
A. Allgemeine und physilialische Chemie.
Georg Loekemann, Ernst Beckmann (1853— 1923). N achruf auf den am  12. Ju li 

1923 verstorbenon bekannton Chemiker E r n s t  B e c k m a n n . (Ber. D tseh . chem . Ges. 
61 . A bt. A. 87— 130.) P f l u c k e .

Paul Pfeiffer, Alfred Werner. Lebcnsbeschreibung u. Obersicht iiber die Arbeiten 
von A. W e r n e r . (Journ. chem. Education 5. 1090— 98. Bonn, U niv.) P o e t s c h .

Eugen Rabinowitsch, Physikalische Methoden im  Gh&mischen Laboratorium.
IV. Bedeutung der Spektroskopie fu r die chemische Forschung. I. (III. vgl. Ge h l e n ,
O. 1928. II. 737.) Zusammenfassender Bericht iiber die Grundlagen der Tiicorio der 
Atom- u. Bandenspektren sowie besonders iiber die spektroskop. Best. der Ionisierungs- 
uiarmen der Atome u. der Dissoziationswarmen der Molekeln. (Ztschr. angew. Chem. 

.41 . 555— 61.) _ _ R a b in o w it s c h .
Eugen Rabinowitsch, Uber physikalische Methoden im  chemisehen Laboratorium. 

V II. Bedeutung der Spektroskopie fu r die chemische Forschung. II. Teil. (I. vgl. vorst. 
Ref.) Zusammenfassender Bericht iiber die spektroskop. Entdeckung neuer Molekel- 
arten (zweiatomige Molekeln der Metalle u. des He, Ilydrido, Oxyde usw.), iiber die 
spektrale Unterscheidung polarer und unpolarer Molekeln sowie iiber einige neue Er- 
folge der Spektralanalyse (Erkliirung der Stern- u. Nebelspektren, Fortschritte der 
chem. Spektralanalyse). (Ztschr. angew. Chem. 41 . 1021— 28.) R a b in o w it s c h .

Erich Thilo, Ober physikalische Methoden im  chemischen Laboratorium. V III. 
Elektrisclie Titrationsmethoden. (VII. vgl. yorst. Ref.) Zusammenfassender Boricht 
iiber die potentiometr. u. konduktometr. Analysenmethoden. (Ztschr. angew. Chem. 
4 1 . 1057— 61.) R a b in o w it s c h .

A. F. Richter, Die Multivalenz. Es wird der EinfluB der Stabilitatsverhaltnisse 
der erstrebten Elektronenkonfigurationen auf die GroBe der Ablosearbeitcn der Valenz- 
elektronen diskutiert. Ausgehend von der Auffassung der Atome ais Verbb. 1. Ordnung 
werden in Analogie zu den Modellen der koordinativ gesatt. Verbb. stat. chem. Modelle 
der Atomo gegeben, die ais Darst. des mittleren dynam. Verh. der Atome im Normal- 
zustand aufgefaBt werden konnen. Da die GróBe der Ablósearbeiten im negativen  
Gliede der Bildungswarme erscheint, wird verstandlich, daB sie den Chemismus, die 
Multivalenz der. Elemente mitbestimmt. D ie negative Valenzfunktion, die Polar- 
valenz wird dureh die positive Warmetonung gekennzeichnet. Diese Annahme fiihrt 
auf Grund der Modellvorstellung u. roher Berechnung der potentiellen Energie der 

. Ionen zur Abweisung der Existenz des multivalenten K  u. N'"-Ions. (Ztschr. physikal. 
Chem. 135. 444— 60. Brtinn.) L e s z y n s k i .

G. Tammann und M. Elizabeth Pillsbury, Uber die Viscositdtsisothermen bindrer 
Mischungen. Das groBe Erfahrungsmaterial iiber die Viscositatsisothermen binarer 
Mischungen wird unter zusammenfassenden Gesichtspunkten geordnet. Aus bisher 
von zahlreichen Autoren ausgefiihrten Messungen sind Viscositatsisotherme u. Zustands- 
diagramme fiir 56 binare Jilisehungen bekannt. Diese lassen sieli in 4 Hauptgruppen 
einreihen: 1. Auf der Isotherme der Viscositat u. auf der Schmelzkurye tritt ein 
Maximum auf. Beide Maxima konnen a) zusammenfallen, b) gegeneinander ver- 
schoben sein. 2. Auf der Viscositatskurve findet sich kein Maximum, u. aus dem 
Zustandsdiagramm folgt, daB aus den binaren fl. Mischungen keine Verbb. krystal- 
lisieren. 3. Aus den binaren Mischungen krystallisiert eine Verb., aber auf der Vis- 
cositatskurve findet sich kein Maximum. Die Abstande der Viscositatsisothermo 
von den Geraden, welche die Viscositatswerte beider Komponenten verbinden, haben 
mindestens bei tieferen Tempp. ein Maximum, doch stim m t die Zus., bei der das 
M asimum liegt, m it der der Verb. nieht iiberein. Es is t fast immer nach der Seito 
der Komponento mit  groBerer Viscositat versehoben. 4. Auf der Viscositatskurve 
findet sich ein ausgesprochenes Maximum, aber aus dem Zustandsdiagramm folgt,
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daB eine Verb. zur Krystallisation nicht gelangt. —  Es werden weiter Verss.mit- 
geteilt uber die spontane Krystallisation in den Mischungcn m it dom Maximum der 
Viscositilt. Untersucht werden verschiedene Mischungen von Methylalkohol, Essig- 
saure, Propionsaure u. Athylalkohol m it Wasser. Fur die ^1.-1F.-Mischungen liegt 
daa Maximum auf den Viscositatsisotliermen bei + 5 0 °  bei 50% A. u. bei 0° bei 39°/o» 
entsprechend der Zus. des Hydrates C2H6OIi • 4 H 20 . (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 
172. 243— 55. Góttingen, Chem.-physik. Inst., Univ.) Cr e m e r .

A. Smits, Systeme m it zuriicklaufenden Schmelzlinien. I. Es wird das Problem 
der binaren Systeme m it zuriicklaufenden Selimelzlinien thermodynam. behandelt 
u. gezoigt, daB man verschiedene Typen von zuriicklaufenden Schmelzlinien an- 
nebmen muB. Zwei von diesen sind bereits experimentell naehgewiesen. Der eine 
Typus wird durch das System A.-Anthrachinon u. der andere durch das System  
W .-Natriumsulfat yertreten. (Ztsehr. pkysikal. Cbem. 135. 63— 72. Amsterdam, Labor. 
f. allgem. u. anorgan. Chem.) Cr e m e r

A. Smits und W . M. Mazee, Systeme, m il zuriicklaufenden Schmelzlinien. II . Das 
System Wasser-Natrium-Selenat. (I. vgl. vorst. Ref.) Im  AnschluB an das schon friiher 
studierte System H„0-Nai S 0 i  werden die Systeme IL20-N a„Se0i u. H /J-M gSO i 
untersucht, von welehen das erste eine zum Teil zurucklaufende kontinuierliche 
Sclimelzlinie m it einer vertikalen Tangente, u das letztere eine rucklaufendo Schmelz- 
linie m it einem krit. Endpunkt besitzt. Eine Sclimelzlime unter dem Dampfdruck 
m it zwei vertikalen Tangenten, welche theoret. moglich ware, ist bisher noch nicht 
gefunden worden. (Ztsehr. physikal. Chem. 135. 73— 84. Amsterdam, Labor. f. allgem. 
u. anorgan. Chem.) Cr e m e r .

Sam Lenher und Hans Joachim  Schumacher, Bromphosgen. I. Der thermische 
Zerfall. Eine Wandreaklion erster Ordnung. E s werden orientierende Verss. m it CO 
u. B r2 im Dunkeln u. im Licht ausgeftihrt, um die Bildungsgeschwindigkeit von  
COBr2 aus den Komponenten u. die Lage des therm. u. des Lichtgleichgewichts kennen 
zu lernen. Es \vird weiter der therm. Zerfall des COBr2 untersucht u. die Abhangig- 
keit der Zerfallsgeschwindigkeit von der GróBe der Oberflache u. dem Materiał des 
Rk.-GefaBes, sowie von der Konz. der Rk.-Prodd. u. von Eremdgasen bestimmt. 
E s ergibt sich, daB der therm. Zerfall des Bromphosgens eine Wandrk. erster Ordnung 
ist. Er is t unabhangig von zugesetzten Gasen. D ie Zerfallsgeschwindigkeit ist in  
Natriumglas kleiner ais in  Borosilicatglas u. in  Quarz erheblich groBer ais in beiden. 
Bis 150° ist das Bromphosgen in allen GefaBen prakt. bestandig. Der Temp.-Koeffizient 
der Rk. betragt in  Borosilicatglas bei 210— 230° 1,8 pro 10° Temp.-Erhóhung. (Ztsehr. 
physikal. Chem. 135. 85— 101. Berlin, Phys.-chem. Inst. d. U niv.) Cr e m e r .

John D. Strong, Zugspannungskurven fu r  plaslischen Schwefel und liohkautschuk 
bei verschiedenen Temperaluren. Rohkautschuk u. piast. S haben sowohl elast. ais auch 
piast. E igg.; ein auf diese Substanzen ausgeubter Zug verursacht orstens eine reyersible 
(elast.), zweitens eine irreversible (piast.) Deformation. Um  die Zugspannungsdiagrammo 
darstellen zu konnen, muB man eine piast. Deformation ausschlieBen. Dazu verwendet 
Vf. Apparaturen, die gestatten, die Belastung hinreichend rasch anzulegen, u. die die 
Last sowie die dadurch erzcugte elast. Spannung automat, registrieren. Auf diese Weise 
wird die Messung so scłmell ausgcfuhrt, daB Vf. glaubt annehmen zu konnen, die piast. 
Deformation sei, da sio Zeit beansprucht, bis auf wenige % aus seinen Werten aus- 
geschaltet. D ie fur die beiden Substanzen erhaltenen Diagramme zeigen eine gewisse, 
wenn auch geringe Ahnlichkeit miteinander in Form u. Temp.-Abhiingigkeit. (Journ. 
physikal. Chem. 32. 1225— 30. Schenectady, New York.) St a m m .

Annie M illicent King, Der Einflu/3 von Nitrocellulose auf die Kryslallisalions- 
geschwindigkeit von Gelatinierungsmilteln. Es wird die Krystallisationsgeschwindigkeit 
von Benzophenon, Plienylurethan, Diphenylurethan u. Formanilid bei verschiedenem  
Geh. an Nitrocellulose untersucht. Unveróffentliehto D aten von C. H. Harvey an
0,2%ig- Nitrocelluloselsgg. in  o-Tolylurethan, Triphenylphosphat, Aihylphenylurethan 
u. Benzylformanilid werden mitgeteilt. D ie Schutzwrkg. der Nitrocellulose steigt 
linear m it der Konz. u. nimmt parallel m it dem nach techn. Erfahrungen beurteilten 
Gelatinierungsvermogen der Losungsmm. zu. Diphenylurethan u. Phenylurethan  
treten in  3, Triphenylphosphat u. Formanilid in  2 yerschiedenen Modifikationen 
auf, dereń Krystallisationsgeschwindigkeit durch Nitrocellulose in  verschiedener Weise 
beeinfluBt wird. D ie Temp. masimaler Krystallisationsgeschwindigkeit wird durch 
die Ggw. von Nitrocellulose nicht verandert. Kleine Mengen von Verunreinigurigen 

.scheinen ohne EinfluB zu sein. (Trans. Faraday Soe. 24. 453— 62. Univ. of Bristol.) K r u .
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I. KrassikO W  und. I. Iwanow, Uber die Loslichkeit von Salzen in  gesdtligłen 
Losungen anderer Salze. (WeiBruss. Staatl. Akad. fiir Landwirtschaft, Lab. fiir anorgan. 
Chemio. 23 Seiten Sep. —  C. 1 9 2 8 . II. 1417.) R o l l .

Sam Lenłier und Farrington Daniels, Inłensives Trocknen von FliissigJceiten.
H . B. B a k e r  (C. 19 2 2 . III. 1077) fand eino starko Veriinderung der physikal. Kon- 
stanten (Kp. usw.) von organ. Fil. nach mehrjahrigem Trocknen uber P20 5 in  zu- 
geschmolzenen Róhrcn. Zur Naehprufung wurde eino R ei ho von solehen Róliren mifc 
Bzl. u. CCI,, zugesehmolzen. Nach 4 7 2 Jahren wurden 3 davon geóffnet. Keine Er- 
hohung dos Kp. konnte festgestellt werden, dagegen noigte dio FI. zur ttberhitzung. 
(Proceed. National Acad. Sciences, Washington 14 . 606—09. Dep. of Chem., Univ. 
of California.) R a b in o w it s c ii .

N. Jefremow, Physikalisch-cJiemisclie TJntersućhungen im  Gebiełe der hóheren 
Fettsduren. I. Die tliermisclie Analyse der Feltsduren. A. D ie bindren Sysłeme T ri- 
stearin +  Tripalm itin und Stearin- +  Palmiłinsdure. Der F. u. E. der hoheren Fett- 
sauren (u. vor allom der Stearin- u. Palmitinsaure) ist der gleicho. Dio von zahlreichen 
Autoren erhaltenen Unterschiedo riihren von der Unvollkommenheit der Experimento 
her (schwer zu vermeidende Unterkiihlung. ungoniigondo Reinheit der Praparate). 
Das Gleichgewicht im  System Stearinsauro +  Palmitinsaure wird in der Literatur 
nicht richtig behandolt. Im  Gegensatz zu d-jn Diagrammen von DE W iSSER, K a r l i- 
FANTI u. L e v y -Ma l v a n o  is t das vom Vf. gefundeno Temp.-Konz.-Diagramm von- 
groBer Einfachheit u. die Komponenten des Systems gebon ein eharakterist. Diagramm  
ununterbrochener fester Lsgg. m it einem Minimum bei 52,5° u. 67,8% des Gewichts 
an Palmitinsaure. Aus dem geschmolzenen Zustando der Komponenten wird bei 
der Abkiihlung keine chem. Verb. gebildet. Feste Lsgg. zerfallon auBerst langsam; 
daher kann die Zerfallsrichtung nicht genau festgestellt werden: Es kann sich dabei 
entweder eine Verb. wechselnder Zus. des sogenannten „Bertollidtypus“ bilden, oder 
es entstehfc nach dem Zerfall ein mechan. Gomisch m it eutektoidem Punkt. Dio 
„druckreometr." Mothodo bcstatigte die Resultatc der therm. Analyse. Das Druck- 
diagramm is t typ. fiir ununterbrochene festo Lsgg. u. stellt eino glatt verlaufendo 
Kurve dar mit einem Maximumpunkt, der einem Druck von 10,5 kg/qm m  u. 45%  
Gew. der Palmitinsaure entspricht. D ie Unters. der Mikrostruktur bestatigt dio er
haltenen Resultate, indem sie dio eharakterist. Struktur fur ununterbrochene festo 
Lsgg. zeigt. Dio in  der Literatur angegebonon zwei FF. fiir Tristearin u. zwei fur 
Tripalmitin, die verschieden von den EE. sein sollon, entsprcclien nicht dem wahren 
Sachyerhalt. In Wirklichkeit existieren nicht weniger ais 3 polymorphe Modifikationen 
fiir jedes dieser Glyceride. Zwei davon sind ziomlich bestandig, die dritte sehr un- 
bestandig. Dio bestandigo a-Modifikation entsteht bei raschem Abkithlen von ge- 
schmolzonem Tristearin oder Tripalmitin bei 53,2° fiir Tristearin u. bei 48,4° fiir 
Tripalmitin. Dabei wird die labile /J-Moclifikation ubersprungon. Letztere entsteht 
leicht bei langsamem Erkalten der geschmolzenen Glyceride im  Temp.-Intervall 
55,2— 64,9° fur Tristearin u. 53,8— 60° fiir Tripalmitin. Infolge der Neigung zur 
Unterkuhlung krystallisiert sie erst boi 55,2° u. 53,8°. Bei yorsichtigem u. langsamem  
Erwarmen geht sie ohne zu schmelzen in die y-Modifikation iiber, wobei die Durch- 
sichtigkeit u. W eichheit schwindet. Bei weiterem Erhitzen schmilzt die y-Modi- 
fikation bei 69,3° u. 67,5°, beim Abkiihlen aber nach dem Schmelzen venvandelt 
sie sich entweder in  die a-Modifikation, indem sie dio /5-Modifikation iiberspringt, 
oder sie geht in die /?-Modifikation iiber. Das Temp.-Konz.-Diagramm des Systems 
Tristearin +  Tripalmitin stellt eins der Yollkommensten Beispiele fiir den Isomorphis- 
mus der Komponenten dar. Alle 3 Modifikationen der Glyceride bilden untereinander 
ununterbrochene feste Lsgg. III. Typus (nach R o o z e b o o m ). Vf. bemangelt die all- 
gemoin ubliche Methode von D e l ic a n  u . S h u k o w  zur F .-Best. der Fette u . Fett- 
sauren. Bei wissenschaftlichen Unterss. empfiehlt Vf. dio Anwendung des Thermo- 
elements. D ie Unterkiihlung kann nach Vf. durch Impfung vermieden werden. 
(Ann. Inst. polytechn. Ural 6 [1927]. 155— 204. [russ.] Labor. fiir angewandte physik, 
Chemie u. physik.-chem. Analyse.) GOINKIS.

Robert E. Burk, Thermische Ammoniakzersetzung iiber gernischłen Wolfram- 
Platinoberfldchen. Oberflachenkatalyso soli nach heutigen Auffassungen wesentlich 
auf einer Verkleinerung der Aktivierungswarme beruhen. Wenn diese Verkleinerung 
durch das Auseinanderziehen der Atome in der adsorbierten Molekel bedingt ist, 
so muB unter Umstanden eine „gemisehte" Oberflache, die zwei Sorten von adsor- 
bierenden Atomen enthalt, eino starkere Wrkg. ausiiben, ais gleichgroBe Oberflachen

132*



1968 A t. A t o m st r u k t u r . R a d io c h e h ie . P h o t o c h e h ie . 1928. II.

der bciden reinen Bcstandteile —  namlieh dann, wenn boi passender Raumverteilung 
der beiden Adsorbentien das eine auf das eine Atom der adsorbierten Molekel, das 
andere auf das zweite besonders stark adsorbierend wirkt. Friihcro Verss. (C. 19 2 8 .
I. 1142) machten es wahrscheinlich, daC W auf N , P t auf H  selektir adsorbierend 
wirkt. Eine „Oberflachenlegierung“ beider Metalle (durch Kondensation yon Metali 
yon einer gliihenden Spirale auf einen axial gelegenen Draht hergestellt) zeigte tat- 
saehlieh eine erhdhte katalyt. Wrkg. auf die therm. N H 3-Zers. ErwartungsgemaB 
war auch der Temperaturkoeffizient der R k. yerkleinert; die Aktmerungswiirme 
bereelinete sieh daraus zu 34— 36 kcal., sta tt 130 kcal. an reinem P t u. 47— 48 kcal. 
an reinem W. (Procced. National Acad. Sciences, Washington 1 4 . 601— 02. Ithaca, 
Dep. of Chem., Cornell-Univ.) R a b in o w it s c h .

