbeiten. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 1-5. 611—33. 
Okt. 1929.) _ F r i e d m a n n .

L. G.E. Bignell, Korrosion, das schwerste Problem ju r  „Pipę Lines". Verff. zur 
U nters. des M aterials u. des Bodens auf elektr. u. ehem. Wege werden kurz angegeben. 
Verss. m it Legierungen haben sich nicht bewahrt. Unreinheiten im  Metali wirken 
besonders schadlich. Lecke an den Verbindungsstellen beschleunigen die Korrosion 
noch weiter. In  gemeinschaftlichen Unterss. der beteiligten Gesellschaften wurden 
Rohrbekleidungen versehiedener Art in yerschiedenen Boden erprobt. Bodenkarten 
auf Grund von Bodenanalysen gestatten Voraussage des Yerh. des Rohres. — Durch 
Zusammenarbeiten der Interessenten m it dem Corrosion Committee des A. P . J .  
unter Leitung des Bureau of Standards erhofft man F ortschritte . (Oil Gas Journ. 28. 
Nr. 15. 35. 377. 378. 381. 29/8. 1929.) N a p h t a l i .

K. H. Logan, Einige Irrtiimer bei der Bodenkorrosion. Klimat. Einfliisse (Temp. 
u. Regen) yeranlassen yielfach Korrosion an Pipę Lines, dio falschlich auf die Eigg. 
des Bodens zuriickgefuhrt werden. Sodann sind diese Eigg. des Bodens nur selten so 
eindeutig, wie etwa die eines Metalls oder einer chem. Verb. Man darf auch aus den 
bisher auf 6 Jahre ausgedehnten Unterss. des Bureau of Standards nicht schlieBen, 
daB sich bestim m te Eisensorten gleiehmaBig yerhalten, weil die in dem Zeitraum 
beobachteten Unterschiede nur gering sind. Die Beobachtungen sind yielfach nur an 
Platten gemacht, die aber zu Rohren gerollt ganz andere Oberflacheneigg. aufweisen 
kOnnen. — Neben einigen anderen Irrtiim em  wird schlieGlich auch der Ansicht ent- 
gegengetreten, daB man Bodenkorrosion in ihrer Erscheinung von der durch vaga- 
bondierende Strome veranlaBten jederzeit unterscheiden konne. W eitere Einzelheiten 
im Original. (Oil Gas Journ. 28. N r. 15. T. 64. 29/8. 1929. United States Bureau of 
S tandards.) N a p h t a l i .

R. Seitre, Die rationelle Schmierung und ihre Anwendung in  der Papierindustrie. 
Vf. sehildert in einem Vortrag das Vork. u. die Gewinnung von Mineralólen fiir Schmicr- 
nńttel u. ihre Aufbereitung. (Le Papier 32. 835—41. 15/8. 1929. Vacuum oil. 
Comp.) B r a u n s .

Carl Schwalbe, Die physikalisch-chemischen und chemischen Eigenschajten des 
Holzes. Darstellung der chem. Zus. des Holzes, sein Verh. beim Trocknen u. bei Wasser- 
aufnahme, bei der Behandlung m it Sauren, Alkalien, OxydationsmitteIn u. organ. 
Stoffen, .die Methoden der Trankung, m it besonderer Beriicksichtigung des den Ingenieur 
Interessierenden u. des auf der Ausstellung gebotenen. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 73. 
1521—24. 19/10. 1929. Eberswalde.) Cn. S c h m i d t .

A. Woronow, Uber die Anwendung von Erdolprodukten jiir die Impragnierung
*  EisenbahnschweUen und iiber die Festlegung von Normen. (Mitbearbeitet von 

Logwinowa.) (Vgl. C. 1929. II . 1757.) Die auf Veranlassung der Standard- 
kommission untemommene Arbeit hatte folgende Ziele: 1. Untersuchung der Holz- 
mipragnierung m it russ. Erdolprodd. u. Kreosotfil; 2. Best. der beim Vermischen der 
Erdolprodd. m it Kjeosoten entstehenden Harzkórper; 3. Ermittlung der schadlichen 
Einw. der Harzkórper auf die Penetration der Ole in das Holzgewebe. 4. Festlegung 
von Normen fur Schwellenimpragnierungsmittel. Auf Grund zahlreicher Verss., dereń 
Einzelheiten im Original nachgelesen werden miissen, schlagt Vf. fiir die Impragnierungs- 
mittel folgende Normen yor: 1. Erdolprod. (Masut oder Schwerole): Flammpunkt

XH. 1. 30



4CC HXIX. B r e n n s t o f f e ;  T e e r d e s t i l l a t i o n  u sw . 1930. I.

nicht unter 105°; Viscositat E  bei 50° nicht iiber 9. H 20-Geh. unter 0,5%. 2. KreosotSl: 
Bis 350° sollen mindestens 80% ubergehcn, Viscositat bei 50° bis 1,3, Flamm punkt 
n icht unter 105,3°. Erdol-Kreosotólgemisch: Flamm punkt nicht unter 105°, Viscositiit 
bei 50° nicht iiber 6, Harznd. nicht iiber 2% . (Petroleumind. [russ.: Neftjanoe Choz- 
jajstwo] 16. 405—10. 1929. Grosnyi.) S c h o n f e l d .

Gr. Bandte, Ber Krackprozefi ais Hilfsquelle fiir die Gewinnung von Motorbetriebs- 
stoffen. Vf. beschreibt die wichtigsten Methoden, nach denen die Umwandlung hoherer 
amerikan. Erdoldestillatc in  Benzine ausgefuhrt wird. Die groBte Menge solcher Crack- 
benzine gewinnt man heute durch Crackung in  der fl. Phase unter Druck. (Naturwiss. 
17. 740—43. 20/9. 1929.) B o r n s t e i n .

A. Grebel, Anderung der spontanen Enizundungstemperatur von Motorlreibstoffen 
durch Zusatz xerachie.de.ner Korper. Der Vf. untersuchte im MOORE-KRUPP-App. 
den EinflnC verschiedener Zusatze auf die spontane Entziindungstemp. yerschiedener 
Motortreibstoffe im Hinblick auf Verminderung bzw. Erhohung der Klopffestigkeit. 
Dio Unterss. iiberschritten die bisher untersuchten Konz.-Grenzen, indem sie den 
Bereich von 0— 100% umfaflten. Es ergeben sich Kurven, die 2— 4 Knicke aufweisen. 
Die Vff. yersuchen, auf Grund der K urvengestalt eine Systematik der Korper bzgl. 
ihrer Wrkg. aufzustellen, ohne eine Erklarung der K uryengestalt geben zu kónnen. 
Nach absteigender Antiklopfwrkg. geordnęt, wurden untersucht: Motyl (Pe-Carbonyl), 
E thyl (Pb-Athyl), Anilin, Methylalkohol, A., W. (Emulsion), Essigsaure, Aceton, Bzl., 
Acrolein, Benzin, Nitrobzl., Schmieról (Shell), Gasól, A., Athylaldehyd. Ais wesent- 
liches Ergebnis der Unters. ist heryorzuheben, daB die Wrkg. eines Zusatzes dessen 
Menge nicht einfaeh proportional ist, was an einem besonders krassen Beispiel erlautert 
sei. Motyl, unter 1%, einem franzós. Handelsbetriebsstoff zugesetzt, erhoht die 
spontane Entziindungstemp. von rund 350 auf 550°; yon da ab sinkt die Zusatzwrkg. 
rasch bis auf Nuli (bei 23,5%)- Bei 50% liegt die Entziindungstemp. bereits bei 100°, 
bei 100% bei ca. 80°. F ur die neuerdings haufige „Obersehmierung" von Motoren 
is t von Bedeutung der Befund des Vf., daB Sehmierolzusatz (Shell) bereits in  geringer 
Menge dio Entziindungstemp. herabsetzt. Nach der angegebenen Figur scheint 
gleichwohl diese Herabsetzung sich bis zu 10% in den Grenzćn zu bewegen, um die 
der Entziindungspunkt des Handelstreibstoffs schwankt. Die Unterss. fiihren den 
Vf. zu einer genaueren Unterscheidung zwischen antidetonanten, indetonanten, pro- 
detonanten u. detonanten Kórpern. Vf. betont, daB eigentliche Detonation auBerst 
selten auftritt, da Dimensionierung u. Arbeitsweise des Motors der Ausbildung der 
Explosionswelle entgegen wirken. Eine einheitliche theoret. Deutungsmoglichkeit 
des Yerh. der Korper erschcint unwahrscheinlich. (Chim. et Ind. 22. 473— 80. 
Conyst. rend. Acad. Sciences 189. 90—92. Sept. 1929.) K y ro p o u lo s .

L. A. Ssselskij, Uber das Erstarren von Erdolproduklen (Zur Frage der Methode zur 
Bestimmung des Erstarrungspimktes von Erdolproduklen). Die den E. u. FlieBpunkt 
von Erdólprodd. beeinflussenden Faktoren wurden einer eingehenden Unters. unter- 
zogen. Aus den Verss. zieht Vf. folgende Schliisse: Paraffin- u. ceresinartige Prodd. 
zeigen einen scharfen E. u. die EE. u. FlieBpunkte lassen sich deutlich unterscheiden; 
der Charakter der Erstarrung is t bei diesen Prodd. von der A rt des gebildeten Krystall- 
netzes abhangig. Die Paraffin- u. Ceresinprodd. sind gegen mechan. Erschiitterung 
sehr empfindlich; die Ubergangspunkte sinken bei mechan., das Krystallnetz zer- 
stórenden Storungen; die Best. der beiden Punkte soli deshalb ohne mechan. Erschiitte- 
rung erfolgen. Die Best. des FlieBpunktes ist zuverlassiger, ais die des E. Auch dio 
Best. der EE. nach yorangehender Best. der Beweglichkeit is t zu yerwerfen.