C. F. van Duin, Heterogene Katalysa und Adsorption. II . (I. vgl. K r u y t  u . 
v a n  D u in , C. 1 9 2 1 . III . 699; vgl. auch C. 1 9 2 3 .1. 807.) D ie Rk. zwischen wss. Lsgg. 
von u.,f}-Dibrompropiorisaure u. K J  in C02-Atmosphare u. zwischen dem Na-Salz der Saure 
u. K J  in Luft sowie die Rk. zwischen racem. bzw. Mesodibrombemsteinsaure u. K J  
in  COj-Atmosphare wird durch die Ggw. von Blutkohle (M erck) beschleunigt, die Ver- 
seifung von m- bzw. o-Sułfobenzoesduremethylester, Isomleriansduremetliylester, Hono- 
acełin, Bernsteinsauremoncmethylester, d-Weinsaurenumomethylester, Mesoweinsdure- 
dimethylester durch NaOH  u. die Inversion von Rolirzucker durch HCl durch die Ggw. 

'von Blutkohle verzógert. Zusatz einer kolloiden <S'nO,-Suspension beeinflufit die Ver- 
seifungsgcschwindigkeit von Mesoweinsaurcdimethylester nicht u. verlangsamt die 
Verse£fung von d-Weinsauremonomethylester. Bei racem. Dibrombernsteinsaure setzt 
Kohle die Gescliwindigkeit der monomolekularen Umwandlung in Bromjumarsdme +  
H Br herab u. erhoht die Gesehwindigkeit der trimolekularen Rk. m it K J. D ie Er- 
gebnisse stehen in  Einklang m it den theoret. Vorstellungen von K r u y t  u . v a n  D tjin . 
D ie Messungen an den W einsaureestem wurden unter Mitarbeit von H. G. Śnijder 
ausgefuhrt. —  d-Weinsaure, ihr Monomethylester u. Mesoweinsaure lassen sich nach 
der Methode von K o l t h o f f  (Jodometr. Studien 1 4 0  [1919]) durch Zusatz von CaCl2 
quantitativ bestimmen. —  Aus dem nach M a r c k w a ld  u . K a r c z a g  (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 4 2  [1909]. 1518) gewonnenen Gemiseh von d-Weinsaure u. ihrem Mono- u. Dimethyl- 
ester wird reiner Monomethylester am besten in  folgcndcr Weise erhalten: Krystalli- 
sation des nach Abdampfen des uberschiissigen Methylalkohols im W .-Bad Terbleibcnden 
Sirups iiber H2S 0 4, Umlcrystallisieren aus Athylacetat, bis wohlgeformte K iystalle 
entstelien, u. dann aus dem halben Gewicht sd. W., bis der Alkaliverbrauch fiir Verseifung 
u. Keutralisation gleich ist, das gereinigte Prod. enthalt 1 Mol. Krystallwasser; F. (korr.) 
76— 77°. — Mesoweinsauredimethylester wurdo durch 16-tagige Esterifizierung von  
Mesoweinsaure m it trockner HCl in  Methylalkohol bei Zimmertemp., Eindampfen 
auf dem Wasserbad u. Trocknen iiber H 2S 0 4 im Vakuum., oder besser durch 7-std. 
Kochen des Ag-Salzcs m it Methylalkohol u. Methyljodid, Filtrieren u. Eindampfen 
gewonnen; Reinigung durch Umkrystallisieren aus absol. Methylalkohol; F. 114° 
(korr.). Der Diphenylacylester der Fumarsaure is t zur Identifikation der Saure geeignet; 
der F . des nach der Methode von R a t h e r  u . R e id  (0 . 1 9 2 1 . II. 1008) hergestellten 
Esters stieg durch Umkrystallisation aus Essigsaure auf 204— 205° (korr.). Der in ana- 
loger Weise gewonnene Diphenylacylester der Maleinsaure enthalt gelbe Verunxeinigungen 
die nur unter crheblichen Yerlusten durch Umkrystallisieren aus h. verd. Essigsaure 
entfernt werden kónnen (Auflosen in  wenig h. Essigsaure, Zusatz des gleichen Yol. W. 
wieder zum Sieden erhitzen, filtrieren); farblose Krystalle, F. 128— 129° (korr.). Auch 
der Di-p-nitrobenzylesier der Maleinsaure is t zur Identifizierung der Saure nicht ge
eignet; in  der iiblicken Weise hergestellt u. durch Umkrystallisieren aus A. gereinigt, 
sehm. er bei 91° (korr.), hat aber die Tendenz, sich aus der alkoh. Lsg. ais Ol abzuscheiden. 
(Rec. Trav. ehim. Pays-Bas 47 . 715— 36. Utrecht, VAN't  H o f f  Lab.) K r u g e r .

Karl Jellinek, Lehrbuch der pliysikalischen Chemie. Bd. 2. 2. Aufl. Lfg. 6 [SchluB d. 
Bdes.] <Bd. 2, Bogen 36—58.> (XIV S., S. 561—924) Stuttgart: P. Enke 1928. 
gr. 8°. Subskr.-Pr. nn. M. 32.— ; Bd. 2 vollst. M. 88.— ; Lw. M. 92.; Subskr.-Pr. 
M. 77.— ; Lw. M. 81.— .

At. Atomstruktur, Radiochemie. Photochertde.
N. M. B ligh , Die EntwicHung der neuen Quantenmechanik. Zusammenfassende 

Darst. (Chem. News 1 3 6 . 353— 57. 369— 72.) L e s z y n s k i .
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A llan C. G. M itchell, Entropie, des Elektronengases auf Grund der Fermisćhcn 
Statistik. Theoret. Abhandlung unter Zugrundelegung der von S o m m e r f e l d  (C. 1 9 2 8 .
I. 1834) gegebonen Anwcndung dor F e r m i-D lRACschen Statistik auf die Probleme
der metali. Leitung u. der therm. E m ission. Es wird der Verlauf dor Entropie des 
„Elektronengases" im Sinne der EERM l-DiRACschen Statistik fiir alle Werte von  
T  berechnct; fiir die Entropiekonstante ergibt sieli ein Wert, der sich von dem S a c k u r - 
TETRODEschen um R  log O unterseheidet, wo O =  2 das statist. Gewieht des K reisel- 
olektrons ist. (Ztschr. Physik 5 0 . 570— 76. Miinehen, U niv ., Inst. f. theoret. 
Physik.) F r a n k e n b u r g e r .

L. Strum, Massendefekt und cliarakteristische Kemgrdfien. Vf. stellt auf Grund 
yon A s t o n s  Angaben fiir die Atommassen eine Bcziehung zwischen Massendefekt 
u. Kernmasso auf, die angenahert linear ist. Es zeigt sich nśimlich, daB die auf Wasser- 
stoff bezogenen Atommassen proportional dem Massendefekt sind. Vf. folgert hieraus, 
daB die Protonen- u. Elektronenmasse im Verlauf der Kernbldg. eine nicht additive 
GróSo ist, hingegen der dabei stattfindende Massendefekt der Protonenzahl angenahert 
proportional, d. h. ais additive GróCe anzusehen ist. Auf Grund der m it Hilfc dieser 
Bcziehung bercchncten inneren Energie des Atomkerns laBt sich die Summo der 
reziproken Werte der Entfernung zwischen den Kernbestandteilen berechnen. Auf 
das LENZsche Modeli des He-Kerns angewandt, ergeben die Ausfiihrungen die GroBo 
des Kerndurchmessors (1 ,4 -10-14 cm). (Ztschr. Physik 50 . 555— 58. Kie w, Physikal. 
Forschungskatheder.) PRANKENBURGER.

Florence Langworthy, E in Atommodell fiir  den Chemiker. IX . (VIII. vgl. C. 1928:
II. 1297.) Vf. setzt seine Anschauungen iiber die Natur der Rontgenslrahlen u. Rontgen-
spekiren auseinander. (Chem. News 137. 82— 85.) L e s z y n s k i .

A. H. W ilson, Die ionisierte WasserstoffmóUkel. Aufstellung einer Wellen- 
gleichung fiir das Zweizentrenproblem nach der ScHRODlNGERsclien Methode u. 
Vers., aus dieser Gleichung die Eigg. des H 2+-Ions abzuleiten. (Procccd. R oy. Soc., 
London Serie A 118. 635— 47. Cambridge [Engl.], Emmanuel Coli.) RABINOWITSCH.

Jared Kirtland Morse, Ban der Acetylenmolekel. In  Fortsetzung fruherer Arbeiten  
(vgl. C. 19 2 8 . I. 1614) wird ein stat. C2H 2-Modell entwickelt, unter der Annahmo 
einer kub. Anordnung der L-Elektronen im  C, einer 2-Elektronen-Kantenbindung 
C-C u. einer Ein-Elektronbindung C-H. Fiir einige einfache Verteilungen von H-Atomen  
auf die freien Kubenecken werden Tragheitsmomente bereehnet, die mit den aus 
Bandenspektren berechneten iibereinstimmen. (Proceed. National Acad. Sciences, 
Washington 14 . 645— 49. Chicago, U niv., Dep. of physics.) R a b in o w it s c h .

E. Posnjak, Die Krystallsiruktur von Kalium . Pulveraufnahmen m it Mo-Strahlung 
bei Zimmertemp. ergaben fiir Kalium eine Kantenlange des kub. Elementarbereichcs 
von a =  5,333 ±  0,005 A. Der Elementarwurfel, der zwei Atome K  enthalt, ist raum- 
zentriert; die Punktlagen sind dcmnach 0 0 0, J J ł .  D ie berechneten Intensitaten  
stimmen m it den beobaohteton gut uberein. —  Pulveraufnahmen von L i  u. N a  er
gaben in  Obereinstimmung mit friiheren Bestst. die Kantenliingen aj\r„ =  4,30 A u. 
ajA =  3,51 A. (Journ. physical Chem. 32. 354— 59.) G o t t f r i e d .

G. Allard, Vber einen allotropen Zustand des Silbers. (Vgl. C. 1928. I. 2346.) 
Pulverdiagrammen zufolge ist das aus A gN 03-Lsg. durch Cu gefallte Ag  rhomb.; das 
Gitter ist aus geraden, zentrierten Prismen m it rhomb. Basis aufgebaut. Hóhe c des 
Prismas 4,23 A; Lange der Basisseiten, die einen Winkel von 81° 30' bilden, a =  b =
3,76 A. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 223— 25.) K r u g e r .

Toshimichi Yamamoto, Uber die Anordnung der Mikrokrystalle in  sublimierten 
Zink und Cadmium. Dio Sublimation der beiden Metalle erfolgt in  einer evakuierten 
Hartglasróhre von etwa 15 cm Lange durch Erhitzen auf 900° bzw. 750°. Dio Metall- 
dampfe schlugen sich in  dem oberen Teil der Róhre nieder, u. zwar erschien das Sublimat 
an den noch h. Stellcn der Róhre ais gut ausgebildete Krystallchcn (A )\ wahrend das 
an den kiihleren Stellen befindliche Metallsublimat amorph erschien (B ). Beido Proben 
wurden nach dem Laueverf. m it MoKa-Strahlung durchlouchtet. D ie Annahme, daB 
es sich in dem Fallo A  um Einzelkrystalle handelte, wurdo nicht bostatigt gefunden; 
vielmehr sind auf der P latte moln-ere Debyeringe mit vielen intensiven Interferenz- 
flecken zu erkermen, die krystallograph. wichtigen Netzebenen zugeordnet werden 
konnten. Lauepunkto waren auf den Platten nicht zu erkennen. Probe A  besteht 
also nicht aus Einkrystallen, sondern aus einem irregularen Haufwerk von Mikro- 
krystallchen. D ie Aufnahmen von B  ergeben, daB es sich nicht um amorphes Materiał 
handelt, derm auch in diesem Falle waren deutlich mehrere indizierbare Debyeringo
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zu erkennen. Also auch in  diesem Palle liandolt es sieli urn ein Haufwerk von Mikro- 
krystallen. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 1 1 . 39— 41.) Go t t f r .

Shoji Nishikawa und Kyuzi Matukawa, Hemiedrie der Zinkblende und Rdntgen- 
strahlenreflexion. E s wird yerśucht, rontgenograph. die Hemiedrie der Zinkblendo
nachzuweisen._Zu diesem Zweck wurden Spektralaufnahmen m it W-L-Stralilung
an (111) u. (111) angefertigt. Mikrophotometr. konnte festgestellt werden, daB die 
/Jj-Linie fiir beide_Reflexionen dieselbe Intensitat zeigte, daB aber die u. /?2-Linicn 
starter von der ( lll)-E b en e  ais von der (lll)-E b en e  reflektiert wurden. Um von evcn- 
tuellen Oberflachenverschicdenheiten der beiden Krystallblattchen unabhangig zu 
sein, wurden Schwenkaufnahmen m it (110) ais reflektierender Ebcne u. einer Haupt- 
achso ais Drehachse ausgofiihrt. In  diesem Fali erseheinen die Reflexo von (111) u. 
(111) symm. zu dem Hauptspektrum der (h k 0)- Ebencn. D ie Verss. sind noch nicht 
abgeschlossen. Wenn in diesem Fali, ivo die Absorption u. die anderen Faktoren fiir 
beide Ebenen die gleicken sind, auch Intensitatsunterschiede nachzuweisen sind, dann 
wiirde dieser Unterschied ais Effekt einer Phasenverzogerung anzusprechen sein. 
(Proceed. Imp. Acad., Tokyo 4. 96— 97.) Go t t f r ie d .

R. Fricke und L. Havestadt, Die Krystallslruktur des Quecksilbercyanides. Dureh 
Drehkrystallaufnahmen um [001], [100], [110], [111] u. [101] wurden fur das ditetragonal 
skalenoedr. krystallisierende Hg(CN)2 die folgenden Elementarkorperkantenlangen be- 
stimm t: a =  9,74 A u. c =  8 ,94A . Im  Elementarbereich sind 8 Moll. enthalten. 
Wahrschcinliehste Raumgruppe Fd12. (Ztschr. anorgan. allg. Cliem. 1 7 1 . 344 bis 
350.) G o t t f r i e d .

L. Havestadt, Die Struktur des Be(COO)2-3 II.,0. Es wurden Drehkrystallaufnahmen 
um die folgenden Achsen angefertigt: [001], [010], [100], [110], [011], [101] u. [111]. 
D ie Kantenlangen des rhomb.-bipyramidalen Osalats ergaben sich zu a =  6,37 A, 
b — 7,53 A u. c =  12,45 A. Der Elementarkórper enthalt 4 Moll. Raumgruppe FA16. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 7 1 . 351— 54) G o t t f k i e d .

LaSzló D em eny und Isam u N itta , Die Krystallslruktur von Thioliarnstoff. Laue- u. 
Spektralaufnahmen des rhomb.-bipyramidal krystallisierenden Thioharnstoffs ergaben 
ais Kantenlangen des Elementarbereiehs a =  5,47 A, b — 7,64 A u. c =  8,54 A; Raum
gruppe wahrscheinlich Fft16. Auswertung der Intensitatsyerhaltnisse ergaben folgende 
Punktlagen: 4 C/4 S in  u, v, 0; u , \  —  v, ł-; J —  u, J +  v, 0; ł  +  u, v, |  m it uc  =
0,186, vę  =  0,144 u. u s =  — 0,095, v s  =  0,270. 8 N  in x y z ;  x, ł  —  y, i  +  z;
i  —  x , i + y ,  ż; i + x , y , i  —  z; x, % —  y, ł  —  z; x, y , ź; $ +  x, y , J +  z; ł  —  x,
i  +  y , z  m it x =  0,300, y  =  0,164 u. z — 0,144. Symmetrie des Molekuls ist Cs. 
Der Abstand C—S betragt 1,81 A, der C—N 1,39 A. (Buli. Chem. Soe. Japan 3. 128 
bis 136.) G o t t f r i e d .

B. N. Sreenivasaiah, Krystallslruktur von p-Nitrotoluol. Es wurden Pulver- u. 
Laueaufnahmen des rhomb.-bipyramidal krystallisierenden p-Nitrotóluóls angefertigt. 
In  dem Elementarbereich m it den Kantenlangen a =  10,1 A, b =  11,18 A u. c =  12,3 A 
sind 8 Moll. enthalten. Raujngruppe F^1. (Indian Journ. Physics 2. 151— 66.) G o t t f r .

A. Schleede und A. H ettich, Ober die Krystallklasse des Pentaerythrits und iiber 
das tetraedrische Kohlenstoffatom. E s wird die Zugehórigkeit des Pentaerythrits zux 
Systemklasse S 4 dureh das MEISSNERsche Rohrenelektrometerverf. zum Nachweis 
piezoelektr. Aufladungen u. dureh Atzverss. m it Methylalkohol nachgewiesen. Das 
Pentaerythrit-Mol. ist also nicht pyramidal, sondern tetraedr, gebaut, wie es m it der 
klass. Stereochemie in Einklang steht. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 172. 121— 28. 
Greifswald, Chem. Inst. Univ.) Cr e m e r .

A. Hettich, A. Schleede und E. Schneider, Das tetraedrische Kohlenstoffatom 
und die Krystallstruktur des Pentaerythrits. Kurzer Bericht iiber die vorst. ref. Unterss. 
(Naturwiss. 16. 547. Greifswald u. Berlin.) E . J o s e p h y .

R. O. Herzog, Zu der M itteilung: „E in  neuer Einblick in  die Form der Molekule 
der Cellulose und der P ó ly m e r isa te v o n  J . Ii. K atz und P . J . P . Samwel. D ie Ergebnisse 
von K a t z  u . S a m w e l  (C. 1 9 2 8 . II. 963) stehen in Einklang mit denen der von B a r t o n  
u . H u n t  (C. 1 9 2 5 . I. 815) ausgefuhrten Verss. derselbcn Art. (Naturwiss. 16 . 673. 
Berlin-Dahlem.) L e s z y n s k i .

P. W. Bridgman, Photoeleklrischer Effekt und Thermicmenemission. Eine Be- 
richtigung und Erweiterung. D ie in  einer fruheren Arbeit (C. 1928. I. 1621) abgeleiteten 
Zusammenhange zwischen gluhelektr. Austrittsarbeit u. langwclliger Grenze der licht- 
elektr. Erregbarkeit werden erneut berechnet unter der erweiternden Annahme, daB 
die lichtelck.tr. Grenzwellenliinge temperaturabhangig sei. Mit dieser Erweiterung



1928. I I .  A t. A t o m st r o k t u k . R a d io c h e m ie . P hotocitem ie. 1971

lassen sich dio Abwoicliungen dor gliihelektr. Konstanten A  mancher Metallo von  
dem universalcn Wert 60,2 Amp./qcm erklaron. (Physical Rev. [2] 31. 862 bis 
866.) K l u m b .

E. Seeliger, Das Problem des normalen Kathodenfalls. (Naturwiss. 16. 665
bis 669.) L e s z y n sk i.

C. F. Eyring, S. S. Mackeown und R. A. Millikan, Feldstrdme von Punki en. Dor 
Austritt yon Elektronen aus k. Motallon unter dor Wrkg. hoher elektr. Feldstarken 
wird fiir den Fal], daI3 eine Spitze ais Kathode einer Platte gegeniibersteht, an ais 
Rotationsellipsoide gestalteten Spitzen yon W, N i  u. P t bis zu Feldstarken von ca.
3-10° V/cm  untersucht. D ie erhaltenen Werte ergeben auch fur diese Versuchs- 
anordnung einen linearen Zusammenhang zwischen log i  u. reziproker Feldstarke. 
AnsohlieBendo Verss., bei denen die Spitzen positiy ais Anodo yorwendet wurden, 
zeigen, da£S bis zu Feldstarken von 3 5 -106 V /cm  kein Strom auftritt. (Physical R ey. 
[2] 31. 900— 09.) K l u m b .