Besonders z&hfl. Ceresin- u. Paraffinprodd. zeigen oft die Eig. der Unterkuhlung, 
■was bei der Best. des E. zu niedrigeren W erten fiihren kann. Ceresine liefem im  afl- 
gemeinen feine Krystalle, die zur Bldg. von K rystallketten usw. n icht befahigt sind. 
Paraffine bilden verschiedenartige Krystalle m it ausgesprochener Befahigung zur 
Skelettbldg. Paraffinole zeigen stets, unabhangig yon der Vorbehandlung, denselben E. 
Ceresin-, ceresin-paraffin- u. stark paraffinhaltige Ole m it teilweise ausgeschiedener 
fester Paraffinphase zeigen die hóchsten Ubergangspunkte in  den Fallen, wenn sie 
nach yorangehendem hohen Erhitzen stark  abgekiihlt worden sind. E ine solche Be
handlung ergibt ein stabiles Krystallnetz u. hohe Ubergangspunkte in  den fl. Zustand, 
die sich scharf yon den bei den iiblichen Methoden erm ittelten Punkten unterscheiden.- 
Harce emiedrigen den E. der Paraffinprodd. u. erhohen die Fahigkeit zur Bldg. unter- 
kiihlter Lsgg. Harz- u. paraffinhaltige Prodd. zeigen nach Yorerhitzen bis zu einer
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gewissen Grenze eine Erhohung der Ubergangspunkte; bei hoherem Vorerhitzen sinkt 
die Erstarrungskurye. Gleiehzeitig Harz u. Ceresin oder Ceresin-Paraffin enthaltende 
zahfl. Prodd. zeigen ein scharfes Maximum der Erstairung nur bei einem hohen Harzgeh., 
der FlieBpunkt solcher Prodd. wird sehr erhoht, wenn nach entsprechendem Erhitzen 
ein scharfes Abkiihlen folgt. Bei Harz u. Paraffin enthaltenden Prodd. sind dagegen 
die EE. u. FlieBpunkte wenig yerschieden. Wenig zahfl. Harz-Ceresinprodd. geben 
kein stabiles Krystallnetz u. erstarren nicht. Ih r Erstarrungsyermógen kann nur in 
yiscosen Konzz. in  Erscheinung treten. (Petroleumind. [russ.: Neftjanoe Chozjajstwol 
16. 388—404. 1929. Grosnyj.) S c h o n f e l d .

S. S. Nametkin und W. G. Puzillo, SaverstoffzaMen von Asphallenen und Petroleum- 
leeren. (Vgl. C. 1927. I. 830. 2381.) Aus fruheren Unterss. folgt, daB die Uberein- 
stimmung der Ungesattigkeitskoeffizienten nach der Methode der JZ. u. der Sauerstoff- 
zahl am groflten bei Leichtolen (Bzn., Kerosin) u. bei hoch gereinigten Prodd. ist, 
wahrend bei wenig gereinigten Olen u. namentlich bei Rohólen die nach den beiden 
Methoden erhaltenen Zahlen mehr oder weniger yoneinander abweichen. Es wurde 
untersucht, inwieweit dieses Verh. der unreinen Prodd. yon einem Asphalt- bzw. 
Harzgeh. abhangig ist. E in  Asphalten aus Binagadiner Erdól hatte die JZ. 75, O-Zahl 
117,7; Ungesattigkeitskoeffizient: 1. JZ. x 100/254 =  29,6, 2. O-Zahl x 100/16 =735,9. 
Fiir ein Asphalten aus Grosnyjer Ol errechnet sich aus der JZ. der Ungesattigkeitskoeffi- 
zient 22,4, aus der O-Zahl 524,7. Die nach den beiden Methoden fiir Asphaltene be- 
rechneten Ungesattigkeitskoeffizienten lassen sich also gar nicht miteinander yer- 
gleichen. Die O-Zahlen nehmen bei langerem Aufbewahren der Asphaltene stark ab, 
sind aber auch dann noch yiel hoher ais die O-Zahlen der Erdóldestillate u. der Rohóle.
— Die Jod- u. O-Zahlen der untersuchten, frisch gefallten Erdólharze sind nachfolgend 
zusammengestellt: 1. aus Binagadiner Erdól: JZ. 33,2, O-Zahl 2,6; Ungesattigkeits- 
koeffizient: aus der JZ . 13,0, aus der O-Zahl 16,2. 2. aus Grosnyjer 01: JZ. 59,7, 
O-Zahl 8,6. Ungesattigkeitskoeffizient: aus der JZ. 23,5, aus der O-Zahl 53,7. 3. Harz 
aus Ssachaliner Erdol: JZ. 54,7, O-Zahl 13,8. 4. Harz aus Makater Erdól: JZ. 38,8, 
O-Zahl 4,2. Beim Aufbewahren nim m t die 0-Zahl der Harze stark zu, z. B. beim Harz 
1. yon 2,6 auf 81,5. was auf die Umwandlung der Harze in  Ausphaltene zuriickzufiihren 
ist. Die Ungesattigkeitskoeffizienten der frisch gefallten Erdólharze weichen nicht 
sehr weitgehend yoneinander ab, woraus geschlossen werden kann, daB die wahren 
aus der JZ. u. O-Zahl berechneten Ungesattigkeitskoeffizienten der Harze, soweit 
sie noch der Umwandlung in  Asphaltene n icht unterliegen, wenig oder gar nicht Yon
einander abweichen. Aus der Unters. folgt, daB die ungeniigende Ubereinstimmung 
der a.us den Jod- u. O-Zahlen in  unreinen Erdólprodd. berechneten Ungesattigkeits
koeffizienten auf ihren Asphaltengeh. zuriickgefiihrt werden muB. — Verss. ergaben, 
daB S-Verbb. wie Sulfide, auch Thiophen, die m it Jodlsg. nicht reagieren, m it Benzoyl- 
hydroperoxyd leicht unter Anlagerung eines O-Atoms in  Rk. treten; die Anlagerung 
eines zweiten O-Atoms geht schon viel langsamer yor sich. E in  aus Kalusher Erdól 
hergestelltes Carboid hatte  die O-Zahlen 45,0 u. 49,3 entsprechend einem Ungesattig
keitskoeffizienten yon 281 u. 308. Die JZ. (nach H a n u s ) betrug 30,9 u. 30,5, entsprechend 
emem Ungesattigkeitskoeffizienten von 12,2 u. 12,0. (Petroleumind. [russ.: Neftjanoe 
Chozjajstwo] 16. 230—35. 1929. Moskau, Inst. f. Erdólforseh.) S c h o n f e l d .

D. P. Weld, Bestimmung von 01 in  Paraffinwachs. (Refiner and natural. Gasoline 
Manufacturer 8. Nr. 10. 102— 14. Okt. 1929. — C. 1929. II. 2851.) T ypke.

Hartmann & Braun A k t.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Uberwachung 
K>n kontinuierlich arbeiłenden Gaserzeugern, dad. gek., daB die Messung desWinddurch- 
gangswiderstandes der Brennstoffsaule zur Messung der Windmenge durch ein Folge- 
zeigerpaar in  Beziehung gesetzt wird. — Der Widerstand kennzeichnet die Gas- 
erzeugerfiihrung, da geringer W iderstand (Lochbldg.) die Oxydationszone (C02-Bldg.) 
nach oben riickt (Durchbrennen des Gaserzeugers) u. hoher Widerstand (Verschlackung) 
die Reduktionszone (CO-Bld'r.) naeh unten driickt (verminderte Gaserzeugerleistung). 
(D-R. P. 485 597 Kl. 24e yom 13/5. 1926, ausg. 2/11. 1929.) D e r s i n .

Koppers Co., Pittsburgh, iibert. yon: Joseph Becker, Pittsburgh, Verbesserung 
es Koksofens. Die Kokskammern sind im unteren Teil enger, die Wandę der Heiz- 

gasziige breiter. Dadurch ist die Yerkohing  im unteren Teil sehneller beendet ais im 
°beren, es wird von unten yorgewarmter Dampf eingeblasen u. so eine hóhere Gas- 
ausbeut« neben sehr sehneller Verkokung u. Vermeidung der Uberhitzung erzielt. 
^eichnung. (A. P. 1707427 yom 24/7. 1922, ausg. 2/4. 1929.) K i n d e r m a n n .
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Fabrique Nationale de Produits Chimiętues et D’Explosifs, Bclgien, Ver- 
kokung von Steinkohle, BraunkoMe, Torf, Schiefer u . dgl. Man setzt den zu verkokenden 

. Stoffen minerał. Substanzen zu, z. B. Oxyde von Fe, M n , oder N itra te , Cdrbonałe der 
A lkalien  u. alkal. E rden. Dadurch soli eine bessere Teerausbeute u. ein Teer, der arm 
an  N aphthalin  u. A nthracen, dagegen gróBere Mengen Leichtole enthalt u. dem Roh- 
petroleum  ahnelt, erzielt werden. Auch die Verkokung soli begiinstigt werden, weil die 
Massen eine bessere W armeleitfahigkeit haben. Der Ruckstand ist ein ,,m elallisierler 
K o k s“, der besonders fiir Hochófen geeignet ist. (F. P. 659 630 vom 29/8. 1928, ausg. 
1/7. 1929. Belg. P riorr. 2/9. 1927 u. 17/8. 1928.) D e r s i n .

A. J. van Peski, Haag, Holland, Kohleliydrierung. Bei Drucken < 50  a t  sollen 
ais Katalysatoren Carbide der M etalle oder komplese Carbide yerwendet werden. Man 
erhitzt z. B. Braunkohle in  Ggw. von 7,6% N ickelcarbid unter 45 a t W asserstoffdruck  
bis auf 460°, worauf das Erhitzen unterbrochen wird. Man erhalt ein Prod., das 4,9%  
K erosin , 3,7%  K resol u. 18,8% Ole von bohem Siedepunkt enthalt. (E. P. 315 780
yom 18/1. 1928, ausg. 15/8. 1929.) D e r s i n .

A. J. van Peski, Haag, Holland, Spaltung  von Kolilenwasserstoffen unter B ildung  
ungesdttigter Kohlenwasserstoffe m it kleinerem Mol. durch Erhitzen in  Ggw. von S, Se, 
Te, A s , Sb oder dereń Gemischen m it Verbb. derselben Elemente, m it oder ohne Zusatz 
von Hałogenen oder anorgan. oder organ. Halogenverbb. Man leitet z. B. P ropan  bei 
550° uber Te, das auf Bimsstein niedergesclilagen ist, wobei man Spuren yon J  zusetzt. 
Das Rk.-Prod. enthalt etwa 16% ungesdtt. K W -stoffe , besonders C2Z/4. Mit Te allein 
erhalt man 10%, m it J  allein 8%  Ausbeute. (E. P. 315 890 vom 18/1. 1928, ausg.
15/8. 1929.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., D ruckydrierung von 
Kohle u. dgl. Man unterw irft Kohle, Olschiefer oder andere B itum inu  der Hydrierung 
unter so milden Bedingungen, daB die Bldg. von B enzin  iiberwiegend yermieden wird 
u. unterw irft das so behandelte Materiał der Extraktion m it Losungsmm., besonders 

. unter Druck, wobei m an solche wahlt, die keine A sp h a lts to iie  ausfallen. Feste Paraffine 
oder hoehsd., ala Schmieróle geeignete Anteile kann man vor oder nach der Estraktion 
entfernen. Man fiih rt z. B. Braunkohle m it 11% Asche bei 450° u. unter 200 a t  Druck 
im Gegenstrom zu I I2, wobei die Kohle zu 40% in fl. Prodd. ubergefuhrt wird, die aus 
dem Gasstrom ausgeschieden werden. Der pastose Ruckstand ergibt bei der Estraktion 
m it B enzin  45% hochmolekulare Prodd., die zur Herst. von Schmierólen geeignet sind. 
(E. P. 315 764 vom 15/7. 1929, Auszug veróff. 11/9. 1929. Prior. 17/7. 1928.) D e r s i n .

CecilLander, Frank Sturdy Sinnat, James Gneve King und AynsleyCraw- 
ford, England, Druckhydrierung von Kohle w id  dergl. (F. P. 661 637 vom 30/6. 1928,

, ausg. 27/7. 1929. E. Prior. 4/8. 1927. — C. 1929. H . 680. [E. P . 306 564].) D e r s i n .
Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Holland, D estru ktive  Hydrierunfj 

•eon K olde u. dgl. Die ais „L uxm asse“ ais Ńebenprod. bei der Reinigung von Bausit 
erhaltene u. zumeist aus alkalisiertem  F e-O xyd bestehende Katalysatormasss soli zwecks 
Steigerung ihrer W irksamkeit einer mechan., physikal. oder chem. oder me'hreren dieser 
Behandlungen unterworfen werden. Man erhalt z. B. bei der Hydrierung von Braun
kohle m it roher ISuzmasse einen Ruckstand von 13%, bei einer wiederholt m it h. W. 
estrahierten u. darauf getrockneten Luxmasse betrug der Ruckstand 3,4%, wahrend 
bei einer in  H N O a gel. u. m it N II3 gefallten M. dieser nur 1,8% ausmachte. Nach Ge- 
brauch bei der Hydrierung soli die katalyt. W irksamkeit der M. zugenommen haben. 
(E. P. 314859 vom 31/5. 1929, Auszug veroff. 28/8. 1929. Prior. 3/7. 1928.) D e r s e s t - 

Concordia Bergbau-Akt.-Ges., Oberhausen a. Rh., J. I. Bronn, Berlin, und
G. Fischer, Oberhausen a. Rh., Abscheidung der N ebenprodukte aus Koksofengas und 

. ahnlichen Oasen. Das Gas wird zunachst stufenweise zwecks Abscheidung von Teer,

. N aphthalin , A nthracen  u. Benzol gekiihlt, darauf m it konz. A m m oniakw asser u. Aceton 
oder anderen organ. Losungsmm. fiir C2H2 m it niedrigem F. gewaschen u. nach weiterer 
Behandlung m it Saure tiefgekiihlt. Abscheidung von N H t -Salzen wird durch Zusatz 
von P araffinól zum N H 3 verhindert. Man kann auch f l .  N H 3 oder ein Gemisch von 
N H 3 u. A ceton  verwenden. (E. P. 318319 vom 9/6. 1928, ausg. 26/9. 1929.) D E R S IN - 

Sociśtś Anonyme La Carbonite, Saint-Denis-sur-Seine, A p p a ra t zum  Trennen 
von Gasen u n d  D am pfen. (Schwz. P. 131 351 vom 24/11.1927, ausg. 1/5.1929. F. Prior. 
2/12.1926. — C. 1 9 2 8 .1 . 1483 [E. P. 281 653].) H orn .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: W. Schafer), Ent- 
fernung leichter Kohlenwasserstoffe aus Oasen m itte ls FlUssigkeiten. (Russ. P. 6 647 Tom 
13/9.1927, Auszug yeroff. 29/9.1928. D .Prior. 25/6.1925. — C. 1927. II. 358.) R i c h t e b -
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L’Air Liąuide Societe Anonyme pour l ’Etude et l’Exploitation des Procśdśs 
Georges Claude, Paris, Entziehen von Athylen aus Koksofengasen und ahnlichen Gasen 
durch Verflussigung. (D. R. P. 485 257 KI. 12i yom 26/10. 1924, ausg. 30/10. 1929
F .P rio r. 20/11. 1923. — C. 1925. I. 2675 [F .P . 585996].) D r e w s .

Louis Tocco, Frankreieh, Abtrennung von Acetylen aus Gasgemischen miltels 
Aceton. Man spritz t bei gewohnl. oder erhohtem Druck Aceton in  das Gas, besonders 
Kokereigas, das nach einem Gasverflussigungsverf. getrennt werden soli, ein, wobei 
sich das C2H2 lost. Bei gewohnl. Druck soli man <  45° arbeiten. (F. P. 656 365 vom 
8/11. 1927, ausg. 7/5. 1929.) D e r s i n .

Dr. C. Otto U. Co., Bochum, Reinigung von Rohhenzol u. anderen KW-stoffen, 
die durch trockene Dest. von Brennstoffen erhalten wurden, durch Hydrierung der 
ungesatt. Bestandteile. (E. P. 314 966 vom 5/7. 1929, Auszug yeroff. 28/8. 1929. 
Prior. 5/7. 1928.) D e r s i n .

Hugo Menzen, Bochum, Aufarbeitung der Abfallschwefelsaure bei der Benzol- 
reinigung, 1. dad. gek., daB dio Reinigung der Abfall-H2S04 u. die Gewinnung der 
darin enthaltenen Prodd., wie Pech, C6H6 u. C10H 8, in  brauchbarer Beschaffenheit 
in  ein u. demselben Behiilter yorgenommen wird. 2. Vorr. gemaB 1., bestehend aus 
einem beheizbaren Behalter, m it dem ein mehrteiliger Behiilter ais MeBgerat u. Kuhlor 
in  Yerb. steht. (D. R. P. 485 196 KJ. 12i yom 29/8. 1926, ausg. 28/10. 1929.) D r e w s .