F. A. Long, Bemerkung uber das Verhallen von Neon-Róliren unter siarken Enl-
ladungen. E in Ńo-Rohr (yom Buchstabentypus), welches parallel zu einem Elektro- 
magneten geschaltet wird, bowirkt, daC beim plotzlichen Unterbrechen des Stromes 
die EK. dor Selbstinduktion nicht stark anwachsen kann, sich yielmchr durch das 
No-Rohr ontliidt; dieses kann also ais Sicherheitsyentil dienen. Dio Entladung im Rokr 
hat dabei eine blauviolette Farbo (statt der gewohnlichen orangeroten) u. besitzt 
einige Eigentumlichkeiten, dio vom Vf. beschriobon werden. (Proceed. Leeds philos. 
litorary Soc. 1. 289— 93. Leeds, U niv.) RABINOWITSCH.

M. C. Johnson, Beobachtungen uber das Verhalten von Wasserstoff und Queck- 
silber an der Elektrodenóberflache in  Speklralrohren. 1. Ein Entladungsrohr m it Al- 
Katkode, einmal m it Hg infiziert, zeigt auch nach 50-std. Auswaschen m it H 2 u. Durch- 
lassen von Entladungen uberwiegend Hg-Spcktrum. Gleichzoitig beobachtot man 
starko Desintegration dor Kathode. Im  Kanalstrahllieht der „infizierton" Rohre is t  
die „ruhendo Intensitat“ relativ zur „bewegten“ starker, ais vor der Infizierung. 2. D ie  
Hg-Linien erscheinon augenblicklieh nach der Verunreinigung bei Gebrauch von  
Al-Kathoden, spater u. rolativ schwacher bei Ni-Kathoden. 3. Dor relative W ider- 
stand der Hg- u. Ni-Elektroden wird durch Hg-Vergiftung der Rohren nicht ver- 
anderfc. 4. Wenn ein Rohr stark vergiftet ist, u. m it einem Hg-Adsorbens in K ontakt 
steht, so findet die Abnahme der Hg-Linienintensitat u. die Absorption von H g nur 
wahrend der Entladung statt. 5. Dor Spiegel, der bei der Desintegration yon Hg- 
yergiftoten Al-Elektrodon entsteht, besteht aus Al u. nicht aus Hg.

T h e o r o t i s c h e  D e u t u n g :  Hg hat dio Neigung, hochwertigo Ionen zu 
bilden. D iese treffon die Kathode m it groCer Wucht. Auf Al wird dio schiitzendo 
Oxydschicht zerstórt, das Hg wird im Al okkludiert, das Krystallgefuge des Al gelockert. 
Nach yollstandiger Entfernung von H g aus dem Gasraum setzt sich die Abgabe von  
Hg-Ionen durch die yergiftete Elektrodo u. Desintegration der letzteren wahrend der 
Entladung fort. D ie Hg-Ionen fangen den H-Ionen im Gas Elektronen ab u. sehwilchen 
daher das Wiederyereinigungsleuchten (bewegte Intensitat) des H  ab. (Proceed. Roy. 
Soc., London Serie A 118. 695— 708. Birmingham, U niv.) RABINOWITSCH.

S. S. Bhatnagar, Rama Krishna Sliarma und N. G. Mitra, Chemische 
Reaktionen durcli elektrodenlose Entladung. (Vgl. Ma r s h  u . S t e w a r t , C. 1923. III. 
1198.) Vorlaufige Mitteilung. Wird Naphthalin Teslaentladungen ausgesetzt, so bilden 
sich 1— 2% einer Verb. yon der Formel C24H 2nO. Es wurden ferner folgende Um- 
wandlungen durch Teslaentladungen beobachtet: P b S 04 — >- P b S 0 3 u. PbS, CaS04— ■>• 
CaS03, K B r03 — >  KBrO u. KBr, K J 0 3— > K J  u. J 2, KC103 — > KCIO u. KC1, 
PbSO., +  M g— y  PbS +  M g02. (Journ. Indian, chem. Soc. 5. 379— 82. Lahore, 
Univ.) K. W o l f .

Hans Geiger und Otto Klemperer, Beitrag zur Wirkungsweise des Spitzenzdhlers. 
Ausgehend von der Frage, ob der GEIGERsche Spitzenzahler eine Unterscheidung 
yon a- u. /3-Teilchon erlaube, wird die WŁrksamkeit des Zahlers m it Pt- u. Fe-Spitzen 
in  Luft u. Wasserstoff in  Abhangigkeit yom Potential, ferner seine Wirkungsweise 
bei exzentr. oder schief einfallender Strahlung untersucht. Es wird festgestellt, daB 
innerhalb eines gewissen Spannungsboreiches eino Unterscheidung yerschieden stark 
ionisierender Strahlung moglich ist, da innerhalb dieses Boreiches der am Zahler aus- 
gelóste StromstoC proportional der von der Strahlung orzeugten primaren Ionisation  
is t . (Ztschr. Physik 49. 753— 60.) K l u m b .
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Edouard Ram elet, Ober die neue, rein elektronisclie Versiarkung veru-endcnde 
Zahlmethode fu r Korpuskularslrahlen. Eine Methodo zur Verstarkung von Strom- 
stoBen, dio durch a-Strahlen in  einer Zahlkammer ausgelost werden, wird angegeben. 
Ais Vcrstarker wird ein 8-Rohrenwiderstandsverstarker m it oinem konstanten Ver- 
starkungsgrad (fiir Ladungsmengen) von 1 ,65-109 rerwendet. D ie m it dieser Anordnung 
ausgefiihrten TJntcrss. iiber die in der Zahlkammer bcobachtoten Schwankungen der 
durch a-Partikol hervorgerufonen Ionisierungsstróme machen es wahrscheinlich, daB 
diese Schwanlcungen einer Gescliwindigkeitsstreuung der a-Teilchen zuzusehreiben 
sind. D ie GróBo der Streuung wird in H 2, N ,, C 02, 0 2 u. Luft untersueht u. fest- 
gestellt, daB die GroBe dor mittleren Ionisierung m it der Ordnungszahl des unter- 
suchten Gases ansteigt u. daB die Streuung in  Gemischen dieser Gase gróBer ist ais 
in  den Kompononten selbst. (Ann. Physik [4] 86 . 871— 913.) K l u m b .

B. L. Worsnop, N otiz iiber den Durchgang von Katliodenslrahlen durcli diinne 
Filme. R rit. Bem erkung iiber den D urehgang von  E lektronen durch diinno F ilm e. 
In  gew issen F allen  is t  eino Erkliirung durch die DEBYE-ScHERRERsche D iffraktion  
unhaltbar. F iir Celluloidfilme u. „amorphe“  F ilm e w ird die Streuung der W ellen  
durch Zentren fiir d ie  beobaehteten  R esu ltato  verantw ortlich  gem aeht. (Proceed. 
physical Soc., London 40 . 281— 84. London, U n iv .) K . WOLF.

K. H. Stehberger, Ober liucM iffusion und Sekundarslrahlung mittelschneUer 
Kathodenstrahlen an Metallen. An Blechen bzw. diinnen Folien von Au, Cu, A l u. 
P t werden die durch auffallende Elektronen von 1000— 12 000 V Geschwindigkeit 
ausgelosten Elektronenmengen bestimmt u. die Geschwindigkeitsverteilung der aus- 
tretenden Elektronen nach der Gegenfeldmethode gemessen. In der Gesamtmenge 
der ausgelosten Elektronen lassen sich 2 Gruppen, Sekundar- u. Riickdiffusions- 
elektronen, unterseheiden, von denen dio erste nur aus Elektronen von 0— 36 V Ge- 
schwindigkeit besteht. D ie Sekundarelektronen werden durch die aus einer Tiefe 
von 80— 120 m/j, (an P t gemessen) zuruckkommenden Ruckdiffusionselektronen aus- 
gelost. (Ann. Physik [4] 86 . 825— 63.) K l u m b .

Albert Bjorkeson, jRdnlgensiraldung aus Gasen. D a die fruheren Verss. zu keinem  
positiven Ergebnis fiihrten (vgl. C. 1 9 2 5 . II. 2007), wurde eino andere Methode gewahlt, 
dio beschrieben wird. IJnter Anwendung eines Gipskrystalles ais Gitter u. eines Elek- 
tronenstromes von ca. 60 Milliamp. wurde eine sehr schwache Linie erhalten, die der 
/<VLinie von S  entspricht. (Naturę 1 2 2 . 14— 15. Upsala, Univ.) K. W o l f .

G. E. M. Jauncey und w. D. Claus, Interpretierung von Atomstrukturfaktoren-
Kurven bei der Krystallrefiexioji von jRonlgenslralilen. (Vgl. C. 1 9 2 8 . II. 1524.) Ab- 
leitung von F- u. U-Kurven nach der klass. Theorie u. unter Beriicksichtigung des 
Comptoneffekts. (Physical. Rev. [2] 3 2 . 12— 21. Washington U niv., St. Louis, 
Mo.) L e s z y n s k i .

H. Iwata, Fehlerąuellen bei Prazisionswellenlangenmessungen von RontgenstraTden 
und Beilrag zur Bestimmung von Rontgennormalen. Im  AnsehluB an Wellenlangen- 
messungen der Linien 1F —  L av W  —  Ljtv  W  —  Lp„, Pb —  L ai u. Mo —  K ai nach 
der SEEMANNschcn Sehneidenmethode u. der BRAGGschen Drehkrystallmethode 
“werden die Fehlerąuellen beider Methoden diskutiert. Ais sekundare Rontgennormalen 
werden die Linien W —  L a i: X =  1473,35Z  —  E . ; Mo —  K a, : X =  708,05 X  —  E. vor- 
geschlagen. [Ais primare Normale ist nach SlEGBAHN (C. 1 9 2 2 . IV. 1026) Cu —  K a i: X— 
1537,30 X  —  E. angenommen.] (Ztschr. Physik 4 9 . 217— 27. Bonn, Univ.) K r u g e r .

Otto Stelling, Ober das K - Rontgenabsorptionsspektrum von Kalium  in  verschiedenen 
VerbM ungen. Beitrag zu der viel untersuchten Frage nach dem EinfluB des Anions 
auf die K-Absorptionskante des Kations. Untersueht wird Kalium in verschiedenen 
Verbb. Folgende Zahlen bedeuten die Versehiebung der K-Kante nach kurzeń Wellen, 
in X-Einheiten, gegeniiber ihrer Lage im  K-Metall (3431,0): KOI, K B r, KH^PO^ 
— 3,1; K F , K J , K N 0 3, KH„PO,t, K„CrO4, Kaliumoctocyanowolframat — 3,3; K B rO s, 
K„COz, K 2Cr%0 ly K -T artrat — 3,5; KG103, K JO s, K 3POit Kaliumoctocyanomolybdat 
— 3,8; Kaliumferri- u. -ferrocyanid — 4,0; KCIOa, K JO 4 — 4,2; K H SO t , KCr(SO t )t 
— 4,4; K 2S 0 t , K H C 0 3 — 4,7; K IIF „— 5,3; K -B iłartrat 5,5. Eine Einteilung der Verbb. 
in  Klassen, wie sie L i n d h  (C. 1 9 2 5 . I. 1944) annahm, laBt sich aus der Tabelle nicht 
entnehmen. Auffallend ist der groBe Unterschied zwischen den neutralen u. sauren 
Salzcn derselben Siiure. (Ztschr. Physik 50 . 626— 28. Lund, Chem. Inst. d. Univ.) R a b .

E. Perepelkin, Die relalire Intensiiat der Spektrallinien H  a (H ) und D3 (He) 
■in rerschiedenen Hóhen der Protuberanzen. Im  AnsehluB an Messungen der relativen  
Intensitaten der Spektrallinien H  a  u. D 3 in verschiedenen Hohen der Protuberanzen,
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die Vf. 1924 in Simferopol ausgefiihrt hat (ygl. Astronom. Nnchr. 2 2 9  [1927]. 213) 
wird das Verhaltnis k der Intensitaten der Linie D s (Jn3) u. der Linie U  a  (Jh®) be- 
stimmt. k ist eine Funktion yon u . der wirkiiohen Hólie. Fiir Protuberanzen 
m it einer sichtbaren Hohe yon 5" ergibt sich k zu ungcfiihr 80% des Wertes fur die 
Chromosphare. Das Ergebnis kann entweder damit erkliirt werden, da 13 in den Pro
tuberanzen die He-Menge in bezug auf die H-Menge kleiner ist ais in  der Chromosphare, 
oder daB infolge der groBeren opt. Tiefe der Schicht der Cliromosphiiro im  Vergleich 
zu derjenigen der Protuberanzen eine Selbstumkehr der Linien stattfindet. D ie Zu- 
nahme von k m it der Hóhe, die bei einer Hohe yon 37 000 km 0,40 ±  0,08%/1000 km  
betriigt, kann auf Ionisation des H  in den Protuberanzen zuriickgefuhrt werden. 
(Ztschr. Physik 4 9 . 295— 305. Pułkowo, Sternwarte.) K r u g e r .

J. L. Snoek jr. und L. S. Ornstein, Zur Priifung der Schrodingerschen Theorie. 
DieTheorie yon SCHRODINGER erlaubt die relativen Absorptionsintensitaten der Spcktral- 
linien yorauszuberechnen. Zur Priifung wird die relatiye Absorption der Wasserstoff- 
linien H a u. H^ in  einer stromdurchflossenen Absorptionsrohre untersucht. D ie Er- 
gebnisse stimmen innerhalb der MeBgenauigkeit ( ±  20% ) m it der Theorie uberein. 
(Ztschr. Physik 50. 600— 08. Utrecht.) RABINOWITSCH.

H. Beutler, Sto/Se zweiter A rt bei Molekiilen. (Die Anrcgung der Lyman-Banden  
und das Nichtkombinieren des symmetrischen m it dem antisymmetrischen Termsystem  
beim Wasserstoffmólekiil.) Beim Zusatz yon yiel Ar zu wenig H 2 gibt letzterer ein  
yereinfachtes Yiellinienspektrum, welches nach WlTMER (C. 1 9 2 6 . II. 1619) vor- 
wiegond aus Banden besteht, die yom ersten angeregten Zustand des H 2 (B) m it
3 Schwingungsquantcn (B3) ausgehcn. D ie selektiye Apregung von B s wird durch 
Resonanz m it den 2P-Zustanden des Argons erklart; die angeregten Ar-Atome iiber- 
tragen Energie auf H 2-Moll. Diese Ubertragung ist nach einem allgemeinen „Resonanz- 
prinzip“ am wahrschcinlichsten, wenn die Energie móglichst yollstandig aufgenommen 
werden kann u. kein UberschuB vorhanden ist, der in  kinet. Energie yerwandelt werden 
muB. Vf. berechnet die Energio der H 2-Mol. im Grundzustand (A0) unter Beriick- 
sichtigung der Rotationsenergie u. die statist. Verteilung der Moll. auf die yerschiedenen 
Rotationszustando (yl,,1, A 02, A 03 usw.); eine analoge Berechnung fuhrt er fiir die 
angeregten Zustande B 2, B 3 u. B t  aus. Wenn man noch die Verteilung der angeregten 
Ar-Atome auf die 4 Zustande 2 1P 1 u. 2 3P 0i i , 2 beriicksichtigt, so kommt man zum 
SchluB, daB das Resonanzprinzip allein zur Erldarung der selektiyen Ą-Anregung  
nicht ausreicht. D ie ScHRODiNGERsehe W ellenmechanik gibt aber eine Erklarungs- 
móglichkeit, indem sie tibergango aus Rotationszustanden, die symm. Eigenfunktionen 
entsprechen, in solche m it antisymm. Eigenfunktionen yerbietet. Dieses Verbot 
scheint sich also auch fiir StoBe zweiter Art, die zu Elektronenspriingen fiihren, seine 
Giiltigkeit zu behalten. D ie Theorie der spezif. Warnie des H 2 yon D e n n i s o n  (C. 1 9 2 7 . 
II. 1133) fuhrt zur Folgerung, daB in  einigen Stdn. bei 1010 StoBen jeder Mol. pro 
Sek. keine merkliche Umwandlung der symm. „H 2-Modifikation“ in die antisymm. 
stattfindet. (Ztschr. Physik 50 . 581— 99. Berlin-Dahlem, Kaiser-W ilh.-Inst. f. phys. 
Chemie.) RABINOWITSCH.

Yoshio Ishida und Shigeru Hiyam a, Der Slarkeffekt der Balmerserien bei hóhen 
Feldstarken. (Vgl. C. 1 9 2 8 . II. 1743.) Dio GróBe des nach der Lo SURDO-Methode 
an don Balmerlinien erzeugten Starkeffelctes, sowio die Intonsitatsyerhaltnisse der K om - 
ponenton werden bestimmt. Dio Unters. ist an don Linien H a, H^, H y ausgefiihrt u. 
liefert Resultate, die m it den nach der ScHRODiNGERschen Theorie fiir Aufspaltung 
u. Intensitaten zu erwartenden Werten nicht in  Widerspruch stehen. (Scient. Papers 
In st. physical. chem. Res. 9. 1— 14.) K l u m b .

6 . E . Harrison, Anderungen in  der Feinstruktur von IJa. (Vgl. H e i s e n b e r g  u . 
J o r d a n , C. 1 9 2 6 . II. 702.) Vf. untersucht© die Intensitatsanderungen in  der Fein
struktur von H a bei bestimmten Drucken u. Stromdichten u. yariierendem Durch- 
messer der Entladungsrohre. D ie Verss. zeigen den iiberwiegenden EinfluB dieser 
Anderung auf die Intensitatsyerteilung. Das Intensitatsyerhaltnis I o / I l  nimmt 
m it dem Durchmesser der Entladungsrohre zu. A v des Dubletts blieb dagegen kon
stant. In Ubereinstimmung m it H a n s e n  (C. 1 9 2 6 . I. 2774) war A v des Dublett 
gróBer bei abnehmender Stromdichte. Diese Anderung lag jedoch innerhalb des 
Versuchsfehlers. Wahrend H a n s e n  eine Asjonmetrie nur bei der kurzwelligen Kom 
ponento beobachtete, lag bei obigen Verss. Asymmetrie bei beiden beobachteten 
Strahlungen vor. (Proceed. physical Soc., London 4 0 . 300—06.) K . WOLF.
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E. Hiedemann, t)ber den Trdger des Fulcherspeklrums des Wassersłoffs. Der T eil 
des H-Viellinienspektrums, der zwischen H x u. H^ liegt („FuLCHER-Banden") er- 
scheint bei hoheren Drueken m it relativ groBer Intensitat u. hat eine kleinere An- 
regungsspannung ais das iibrigo Viellinionspoktrum. HERZBERG (vgl. C. 1 9 2 8 . I. 
644) schrieb es der H3-Mol. zu. Beim Vorgang H 2+ +  I ,  =  H 3+ +  H  sollte gleich- 
zeitig das kontinuierlieho Spektrum in  Blau emittiert werden. Vf. sucht zu beweisen, 
daB dio Argumente von HERZBERG nicht zwingend sind. Durch Verss. zeigt er dann, 
daB die FUŁCHER-Banden ohne das Kontinuum, das Kontinuum ohne Banden er- 
halten werden kann. D ie Anregungsspannung des Kontinuums scheint kleiner 
zu sein ais die der FuLCHER-Banden. Vf. schreibt die FuLCHER-Banden einem relativ 
tiefen Anregungszustand des H 2 zu; fiir das Kontinuum soli die Deutung von  B l a c k e t t  
u. F r a n c k  (C. 19 2 6 . I. 2773) giiltig bleiben. (Ztschr. Physik 50 . 618— 27. Koln, 
Phys. Inst. d. Univ.) R a b in o w it s c h .