Soc. D’Etudes et Realisation Ereal, Belgien, Herstellung von Olgas durch 
Spalten von Gasgemischen, die schwere KW-stoffe enthalten. Die Grackung erfolgt 
in  der Weise, daB die Oldampfe durch gliihenden Koks geleitet werden, der durch 
Lufteinblasen erhalten wird, wobei das Crackgas u. das Luftgas gemischt oder jedes 
gesondert aufgefangen werden kann. An Stelle yon L uft kann man auch W.-Dampf 
oder 0 2 einblasen. Die eintretenden Gase werden durch Rekuperatoren m it den 
abziehenden zum Warmeaustausch gebracht. (E. P. 314807 yom 1/7. 1929, Auszug 
yeroff. 28/8. 1929. Prior. 2/7. 1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alfred Starkę, 
Mannheim-Freudenheim), Herstellung von Olgas aus Teeren, Hineralólen, dereń Dest.- 
oder Umwandlungsprodd. oder Ruckstśinden u. dgl. durch Einspritzen dieser in erhitzte 
Massen, dad. gek., daB man eine kornige Fullmasse beim Erhitzen durch von unten 
eingefiihrte, die Erhitzung bewirkende Gase in  der ganzen Schichthohe in eine wallende 
Bewegung yersetzt u. naeh der Erhitzung die zu yergasenden Stoffe einspritzt. — Ais 
Fullmasse soli brennbares Materiał verwendet u. dieses m it L uft oder 0 2-reieher Luft 
heiBgeblasen werden, oder feuerfeste, gegebenenfalls m it katalyt. wirkenden Zusatzen 
yersehene Stoffe oder ein Gemisch beider. — Die zur Zers. erforderliche Temp. betragt 
700— 900°, sobald diese erreicht ist, wird Teer eingeblasen u., sobald die Olgasbldg. 
nachlaBt, erneut heiBgeblasen. Durch gleichzeitiges Einblasen von 0 2 laBt sich die 
Periode der Olgasbldg. verlangern, wobei man zur Yerringerung der itofcsbldg. noch 
W.-Dampf zusetzt. Bei keram. Massen kann man durch katalyt. Wrkg. Stoffe, wie 
Titansaure, die Olgasbldg. fordern. (D. R. P. 484743 KI. 26a vom 8/10. 1926, ausg. 
22/10. 1929.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung niedrig siedender 
Kohlenwasserstoffe aus liochsiedenden. Man erhalt bei der Spaltung yon KW-stoffen 
besonders hohe Ausbeuten, wenn man ais Katalysatoren komplese Verbb. yom Cha
rakter der Ansohosauren ( M e e r w e i n ,  L i e b i g s  Ann. 455. 227—53), d. h. Gemische 
von organ. Sauren m it anorgan. Salzen anwendet. — Man erhitzt z. B. 100 Teile eines 
yon 200—350° sd. Teerdestillats bei 350—400° unter 10 a t Druck m it 5 Teilen einer 
komplesen Verb. yon a-Naplithoesaure m it SnCl4. Man erhalt 41,2 Teile eines unter 
200° sd. Prod. — 4 weitere Beispiele, in denen Gemische yon 1 Ozynaphthoesaure m it 
AlCls, Olsdure m it ZnCU, Ameisensaure m it AlCl3 u. a.-Naphthoesdure m it Sb2Cln ais 
Katalysatoren erwahnt sind. (F .P . 660 559 vom 18/9. 1928, ausg. 12/7.1929.
D. Prior. 3/10. 1927.) D e r s i n .

Foster Wheeler Ltd., England, Destillation von Petroleum. Die Erhitzung des 
Petroleums erfolgt in einem besonders konstruierten Ofen in einem Rohrsystem, durch 
das es m it einer solchen Geschwindigkeit geschickt wird, daB bei Vermeidung einer 
Craekung eine moglichst hohe Temp. des Petroleums erzielt wird. In  einer angesehlossenen 
Kolonne wird unter Mitwrkg. von uberhitztem Wasserdampf die Fraktionierung durch
gefuhrt. Die einzelnen Fraktionen werden in  yerschiedenen Hóhen abgenommen. 
Verf. u. App. werden durch Zeichnungen naher erlautert. Ais Ausgangsprodd. konnen
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paraffin. u. asphalt. Rohole genommen werden, aus denen hochwertige Schmierólesich 
gewinnen lassen. (F. P. 657 874 vom 20/7. 1928, ausg. 28/5. 1929.) R. H e r b s t .

Galena-Signal Oil Co. of Texas, iibert. von: Theodore C. Heisig, Houston 
(Texas), RaJJination von schweren viscosen Olen auf Asphalt- oder Naphthenbasis 
durch Verdiinnen m it N aphtha u. durch Zusatz yon 1%  93%ig. H 2S 04, wobei sich 
das W. abscheidet, das dann abgetrennt wird. Das getrocknete Ol wird dann m it 
4%  98°/0ig. H 2S04 verruhrt, vom Schlamm getrennt, m it einem Adsorptionsmittel 
yerriihrt u. niit W.-Dampf destilliert. (A. P. 1728 059 vom 19/5. 1926, ausg. 10/9.
1929.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., H erstellung von harzahnlichen 
E ste m  aus hóher molekularen Fettsauren aus Wachsen, insbesondere Montanwaehs, 
eyent. gebleichtcn, osydierten oder anders behandelten Wachsen, durch Behandlung 
m it harzartigen Kondensationsprodd. unter AusschluB von 0 2 oder 0 2-haltigen Gasen.
— 70 Teile m it C r03 gebleichtes M ontanwaehs werden m it 30 Teilen eines Anfangs- 
kondensationsprod. aus o-Kresol u. Formaldehyd unter Riihren zusammengeschmolzen, 
dann wird 1 Teil NaHSO., zugesetzt u. die M. 10 Stdn. auf 240—250° erhitzt. Es 
wird ein hartes, braunes Prod. yom F. 75— 80° erhalten. —  70 Teile gebleichtes 
Montanwaehs u. 15 Teile eines Kondensationsprod. aus o-Kresol u. Phenol m it Form
aldehyd werden zusammengeschmolzen u. nach Zusatz von 0,8 Teilen CaO wird die 
M. 3 Stdn. bei steigender Temp. yon 120 auf 250° erhitzt u. nachtraglich 8 Stdn. auf 
240—250° yerschmolzen. Es wird ein klares braunes Prod. yom F. 85— 95° erhalten, 
das gut mechan. zu bearbeiten ist. — 80 Teile gebleichtes Montanwaehs u. 60 Teile 
Aldolharz werden in  einer C02-Atmosphare 8 Stdn. bei 230° yerschmolzen. Es wird 
ein braunes Prod. erhalten. — 10 Teile eines Kondensationsprod. aus 7 Teilen ge- 
bleichtem Montanwaehs u. 3 Teilen o-Kresolharz werden m it 2 Teilen Trioxymethylen 
allmahlich innerhalb 2 Stdn. auf 200° erhitzt u. dann wird das iiberschiissige Trioxy- 
methylen im Vakuum bei 250° entfernt. Es bleibt ein poróses Prod. ubrig, das durch 
Heiflyerpressen zu Formstucken sich yerarbeiten laBt. — 600 Teile Phenol, 840 Teile 
30%ig. Formaldehydlsg. u. 300 Teile gebleichtes Montanwaehs werden auf 90° erhitzt 
u. dann werden bei 80° 110 Teile konz. NH3-Lsg. tropfenweise zugegeben. Nach 
Beendigung der H auptrk. wird die M. noch 1 Stde. lang auf 80—100° erhitzt u. durch 
Dest. werden das W. u. die iibrigen fliichtigen Anteile entfernt. Es bleibt eine gelbe, 
durch HeiBpressen formbare M. iibrig. — Eine Lsg. von 1,25 Teilen Borsaure in  einem 
Gemiseh von gleichen Teilen Hexylalkohol u. Bzn. wird bei 100° in eine Lsg. von 
40 Teilen gebleichten Montanwaehses u. 2 Teilen Aldolharz in  Xylol eingetragen u. 
die M. 5 Stdn. bei 140—150° un ter RuckfluB u. dann 8 Stdn. bei 200° gekoeht. 
Nach dem Abdest. des Xylols wird ein braunes H arz vom F. 75— 85° erhalten. Das 
Xylol kann durch Bzn., p-Cymol, Tetramethylbzl., Tetrahydro- oder Dekahydro- 
naphthalin ersetzt werden. (F. P. 667 051 vom 8/1. 1929, ausg. 12/10. 1929. D. Prior. 
23/6. u. 25/6. 1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Bleichen von M ontanwaehs. 
(D. R. P. 484 547 KI. 23b vom 12/3. 1927, ausg. 17/10. 1929. — C. 1929. I. 2608 
[E. P. 303 080].) D e rs in .

Texas Co., New York, ubert. yon: Daniel Stryker, Brooklyn (New York), 
Schmieról, bestehend aus einem KW-stoffschmierol, dem 0,25— 2%  eines Gemisches 
von natiirlichen Wachsen zugesetzt werden, z. B. yon Karnauba-, Lorbeer-, Bienen-, 
Japan- u. Spermacetiwachs. Das Prod. d ient insbesondere ais Schmiermittel fiir 
Automobil-Planetentransmissionen. (A. P. 1732780 vom 2 3 /3 .1 9 2 5 , ausg. 22/10. 
1929.) M. F . M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., H erstellung von Schmier- 
olen aus M inerał- oder Teerolen. Man erhitzt die Ole auf Tempp. unterhalb Crack- 
temp. in  Ggw. yon A lC l3 u. fein yerteilten Metallen, wie Z n, Sn , Cu, A l, Fe, N i, Co, 
M essing oder Cu-Bronze oder yon Se, T e  oder dereń Gemischen. ZweckmaBig wird 
das Ol vor der Behandlung von festen P araffinen  befreit. Man riih rt z. B. 100 kg 
entparaffinierten, von 200—340° sd. Braunkohlenteer m it 10 kg A lC ls, 9 kg Zn-Staub 
u. 1 kg Se  etwa 8 Stdn. bei 180°. Nach dem Abkiihlen gieBt man das rohe Schmieról 
ab u. dest. es — m it oder ohne Zusatz yon Schmieról, das durch Schwelung des vis- 
eosen Ruckstandes erhalten wurde — im Hochvakuum. (E. P. 318 311 yom 5/6.
1928, ausg. 26/9. 1929.) D e r s in .