E. Hiedemann, Uber die Begiinstigung des Aujtrete,ns der Balmerlinien durch 
Zusatz von Argon. Beim Ar-Zusatz wird in  einer Wasserstoffentladungsróhre das mole- 
lcularo (Vielhnien-) Spektrum ausgelóscht, das atomare (BALMER-) Spektrum nur 
wenig beeinfluBt. Diese Beobachtung wird ausfuhrlich diskutiert: a ) I o n i s a t i o n s -  
T o r g a n g e  (prakt. wahrscheinlich unwichtig): D ie H 2+-Ionen werden beim StoB 
m it Ar m it groficr W ahrscheinlichkeit neutralisiert (H2+ +  Ar =  H 2 +  Ar+) oder 
dissoziiert (unter Mithilfe der kinet. Energie, dio die Ioncn im Fclde gewonnen haben). 
b) A n r e g u n g s T O r g a n g e :  Durch StoB m it einem Ar-Atom werden angeregte 
H 2-Moll. in ein normales u. ein angeregtes H-Atom zerlegt. Dieser Yorgang diirfte 
fiir die Auslóschung des Violhnien- u. Persistenz des BALMER-Spektrums maBgebend 
sein. (Ztschr. Physik 50 . 609— 17. Koln, Phys. Inst. d. Univ.) RABINOWITSCH.

H. A . W ilson, Lichtemission durcli Flammen, die N atrium  enthalten, und Liclit- 
absorplion im  Queck.silberdampf. Altere Experimente iiber die Intensitat des Natrium- 
liclits von einer Bunsenflamme ergaben eine Proportionalitat der pro qcm ausgestrahlton 
Lichtmenge m it ]/d-Q  (d =  Dieke der Flamme, o =  Konz. der Na-Atome). Vf. 
bestatigt dieses Gesetz durch neue Experimente u. versucht eine Deutung zu goben, 
indem er die Wiederabsorption des emittierten Lichtes in der Flamme beriicksichtigt. 
D ie abgeleiteto Formel scheint auch die Messungen von H u g h e s  u . T h o m a s (C. 
1 9 2 8 . I. 155) die die Absorption im Hg-Dampf maBen, gut zu wiedergeben. Bei der 
Ableitung werden die absorbieronden Atonie ais klass. gedampft© Resonatoren be- 
handelt. (Proc. Roy. Soc., London Serie A 1 1 8 . 362— 66. Houston, Texas, Rice- 
Inst.) R a b in o w i t s c h .

B . T ru m p y, UbergangsicaJirscheinlichkeiten im  Lithiumatom. II . (I. vgl. C. 1 9 2 7 .
II. 1788.) Vf. berechnet nach SCHRODINGER u. SUGITJRA die tjbergangswahrschein- 
lichkeiten der Quantenspriinge 2„ —  2j u. 32 —- 2, des Li-Atoms, u. findet /  =  0,7230 
bzw. 0,0642. D ie / - Werte der iibrigen Quantenspriinge der Hauptserio werden nach 
afcf~ l / ? i 3 berechnet, die Sum m ę S f  fiir den kontinuiorlichen Teil der Absorption 
ergibt sich zu 0,171. (Ztschr. Physik 50 . 228— 33. Trondhjem, T. H ., Physikal. 
Inst.) R . K. M u łlU r .

W. Prokofiew, TJntersućhungen iiber die anomale Dispersion in  Ga-, Sr- und 
Ba-Dampf. D ie Atome m it 2 Valenzelektronen besitzen 2 Resonanzlinien, 1 1S 0— 2 1P 1 
u. 2 1łS'„— 2 zP l . D ie zweite ist eine intersystemare Singulett-Triplett-Kombination 
u. ais solche weniger intensiv. Vf. bestimmt die relativen Wabrscheinlichkeiten der 
beiden t)bergange in  Absorption, indem er die Intensitat der anomalen Dispersion 
in  der Nahe der beiden Resonanzlinien im Ca-, Sr- u. Ba-Dampf nach der Methode 
von R o s c h d e s t w e n s k y  (Trans. Opt. Inst. Leningrad 2  [1921]. Nr. 13) miBt. Es 
ergibt sich eino Zunahme der relativen Wahrscheinlichkeit der Interkombination mit 
der Atomnummer (Ca 1 • 10~5; Sr 27-10-5 ; Cd 82-10-5 ; Ba 335-10-5 ; H g 1329-10-5). 
Nach P a u l i  sollte die Wahrscheinlichkeit der intersystemaren Kombination pro- 
portional [zl v/a  v]2 ^-achsen, wo ov  die Termdifferenz 1 XS— 2 3P  u. A v die Auf- 
spaltung 2 3P 0— 2 3P 2 bedeutet. D ie Erfahrung wird aber besser durch die Pro
portionalitat m it [A v /o  v]Ł41 wiedergegeben. Es scheint, daB Mg, Cd, H g in  bezug 
auf den Gang der untersuchten Wahrscheinlichkeit einer anderen Gruppc angehóren 
ais Ca, Sr, Ba, was atombautheoret. nicht unerwartet ist. (Ztschr. Physik 5 0 . 701 
bis 715. Leningrad, Opt. Inst.) R a b in o w it s c h .

Takeo Hori, Ober die Inlensilatsanderung der Quecksilberlinien unter verschiedenen 
Enlladungśbedingungen. Es wird das Verh. der Linienintensitat von //(/-Bogenlinien
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bci verschiedenen Entladungsbedingungen (senkrcchte, ungekuhlte bzw. gekiihlte 
Bogenlampe, momentane Entziindung m it u. ohne Ggw. von H2, Niederspannungs- 
bogen, GeiBlerentladung) untersuclit. Durch Anwesenheit von H 2 bci der momentanen 
Entziindung tritt eine starko Emission von HgH-Banden auf, wahrend gleichzeitig 
die Absorption der metastabilen Zustande verschwindet. Danach reagiert ein angeregtes 
Hg-Atom  m it H 2 nach der Gleichung Hg' +  H 2 =  H gH  +  H. Vergleich der unter 
den verschiedenen Bedingungen aufgenommenen Spektrogramme zeigt, daB dio Aus- 
beute an L icht fiir jede einzelne Spektrallinie von der Voltgcschwindigkeit stark ab- 
hangig ist, woraus entnommen wird, daB die maximale Ausbeute erzeugende Geschwindig- 
keit je nach der Quantenzahl n, l, s, j  mehr oder weniger weit entfernt von der krit. 
Spannung liegen muB. (Ztschr. Physik 4 9 . 259— 68.) K r u g e r .

R .W .W ood und E. Gaviola, Das Intensitatsverhdltnis der Linien bei der oplischen 
Anregung von Quecksilber. Das ungewóhnliche Verh. der Intensitat der Linie 2650, 
dio von opt. angeregtem Hg-Dampf em ittiert wird, legt die Vermutung nahe, daB 
der Emission dieser Linie drei aufeinanderfolgende Absorptionsakto voraufgehen 
miissen. Hieraus wird geschlossen, daB die Intensitat von 3650 m it der 3. Potonz 
der Intensitat des erregenden Lichtes variieren muB. Gleicho t)borlegungen gelten  
fiir eine Reihe anderer Linien, dereń Intensitaten, infolge von zwoi vorausgehenden 
Absorptionsakten, eine ąuadrat. Abhangigkeit von der Primarintensitat zeigen sollten. 
Dio Messung der Intensitat der botr. Eluorescenzlinien des Hg-Dampfes bei ver- 
schiedon erregondor Intensitat fiihrt zu einer vollen Bestiitigung dor erwahnten An- 
nahmen. (Philos. Magazine [7] 6. 352— 56.) K l u m b .

R. W . Wood und E. Gayiola, Faktore.ii, die fu r das Auflreten der „verbotenen 
L inie“ 2656 bei der optischen Anregung von Quecksilber bestimmend sind. Dio Andcrung 
der Intensitat der verbotenen Linie 2656, die im opt. angeregten Hg-Dampf bei N„- 
Zusatz beobachtet wird, wird in  Abhangigkeit von Zusatzen an N 2 u. Wasscrdampf 
in  Emission untersucht. Es wird gezoigt, daB dio Linie bei gegebenem N 2-Druck im  
BeobachtungsgefaB m it steigendem Wasscrdampfzusatz ein Intensitatsmaximum  
durchlauft. Wasserdampf allein enveist sich in  besonderem MaBe wirlvsam, die Hg- 
Moll. beim ZusammenstoB in  den metastabilen Zustand iiborzufuhren, doch wird 
diese Fahigkeit durch den bei der Dissoziation entstehenden, stark auslóschenden 
Wasserstoff, sowie durch die Aufzehrung des Hg-Dampfes durch Sauerstoff herab- 
gesetzt. (Philos. Magazine [7] 6. 271— 76.) K l u m b .

W . de Groot, Die Absorption der Quecksilberlinie 1941,5 A  in  der posiliven Sanie 
und die optische Konzentratiomsbestimmung von Hg-Iojien. D ie Linie 1941,5 A zeigt 
in  einer positiven Saule von Hg-Dampf u. Argon von einigen Milliampere an deutliche 
Absorption, wenn ais Lichtąuello dieselbo Linie im Niedervoltbogen in  Argon +  Hg 
verwendet wird. D ie Beobachtungen erlauben eino Best. des Verhaltnisses der Breite 
dor Emissionslinie zu dor der Absorptionslinie u. lassen weiter eine Schatzung der 
Ionenkonz. zu. Diese betriigt bei 100 Milliamp., 150 Volt, 80 cm Saulenlange, 2,6 cm 
Durchmesser der Saule, 3 mm Hg-Dampfdruck, 0,25 mm Ar-Druck 1,6 bis 3 ,2 -1010 
Ionon pro 1 ccm. (Ztschr. Physik 50. 559— 69. Eindhoven, N . V. Philips Gloeilampen- 
fabrieken.) F r a n k e n b u r g e r .

K. Butkow und A. Terenin, Optische Anregung und Dissoziation einiger Halogen- 
salze. D ie Grenzwellenlango der durch Einstrahlung kurzwelligen, ultravioletten  
Lichtes in  Dampfen von CsJ, T U , TIBr, TlCl, GuJ hervorgerufencn Dissoziation  
in  angeregtes Metallatom u. unangeregtes Halogen wird aus dem Auftreten der Atom- 
linien des Metalls im Luminescenzspektrum des Dampfes bestimmt. D ie Verss. er
geben, in guter tłbereinstimmung m it den aus thermochemischen Messungen gewonnenen 
Daten, Dissoziationsenergien von 74 (CsJ), 61 (T1J), 74 (TIBr), >  78 (TlCl), 44 (CuJ) 
kcal/Moi. Das Niveauschema des TlJ-Dampfes wird in grofien Ziigen angegeben 
und aus den erhaltenen Daten geschlossen, daB T1J Atomverb. ist. (Ztschr. Physik  
49. 865— 84.) K l u m b .

W allace R. Brodę und R. A. Morton, Die Absorptionsspektren von Lósungen 
KobaltcMorid,Kobaltbromid und Kobaltjodid in  konzentrierten Chlor-, Brom- undJodwasser- 
stoffsauren. (Vgl. B r o d ę , C. 1928. I. 2052.) D ie untersuchten L sgg.: 0,2 g K a h l b a u m - 
sches CoC03 wurden in  100 ccm konz. HBr gel. u. 25 ccm dieser Lsg. auf 100 ccm  
m it HBr verd. Diese Lsgg. enthielten 5,5 g CoBr2 • 6 H20  pro 1 im Falle der konz. 
Lsg. u. 1,375 g CoBr„- 6 H „0 in dor verd. Lsg. —  0,2 g CoC03 wurden in  100 ccm  
konz. HC1 gel. D ie Endlsg. lia tte  4,0 g CoCl,-6 H 20  im  1 Lsg. —  0,2 g CoC03 wurden 
zu 50 ccm H J  gegeben; 5 ccm der Lsg. wurden auf 20 ccm m it H J  verd., so daB die
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Lsg. 1,77 g CoJ2-6 H 20  im 1 Lsg. enthiolt. Das Absorptionsspektrum von CoCl2 in  
HOl wurdc zwischen 600 u. 400 m/.< untersucht. D ie in diesem Bereich beobachtete 
Feinstruktur ist eine Fortsetzung des Absorptionsspektrums von CoCl2 in HC1 zwischen 
720 u. 600 m/i. Freąuenzdifferenz: 12,28 f. Das Absorptionsspektrum von CoBr„ 
in  HBr wurde im  ganzen sichtbaren Teil des Spektrums bestimmt. D ie Absorptions- 
kurve laBt sich in  eine Reihe von Komponentenbanden auflosen, doren Zentren Viel- 
faehe der Freąuenzdifferenz (11,70 f) zwischen den Banden sind. Das Absorptions
spektrum von CoJ2 in  H J  wurde zwischen 900 u. 500 m/< bestimmt u. laBt sich eben- 
falls in oine Reihe von Komponentenbanden auflosen, dereń Zentren Vielfache der 
Freąuenzdifferenz (10,79 f) zwischen den Banden sind. E s zeigt sich, daB Zunahme 
des Mol.-Gew. der Co-Halogene eine Abnahme der Freąuenzdifferenz bedingt. D ie  
Ahnlichkeit der Absorptionskurven weist auf die ahnliche Konstitution der drei unter- 
suchten Halogene hin. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A. 1 2 0 . 21— 33. Liver- 
pool, Univ.) K . W o l f .

Robert Robertson und J. J. Fox, Unłersuchungen im  infraroien Oebiet des Spek
trums. I. Beschreibung von PrismenspektroTneter und A pparatur. (Proceed. Roy. Soc., 
London. Serie A. 1 2 0 . 128— 48.) K . W o l f .

Robert Robertson, J. J. Fox und E. S. H iscocks, TJntersuchungen im  infra- 
rolen Oebiet des Spektrums. II . Kalibrierung des Prismenspektrometers-, allgemeine 
MafSnahmen und Darstellung von reinem Ammoniak, Phosphorwassersloff und Arsen- 
wasserstoff. (I. vgl. vorst. Ref.) (Proceed. Roy. Soc., London Serie A. 120- 149 
bis 160.) K. W o l f .

Robert Robertson und J. J. Fox, Untersuchimgen im  infraroien Oebiet des Spek
trums. III. Infrarote Absorptionsspektren von Ammoniak, Phosphoncasserstoff und 
Arsmwasserstoff. (II. vgl. vorst. Ref.) Vff. beschreiben die Absorptionsbanden der 
drei Gase N H n, P H S, A sH 3, im  Gebiet bis zu 17 fi u. die Best. der Maxima- dieser 
Banden (vgl. S c h ie r k o l k , C. 1 9 2 5 . I. 467). Das Zahlenmaterial is t in 8 Tabellen 
geordnet. (Proceed. R oy. Soc., London. Serie A. 1 2 0 . 161— 89.) K . W o l f .

Robert Robertson und J. J. Fox, TJntersuchungen im  infraroien Gebiet des Spek
trums. IV. Diskussion der Absorptionsbanden von Ammoniak, Phosphorwasserstoff 
und Arsenwasserstoff. (III. vgl. vorst. Ref.) E s bestehen fast konstantę Verhaltnisse 
zwischen don Sehwingungszahlen der den drei Gasen gemeinsamen Hauptserio; die 
in PH 3 u. AsH3 vorhandene Nebenserie hat dasselbe Verhaltnis wie das in der Haupt- 
serie fiir diese beiden Gaso. Keines der drei Gase gehorcht der von K r a t z e r  (C. 1921.
III . 1381) aufgestellten Beziehung. D a die Intensitat der ubergegangenen Strahlung 
m it zunehmendem Druek abnimmt, wurdo die Formel 1 =  I 0-erkv benutzt, wo I  =  
Intensitat der ubergegangenen u. /„ =  Intensitat der ursprunglichen Strahlung, 
p  =  Druck, k =  Absorptionskonstante fiir die jeweilige Bandę. Fiir niedrige Drucke, 
insbesondere fiir die Banden der Feinstruktur der N H 3-Bande I  u. Bando 10,55 n  
besteht gut-e tJbereinstimmung zwischen berechneten u. beobachteten Werten. Fur 
das Tragheitsmoment ergibt sich aus der Feinstruktur der Banden: fiir N H 3 2,78, 
PH 3 4,78, AsHj 5,53 bis 6 ,51-1010. D ie Uberlegungen, die zur Tetraedergestalt des 
N H 3-Mo1. fuhrten (vgl. H u n d , C. 1925. I. 1843) lassen sich auf P H 3 u. AsH3 analog 
anwenden. D ie Oscillationsfreąuenzen werden in  der Reihenfolge N H 3 — ->- PH 3 — ->• 
AsH 3 langsamer u. die Wellenlangendifferenzen in  den Rotationsbanden zeigen, daB 
die Moll. in derselben Reihenfolge immer langsamer rotieren. (Proceed. Roy. Soc., 
London. Serie A. 120. 189— 210. Government Labor.) K . W o l f .

Vietor Henri und Svend Aage ScŁlou, Struktur und Aktwierung der Molekel des 
Formaldehyds. Eine Analyse auf Orund des ultraviolelten Absorptionsspektrums des 
Dampfes. D ie Unters. des im Ultraviolett liegenden Absorptionsspektrums des Form
aldehyds fiihrt zur Best. einer Formel fiir die auftretenden Freąuenzen u. zeigt, daB 
eine doppelto Quantelung der Rotationsfreąuenzen vorgenommen werden muB, aus 
der sich 2 Tragheitsmomente des ais vierwertig bestimmten Formaldohydmol. zu
1,38* 10~40 u. 23 -10-40 berechnen lassen. Das Formaldohydmol. ist in hoheren Kern- 
schwingungszustanden stark aufgelockert (pradissoziiert), ein Zustand, der sich bei 
steigender Temp. auch auf die niedrigeren Niveaus erstreckt. In  wss. Lsg. erweist 
sich die Mol. ais vollstandig hydratisiert, in Hexan gel. ais bei — 70° monomolekular. 
AnschlieBend wird das CO-Spektrum in  Absorption untersucht u. bei 2060 A eine 
auf Grund der am Formaldehyd gemachten Erfahrungcń zu envartende Bandę fest- 
gestellt. (Ztsehr. Physik 4 9 . 774— 826.) K l u m b .