Stewart-Wamer Corp., Chicago, Illinois, ubert. yon: Fred W. Manning, 
Berkeley, Kalifornien, A p p a ra tu r zu r ununterbrochenen R affination von Motorenólen
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wahrend des Belriebes des M otors durch Filtrieren durch pordses Filtermaterial, das yon 
Zeit zu Zeit nach DurchfluB einer bestimmten Menge yon Ol sich erneuert. An Hand 
zahlreicher Zoichnungen is t die App. beschrieben. (A. P. 1 729 746 vom 10/11. 1926 
ausg. 1/10. 1929.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alwin Mittasch, 
Martin Muller Cunradi, Ludwigshafen a. Rh., und Wilhelm Wilke, Mannheim), 
Brennstoffe oder T reibm itte l. Weitere Ausbildung der durch P. 448 620 geschiitzten 
Erfindung, dad. gek., daB die Brennstoffe oder Treibmittel an s ta tt Eisencarbonyl 
andere Verbb. der Metalle der Fe-Gruppe oder diese Metalle selbst enthalten. — Ais 
geeignete Verbb. sind genannt: Eisenacetylacetonat, E isenoleat, E isenaphlkenat, Ferri- 
acetessigester, Ferribenzoylessigester, eisentetranitrosulfosaurer A thylester u. die ent- 
sprechenden N i  oder Co-Verbb. (D. R. P. 485 945 KI. 23b vom 20/4. 1924, ausg. 
7/11. 1929. Zus. zu D. R. P. 448 620; C. 1927. II. 2139.) D e r s i n .

Walter Steiger, Schweiz, M otortreibm ittel. (F. P. 656 832 yom 29/6. 1928, ausg. 
14/5. 1929. D .  Prior. 7/4. 1928. — C. 1929. II. 2288 [E. P . 309155].) D e r s i n .

General Motors Corp., Detroit, V. St. A., H erstellung eines Brennstoffs f iir  Ver- 
brennungskraftmascliinen, welcliem eine das Klopfen yerhindernde Yerb., wie eine 
Metallyerb., z. B. B leitetraathyl, u. eino aliphat. Halogeny erb., -nie ein alipliat. Brom id, 
einyerleibt ist, welche bei der Verbrennung m it der -P6-Verb. reagierend eine fliichtige, 
keine Ablagerungen yerursachende jSr-Verb. des P b  liefert, dad. gek., daB dem Brenn- 
stoff noch eine arom at. Halogennerb. ais Schmiermittel zugesetzt wird, die, ohne m it 
der P6-Verb. erheblich zu reagieren, sich an kiihleren Teilen der Maschine ablagernd, 
lediglich ais Schm ierm ittel dient. — Die aromat. Halogenyerbb. sollen Chlor-, Brom- 
naphthalin oder -bzl. oder -toluol sein. Man erhalt z. B. eine Mischung zur Verhiitung 
des Klopfens durch Vermengen von (in Raumteilen): 40 B leitetraathyl, 18 Dibrom- 
iithylen, 7 M ono chlor naplitlialin  u. 5 Dibrom propyle n . 4 ccm dieser Mischung werden 
zu 4 ,51 Petroleum  oder B zn. zugesetzt. (Oe. P. 114 217 vom 30/1. 1925, ausg. 10/9.
1929.) D e r s i n .

L. Galinę et E. Saint-Paul, Eclairage, Huiles, Alcool, Gaz, Electricite. Photometrie. 3' edit.
Paris: Dunod 1929. (VIII, 827 S.) 16°.

Alfred W. Nash and A. E. Bowen, The Principles and practice of lubrication: for petroleura 
technologists, students, engineers, oil salesmen etc. London: Chapman & Hall 1929. 
(316 S.) 8°. 15 s. net.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
P. Jakimow, D ie Fichtenrinde und die Bereitung hochwertiger Fichtenrinden- 

eztralctc. Bei der Unters. der Fichtenrinde ais Gerbmaterial ergaben sich groBe 
Schwankungen im Gerbstoffgeh., die auf die yerschiedenen Wachstumsbedingungen 
zuruckzufiihren sind. Der Charakter u. die Zusammensetzung der E xtrakte kann yon 
der Art der Gewinnung, Aufbewahrung u. Versehiekung der Rinde beeinfluBt werden. 
Die Bastschicht der Rinde ist ein giinstiger Nahrboden fiir Schimmelpilze, die noch 
vor dem Austrocknen des Materials einen betrachtlichen Teil der Extraktivstoffe yer- 
andern u. zu zerstoren yermogen. Die Unyollstandigkeit der Rindenausnutzung wird 
hauptsachlich durch die unregelmaBige Zerldeinerung u. das Vorherrschen grober 
Teilehen bedingt. Auch die Extraktionstem p. ist von entscheidender Bedeutung fiir 
die Vollstandigkeit der Auslaugung. Bei niedrigen Tempp. gehen aus mehlfein zer- 
kleinertem Materiał nur 60—65%  des Gerbstoffs, dagegen 94—96%  der Nichtgerbstoffe 
m Lsg. Fiir fein zerkleinertes Materiał liegt das Extraktionsmaximum bei 90—95°. 
Bei 100° wird die Gerbstoffausbeute zwar hoher, aber auch Nichtgerbstoffe u. Un- 
losliches steigen. Bei gróberer Zerkleinerung des Materials muB die Auslaugedauer 
um ein Vielfaches erhoht werden. Nach Erreichung der optimalen Extraktion bei 
gogebener Temp. findet eine weitere Extraktion nicht sta tt, sondern es t r i t t  Zers. der 
Gerbstoffe u. Nichtgerbstoffe ein. Die Extraktionsdauer betragt fiir Fichtenrinden- 
spane yon 2— 3 mm Dieke bei 90° etwa 10— 12 Stdn. Die nichtyeredelten E xtrakte 
haben eine Anteilzahl von etwa 40— 50 u. enthalten 12— 15% Zucker. Im  nieht- 
troekenen Zustand yerschimmeln die Extrakte leicht u. garen. Zur Gewinnung yer- 
edelter Fichtenrindenextrakte kann man durch Dialyse einen Teil der Nichtgerbstoffe 
entfernen u. so die Anteilzahl des Extrakts erhóhen. Diese Dialyse wird am besten 
ais 2-phasige fraktionierte Auslaugung (k. u. h.) unter Beniitzung der Wandę der
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Pflanzenzellen ais Dialysiermemjbranen durchgefiihrt. Veredelte Extrakte lassen sich 
infolge ihrer Viscositat leichter eindampfen u. trocknen ais die siruposen nicht-

- veredelten Extrakte. Beide.Extraktarten lassen sich gleich gut sulfitieren. (Collegium
1929. 334—56. Leningrad, Inst. f. angew. Chemie.) S t a t h e r .

J. S. Mudd und P. L. Pebody, D ie  A ciditdtskonirolle von Chromleder. Vff. be- 
schreiben eine physikal. Methode zur Best. der Aciditat yon Chromleder: Das Leder 
wird 45 Min. in sd; W. extrahiert, u. der pn-W ert des Extraktes m it der Chinhydron- 
elektrode erm ittelt. Die Ergebnisse werden m it den aus der Extraktion m it Pyridin- 
u. NaOH-Lsgg. erhaltcncn yerglichen. An Hand mehrerer K urven zeigen Yff. die 
Zusammenhange des pn-Wertes m it der Basizitat, dem ionogenen S 04 (ygl. G u s t a v s o n ,
C. 1927. II. 1648) u. der Neutralisation des Leders. Von yerschiedenen Neutralisierungs- 
m itteln zeigen NaOH-, Na2C03- u. Boraxlsgg. in entsprechenden Q uantitaten gleiches, 
Na3P 0 4-Lsg. dagegen geringeres Neutralisierungsyermogen. Der pH-Wert andert sich 
m it der Menge des ionogenen S04 u. kann sonach ais Kontrolle des Neutralisierungs- 
prozesses dienen. Die yom Leder aufgenommene Fettmenge andert sich betrachtlich 
m it dem Betrag des Neutralisierungsmittels. (Journ. In t. Soc. Leather Trades Chemists 
13. 205—14. Mai 1929.) S t o c k .

G. Baldraceo, D ie niodifizierte Schiittehnethode zv r  Gerbstoffanalyse w id  der Darm- 
sladter A p p a ra t. Umfassende Verss. ergaben, daB die Methode B a l d r a c c o  m it Vorteil 
m it der Darm stadter Schiittehnethode yerbunden werden kann. Naheres im Original. 
(Boli. R. Staz. Industria Pełli 7. 82—94. April; Journ. In t. Soc. Leather Trades Chemists 
13. 365—75. Ju li 1929. Turin.) G r i m m e .

Societó Industrielle des Applications Chimiques S. A. „I. N. D. A. C.“,
Briissel, N eutra lisa tion  von H duten nach dem  K alken . (Poln. P. 8827 yom 17/5. 1927, 
ausg. 25/10. 1928. Belg. Prior. 2/6. 1926. — C. 1927. I I . 534 [E. P. 617629].) Ś C H O N F .

Alfred Owen Torrance Beardmore, Toronto, Canada, Behandlung von Leder. 
Man befeuchtet gegerbte BlóBe, yorzugsweise yegetabil. gegerbte, bis zur Aufnahme 
yon 20—25% H 20 , bringt das feuchte Leder in einen geschlossenen Raum u. halt es 
so lange von der L uft fern, bis alle Easern ganzlich durchdrungen sind, spritz t dann 
auf die Oberflachę des Leders bei etwa 140° F . ein Gemisch yon minerał, u. pflanzlichem 
Ol, walkt m it Walzen u. bossiert bei 80—110° F. m it einem Druck von 12 000 Pfd./ 
Quadratzoll. — Dadurch wird die Q ualitat des Leders erhoht. (E. P. 300077 vom 
3/4. 1928, ausg. 29/11. 1929.) T h i e l .

Anciens fitablissements A. Combę & Fils & Cie., iibert. von: Charles S. 
Friedman, Paris, Erzeugung von abuuschbaren Drucken auf Leder. (A. P. 1716120 
vom 13/4. 1923, ausg. 4/6. 1929. F .  Prior. 30/11. 1922. — C. 1926. I I . 1488 [ F .  P. 
601 432].) F r a n z .

John Reginald Claridge Jorgensen, London, Uberzug a u f Leder, bestehend aus 
einer dtinnen Schicht eines organ, oder anorgan. Celluloseesiers oder -athers. — Man 
spannt das entfettete oder abgeschliffene Leder in  einen Rahmen u. bringt die yiscoso 
Lsg. eines Cellulosederiy., z. B. 12 Teile Celluloseacetat in 79 Teilen Aceton, mittels 
geeignetor Vorr. auf das Leder, wobei die Dicke der Schicht sofort wunschgema.fi cin- 
gestellt wird, z. B. mittels eingestellter Rollen, zwischen die das Leder hindurchgezogen 
■nird, u. laBt dann trocknen. Fuli- u. Farbstoffe konnen der Celluloselsg. zugesetzt, 
ferner mehrere Schichten aufgebracht werden. (E. P. 301554 vom 6/7. 1927, ausg- 
27/12. 1929.) T h i e l .

Alfred Jeremias, Giindringen b. Nagold, W iirttbg., HersteUung wasserbestandigtf 
tlberziige fu r  gefdrbtes Leder oder dgl. (D. R. P. 482184 KI. 75c yom 27/6. 1926, ausg. 
10/9. 1929. — C. 1928. I. 874 [F. P. 627437].) E n g e r o f f .

Peter C. Christensen, New Jersey, Uberzug- und Fiillm asse. Man reinigt Leder 
oder Lederabfalle durch eine Behandlung m it schwachen Siiuren (z. B. m it 0,5—2 /o 
HCl). Danach wird das Leder in  W. gekocht, bis sich das in  ihm enthaltene fasenge 
Protein  in  Form eines schweren, braunen Harzes abgeschieden hat. Dieses Materiał 
ist der Ausgangsstoff fiir die herzustellenden Massen. Man 1. das ,,Lederharz“ ia 
liebigen alkal. Losungsmm., fiigt ihnen noch H artem ittel, wie Aldehyde zu. (A. F- 
1728391 yom 22/10. 1926, ausg. 17/9. 1929.) E n g e r o f f .

[russ.] N. P. Kostin, Allgemeine Technologie des Leders. 2. Tl. 1. Aufl. Moskau: Leder' 
technikum 1929. (352 S.) Rbl. 6.—.
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XXIV. Photographie.
H. H. Schmidt und P. Pretschner, Zur Photochemie der Halogensilber. V III. Mitt. 

Silberwerte und Fizierproze/3 (Natriumsulfit ols Fixiermittel). (VII. vgl. C. 1929. II. 
1617; VI. vgl. C. 1929- II. 2137.) Zur Aufhellung der chem. N atur des „Silberwertes" 
ware es yon Bedeutung, ein Fixiermittel zu finden, das Ag auch in feinster Verteilung 
nicht auflost u. dessen Halogensilberkomplexverb. bcstiindig is t u. aus der Gallerte 
wieder quantitativ  ausgewaschen werden kann. KSCN ware geeignet, wenn nicht bei 
den in Frage kommenden Konzz. eine Verflussigung der Gallerte eintreten wiirde. 
Diese Verfliissigung laBt sich durch ein Formalinvorbad unterbinden, das Formalin 
gibt aber zu unsrwunschten Nebenrkk. (reduzierende Wrkg. des Formalins auf die 
Halogensilberkomplexe) Anlafi. Am besten wird den Anforderungen N a2SOa gerecht. 
Das Silberlosungsvermogen is t prakt. gleich Nuli u. iibertrifft das alkal. Fixierbad 
in dieser Beziehung, dem gegeniiber es auch den Vorteil hat, daB seine Komplexlfg. 
m it Halogensilber bei gewóhnlicher Temp. auch nach Tagen noch klar bleibt. Es t r i t t  
auch keine nachtragliche Ag2S-Bldg. ein, so daB die Komplexlsg. aus der Gallerte 
durch Waschen weitgehend zu entfemen ist. — Verss. m it AgCl-Emulsion ergaben, 
bezogen auf gleiche Emulsionsmengen einen Silberwert der nichtfixierten Emulsion 
von 0,0675 g u. fur die Menge des nach dem Fixieren in der Gallerte vorhandenen 
Ag den W ert 0,0100. Diese zuriickbleibende Menge stellt einen Endwert dar, der auch 
durch Variation der Fixierdauer u. Fixierbadkonz. nicht mehr nennenswert verandert 
wird. Man ha t also das Resultat, daB der Silberwert der AgCl-Emulsionen im Verh. 
gegen Na2S 03 ais Fixiermittel in  zwei Teile zerfallt: 85% werden gel. u. kónnen, da 
ja Na2S 03 atomares Ag auch in hoehster Verteilung nicht angreift, nicht ais solches 
yorliegen. Es kann sich bei dieser Komponente nur um eine Ag-Verb. organ, oder 
anorgan. N atur handcln. Die iibrigen 15% werden von Na2S 03 nicht gel. u. es ist 
nicht ausgeschlossen, daB hier atomares Ag oder yielleicht auch Ag2S vorliegt. Es 
wird darauf hingewiesen, daB der gegen Dichromatschwefelsaure bestandige u. wahr- 
scheinlich fiir die Empfindlichkeit yerantwortliche Anteil des Silberwertes yon der- 
selben GroBenordnung ist, wie der in der yorliegenden Unters. gefundene W ert. Dio 
Verss. beweisen em eut, daB eine Best. der Silberwerte nach primarem Fixieren m it 
Thiosulfat n icht durchfuhrbar ist, weil ein groBer Teil derselben im Fixierbad gel. wird. 
(Ztsehr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 27- 173—76. Noy. 1929. Munchen, 
Wiss. Lab. d. Fa. O. P e r u t z  G. m. b. H.) L e s z y n s k i .

S. E. Sheppard und H. Crouch, Die optische Sensibilisierung von Silberhalogenid- 
emukionen. I. Die Adsorplion von Orthochrom T  an Silberbromid. (Ztsehr. wiss. 
Photogr., Photophysik u. Photochem. 27. 180—92. Nov. 1929. — C. 1928. II. 
838.) L e s z y n s k i .

K. Tschibissow, Chemie der Enłwickler und der Entuńćklung. I. Phtjsikalisch- 
chemische Orundlagen einer rationellen Eezeptur der Entwicklerldsungen. Die Ergebnisse 
der Unterss. von N ie t z  („Theory of Development“, Rochester 1922) uber die relativen 
Eed.-Potentiale der organ. Entwickler werden in einer ubersiclitlichen Tabelle zusammen- 
gestellt. Die sich auf Grund der Unters. der folgenden Entwickler: Hydrochinon, 
Pyrocatechin, p-Phenylendiamin, Phenylhydrazin, p-Aminopherwl, l,2,4-Trioxybenzol, 
Pyrogallol, Amidol, Toluhydrochinon, p-Amino-o-kresol, p-Aniino-m-kresol, p-Amijio- 
earyacrol, Methylhydrockinon., Melhyl-p-phenylendiamin, Metol, Phenyl-p-aminophenol,

■ D hnethyl-p-phenylm diam in , Dimethyl-p-aminophenyol, Chlorhydrochinon, Dichlorhydro- 
chinon, Bromhydrochinon, Dibromhydrochinon, Chlor-p-aminophenol, Methyl-p-amino- 
o-kresol, p-Oxyyhenylglycin, Edinol ergebenden Beziehungen zwischen Konst. u. Ent- 
wicklerfahigkeit werden in 15 empir. Regeln zusammengefaBt.

Im zweiten Teil der Arbeit faBt Vf. die Grundlagen einer rationellen Rezeptur 
der Entwicklerlsgg. zusammen. Es werden die maximalen in der Praxis zu verwendenden 
Konzz. der Komponenten untersucht. In  Tabellen sind die fiir die einzelnen Ent- 
■wickler erforderlichen Sulfit- u. Alkalimengen sowie die erforderlichen Entwickler- 
mengen angegeben. Die errechneten Werte werden durch den Vers. bestatigt. Das 
yerbreitete Vorurteil gegen die Venvendung von Atzalkalien ycruht auf falschen Voraus- 
setzungen. Die Atzalkalien kónnen in bedeutend geringeren Konzz. verwandt werden

■ ais Soda u. Pottasche. Bei solchen niedrigen Konzz. kommt eine Beschadigung der 
Gelatineschicht u. der Hande nicht in Frage, u. es kann auch die Entw. bei verhaltnis- 
maBig hohen Tempp. (25—30°) durchgefiihrt werden, yorausgesetzt, daB der KBr- 
Geh. zur Verhinderung iibermaBiger Schleierbldg. ausreichend ist. Ein Vergleich zweier
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Metol-Hydrochinonentwickler, yon denen der eine Atznatron (6 g), der andere Soda 
(108 g) enthielt, ergab, daB der Atznatronentwickler etwas energischer arbeitet, was 
besonders bei Unterbelichtungen in  Erscheinung tr itt . Der Atznatronentwickler ist 
auch in bezug auf die H altbarkeit dem Sodaentwickler iiberlegen. Ebenso wie fiir die 
Alkalien existieren auch fiir die Entwicklersubstanzen maximale Konzz., durch dereń 
Uberschrcitung die Entwicklungsgeschwindigkeit prakt. nicht mehr erhoht wird. 
(Kinotechnik 11 . 227—31. 5/5. 1929. Moskau.) L e s z y n s k i .