1928. II. A t. A t o m st r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o to c h em ie . 1977

Frederick K. Bell, Die infraroten Absorptionsspektren organischer Schwefel- 
verbindungen. II. Arylgruppen enthaliende Mercaptane und Sulfide. (I. vgl. C. 1927.
II. 2275.) Friiher war gezeigt worden, dafi dło aliphat. Mercaptano m it Leichtigkeit 
qualitativ von den entsprechenden Sulfiden dureh das Vorhandensein eines gut de- 
finierten Absorptionsbandes bei 3,8 ji unterschieden werden konnen, das im Spektrum  
der Sulfide prakt. fehlt. D ie Unters. wurde nun auf Mercaptane u. Sulfide m it einer 
Arylgruppe ausgedehnt u. zwar auf folgende Verbb.: Dibenzyl- u. Diphenylsulfid, 
Thiophenol, Thio-p-lcresol u. Benzylmercaplan. D ie Infrarotabsorptionsspektren dieser 
Yerbb. wurden zwisohen 1,0 u. 12,0 fi untersucht. Ein gut erkennbares Absorptionsband 
bei 3,9 /t, das bei den Mereaptanen Torbanden ist, bei den Sulfiden aber fehlt, ermóglicht 
eine weitere Ausdehnung des positiyen Verf. zur qualitativcn Unterseheidung zwisohen 
diesen beiden Klassen von Verbb., das boi der Unters. aliphat. Verbb. aufgefunden 
wurde. D ie relative Intensitat des 3,9-/z-Bandes hat ihren Maximalwert bei den reinen 
Arylmercaptanen u. iliren Minimalwert bei den reinen Alkylmercaptanen. Boi den 
Arylalkyl- u. Alkylarylmereaptanen ist diese Intensitat annahernd gleich groB u. zwar 
liegt sie ihrem relativen Werto naeh zwischon der Intensitat bei den Aryl- u. den Alkyl
mercaptanen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1918— 23. Baltimore, U niv.) K i n d s c h e r .

M. Born, Zur Tlieorie des Ramaneffekles. (Vgl. P r in g s h e im , C. 1928. I I .  1530.) 
W enn die ScHRODlNGERsche Interpretierung dureh die s ta tist. D eutung der Q uanten- 
m echanik ersetzt wird, steh t diese in  yollem  E inldang m it den B eobachtungon iiber 
den Ramaneffekt. (N aturw iss. 16. 673. G óttingen .) LESZYNSKI.

T. C. Nugent und H. P. W ałm sley, Lichtslreuung dureh in  Irockner Luft dispergierte 
Teilchen von Mełalloxyden. Vff. beriehten iiber Vorverss., betreffend die zeitlichen 
Anderungen in der Helligkeit des TYNDALŁ-Lichtcs dureh Wolken von ZnO, CuO, 
CdO u. A s20 3. D ie beobachteten Anderungen werden darauf zuriickgefiihrt, daB die 
Wolkenteilchen dureh Aggregation u. Sedimentation verschwinden. Amikroskop. 
Cd-Teilchen verhalten sich wie Kerne u. sammeln CdO-Dampf wahiend eines Kon- 
densationsprozesses. Eine Reihe von aus verschiedenen Mengen (m) As20 3 verdampften 
Wolken wurde erhalten, in  denen die H elligkeit des Tyndallstrahles annahernd pro- 
portional m'h war. Dio ais Dispersionsmittel benutzte trockene Luft war frei von  
Staub u. C 02. (Proceed. physical Soc., London 40. 269— 80.) K . W o l f .

K . F. Herzfeld, Uber die Theorie der erzwungenen Doppelbrechung (Photo- 
elastizitut). D ie GróBe der an kub. u. tetragonalen Gittern bei elast. Deformation  
auftretenden Doppelbrechung wird berechnet unter der Annahme, daB ais Ursache 
der Doppelbrechung nur die LoRENTZ-LoRENZ-Kraft anzusehen sei. Der Vergleich 
der unter dieser Annahme erhaltenen Werte fur die Differenzen der Brechungsindizes 
m it den von P o c k e l s  (Ann. Physiąuo 39 [1890]. 440) u. von M a r is  (C. 1928. I. 650) 
an deform ierten NaCl- u. KCl-Krystallen gemessenen zeigt, daB auBer der L o r e n t z - 
LORENZ-Kraft noch andere unbekannte Faktoren mitwirken. (Journ. opt. Soc. 
America 17. 26— 36.) K l u m b .

Jean Becquerel, Ezislenz von zwei verschiedenen magnetischen Drehungsrermogen, 
in  Riclitung der Achse und normal zur Achse, bei einern einachsigen K rystall. Bei 
Verss. an Tysonit wird ein yerschiedenes magnet. Drehungsvermógen in  Richtung 
der Achse u. parallel zur Achse festgestellt. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 215 
bis 217.) K r u g e r .

M. Leontowitsch, Zur Theorie der loschenden Stopę zwiselien den gelósten Mole- 
kiilen in  zahen Fliissigkeiten. Unter Verwendung der aus der Theorie der B r o w n - 
schen Bewegung bekannten Beziehungen wird eine Formel fiir die mittlere Zeit ge- 
geben, innerhalb der ein in  einer verd. Lsg. sich befindendes gel. Mol., nachdem es 
opt. angeregt worden ist, mit  einem anderen Mol. gleicher Art zusammenstoBen wird. 
(Ztschr. Physik 50. 58— 63. Moskau, Inst. f. theoret. Physik d. 1. U niv.) ICl u m b .

S. W awilow, Zur Theorie der Loschung der Photoluminescenz in  Uranylsalz- 
losungen. AnschlieBend an die experimentelle Unters. der Loschung der Photolumi
nescenz in Uranylsalzlsgg. (C. 1928. II. 14) werden einige Uberlegungen zur Berechnung 
der zwischen der opt. Anregung eines Mol. u. dem ersten ZusammenstoB m it einem 
Mol. gleicher Art liegenden mittleren Zeit angegeben. Diese Betrachtungen, sowie 
dio von L e o n t o w it s c h  (vgl. yorst. Eef.) gegebene Theorie, fiihren zu Werten, die 
die aus den Yerss. sich ergebenden um das 50-fache iibertreffen. Mogliche Erkliirungen 
dieser Diskrepanz werden gegeben. (Ztschr. Physik 50. 52— 57. Moskau, Inst. d. 
Physik u. Biophysik.) K l u m b .
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H isamitu Nisi und Kyuitłro Miyamoto, Ober die durch Licht von verschiedenen 
Wellenldngen hervorgerufene Fluorescenz von Flupspat. Zunachst ergibt sich, daB 
FluBspato sich in 3 Gruppen einteilen lassen, yon denen die erste blauo u. rote Fluores
cenz, die zweite nur blauo u. die dritto keine nonnenswerte Fluorescenz aufweist. 
Vf. untersuchte einen FluBspatkrystall der ersten Gruppe unter Anwendung yon  
Bogen oder Funken zwischen verschiedenon Metalleloktroden: Cd, Fe, Hg, Mg, N i. 
D ie Unterss. ergeben, daB die Hauptlinien im Fluorescenzspoktrum sich in  zwei 
Gruppen einteilen lassen, von denen die der einen bei ca. 2300 A, die der anderen bei 
ca. 2800 A erregt werden. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 4. 357— 60. Kyushu, 
U niv.) K . W o l f .

Hans Pringsheim  und Otto GerngroB, Ober den E influp der Desaggregierung 
auf die Eigenfluorescenz komplezer Naiurstoffe. (Mitbearbeitet von C. Lamm,
H. Hubner u. Graf O. Triangi.) Cellulose u. Proteino sowie dereń D eriw .
zeigen starko Eigenfluorescenz, wenn sie m it filtriertem, ultrayiolettem Licht be- 
louchtot werden. Bei einigen Polysacchariden bzw. dereń D eriw . geht m it oiner 
Verldeinerung des Ballungszustandes ein Anstieg der Fluorescenz Hand in  Hand. 
Boi Oelatine konnte dio fortschreitonde Desaggregation stufenweise durch das An- 
wachsen der Fluorescenz verfolgt werden. Dio verschiedenen Praparate der Poly- 
saccharidpulyer wurden sorienweise neboneinandor auf nicht fluorescierenden Ton- 
tellern dem filtrierten Ultraviolettlicht ausgesetzt. Bei Gelatine wurden gleich- 
prozentige, in  Glasróhrcn eingeschmolzono Lsgg. oder daraus auf Gla-splatten er- 
zeugto Filme gleichor Dicko beobachtet. Untorsucht wurden: Lichenin, Cellulose, 
Glykogen, Amylopektin, Sidrke-Amylose, Inulin, Inulinacetat, doren Desaggregations- 
prodd. sehr starlc fluorescierten. D ie Beobachtungcn an Gelatine sind in  oiner be- 
sonderon Tabello zusammengestollt. (Bor. Dtsch. chem. Ges. 61. 2009— 11. Berlin, 
Univ. u. Techn. Hochsch.) M ic h e e l .

R. W . Wood, Antistokessche Slrahlung fluorescierender Fliissigkeiłen. Es zeigt 
sich, daB im Fluorescenzspektrum einer yerdiiimten Fluorosceinlsg. bei Erregung mit 
blauem Licht eine loicht zu beobachtendo antistokessche Fluorescenz auftritt. D ie 
Untors. der Temp.-Abhśingigkeit dieser Erscheimmg fiihrt zum B esultat, daB bei 
Temp.-Erhóhung dio gesamto Fluorescenz stark ausgeloscht wird. (Philos. Magazine 
[7] 6. 310— 13.) K l u m b .

Em il Baur, Ober sensibilisierte Photolysen. (Vgl. N e u w e il e r , C. 1 9 2 8 .1. 2487.) 
Vf. gibt einen zusammenfassenden Bericht iiber dio Unterss. zu seiner Theorio der 
sensibilisierten Photolyse, nach der der Sensibilisator nach Absorption eines Lieht- 
ąuants einen Oxydator-Reduktor darstellt, u. nach der das yerlagerte Elektron auf 
dom Umweg iiber eine molekulare Elektrolyse auf seine Dunkelbahn zuriickkehrt. 
Dio an Hand des yorliegenden Materials gepriiften Folgerungcn der Theorio sind:
I. Gleichlauf der sensibilisierten Photolysen mit den entsprechenden Elektrolysen.
2. Unabhangigkeit des Anoden- u. Kathodenvorganges. 3. Unabhangigkeit einer
bestimmten sensibilisierten Photolyse von der besonderen Natur des Sensibilisators.
4. Hemmung der Photolyse durch dio Photolysenprodd. 5. Forderung der W .-Photo- 
lyse. 6. Schutz des Sensibilisators durch die von ihm  bewirkto Photolyse. (Ztschr. 
Eloktrochem. 34. 595— 98. Ziirich, Physik.-chem. Lab. d. Eidgen. T. H.) L e s z y n s k i .

Allan C. G. Mitchell, Ober die Richtungsverteilung der Relativgeschmndigkeit der 
Zerfallsprodukte bei optischer Dissoziation von Jodnatrium. Ein mit N a J  gefiilltes 
Rohr wird bei 650° m it dem Licht eines Cd- bzw. Zn-Funkens bestrahlt u. durch Beob- 
achtung der Dopplerverbreiterung senkrecht u. parallel zum anregenden Strahl gezeigt, 
daB die durch opt. Dissoziation entstehenden Atome nicht in  einer bevorzugten Richtung  
auseinanderfliegen. D ie erhaltene D-Linienfluorescenz ist nicht merklich polarisiert. 
(Ztschr. Physik 49. 228—35. Góttingen, 2. Physikal. Inst.) K r u g e r .

Eggert, Zur Quantenausbeule bei der phctochemischen Zersetzung lichtempfindlicher 
Diazoverbindungen. Nach Verss. yon W . Schroter. Es wird der bei Belichtung der 
Diazoverb. aus 2,l-Aminonaphthol-4-sulfonsdure, Ci0H5ON2SO3N a (K a l l e ) in  wss. 
Lsg. u. in  festem Zustand freiwerdende Stickstoff volumetr. bestimmt. Fur die Quanten- 
ausbeuto cp ergibt sich der Wert 0,35 ( ±  0,05). Dieser Wert ist unabhangig von der 
K onz. (10_2-mol. bis 10-mol. [fest]), vom Zers.-Grad der Lsg. (Belichtungszeit 30 łl in . 
u. 100 Min.), von der Liehtintensitat (0,4 bis 5 H K ), yon der Wellenlango (436 bzw. 
365 m fi) u. yon der Temp. (2 bis 40°). N icht wesentlich andere Ergebnisse brachte 
die Unters. der Diazoverb. von p-Aminodiphenylamin  (Sulfat), C12H n N 2S 0 3 (K a l l e ). 
Bei Bestrahlung der Substanz im festen Zustand mit Rontgenstrahlen trat keinerlei
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Gascntw., dagegen eine deutliche Verfarbung auf. (Ztaclir. Elektrochem. 34. 602— 05. 
Leipzig.) Le s z y n s k i .

Paul Giinther, H. D. von der Horst und Georg Cronheim, Die Einuńrkung 
von Rontgenstrahlen auf Chloroform und ahnliche Verbindungen. Vff. gehon von den 
Verss. von B a u m e is te r  u . G lo c k e r  (C. 1921. IV. 314) uber die Bldg. yon Jod  aus 
Lsgg. von Jodoform in  Chlf. unter der Einw. von Rontgenstrahlen aus. Diese Verss. 
legten die Vermutung nahe, daB der Meehanismus der Jodabscheidung aus Chlf.-Lsg. 
ein yollkommen anderer sei ais der aus anderen Losungsmm. Diirch Verss., bei denen 
aus Jodoform ohne direkte Bestrahlung durch Eintragen in  vorbestrahltes Chlf. Jod  
erhalten wurde, nicht aber durch Eintragen in  yorbestrahltes Ligroin, Hexahydrol- 
benzol oder Bzl., konnte gezeigt werden, daB die Rontgenstrahlen auf das Chlf. selbst 
einwirken. Bei dieser Einw. der Strahlen auf Chlf. wird H Cl in  einer boi konstant 
bleibender Zus. der Strahlung der eingestrahlten Energie direkt proportionalen Mengo 
abgespalten. In  Ubereinstimmung m it der Auffassung G lo c k e r s , daB die chem. 
Wrkgg. der Rontgenstrahlen durch die ausgelosten Sekundarelektronen eingeleitet 
werden, ergibt sich, daB die harten Komponcnten der Strahlung die wirksameren sind. 
Durch Ggw. von Eeuchtigkeit wird die Saureausbeutc yermehrt, wobei anscheinend 
die H alfte der entstehenden Saure HGIO ist, die sich durch Rk. von Chlor aus dem  
zertriimmerten Chlf. mit H 20  bildet. Aus CClĄ entsteht in  sehr geringer Menge bei 
Verwendung sorgfaltigst gereinigter Praparate Chlor u. bei Ggw. yon Feuchtigkeit 
auch Saure. —  Vff. berichten ferner uber qualitative Verss. uber die Einw. yon Rontgen
strahlen auf Gemische von CC14 bzw. Chlf. cinerseits u. Ligroin  bzw. Cyclohezan anderer- 
seits. E s gelingt der Nachweis einer Rk. zwischen CC14 u. Ligroin (HCl-Bldg.), die ais 
charakterist. fiir dio chem. Wrkgg. der Rontgenstrahlen —  u. wahrscheinlich auch 
der radioakt. ^-Strahlen —  angesehen werden muB. Der Nachweis der anzunehmenden 
Rk. zwischen Chlf. u. Ligroin kann nicht gebracht werden. Aus den Vers.-Ergebnissen 
wird geschlossen, daB unter dem EinfluB des ElektronenstoBes sowohl die chlor- 
haltigen Molekule ais auch die KW-stoffmolekule zerstórt werden, u. daB der Haupt- 
sache nach eine Rekombination zu teilweise gechlorten KW -stoff en nach dem Schema:

CC14 +  CH4 =  2 CC12H 2 
erfolgt, wobei nur in  seltenen Fallen gewissermaBon ais Nebenrk. Cl durch HCl-Bldg. 
vorloren geht. —  Bei einer Gegenuberstellung von Rontgenrkk. u. pholochem. Rkk. 
wird yon den folgenden Beobachtungen berichtet: 1. Wird in  m it Luft gesatt. W. eine 
sehr kleine Menge HCl u. Indigo gebracht, so tritt durch Róntgenbestrahlung eino 
Verfarbung ein, u. zwar meist erst langere Zeit nach dem Aufhoren der Bestrahlung, 
also durch eine langsame Zeitrk., Indigo allein ist gegen die Bestrahlung unempfindlich, 
u. durch Auskochen des Luftsauerstoffs kann die Rk. unterdruckt werden. 2. In m it 
Luft gesatt., extrem getrocknetom Chlf. wird gelcgentlich nach langerer Rontgen- 
bestrahlung HCIO beobachtet. 3. Direkte Cl-Abspaltung aus HCl war bei Rontgen- 
bestrahlung nicht festzustellen. —  Besonders eingehend wird der Jodoformzerfall 
diskutiert. Bei Untcrss. in  Ligroin u. Hexahydrobenzol, die sich prakt. gleich yerhalten, 
gelang der ąualitatiye Beweis fiir dio primare Bldg. yon H J. Was auBer H J  entsteht, 
kann —  ebensowenig wie im entsprechendcn Falle des Chlf. —  nicht angegeben werden, 
es miissen aber noch weitere oxydable J-Verbb. yorhanden sein. E s geniigt eine geringe 
Beimengung des KW-stoffs, um bei den Gemischen Chlf. bzw. CC14 u. Ligroin dcm 
Losungsm.-Gemisch dio Eigg. des roinen KW -stoffs zu geben. D ie aus den Verss. zu 
erhebendo Forderung, daB bei kleinen Jodoformkonzz. in reinem Chlf. u. bei Ggw. 
einer genugend groBen Menge Luftsauerstoff die Jodausbeute der Jodoformkonz. 
proportional sei, kann experimentell bestatigt werden. (Ztschr. Elektrochem. 34. 
616— 25. Berlin, Physik.-chem. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

P. Lukirski und S. Prileshajew, t)ber den normalen Pholoeffekt. (Ygl. L u k i r s k i
C. 1924. I. 2910.) Es wird der n. photoelektr. Effekt bei A l, Zn, Sn, N i, Ag, Cd, Pb, 
Cu, P t, bei Bestrahlung m it einzelnen Linien des Hg-Bogens untersucht u. nach der 
Methode des sphar. Kondensatora die Geschwindigkeitsyerteilung der aus dem Metali 
herausfliegenden Elektronen bestimmt. Aus den gefundcnen maximalen Elektronen- 
geschwindigkeiten ergibt sich die Plancksche Konstantę li im  M ittel zu 6,543-10-27 

. Erg. sec. m it einer Genauigkeit yon 0,1— 0,2% ; ferner werden aus den Maximal- 
gesehwindigkeiten die Anregungsgrenzen hv0 der Metalle ermittelt. D ie erhaltenen 
/„-Werto sind gegeniiber den yon anderen Forschern angegebenen nach groBeren 
Wellenlangen yerschoben. Der Vergleich der Anregungsgrenzen m it den fiir dieselben 
Metallproben bestimmten Kontaktpotentialdifferenzen (K ) zeigt, daB die Gleichung
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h v x — h v 2 =  e K 1A innorlialb der Beobachtungsfeliler (einigo lOOstel V) erfiillt ist. 
Daraus schlie(3en Vff., daB die Trager des Photoeffekts dieselben Elektronen sind, 
dio die elektr. Leitfahigkeit der Metalle bedingen. D ie auf dieselbe Elektronenzahl 
u. dieselbe Maximalgeschwindigkeit reduzierte Gescliwindigkeitsverteilung der Photo- 
elektronen ist fiir versohiedene Motalle u. verschicdene Wellenlangen etwas verschieden 
u. dadurch bedingt, daB die aus gróBerer Tiefe abgelósten Elektronen schon im Metali 
an Geschwindigkeit verlieren. Verss. an diinnen Ag- u. Pt-Schichten (bis herab zu 
10“ ° em Dioke) auf trias ergeben, daB Kontaktpotentialdifferenz u. Anregungsgrenze 
dieselbe, die Geschwindigkeitsverteilung jedoeli eine andere ist ais bei den massiven 
Metallen. Mit abnelimender Schichtdicke sind die Elektronengeschwindigkeiten immer 
mehr monochromat. u. nahern sich. der maximalen Gesćhwindigkeit. Bei den diinnen 
Ag-Schichten riickt die wahrscheinlichsto Geschwindigkeit m it VergróBerung der 
Wellenlange naher an die maximale. Bei einer diinnen Pt-Schicht auf A l ist, weil die 
Photoelektronen des A l dazu kommen, das Masimum der Verteilungskurve nach 
kleineren Geschwindigkeiten verschoben. Aus dem EinfluB der Schichtdicke auf die 
Geschwindigkeitsverteilung ist zu schlieBen, daB die Photoelektronen auch in  einer 
Tiefe >  10-6 cm abgelóst werden. (Ztschr. Physik 49. 236—-58. Leningrad, Sta-atl. 
Phys.-Techn. Inst.) KRUGER.