K. Tschibissow und W. Tschelzow, Chemie der Entwickler und der Entwicklung.
II . Uber Metol-Hydrochinonentwickler uruL Meiochinon. (I. vgl. yorst. Ref.) Im  ersten 
Teil der Arbeit wird untersucht, welchen EinfluB auf die photograph. Eigg. eines 
Metol-Hydroehinonentwicklers 1. der Ersatz yon Soda durch Atznatron, 2. die yerschie- 
denen Konz.-Verhaltnisse des Metols u. Hydrochinons ausiiben. Der Ersatz der Soda 
durch Atznatron, dessen Quantitiit dem Bedarf zur Phenolatbldg. u. zur Bindung 
der Saure in der Aminogruppe (bei Metol) angepaBt wurde, fiihrt beim Hydrochinon 
zu einer bedeutenden Steigerung, beim Metol dagegen zu einer Verringerung der Ent- 
wicklungsenergie. Die gemischten Lsgg. zeigen bemerkenswerte Sonderheiten, die 
augenscheinlich nur yon der Zus. der Lsgg. bestimmt sind, u. von den photochem. 
Eigg. der Emulsion kaum abhangig sind.

Im  zweiten Teil der Arbeit wird ein Vergleieh der Metol-Hydrochinonentwickler 
m it dem Metochinon durchgefuhrt. Das in  der Photographie yerwendete Metol hat
die Zus.: CH ] ®2S04. Wenn die Schwefelsaure des Metols durch das
theoret. notwendige (Juantum kaust. oder kohlensauren Alkalis gebunden wird, kann 
Metochinon durch eine Mischung von Metol u. Hydrochinon ersetzt werden. Sowohl 
in  der Metochinon- ais auch in  der Metol-Hydrochinonlsg. entsteht ein Gleichgewicht:
C6H,(OH)2- [ tyB C ,< §5 . c h J 2 ^  CaH,(OH)2 +  2 C0H , < ° | .  ^  dessen Stand durch
die Konz. der Komponenten bestimmt wird. (Kinotechnik 1 1 . 315— 21. 20/6. 1929. 
Moskau.) L e s z y n s k i .

K. Tschibissow und W. Tschelzow, Chemie der Entwickler und der Entwicklung.
I II . Einfluji der Verdiinnung des Enlwicklers auf seine pholographischen Eigenschaften.
(II. ygl. vorst. Ref.) Verss. iiber den EinfluB der Verd. auf die photograph. Eigg. eines 
Thermo-Metol-Entwicklers bei 15, 20 u. 25° ergeben die folgenden Resultate: Im  all- 
gemeinen geben Entwickler yerschiedener Konzz. bei Innehaltung der Proportionalitat 
zwischen Entwicklungsdauer u. Verd. der Lsg. keine gleichen Resultate; nur in  einigen 
speziellen Fallen — einen solchen stellt der untersuchte Thermo-Metol-Entwickler dar — 
is t bei kurzeń Entwicklungszeiten die Abweichung so unbedeutend, daB man prakt. 
yon einer Bestandigkeit der Lage des Inertiapunktes sowie der Entwicklungsfaktoren 
sprechen kann. Die Ursachen der Abweichungen sind: 1. der HydrolyseprozeB, dessen 
Grad von der Verd. abhangt, — 2. ungenugende Diffusion der Rk.-Prodd., die durch 
energ. Durchmischung gefórdert werden kann, — 3. Erschopfung der Lsg. infolgo 
Osydation, was besonders stark  bei hochverd. Lsgg. m it leicht osydierbaren Ent
wicklersubstanzen in  Erscheinung tr itt ,  — 4. bei konz. Lsgg. die Oberflachenentw. u. 
Gerbung der auBeren Schicht durch die Rk.-Prodd. — Die Lsgg. yerschiedener Konz. 
reagieren auf Temp.-Veranderung nicht gleichmaBig, was sich in der Veranderung 
der GroBe des Temp.-Koeffizienten auBert; stark  verd. Lsgg. sind seheinbar weniger 
temperaturempfindhch ais konzentriertere. (Kinotechnik 11 . 373—76. 20/7. 1929. 
Moskau.) L e s z y n s k i .

M. Zippennayr, E in  neues Schalenthermometer. Es wird ein kurzer tlberblick iiber 
Anwendungsbereich u. Vorteile der Warmentwicklung gegeben. Es wird auf die von 
W a t k in s  yorgeschlagene Faktorenentw. hingewiesen, u. es wird die Zus. eines er- 
probten Metol-Adurol-Warmentwicklers angegeben. Da die ubliche Thermometerform 
fur die photograph. Entw. ungeeignet ist, gibt Vf. eine besonders prakt. Ausfuhrungsform 
an  (HersteUer: C. WOYTACEK, Hamburg X I). Das Thermometer is t 11 cm lang, 
paBt also beąuem in eine Entwicklerschale 9 X 12. Die Kuppe ist rechtwinklig ab- 
gebogen, womit sich das Hin- u. Herrollen ausscMieBt. Der freie Raum hint-er der 
Skala ist m it Blei ausgefiillt, so daB das Thermometer nicht schwimmt. Skala u. Queck- 
silberfaden sind besonders m arkant u. libersichtlich. (Kinotechnik 1 1 . 234—35. 5/5.
1929. Wien, Physiol. Inst. d. Hochsch. f. Bodenkultur.) L e s z y n s k i .

R . R. Rawkins, Beeinflussung des Farbtons bei CMorbromsilberpapieren. Vf. gibt 
ein Metol-Hydrochinon- u. Glycin-Rezept in  zwei Lsgg. sowie Arbeitsanweisungen
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zur Erzielung tiefschwarzer, warmscliwarzer, schwarzbrauner u. rótlicher Tone auf 
Gaslichtpapier. (Brit. Journ. Photography 76. 619—20. 18/10. 1929.) L e is t n e r .

Rene-J. Garnotel, Das Wasser in  der Photographie. Yf. bespricht die Eignung 
von W. yerschiedener Herkunft fiir photograph. Prozesse sowie die Wrkg. der darin 
gel. Bestandteile u. gibt Anweisungen, wie dem schadlichen EinfluB einiger solckcr 
Stoffezubegegnenist. (Rev. Franęaise Photographie 10 . 310—11. 15/10. 1929.) L e i s t .

Walter Herzog, Die Verwertung der Nebenprodukte der Sacćharinfabrikation auf 
dem Gebiete der Photographie und Photometrie. Von den Nebenprodd. der Saccharin- 
fabrikation finden das p- ToluolsuIfochlorid, die p-Toluolsulfonsaureester, welehe durch 
Veresterung der nach Verseifung des Chlorids sich ergebenden p-Toluolsulfonsaure er- 
halt.lich sind, sowie das durch Chlorieren des p-Toluolsulfamids erhaltliche Chlor
amin (p-Toluolsulfonylchloramid-Na) in  der Photographie u. Pliotometrie Verwen- 
dung. Das p-Toluolsulfochlorid dient zur Herst. von Entwicklern (B u c h e r e r ,
D. R. P. 364 391). Die p-Toluolsulfonsaureester werden zur Herst. der ais Sensibili- 
satoren dienenden Cyanine Yerwendet (B a y e r  & Co., D. R. P. 170 048). Chloramin 
ist ein Antihypomittel (E d e r , C. 1 9 2 8 .1. 2339) u. wird in methylalkohol. Lsg. in  der 
Photometrie (Verminderung der Chloraktivitat durch Belichtung, N e u w ir t h , C. 1 9 2 8 .
I. 2971) benutzt. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 27. 177—79.
Metallbórse 19. 2191. Nov. 1929.) L e s z y n s k i .

L. Kutzleb, Praktische Arbeiten mit dem Energienhellierer. Es wird iiber Er- 
fahrungen bei der Verwendung des Energienivellierers von S c h m ie s c h e k  (C. 1929.
II. 2138) zur Unters. der AUgemein- u. Farbenempfindlichkeit photograph. Materials
berichtet. Der Energienivellierer diirfte das geeignetste Hilfsmittel darstellen, um auf 
schnellem u. einfachem Wege das Verh. einer Emulsion im monochromat. Licht yer
schiedener Wellenlangen zu ermitteln. Man erhalt Kurven von allgemein gultigem 
Vergleichswert, so daB man zu einer Darstellungsform der charakterist. Eigg. photo
graph. Aufnahmematerialien gelangt, die den Anforderungen der Verbraucher genugt. 
(Kinotechnik 11 . 328—31. 20/6. 1929. Charlottenburg.) L e s z y n s k i .

L. A. Jones und M. E. Rusell, Die Angabe der Plattenempfindlichkeit mit Hilfe 
aer minimalen nutzbaren Neigung der Sćhwarzungskurce. Da sich bei vielen photograph. 
Łmulsionen die geradlinigen Teile der Schwarzungskurven, die yerschieden langen 
Entw.-Zeiten entsprechen, nicht in einem Punkte schneiden, is t die Empfindlichkeits- 
angabe m it Hilfe der Inertia nicht zureichend. Vf. empfiehlt die LuTHERsche Me- 
thodo, die minimale nutzbare Neigung der Schwarzungskurve zur Empfindlichkeits- 
angabe zu benutzen. E r findet, daB die Mindestneigung 0,2 betragen soli. Es ist 
eine Zusammenstellung der Daten von 10 Emulsionen gegeben. (Abridged scient. 
Publicat. Res. Lab. Eastm an Kodak Co. 12. 195—98. 1928. Rochester.) Le is t n e r .