Karl Scharf, Der photoelektrische Effelct an submikroskopisclien Teilchen. Im  
Millikankondensator -wird dio durch die unzerlegte Strahlung der Quarzquecksilber- 
lampo an submkr. Teilchon von Hg, Bi, Se, S erzeugte Aufladung besonders darauf 
untersuclit, ob auBor dcm gowohnlichen Photoeffekt (Abgabe negativer Ladung) 
auch Abgabe positiver Ladung bemerkt werden kann. E s wird festgestellt, daB bei 
den kleinsten verwendeten Teilchcn (d =  ca. 2 ■ 10-0 cm) eine Abgabe positiver Ladung 
statthat, u. zwar in  um so hóherom MaBe, ais die lichtelektr. Empfindlichkeit des 
Materials, aus dom das Teilchen hergestollt ist, kleiner wird. Auf Grund von Mes- 
sungen der Verzogerungszeiten wird eine Empfindlichkeitsreihe der Yerwendeten 
Stoffe aufgestellt. (Ztschr. Physik 49. 827— 57.) K lu m b .

G. B. Bandopadhyaya, Phołoelektrische Wirkung uieiclier Rontgenstralilen. Vf. 
setzt die Unters. von D a v ie s  (C. 1928. II. 1300) unter Anwendung einer verbesserten 
Vorr. zum Entgasen der photoelektr. Detektoren fort. Untersucht wurden: C, A l, 
Fe, Go, N i, Cu, Mo, Ag, Ta, W, P t u. A u. Tabellen bringen das Zahlenmaterial fiir 
ip / it, das Vorlialtnis von photoelektr. Strom/Thermionenstrom. Dio graph. Darst. 
aer Ergebnisse (Koordinaten: i v/ i t u. Atomnummer des Detektormatorials) zeigt, 
daB eine oinfache Beziehung zwischen photoelektr. Wirksamkeit u. Atomnummer 
nicht vorhanden ist. D ie relatiyen Lichtempfindlichkeiten unterscheiden sich nicht 
viel von den bei ultrarotem Lieht beobachteten. So ist A l das lichtempfindliehste; 
P t u. Au unterscheiden sich nur wenig, wahrend Ag ausgesprochen lichtempfindlicher 
ist, in Obereinstimmung mit Su h r m a n n  (C. 1925. II. 1935). Ferner ist C nur wenig 
empfindlich gegeniiber ultrayiolettem Licht u. wcichen Kóntgenstrahlen. Hicrnach 
ergibt sich eine Ubereinstimmung der Empfindlichkeit bei weichen Róntgenstrahlen 
u. ultraviolettem Licht. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 120. 46— 58. London, 
King’s Coli.) K . W o l f .

Philipp Lenard, Ferdinand Schmidt u. Rudolf Tomaschek, Phosphorescenz und Fluorescenz. 
Tl. 2. Leipzig: Akademische Vcrlagsgescllschaft 1928. gr. 8°. =  Handbuch d. Ex- 
perimentalphysik. Bd. 23, Tl. 2. 2. Lichtelektrische Wirkung von Philipp Lenard u. 
August Becker. (XI S., S. 745— 1544). M. 70.— ; Subskr.-Pr. nn. M. 59.50; geb. M. 72.— ; 
Subskr.-Pr. nn. M. 61.20.

A. Rasseniosse ct G. Gueben, Des alchimistes aux briseurs d’atomes. Liege: Georges Thono 
1928. (185 S.) Bibliotlieąue scientifiąue bclgo. 15 fr.

Wereide Thorstein, Fysikkens naturlove og molekylarfysik. Oslo: Selbstverlag 1928. (366 S.) 
Indb. 19.—.

Aj. Klektrochemle. Thermochemie.
H. V. Tartar und Victor E. W ellm an, Der Einflufl der Bewegung des Eleklrolyien 

auf die Stetigkeit des Potentials der Sauerstoffeleklrode. Verss. in  sauren, neutralen u. 
alkal. Lsgg. zeigen, daB das Potential der Sauerstoffelektrode weitgehend stabilisiert 
wird durch stetige Bewegung des Elektrolyten an der Elektrodo yorboi. Ein Gang 
des Potentials in einer bostimmten Richtung, wie ihn friihere Beobachter beschreiben, 
konnto nicht festgestellt werden. Der EinfluB der Strómungsgeschwindigkeit des
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Elektrolyten auf das Potential war in alkal. Lsgg. u. boi schwer platinierten Elektrodon 
am groBten. Bei Vorwendung einer Elektrodę aus blankem Pt-Drakt kann man das 
Potential fiir eine gegebene Lsg. innorhalb von 3 Millivolt konstant halton, wenn man 
dio Stromungsgeschwindigkeit der Lsg. genau kontrolliert. Auch sind die Werte bei 
blanken Elektroden viel besser reproduziorbar ais bei platinierten; denn die Platinierung 
fallt immer ungleichmaBig aus. Vf. glaubt, daB das Verh. der Sauerstoffelektrode 
durch die von anderen Autoren vertreteno Theorio der Bldg. unl. Pt-Oxyde weniger 
gut erklart werde, ais durch die Annahme, daB eine 1. Substanz, viclleicht H 20 2 (vgl. 
T i l l e y  u . R a l s t o n ,  C. 1924. II. 867) sich an der Elektrodenoberflacho befindet, 
weil nur so der EinfluB einer Stromung des Elektrolyten auf das Potential zu yerstehen 
sei. (Journ. physical Chem. 32. 1171— 77. Seattle, Univ. of W ashington.) Stam m .

Gr. T am m ann und E . Jenckel, Uber den Einflu/3 des Drucks auf die Polentiale 
der m it Wasserstoff beladenen Elektroden und den Einflu/3 des Drucks auf die Sirom- 
spannungskurven. (Vgl. T am m an n  u . D ie c k m a n n , C. 1926. I. 1768.) Fur die Ketto  
(Pd)H2 | 2-n. H 2S 0 4 1 CdS04 gesatt. | Cd sind die i?-p-Kurven fast linear (schwach 
konvex zur Druckachse); der Temp.-Kooffizient ist bei niedrigen Drucken u. niedrigen 
Tempp. gróBer ais bei hoheren. Aus den Temperaturkoeffizienten ergeben sich fiir 
die Wiirmetónung der die Potentialdifferenz bewirkenden Rk. Werte um 27 Cal.; die 
Differenz gegeniiber der Warmetonung der Rk. Cd +  H 2S 0 4 =  CdSO., +  H 2 (21,5 Cal.) 
entsteht durch die Beladung des fast gesatt. Pd m it H 2. Das Potential der Ketto 
(P /)H 2 1 0,1-n. HC11 CdCl2 gesatt. | Cd verschiebt sich obenfalls m it steigendem Druck 
auf einer schwach konvex zur p-Achse gekrummten Kurve. Wenn in der K ette  
(Pt)H 2 1 0,1-n. HC11 0,1-n. HC1, H g2Cl2 | Hg (platiniertes Pt-Blech oder platinierte 
iToAfeelektrode) das gel. H g2Cl2 nicht an die H-Elektrode gelangen kann, so tritt bei 
Drucksteigerung von 1 auf 100 kg/qcm eine plótzliche Verschiebung des Potentials 
zu unedleren Werten ein, von 100—3000 kg/qem ist die Druckabhangigkeit eine 
lineare. Bei der platinierten Kohleelektrode ist die Anderung des Potentials m it dem 
Druck nicht reversibel. Wenn aber die H-Elektrode vorher m it einer Hg2Cl2-Lsg. 
behandelt worden ist, bildet sich auf der Druckspannungskurve, gemessen gegen die 
Cd-Elektrode, ein Maximum aus. Der EinfluB des Druckes auf das Potential der H-Elek- 
trode is t ein empfindliches Reagens auf die an ihr abgeschiedenen Fremdmetalle; 
die Kurven sind jedoch manchmal schlecht reproduzierbar. Der DruckeinfluB auf 
die EK . der K etten (Pt) | FeCl3, (Pt) | FeCU, (Pt) | K 3Fe(CN)6 bzw. (Pt) | K4Fe(CN)0 I 
Kalomelelektrode ist im  groBen u. ganzen fast linear. D ie K etten Pt-Blech, platin. [
0,1-n. KOH, 2°/0 Pyrogallolj 0,1-n. KOH, Hg20  | H g u. Pt-Blech, blank I 0,1-n. HC1, 
Ohinhydron gesatt. ] 0,1-n. HC1, Hg2Cl2 1 H g zeigen obenfalls eine fast lineare, aber 
kleinere Druckabhangigkeit des Potentials. Berechnet man aus der Vol.-Anderung des 
Elektrolyten bei der Stromlieferung den EinfluB des Druckes auf die Spannung, so 
ergibt sich nur angenaherte Ubereinstimmung. Der EinfluB des auBcren Druckes auf 
die EK. der K etto Pt-Blech, blanki 0,1-n. HC1, Chinhydron gesatt. | KC1 gesatt. I 1-n. 
KC1, H g2Cl2 1 H g ist selir gering; <łie reine Salzwrkg. andert sich m it der Salzkonz.
(KGl, NaCl, L iC l) nach einer parabol. Funktion. Daś Potential einer m it geringen 
Mengen H  beladenen blanken Pd-Elektrode fallt m it der Zeit zunachst stark in der 
Richtung auf edlere Potentiale, dann folgt eine Periode verzógerten Abfalls, dann ein
2. starker Abfall u. schliefilich bleibt das Potential unverandert; m it steigender H- 
Beladung werden die einzelnen Phasen des Abfalls erst nach langerer Zeit erreicht. 
Mit Hilfe einer Glcichung fiir die Diffusion des H  in die Elektrodo laBt sich der Verlauf 
des Potentials bis an das Endo der Periode des starken Abfalls, wo wegen der geringen 
Dicke der Elektroden das Absinken der H-Konz. an der Oberflache yerlangsamt wird, 
im  allgomeinen riehtig wiedergeben. D ie bei gleichmiiBiger Verteilung des H  im Pd  
erreichten konstanten Endpotentiale andorn sich m it der H-Beladung nach der Gleichung ■ 
E  =  650 —  121 (log g H 2) Millivolt. —  Mit wachsendem Druck wird unter sonst gleichen, 
Bedingungen die Stromstarke infolge Erhóhung des Leitvermogens erhoht (Best. der 
Stromspannungskurven fur N i \ 1-n. KOH | N i, P t I 1-n. KOH | Pt, Hg I 2-n. H 2S 0 4 | Pt, 
Pb  | 1-n. KOH bzw. 2-n. H 2S 0 4 l Pt, P t | 0,5-n. ZnSOi \ P t); auf die zur Entfernung 
der Ionen aus der Lsg. notigen Spannung hat der Druck keinen merklichen EinfluB. • 
Der EinfluB des Druckes auf die Stromspannungskurve ist besonders groB bei den H  
losenden Metallen, besonders gering bei Hg. An der Pb-Kathode ist in  H 2S 0 4 die Strom
starke sehr viel niedriger ais in  KOH. Der EinfluB der Elektrolytkonz. auf die Strom- 
spaimungskuryen ist formal dem EinfluB des Druckes auf diese Kurren analog, (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 173. 337— 57. Gottingen, U niy.) K r u g e r .
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O. Jessin und E. Krylów, Die Abhangigkeit der Ausnutzung der Slromausbeute 
im  Prozesse der Persulfatammoniumbildung. Der Inhalt der Arbeit deckt sieli mit 
der C. 1927. I. 2513 bereits referierten Arbeit. (Ann. Inst. polyteehn. Ural 6 [1927]. 
221— 29. [russ.].) G o i n k i s .

W olf Johannes Muller und Otto Łowy, Zur Theorie der Passwitiitserscheinungen.
II. Ober den Zusammenhang von passivierender Slromdiclite und Zeił. (Monatsh. Chem. 
49. 47— 74. Wien, Teehn. Hoehsch. —  C. 1928. II. 1188.) H e r z o g .

B. StrauB und J. Hinniiber, Uber das ,,Scliwingen“ von Chrom und Chrom- 
legierungen und iiber die Temperaturabhangigkeit von Passivierungspotentialen. Ais 
Schwingen des Chroms bezeiehnete W l. Os t w a l d  (Ztsehr. physikal. Chem. 35 [1900]. 
204) die Erscheinung, daB mancho Stiicke metali. Chroms beim Auflosen in Sauren 
abwcchsolnd sehnell u. langsam II2 entwickeln. Dieser inzwischcn mehrfaeh besehriebene 
u. auch bei Eisen beobachtete Vorgang wird in der vorliegenden Arbeit in folgender 
Weise untersucht: An der K ette 1/J0-n. Kalomelelektrode/Yio-n- KC1; 1-n. H 2S 0 4/Metall 
werden die Potentialanderungen der Metallelektrode fortlaufend stromlos gemessen 
m it H ilfe einer Anordnung, die durch Yerwendung ciner Verstarkerróhre gekennzeichnet 
is t  (Schaltschema im  Original). D ie einzelnen Messungsreihen werden uber mehrere 
Tage ausgedehnt. Es zeigt sich, daB nicht nur am Chrom selbst, sondern auch an spontan 
passm erbaren Chromlegierungen (Chrom-Nickel-Eisen u. Chrom-Eisen) Schwingungen 
auftreten konnen, u. zwar ist dieser Wechsel zwischen aktiv u. passiv an das Vorhanden- 
sein zweier Phason, dio ais Lokalelemento wirken, gebunden. Ais zweite Phase tritt 
an den Korngrenzen des Austenitkrystalls ausgeschiedenes Carbid oder in  die Ober- 
fliiche der Legierung eingebranntes Oxyd auf. Entfernt man das Carbid bzw. das Oxyd 
durch eine geeignete Behandlung, so werden die vorher schwingenden Proben dauernd 
passiv. Hiermit ist zum ersten Małe eine Methode gegeben, um wiUkiirlich „schwingende" 
Proben herzustellen.

Zur Erkliirung der Zwangslaufigkeit der Schwingungsperioden, die oft m it nur 
5— 10% Abweichung nacli genau gleichen Zeitabstanden eintreten, wird im  Zusammen- 
liange mit Yerss. von R a t h e r t  (Ztsehr. physikal. Chem. 86 [1914]. 614) iiber die 
Wrkg. von diffundierendem Wasserstoff u. Sauerstoff auf das Potential einer Eisen- 
elektrodo angonommen, daB es die unter Mitwrkg. der Lokalelemente erfolgende An- 
sammlung u. Abwanderung der Rk.-Prodd. ist, die nach bestimmten Zeitcn die Um- 
kchr des Potontials bedingt. Vff. entwerfen ein eingehendes Bild des ganzen Vorganges. 
D ie Stetigkeit der Potentialanderungen laBt sich bei Annahme einer Sauerstoffbelegung 
oder -legierung ais Ursache der P assivitat verstchen, die je nach ihrer Konz. ein be- 
liebiges Zwischenpotential annehmen kann. Ware dagegen die Ausbldg. einer Oxyd- 
haut Ursache der Passivierung, so miiBte ein bestimmtes Umschlagspotential auftreten, 
da ja einem definierten Oxyd ein bestimmtes Potential zukommt.

Beim Steigen der Temp. des Elektrolyten sinkt normalerweise das Potential 
infolge erhóhter Lósungstension des Metalles u. crhóhter Angreifbarkeit durch die 
Saure. In  manchen Eallen kann aber dies n. Verh. durch sekundiire Erscheinungen 
iiberdeckt werden u. sogar ein Potentialanstieg erfolgen. Letzterer wird auf eine durch 
die Temp.-Erliohung beschleunigte Oberflachenreinigung u. eine Entgasung des Elek
trolyten zuruckgefiihrt; der Effekt wird geringer, wenn ohne eine Anderung des Systems 
eine zweite oder dritte Erwarmung vorgenommen m rd. Legierungen m it starker 
spontaner Passm erung lialten eine Erhitzung bis etwa auf Siedetemp. der 1-n. Schwefel- 
siiure aus. Weniger edle Proben werden dagegen schon bei niedrigerer Temp., z. B. 
50°, aktiv; laBt man in solchen Eallen nach eingetretener Aktivierung das System  
ohne sonstige Anderung sich abkiihlen, so tr itt bei Unterschreitung der Aktiyierungs- 
temp. nicht alsbald wieder Passivierung ein, sondern erst dann, wenn geniigend Luft- 
sauerstoff nachdiffundiert ist. Auch diese Tatsachon stehen im Einklang m it der von  
den Vff. Tertretenen Sauerstofftheorie. (Ztsehr. Elektrochem. 34. 407— 15. Essen, 
Versuchsanstalt der E r i e d . K r u p p  A.-G.) Sta m m .

Tadashi Onoda, Studien uber die Uberspannung. IV . Die Messung der M m im um - 
uberspannung aus der Stromspannungskurve. (III. vgl. C. 1927. II. 2043.) D ie Wasser- 
stoffiiberspannung an Elektroden aus Au, P t, Cu, N i  u. Hg wird aus der Strom- 
spannungskurve ermittelt. D ie Erscheinung, daB sich die Uberspannung bei Au, 
P t, Cu u. N i  je nach der Aufbewahrung stark andert, dagegen nach anod. Polarisation  
einen -bestimmten Minimalwert erreicht, wird bestatigt gefunden. D ie Mittelwerte 
der minimalen Uberspannung bei 30° in  2-n. H „S04 sind folgende: P t 0,0061 V, Au
0,00S4 V, N i 0,084 V, Cu 0,091 V. D ie Wcrte stimmen m it den nach der Blasen-
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methode bestimmtcn annaherncl uborcin. An einer //{/-Elektrodo wird gepruft, welcher 
•Punkt der Kurve ais Uborspannungswert aus der Stromspannungskurvo anzunohmen 
sei, wobei starkę Annaherung an den nach der Blasenmethode erhaltenen Wert er- 
zielt wird. Der Mittelwert liegt bei 0,855 V. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 172. 87 
bis 108. Tokyo, Chem. Inst., Kaiserl. Univ.) Cr e m e r .