B. T. J. Glover, Die Empfindlichkeit von Entmcklungspapieren. Vf. regt an, 
daB bei Entwicklungspapieren die Empfindlichkeit unter Verwendung der W a t k in - 
schen Faktoren angegeben m rd , um unabhangig yon der Entw.-Temp. zu sein. Ferner 
soli der Tonumfang u. die groBte erreichbare Schwarzung angegeben werden. (Brit. 
Journ. Photography 7 6 . 480— 81. 16/8. 1929.) L e is t n e r .

A. Denissow, Die Zusatzbelichtung pliotographischer Platten wid die photographische 
rhotomztrie. U nters. der Veranderungen sowohl der relativen BildschwśLrzungen, ais 
auch  ̂der Kontrastwrkg. durch Zusatzbelichtungen. Es werden im prakt. wichtigen 
-Bereich der Schwarzungen (S  = 0  bis S  =  1) Verstarkungen der relativen Bild- 
schwarzung u. Erhohungen der Kontrastwrkg. erzielt, die fur photometr. Unterss. 
Von prakt. Bedeutung sind. Im  Gebiet S  =  0,05 bis S  =  0,8 konnen durch passend 

wahlte Zusatzbelichtung auch durch Schwankungen der Schleierdichte bedingte 
^ehler beseitigt werden. An Hand der Schwarzungskurven [<S =  / ,  (./) u. S  =  f ,  («)] 
kann die Wrkg. der Zusatzbelichtung u. ihre Bedeutung fiir die Methode der photo- 
ffaph. Photometrie in  jedem Einzelfalle geschatzt u. so die ZweckmaBigkeit einer 
Zusatzbelichtung im Yoraus festgestellt werden. (Ztschr. wiss. Photogr.,Photophysik 
u' PŁotochem. 27. 128 -^4 . Okt. 1929. Leningrad, Physik. Inst. d. Univ.) L e s z .

Otto Sandyik und George Silberstein, Die Abhangigkeit des Auflósungsvermógens
photographischen Materials ton der Wellenlange des Lichts. (Ztschr. wiss. Photogr., 

Photophysik u. Photochem. 27 . 119—27. Okt. 1929. — C. 1929 . H . 2138.) Le s z . 
i L- A. Jones und G. A. Chainbers, Ein Sensitometer mit Zeitskala fu r  hohe Be- 
We■Mungsstdrken. Das Sensitometer arbeitet m it einer Intensitat von 30 Meterkerzen
u. hat zwei konzentr., rotierende Sektoren fur 600 bzw. 32 Umdrehungen/Min. m it 
Ausschnitten von Yerschiedener Winkelóffnung. Bei jeder Umdrehung des langsamer
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laufenden Sektors wird jeweils nur der Plattenstreifen hinter einem Sektorausschnitt 
einmal beliohtet u. dann die Lampo sam t Gehause automat. vor den niichsten Aus- 
schnitt geschoben. Es wird also nicht hinter allen Ausschnitten gleiehzeitig, inter- 
mittierend belichtet. Mit dieśem Sensitometer ergeben hochempfindliche Materialien 
etwas niedrige, gering empfindliche etwas hohere Empfindliehkeitsangaben ais bei 
der Messung m it geringer Beleuchtungsstarke. (Abridged scient. Publicat. Bęs. Lab. 
Eastm an Kodak Co. 1 2 . 208— 11. 1928. Rochester.) L e i s t n e r .

P. Lob und W . Ew ald, Uber Farbfilter. Es wird eine Vorschrift zur Herst. yon 
Gelatinefarbfiltem gegeben, u. es wird die Unters.-Methode zur Priifung solcher F ilter 
sowie eine neue Darstellungsart der Prufungsergebnisse beschrieben. (Kinotechnik 1 1 .  
453—57. 5/9. 1929. Berlin-Friedenau, Askania-Werke A.-G.) L e s z y n s k i .

Societe Cellulosor (Societe a responsabilite limitee), Lyon, Frankreieh, Her
stellung einer lichtempfindlichen Schiclii fu r pliotographische Zwecke u. zur Verb._ m it 
einem geeigneten Trager, 1. dad. gek., da fi Ag-Salze in w. Lsg. m it Nitrocellulose-A.-A. 
iiber eine glatte Grundplatte in  diinner Schicht ausgegossen u. die Schicht m it der 
Grundlage in  ein oder mehrere lichtempfindlieh machende Bader zweckmaBig aus 1. 
Br-Salzen m it einem Schutzkolloid aus Gelatine gebracht wird, worauf die feine Schicht 
auf der Grundlage schon m it einem passenden Trager oder einer passenden Verstarkung 
yersehen wird u. zur beliebigen Weiterverwendung yon der Grundlage entfem t wird. —
2. dad. gek., daB eine gieBbare M. aus 20 g AgN03, 20 g W., 7—8 g Nitrocellulose in 
700 ccm A.-A. yon 96° u. 300 ccm A. auf einen Trager derart ausgebreitet wird, daB 
400— 500 ccm 1 qm Flachę bedecken u. beides in ein Bad von 100— 150 g Alkalibromid 
m it 1—10 g Gelatine in 11 W. m it einer Temp. von 10—60° gebracht wird. — 3. dad. 
gek., daB man der Grundmasse 15—20 Tropfen IIN 0 3 zu 40° hinzufugt, u. an Stelle 
des W. Glycerin benutzt. — 4. dad. gek., daB die Licktempfindlichkeit durch ein Bad 
aus 15—30 g Alkalibromid, Vioo—2/ioog eines Halogensilbersalzes u. 1 g Gelatine, in
11 W. gel., erzielt wird. — 5. dad. gek., daB die Lsg. 1 Stde. Iang gekocht u. alsdann im 
Sinne des Anspruchs 1 in einen Zustand alkal. Ionisation ubergefiihrt wird. — 6. dad. 
gek., daB das Bad 5 Stdn. bei einer Temp. von 90° oder 15 Stdn. bei einer Temp. yon 
70° behandelt, u. daB durch Druckerhóhung u. Temperatursteigerung auf 120—150° 
ein Maximum der Empfindlichkeit erzielt wird. — 7. dad. gek., daB den Badem nach 
Ansprueh 2 eine Spur S oder eine geringe Menge Alkalijodid beigefiigt wird. (D. R. P- 
483 964 KI. 57b vom 22/2. 1928, ausg. 24/10. 1929. F. Prior. 22/2. 1927.) Gr o te-

Agfa Ansco Corp., Binghamton, New York, V. St. A., iibert. von: Josef Reit- 
stotter, Berlin-Friedenau, Herstellung pliotographischer Silbersalzemulsionen. (A. P- 
1725 934 vom 16/9. 1925, ausg. 27/8. 1929. D. Prior. 31/1. 1925. — C. 1926. I . 3644 
[E. P . 246 800].) Gr o t ę .

Agfa Ansco Corp., Binghamton, New York, iibert. von: Otto Matthies und 
Walter Dieterle, Dessau, und Josef Reitstótter, Berlin-Friedenau, Herstellvng 
pliotographischer Silbersalzemulsionen. (A. P. 1719 711 yom 6/8. 1926, ausg. 2/7. 1929.
D. Prior. 14/9. 1925. — C. 1928. II. 1416 [D .R .P . 464450].) E n g e r o f f .

Agfa Ansco Corp., Binghamton, N. Y., iibert. von: Herbert Meyer, Berlin- 
Treptow, Lichtempfindliche Schichlen. (A. P. 1713613 yom 8/9. 1927, ausg. 21/5.
1929. D. Prior. 13/11. 1926. — C. 1928. I. 1352 [E. P . 280525].) Gk o t e .

Kodak Soc. Anon. Franęaise, Paris, Herstellung einer lichtempfindlichen Emvl- 
sion. (Holi. P. 20112 yom 6/6. 1925, ausg. 15/7. 1929. A. P rior. 6/6. 1924. — C.
1926. I. 2996.) G f o t e .

Ulrich Diem-Bemet, Speicher, Appenzell, Sohweiz, Herstellung von lichteinpfind•
lichen, schichtlosen Negativ- und Diapositivfilmen. (D. R . P. 483 892 KJ. 57 b vom 
22/5. 1926, ausg. 22/10. 1929. Schwz. Prior. 17/5. 1926. Oe. P. 114457 yom 19/5.
1927, ausg. 10/10. 1929. Schwz. Prior. 21/5. 1926. — C. 1927- II . 204 [F.P- 
617 929].) Gr o tę .

Paul Rehlander, Deutschland, Emulsionstrdger aus Cellidoid fiir  Kinematographen- 
filme. (F. P. 667 019 vom 7/1. 1929, ausg. 9/10. 1929. — C. 1929. I. 964.) Gr o t ę .

Agfa Ansco Corp., Binghamton, New York, V. St. A., iibert. von: Walter 
Dieterle, Otto Matthies und Emil Mauerhoff, Dessau, und Josef R eitstótter, 
Berlin, Gelatine fu r  lichtempfindliche Silbersalzemulsionen. (A. P. 1727866 yom 21/4-
1927, ausg. 10/9. 1929. D. Prior. 14/5. 1926. — C. 1927. □ . 1324.) Gr o t ę .

P rlut«d in G erm any SchluB der Redaktion: den 4. Januar 1930.