T adasłli Onoda, Studien iiber die Uberspannung. V. Die Beziehung zwischen 
der minimalen Uberspannung und der Stromdichte. (IV. vgl. vorst. Ref.) Es wird die 
Uberspannung festgestellt, welcho auftritt, wenn ein Strom von 1— 1,3 Amp. durch eine 
Goldelektrode von 0,6 cm Durchmesser u. 1 cm Lange hindurchgeht. Auch in  diesom 
Falle zeigt sich die Erscheinung einer minimalen Uberspannung (nm), dereń Abhangig- 
keit von der Stromdichte (J) sich durch dio empir. Gleichung wiedergebcn laBt: 
n m =  rc0 J b, wobei b eine vom Elektrodenmaterial abhiingige Konstanto u. n0 die 
Uberspannung bei der Stromdichte 1 mA/qcm  bedeutet. Es werden besondero Verss. 
ausgefiihrt, um nachzuweisen, daB keine Beeinflussung der Uberspannung durch 
auf der Elektrodo gebildetes Oxyd oder durch adsorbierten Sauerstoff besteht u. daB 
die Minimumuberspannungen ais Uberspannungen des Goldes selbst zu betrachten  
sind. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 172. 109— 20. Tokyo, Chem. Inst., Kaiserl. 
U n iv .)  Cr e m e r .

E. Giintelberg und E. Schiodt, U ber den mittleren Aktivitatskoeffizienten des 
Wasserstoffions und Bicarbonations in  Kaliumćhlorid- und konzentrierten Natrium- 
chloridlósungen, sowie iiber die Dissoziationskonstanten einiger Indicatoren in diesen 
Losungen. Vff. bestimmon durch Messungen m it der Chinhydronelektrode den m itt
leren Aktivitatskoeffizienten fur das H'- u. H C O /-Ion ")//h'/hC 0 3  u. die scheinbare 
erste Dissoziationskonstanto der Kohlensaure K c =  (ch'C hc0 :])/(cc'0 2 'Ch2C0 3) in 0,1 bis 
Ó,3-n. KOI-Lsgg. u. in 3-n., 4-n. u. 5-n. N aCl-Lsgg. unter der Voraussetzung, daB HCl 
in  geringon Konzz. ais vollstandig (iiber 99%) dissoziiert angesehen werden kann. 
Es ergibt sich, daB K c der Kohlensaure sich wie die Dissoziationskonstanto anderer 
schwacher Sśiuren yerhalt, sie steigt von 3 ,2-10~7 in reinem W. bis etwas iiber das drei- 
fache in  etwa 1-n. KC1, worauf sie wieder fallt u. in  gesatt. NaCl nur 30°/0 hoher is t ais
in  reinem W. Die Angaben von Szyszkow ski (Ztschr. physikal. Chem. 58 [1907]. 420)
u. WlLKE (C. 1922. I. 497), daB Kohlensaure in starken Salzlsgg. eine mehrero 100-mal 
starkere Saure ais in W. sei, sind darauf zuriickzufuhren, daB bei der Auswertung 
dieser Messungen dio in starker Verdimnung geltenden klass. Gesetzo einfach auf konz. 
Lsgg. ubertragen wurden. D ie Diskussion der colorimetr. Messungen von S z y sz k o w sk i  
fiihrt zur Messung der Dissoziationskonstanto von Mełhylorange in denselben Lsgg., 
in  denen die Dissoziationskonstanto der Kohlensaure bestimmt worden war. Ebenso 
werden Bestst. der Dissoziationskonstanto von Bromphenolblau u. Dimethylgelb aus- 
gefiihrt, wobei in Ubereinstimmung m it der modernen Theorie der Elektrolyte ein 
oharakterist. Untersehied in dem Gang der Sauredissoziationskonstanten oiner unelektr. 
Saure, eines einwertigen Kations u. eines Zwitterions bei Salzzusatz sich zeigte. —  
Femer wurde dor mittlero Aktivitatskoeffizient u. die Dissoziationskonstanto von  
Benzoesauro in 3-n. KC1 u. in  3-n., 4-n. u. 5-n. NaCl gemessen. Das Benzoation hat 
in diesen Lsgg. einen ungewóhnlich hohen Aktivitatskoeffizienten, wahrend der des 
Dicarbonations auffallend klein ist. —  Vff. schlieBen mit Betrachtungen iiber den 
Begriff „Salzfehler“ bei colorimetr. pn-Bestst. u. iiber die relative GroBe von Ionen- 
aktm tatskocffizienten in  gleich starken ein-einwertigen Salzlsgg. (Ztschr. phj-sikal. 
Chem. 135. 393— 442. Kopenhagon, Physik.-chem. Lab. d. T. H .) L e sz y n sk i .

J. M. K o lth o if, Der Einfluf} der Yerdunnung auf das p ji von Puffergemischen. 
Unter Anwendung der DEBYE-HiicKELschen Gleichungen ivird dor EinfluB der Ver- 
diinnung auf die pn folgender P«//ergemische berechnet: Na-Acelat +  Essigsaure, 
Diphthalat +  Phthalat nach Cl a r k , Phosphatgermsch nach Cl a r k , N aH G 03 +  N a2GOs, 
Mono- +  Dikaliumcitrat, Dikaliumcitrat u. Di- +  Trikaliumcitrat. D ie gefundenen 
Werto stimmen m it den mit der H-Elektrode gemessenen gut iiberein, wenn der „mittlere 
Ionendurchmesser“ a bei den Citratpuffern zu 6 ,5 -10~8, in  den iibrigen Fallen zu
4 -10-8 ccm angenommen wird. In  Borsauro - Boratgomischen laBfc sich der Ver- 
diinnungseinfluB wegen Komplesbldg. nicht einfach bereohnen. (Biochem. Ztschr. 195. 
239— 47. Univ. of Minnesota.) K r u g e r .

Reinhard Kohler, t)ber die Diffusion eines Wasserstoff- oder Reduklionspotentials 
durch P latin  und Palladium. D ie Ergebnisse von S c h m id t  u. L iicK E (C. 1922. III. 
1245) werden durch Verss. an Pi-Tiegeln yon 0,05 u. 0,1 mm Wandstarke bestatigt
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u. erganzt: E in an der AuBenseite dureh olektrolyt. Absclieidung erzeugtes Wasser- 
stoffpotential wandert boi Zimmertemp. sehr langsam nach der Innenseite des Tiegels. 
D ie fiir eine bestimmte Anderung des Ionisationspotentials erforderlichen Zeiten yer- 
halten sieh angeniihert wie die Quadrate der Plattendieken, solange die Potential- 
iinderung 80 Millivolt nicht iibersteigt. In  Ubereinstimmung m it N e e n s t  u . L e s s in g  
(Góttinger Nachrichten, math.-phys. Klasso 1902. 146) wird auch die Wanderung 
des Wasserstoffs dureh P d  nur in erster Annaherung ais dem Diffusionsgesetz ent- 
sprechend gefunden. —  Vf." untorsueht die dureh Chromchloriir, Koballcyankalium, 
chlorammoniakal. Ferrosulfat, Zinnclilorur, H ydrazin, N a2S, /C1J'e(C'Ar)0, FeSOt , FeCl2, 
Pyrogallol u. Hydroxylamin  erzeugten Reduktionspotentiale auf ihre Diffusionsfahigkeit 
dureh 0,02 mm dicke Pd-Platten. Im allgemeinen ist der Diffusionseffekt um so gróBer, 
je starker das auf n. [ET] umgereclmete Reduktionspotential ist. D ie Heduktions- 
potentiale beruhen also —  entsprechend der NERNSTschen Theorie —  auf einer Wasser- 
stoffbeladung des Pd. D ie Pd-Platten zeigen eine m it der Zeit zunehmende Durch- 
lassigkeit, die sich bis zur Porositat steigert. Starkę Beladung m it H 2 u. nachfolgendes 
Ausgliihen wirken besonders auflockernd auf das Metallgefuge. (Ztschr. physikal, 
Chem. 135. 369— 82.) L e s z y n s k i .

Gunnar Hedestrand, Uber die Dielektrizitdtskonstanten waftriger Losungen einiger 
Am.inosa.uren. D ie ŃfiRNSTsche Briiekenmethode wird unter Anwendung modulierter 
Schwingungen in  Verb. m it Krystalldetektor u. Telephon ausgearbeitet u. m it dieser 
Anordnung die D E. wss. Lsgg. einiger Aminosauren gemessen. Glykokoll, a.-Alanin, 
fi-AIanin u. Taurin  bewirken eine der Konz. proportionale Erhohung der D E. des W. 
Die Aminobenzoesduren rermindern die D E. des W., was ais Wrkg. der gebildeten 
Ionen aufzufassen ist. Neutralsalze setzen die D E. einer Glykokolllsg. u. des W. in  
gleichem MaBe herab. (Ztschr. physikal. Chem. 135. 36— 48. Stockholm, Inst. f.-
allgem. u. organ. Chemie d. TJniv.) Cr e m e r .

Hans ScMller, Uber die N atur der dielektńschen Yerlusie,. Vorl. Erwiderung auf 
die Entgegnung von A . Joffe. Vf. weist gegeniiber der Entgegnung von J o f f e  (C. 1928.
II. 130) auf seine Kri tik (Ztschr. Physik 42  [1927]. 246) der Arbeit von SlNJELNiKOW  
u. W a l t h e r  (C. 1 9 2 7 .1. 2042) darauf hin, daB die SchluBfolgerungen letzterer Autoren 
auch dann nicht beweiskraftig sind, wenn gegen ihre Verss. keine Einwande erhoben 
werden konnton. E in neuerliches Eingehen auf diese wird bis zum Erscheinen einer 
angekiindigten Arbeit von J o f f e  zuriickgestellt, die yolle Aufklarung iiber das ex- 
perimentelle Materiał liefern soli. (Ztschr. Physik 50. -577— 79. Mannheim, Lab. 
der Siiddeutschen Kabelwerke.) E r a n k e n b u e g e r .

Alfred Schulze, Die Magnetostriktion. I. Einleitend behandelt Yf. die yersehie- 
donen Probleme zur Erforschung der Magnetostriktion; es wird eine exakte Methode 
zu ihrer Messung beschrieben, die mittels Best. der Kapazitatsanderungen im  t)ber- 
lagerungsverf. zweier Hochfreąuenzkreise besteht. Zahlreiche Stoffe werden danach 
in  Magnetfeldern bis etwa 400 Gauss auf Magnetostriktion untersucht. Messungen 
m it reinem Elektrolyteisen sowie Et sen yerschiedener Reinheit, Stahl u. Oupeisen 
zeigen, daB die VlLLARischen Punkte sich  m it abnehmender Reinheit zu hóheren  
Feldstarken verschieben; die Form der Striktionskurye ist stark vom Eisenmaterial 
abhangig. Messungen an N i  u. Co zeigen Zunahme der Kontraktionen m it wachsendem  
Reinheitsgrad. Bei B i tr itt bis zu hohen Feldstarken keine Magnetostriktion auf: 
Diese steht daher in keinem unmittelbaren Zusammenhang m it der magnet. Wider- 
standsanderung. Es werden ferner genaue, in ihren Ergebnissen eingehend geschilderte 
Unterss. an Fe-Ni-Legierungen m it 1—-2% M n-Zusatz ausgefuhrt. Bei 30% Ni-Geh. 
zeigen die Striktionskurven eine scharfe Diskontinuitat. Legierungen m it hohem  
Ni-Geh. (iiber 80%) zeigen Kontraktionseffekte; werden sio nach dem sogen. „Kurz- 
verf.“ behandelt, so besitzen sie auBerordentlich hohe Anfangspermeabilitaten u. sind 
dann gegen mechan. E ingriffe sehr empfindlich. Vf. zeigt, daB die Mc KEEHANsche 
Theorie eines Zusammenhangs hoher Anfangspermeabilitat m it dem Yerschwinden 
der Magnetostriktion unzutreffend ist. D ie Magnetostriktion der reyersiblen Fe-Ni- 
Legierungen erw eist sich ais von der therm. Yorbehandlung unabhangig. Auch zw ischen  
Magnetisierungsintensitat u. Magnetostriktion bestehen keine einfachen Beziehungen. 
W ie dureh das Zustandsdiagramm bedingt, hangt die Magnetostriktion i r r e v  e r - 
s i b 1 o r Fe-Ni-Legierungen stark yon der therm. Vorbehandlung ab. Eine irreyer- 
sible Legierung (29,7% N i) ist nach Gliihen bei 900° bei Zimmertemp. unmagnet. 
u. b esitzt daher auch keine Magnetostriktion, zeigt aber pach Abkiihlen m it fl. Luft 
bzw . fl, H2 erhebliche Dilatationseffekte. E lektrolyt., sehr reine Fe-Ni-Legierungen
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zeigen kleinere Magnetostriktionen u. ein klares Verh.; dennooh lassen sich zwischen 
dieser u. den anderen magnet. Eigg. keine einfachen Beziehungen aufweisen, ebenso- 
wenig zu ihrom elektr. Widerstand u. desson Temp.-Koeffizienton sowie zur therm. 
Ausdehnung. Es werden weiterhin Fe-Si-, Fe-Al- u. .Fe-jJ/tt-Legierungen untersueht; 
hierbei zeigt die Magnetostriktion charakterist. Anzeichen fiir das Auftreten von  
Mischkrystallen. Nahere Einzelheiten sind in der ausfiihrlichen Originalabhandlung 
zu ersehen. (Ztschr. Physik 5 0 . 448— 505. Berlin-Charlottenburg, Physik.-Techn. 
Reichsanstalt.) F r a n k e n b u r g e r .

V. I. Vaidyanathan, t)ber die magnetische Susceptibilitat von Ozoniden. Yf. miBt 
die magnet. Susceptibilitaten einiger Ozonide m it Hilfe oiner CuRiE-Waago. Dio 
Ozonide sind wahrend der Messung gekiihlt. Alle untorsuchten Praparate sind dia- 
magnet.; da die magnet. Eigg. der Einzeltoile eines Mol. sich in der Regel addieren, 
gelingt es auf diesem Weg, Ruckschlusao auf die magnet. Susceptibilitat des Ozons 
zu ziehen. D ie leichte Zersetzlichkeit von Ozoniden u. ihre hohe Oxydationswrkg. 
lassen yermuten, daB 0 3 in ihnen in ahnlicher Form wie im freien Zustand gebunden 
ist. Vf. beschreibt niiher die Versuchsanordnung u. MeBmethodik. D ie Ozonide werden 
ais trockne Pulver, im fl. oder gel. Zustand in  Kólbchen zur Messung gebracht u. 
Parallelmessungen m it den noch nicht ozonisierten ,,Muttersubstanzen“ in  gleicher 
physikal. Form gemacht. Ais Lósungsm. wird gewóhnlich Athylacetat verwendet. 
Fiir Phenanthrendiozonid ergibt sich z. B. die magnet. Susceptibilitat zu — 168- 10~c, 
die des Phenanthrens zu — 121 -10—6; das „diamagnet. Inkrcment“ des Ozons betragt 
hiernach etwa 2^,5-10-6. Es werden noch untersueht: Diphenyltetraozonid, Naphthalin- 
diozonid, Aitfhracenozonid u. Olsaureozonidperoxyd. —  Die Differenzrechnungen er- 
geben fiir die magnet. Susceptibilitaten des Ozons Werte zwischen 20 u. 27-10~°. Die 
Ozonisierung wird mittels eines 7% 0 3 enthaltenden trockenen 0 2-Stromes an Lsgg. 
der betreffenden Substanzen in  Chlf. ausgefiihrt, die Ozonide mittels PAo. gefallt, 
alles unter starker Kuhlung. Bei zu hoher E xplosivitat der Ozonide wird m it ihren 
Lsgg. in  Athylacetat die Messung ausgefiihrt. Vf. beschreibt naher die Eigg. der ver- 
schiedenen Substanzen. Vf. schlieBt theoret. Betrachtungen iiber den Aufbau des
0 3-Mol. an diese Messungen seiner magnet. Eigg. an; er halt eino Ungleichwertigkeit 
der 3 O-Atome fiir wahrscheinlich u. entwiekelt nahere Ansichten iiber die Elektronen. 
verteilung innerhalb des Ozonmolekuls. (Indian Journ. Physics 2 . 421— 33.) F k b g .

Ernst Dussler, Eiseneinkrystalle. IV. M itt. Die Temperaturabhangiglceit der 
Magnetisierung von Eiseneinicrystallen. (III. vgl. C. 1 9 2 7 . II. 1548.) D ie Magnetisierung 
der Fe-Einkrystalle ergibt bei allen Tempp. zwischen der der fl. Luft u. dem Curie- 
punkt die friiher (1. e.) bei gewóhnlicher Temp. gefundene Kurve. D ie Hóhe des Knicks, 
m it dem der Sattigungsteil der Kurve erreicht wird, nim m t m it steigender Temp. 
nach fast der gleichen Exponentialfunktion ab, wie die Sattigungsmagnetisierung 
selbst. D ie Sattigung hat bei allen Tempp. fiir beide Krystallrichtungon denselben 
Wert, der aber in  der tetragonalen Richtung bei kleineren Feldern erreicht wird ais 
in der digonalen. (Ztschr. Physik 5 0 . 195— 214. Tiibingen, Univ. Physik. Inst.) R. K. Mii.

A. Press, Der zur van der Waals-Glausiusschen Gleichung fuhrende nolwendige 
integrierende Faktor der Thermodynamik ais Funktion zwcier Variabler. (Ztschr. Physik  
49 . 306— 10. Washington.) K r u g e r .

W itold Jazyna, Ober den Umkehrpunkt (Inversionspunkt) zweiter Ordnung. I. M itt. 
Auf Grund der Verss. v o n  J o u l e  u . THOMSON, Y o g el , N o e l l , N a t a n s o n  w ird  
unter der A nnahm e, daB sich bei hinreichender Verdiinnung das Gas dem  idealen  
Verh. auch in  bezug auf den JOULE-THOMSON-Effekt nahert, d ie E xistenz des U m -

kehrpunktes 2. Ordnung =  0 (J  =  Energieinhalt) festgestellt u. die

Veranderlichkeit des mittleren Ausdehnungskoeffizienten erklart. (Ztschr. Physik 4 9 .  
270— 75. Leningrad, Technolog. Inst.) K r u g e r .

A. Berkenheim, Zur Elektronenthermochemie der anorganisehen Verbindungen. 
Genau wie die At.-Geww. der Elemente die arithmet. Mittel der Werte fiir die Nach- 
baren sind, sind auch die aquivalenlen Bildungswannen der Verbb. die Mittel aus 
denen der Naehbarverbb. Das gilt fiir die horizontalen u. die vertikalen Reihen des 
period. Systems in  gleicher Weise. So kann man unbekannte Bildungswarmen be- 
reehnen u. z^vischen verschiedenen Werten, dio sich widersprechen, Entscheidung 
treffen. D ie Bildungswarmen von 23 Chloriden werden in  ein Diagramm m it don 
Ordnungszahlen ais Abszisse zusammengefaBt (vgl. hierzu R o th  u. SCHWARTZ).-
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—  Setzt man die Bildungswarmen nach dem BORNSchon KreisprozeB aus Sublimations-, 
Dissoziations-, Ionisationswarmen u. den Elektronenaffinitaton zusammen u. ver- 
gleicht dio von den Physikern angegebenen Einzelwerte, so findet man wieder, daB 
die Werto stets die Mittel aus den Nachbarwerten sind. Nur muB man bei Elementen  
mit yersehiedencn W ertigkeitsstufen m it den mittleren Werten der Bildungswarmen 
u. dor Ionisationswiirmon fiir die einzelnen Ladungen rechnen. So sind die Warme- 
werte V  fur die elektrostat. Anziehung zwischen den positiyen Metallionen u. Br' 
stets das Mittel zwischen den entsprechenden Werten fiir Cl' u. J', ferner der Wert 
fiir MgCl2/2  das Mittel aus dem fur NaCl u. AlCl3/3  usf. Der Vorgang der Bldg. einer 
Verb. wird nach K o s s e l  diskutiert: D ie algebraische Summę der Energien der A n
ziehung ii. der AbstoBung <pm —  <pa entspricht fiir dio yerschiedenartigen Ionen wieder 
dcm Gesetz der arithmet. Mittel. Ferner ist der Radius eines jeden Elementarions 
gloich dem arithmet. Mittel aus den Radien der einzelnen Ionen der im period. System  
benachbarten Elcmcntaratome. D ie nach verschiedenen Methoden abgeleiteten Werte. 
fiir dio Ionenradien werden daraufhin diskutiert: D ie nach yerschiedenen Methoden 
erhaltenen Werte sind verschieden, aber in jeder Reihe gilt die genannte Gesetz- 
maBigkeit. Ausgehend von dom Z7-Wert fiir NaCl werden die V-Werte fiir andere 
Verbb. durch Einsetzen der nach yerschiedenen Methoden abgeleiteten Radien be- 
rechnet u. in  Ubereinstimmung m it den Literaturwerten gefunden. Unter Anbringung 
einiger Korrekturen werden die f/-Wer te fiir die zweiwertigen Oxyde berechnet, sie 
stimmon gut mit den nach dem B oR N schen KreisprozeB berechneten, wenn man die 
modernen Bildungswarmen cinsetzt. Man kann nach den Darlegungen des Vf. m it 
genugender Anniiherung Z7-Werte berechnen, wo fiir dio BoRNschcri Kreisprozęsse 
irgendwelche Daten fohlen. (Ztschr. physikal. Chem. 136. 231— 58. Moskau, II. Staats- 
Uniy., Chem. Lab.) W. A. R o t h .

R. Duehene, Studien uber die Gescliwindiglceił der Ausbreitung der Yerbrennung 
in  koldenwasscrsloffhaltigen Gemischen. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 279— 80. —
C. 1928. I. 1752.) K le m m .

Henry James Masson und W illiam  F. Ham ilton, Eine Sludie uber Selbstent- 
zundungslemperaturen. II . Reine Verbindungen. (I. vgl. C. 1928. I. 943.) Bei Fort- 
setzung der friihor beschriebenen Verss. m it demselben App. u. einer groBeren 
Anzahl yon reinen fl. organ. Verbb. laBt sich auch keine Abhangigkeit der SET. yon  
Mol.-Gew. u. Struktur der Verbb. erkennen. Durch Erhitzungsplatten von geringer 
Warmekapazitat oder Warmeleitung kann die Entflammung yerzogert oder yerhindert 
werden; das wird durch dickere P latten  yermieden, dereń geringere Empfindlichkeit 
aber die Anwendung mehrerer Thermoelemente notig macht. Bei Temp.-Glcichgewicht 
der Platte m it dem Ofeninnern erhalt man genaue, reproduzierbare Werte. Dio katalyt. 
Wirksamkeit der Oborflache beeinfluBt das Resultat, insofern dureh stiirkere Kataly- 
satoren die flammenlose Verbrennung yerstarkt u. hóhere Temp. zur Erzeugung sicht- 
barer Entflammung erfordert wird. Langero Benutzung einer P latte erhóht ihre 
katalyt. A ktivitat, also auch die SET. der gleiehen Substanz. Bei Anwendung yon  
Erhitzungsflachen aus yerschiedenem Materiał —  P t, Au, Ag u. Glas (Pyrex) —  halten 
die Werte fiir die SET. der yerschiedenen Vorbb. nicht die gleiehe Rcihenfolge ein. 
(Ind. engin. Chem. 20. 813— 16.) B o r n s t e in .

Andre Pignot, Detonationsverzdgerer und die adiabatische Enlflammbarkeit von 
Kohlenwasserstoffen. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 277— 78. —  C. 1928. I. 1752.) K l .

George Maxwell Richardson und Philip W ilfred Robertson, Kryoskopische 
Onregelmafligkeiien bei Phenolen. A us ihren Unterss. an Phenollsgg. von Alkoholen, 
Anilinen, Phenolen, Aniliden, Amiden, Pyridin u. Chinolin kommen Vff. zu folgenden 
Ergebnissen: D ie Gleicliung yon v a n ’t  H o f p  K  =  0,02 T -jL  stim m t nicht fiir die 
untersuchten Lsgg., selbst nicht bei niedrigen Konzz. Die bcobachtoten Abweichungen 
schcinen in t)bereinstimmung m it der Theorie yon H i l d e b r a n d  (C. 1916. II. 1101. 
1919. III. 1035) yom inneren Druck u. der Polaritat abzuhangen. D ie Abweichungen 
der Phenolderiyy. konnen aber nicht hierauf zuruckgefuhrt werden, auch die Theorie 
von B r o w n  u . B u r y  uber feste Lsgg. u. A ktiyitat is t hierfiir ungeniigend. Vff. konnen 
ferner Beziehungen zwischen Mol.-Vol. u. kryoskop. Verh. feststellen. (Journ. chem. 
Soc., London 1928. 1775— 83.) A m m e r la h n .

M. de Kay Thompson und W . G. Armstrong, Der Dampfdruck von Barium- 
oxyd. Der Dampfdruck von BaO wird zwischen 1280 u. 1470° nach der Methode von  
W a r t e n b e r g  (Ztschr. Elektrochem. 19 [1913]. 482) bestimmt durch Feststellung  
des Gewichtsverlustes, den eine gewogene Menge BaO bei bestimmter Temp. in einem
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Luftstrom von bekannter Stromungsgeschwindigkeit erfahrt. Der Dampfdruck ergibt 
sich bei 1280° zu 0,33 mm Hg, bei 1467° zu 2,55 mm. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 
54. 4 Seiten Sep. 127— 30. Massachusetts, Inst. of Technology.) STAMM.

J. R. I. Hepburn, Der Dampfdruck von Wasser uber Schwefelsaure-Wasser- 
Gemi-schen bei 25° und dessen Bestimmung mittels eines verbesserłen Taupunkłapparates. 
Vf. iiberprufte die Verss. von W il s o n  (C. 1922. IV. 98). Es ergibt sich, daB die 
W iLSONsche Hauptkurve nicht dic genauesten Werte angibt, was insbesondere fiir 
den Kurventeil gilt, der sich auf 40— 60°/o H 2S 0 4 bezieht. Eino Tabelle bringt die 
wahrscheinhchsten Dampfdrucke. (Proceed. physical. Soc., London 40. 249 bis 
260.) K . W o l f .

A 3. K o llo id ch em ie . C apillarchem ie.
H. Braidy, D ie Kolloidwissenschaft und ihre Anicendungen. III. (I. u. II. vgl.

C. 1928. II . 1534.) Vf. bespricht die Eigg. der Gele (mechan. Eigg., Quellung, Pep- 
tisierung, Synerese). (Ind. chimiąue 15. 402— 04.) K r u g e r .

Wo. Ostwald, Zur Kenntnis der Rolle von Dieleklrizildlskonslante, Polarisalion  
und Dipolmoment in kolłoiden Systemen, besonders in  nichtwdsserigen Dispersoiden.
III. Das Verhalten elektrolythaltiger Organosole. (II. vgl. C. 1928. II. 1657.) Vf. diskutiert 
vom Standpunkt der dielektr. Theorie organ. Eli. die Ergebnisse von E r r e r a  (Kolloid- 
Ztschr. 02 [1923]. 240) iiber dio Elockung von Pt- u. Sulfid-Alkoholosolen durcli andero 
organ. Eli. D ie durch elelctr. Zerstaubung hergestellten Pt-Alkoholosole verhalten sich  
entsprechend den SvEDBERGschen Elektrosolen (vgl. II ., 1. e.): Alle nicht flockendon 
Zusatze haben ńicht nur hohe DE.-W erte, sondern auch liohc Dipolmomente, walirend 
am starksten die dipolfreien u. dipolschwachen Eli. flocken. Wesentlich verschicden 
verhalten sich dio chem. dargestellten, elektrolythaltigen Sulfid-Alkoholosole; hier 
wirken auch Stoffe mit groBem Dipolmoment (z. B. Isoamylalkohol), u. nicht maximalo 
Zusatze, sondern mittlere Konzz. von Bzl., Hexan, CCI* usw. flocken am starksten, 
so daB, da die D E. in Gemischen von Bzl. usw. m it Alkohol keincrlei ausgczeichneten  
Punkt bei mittleren Konzz. aufweist, nicht die D E. allein fiir die Elockungswrkg. 
maBgcbend sein kann. Es ergibt sich aber (bei ca. 35 Mol.-°/0 Alkohol) eine guto t)ber- 
einstimmung der Lagę des Elockungsoptimums m it der Lage des Maximums der nach 
D e b y e  berechneten Molekularpolarisation des Alkohols in einem dipolfreien Lósungsm. 
Vf. diskutiert den Zusammenhang zwischen Adsorbierbarkeit u. Dipolgeh. des Ad- 
sorptionsmittels, sowie zwischen Dipolgeh. u. Lóslichkeit. D ie Elockung der elektrolyt- 
haltigen ERRERAschen Sole wird gedeutet ais Wrkg. des urspriinglichen Dispersions- 
mittels, des Alkohols. Dieser erfahrt durch die Zusatze eino Aktivierung, namlich 
eine Verstarkung seines Dipolgeh. Bei maximalor Ausbildung dieser Dipole wird dic 
gemischte loncn-Alkoholdipolhiille desorientiert, gelockert u. schlieBlich aufgelost, da 
die maximal entwickelten Alkoholdipolo starker m it den adsorbierton Ionen ais mit 
dem Mizell selbst in elektrostat. Rk. treten. (Kolloid-Ztsehr. 45. 331— 45. Leipzig.) L e.

Subodli Grobinda Chaudhury, Der Einflu/3 der Konzentrałion eines Soles auf 
seine Stahilitat. Nach einer Ubersicht iiber die zu diesem Thema von zahlreichen anderen 
Autoren u. auch vom  Vf. (vgl. C. 1924. II. 811) vorhandeno Literatur werden dio bis 
heute iiber die Verandorung der Elockungskonz. verschiedener Elektrolyto bei Ver- 
diinnung des Kolloids gemachten Beobachtungen in  folgender Weise zusammengefaBt: 
Bei Verdiinnung eines Soles wird Ladung u. Gesamtoberflache der Kolloidteilchen 
vermindert, walirend der Abstand der Teilchen steigt. Verkleinerung von Gesamt
oberflache u. Ladung machen das Sol weniger stabil gegen Elektrolytkoagulation, 
vorausgesetzt, daB das Potential, bei dem Koagulation eintritt, u. die relatiyo Ad- 
sorption aller Ionen an der Obcrflacho durch dio Verdiinnung nicht verandert werden. 
Durch den groBeren Zwischenraum zwischen den Teilchen aber wird das Sol stabiler. 
DaB in einer Anzahl von FaUen das Sol durch Verdiinnen an Stabilitat verliert, ist 
darauf zuruckzufuhren, daB die beiden ersten Wrkgg. die dritte iiberwiegen. Ein  
weiterer Grund fiir das Stabilerwerden des Soles m it wachsender Verdunnung tritt 
auf, wenn das Verhaltnis der adsorbierten Menge gleichnamig geladener Ionen zu der 
der flockenden Ionen wachst. D ie móglichen Ursachen fiir diese letztere Erscheinung 
werden diskutiert. (Journ. physical Chem. 32. 1231— 35. Calcutta, Univ. College of 
Science.) St a m m .

H. G. Bungenberg de Jong, Die Viscositdtsdnderungen bei Beginn der Gelati- 
nierung von verdunnten Agarsolen. (Vgl. C. 1 9 2 8 .1 .1155.) Bei 40° u. bei niederen Tempp. 
nimmt die Viscositat rerd. ^jai-sole m it der Zeit zu, u. zwar steigt die relative Yiscositat-
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zunachst um (hoobstcns) einige °/o, bleibt dann eine gewisse Zeit konstant u. steigt 
dann weiter. D ie 1. Gelatinierungsphase (bis zum Ende des stationaren Zustandes) 
is t ziemlich gut reproduzierbar u. von der Stromungsgcschwindigkeit des Sols in dor 
Capillare unabhangig; die 2. Gelatinierungsphaso verlauft dagegen unregelmaBig, u. 
das PoiSEUlLLEsche Gesetz gilt nicht. D ie Zunahme A rj der relatiyen Viscositat bis 
zum stationaren Zustand ist ungefahr der Agarkonz. c proportional, dio Zeit t bis zum 
Eintritt des stationaren Zustandes annahernd umgckehrt proportional c3; bei Er- 
niedrigung der Tomp. nim mt t sohr stark ab, A rj ungefahr geradlinig zu. K C l, NaCl, 
LiCl, N II,fil, K C N S , K 2S 0 it K iFe(GN)ti, BaCl2, Go(NII3)eGl3 haben in  kleinen Konzz., 
in  denen der quasiviscose Effekt gróBtonteils yerschwindet, denselben EinfluB auf die 
Gelatinierung; der stationare Zustand wird schneller erreicht, u. die Viscositatszunahme 
bis an den stationaren Zustand ist absolut u. relativ geringer. Bei Elektrolytkonz. 
von 0,2-n. wird dagegen in  der Beihenfolge J^^SO^I^Cl-K Br-K2\rOr K J -K C Ń S  A r\ 
kleiner u. t groBer (lyotroper EinfluB). D ie Gelatinierung kann beim stationaren Zustand 
unterbrochon werden; die jj-Temp.-Kurye des teilweise gelatinierten Sols lauft parallel 
zu der des urspriingliohen. D ie Zunahme der Viseositat bis zum stationaren Zustando 
beruht also nicht auf einer Zunahme der Hydratation, da sie sonst ebenso wie die 
Anderungen der Viscositat mit der Temp. reversibel sein miiBte. Der quasiviscose 
E ffekt von KCl ist bei einom halb gelatinierten Sol etwa ebenso groB wie beim urspriing- 
lichen. Aus den Ergebnissen u. ultramkr. Unterss. ist zu schlieBen, daB die 1. Gela- 
tinierungsphase in einer bei dieser Temp. irreyersiblen Aggregation der Teilchen unter 
Beibohaltung ihrer Hydratation besteht, wobei die primaren Aggregate gegeniiber 
dem Durchmesser der Viscosimetercapillare klein sind; wahrend der 2. Gelatinierungs
phase treten dann die primaren Aggregate zu gróBoren Strukturen zusammon, die 
aber durch Stromung wicder auseinandergeschlagen werden kónnen; Elektrolyte be- 
schleunigen die .Bldg. dicht gobauter Aggregate. D ie Tatsache, daB Aggregation 
erfolgt, trotzdem capillarelektr. Ladung u. Hydratation erhalten bleiben, laBt sich 
m it Hilfo der friiher mitgeteilten Theorie des Vfs., daB Ladung u. Hydratation nicht 
gleichmiiBig iibor die Teilchenoberflache yerteilt zu sein brauchen, erkliiren. (Rec. 
Trav. chim. Pays-Bas 47. 797— 818. Leiden.) K r u g e r .

Thomas Robert Bolam,Der Einflufi lyophiler Kolloide auf die Fdllung von Salzen. 
Agar und Bleijodid. (Vgl. B o la m  u . D e s a i ,  C. 1 9 2 8 . I . 1511.) Ggw. von Agar hemmt 
die Fallung von PbJ„ aus aqmvalenten Lsgg. von P b (N 03)2 u. K J. Best. der elektr. 
Leitfahigkeit (25°) der Lsgg. von Agar, K N 0 3, P b(N 03)2 bzw. K J  u. ihrer Gemische 
laBt schlieBen, daB Agar die Bldg. iibersatt. Lsgg. yon P bJ2 begunstigt; kolloides P b J2 
liegt nicht vor. D ie Leitfahigkeit eines Gemischs yon Agar u. Salz ist stets niedriger 
ais die Summo der Leitfahigkeiten dor Komponenten. Bei K N 0 3 u. K J  ist die 
Differenz nur ca. 4°/0, bci P b (N 03)2, wahrscheinlich infolge Abscheidung von P b S 04 
groBer. Der EinfluB von Agar auf die Fallung von PbJ„ ist demjenigen yon Gelatine 
auf die Bldg. von Ag2Cr04 ahnlieh. —  Loslichkeit yon P bJ2 bei 25° 1,645 mmol/1000 g 
W .; Leitfahigkeit der gesatt. Lsg. 426,8 l jQ  (25°). (Trans. Faraday Soc. 2 4 . 463— 70. 
Univ. of Edinburgh.) K r u g e r .

F il.B ottazzi, Oberflachenspannungswrmindemde Wirkung der Proleine und Tlieorie 
der oberfldchenspannungsvermindernden Sloffe im  allgenieinen. Vf. stellt naeh ein- 
gehender Besprechung seiner friiheren Arbeiten, Arbeiten seiner Schiiler u. anderer 
Forscher ii ber Proteine, Seifen u. andere oberflaehenspannungsvermindernde Stoffe 
folgende Tatsachen fest: Lsgg. von Proteinen, die am isoelektr. Punkt gel. bleiben, 
zeigen am isoelektr. Punkt die minimale Oberflachenspannung. Der Anstieg der 
Oberfliichenspannung zu beiden Seiten des isoelektr. Punktes beruht auf der D isso
ziation des Proteinsalzes, d. h. die Proteine erniedrigen die Oberflachenspannung 
des Lósungsm. am meisten, wenn sie sich im  Zustande undissoziierter Moll. befinden. 
Alle oberflachenspannungsyermindernden Stoffe iiben diese Wrkg. nur aus, wenn sie  
inolekular gel. sind, nicht im Zustand von Ionen oder Molekiilaggregaten (Submikronen); 
wahrscheinlieh weil die Moll. weniger hydratisiert sind u. eine geringere Affinitat fiir 
das Lósungsm. haben u. sich daher leichter an der Oberflache anreichern ais die Ionen.
—  Vf. schlagt vor, die Bezeichnung „bathoton“ durch das sprachlich richtigere „tono- 
moiotisch“ (fieioco =  yermindern) zu ersetzen. (Archivio si Scienze biologiche 10  
[1927]. 456— 506. Sep. Neapel, Univ.) K r u g e r .

H. M. Trimble, Die Veranderung der Capillaritatswirkung ton  Losungen m it der 
Zeit. Das von W a s h b u r n  u . B i g e l o w  (C. 1 9 2 8 . II. 1309) an wss. Lsgg. von Stoffen, 
die fliichtiger sind ais W ., untersuchte Phanomen studiert Vf. an yerschiedenen Ge-
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mischen organ. Substanzen. Es wird bestiitigt, daB die bei Anwendung der Methode 
der Steighóhen beobachtete Anderung des Meniskus in  der CapiUare (Steigen oder 
Fallen) auf die iiberwiegendo Verdampfung der fliichtigeren Substanz zuruckzufiihren 
ist. Geschwindigkeit u. Grófio der Anderung nehmen zu, wenn man die Capillare kiirzer 
u. enger walilt. Boi Mischungen aus Komponenten m it sehr verschiedonem spezif. 
Gowieht (z. B . Ather u. CCi4) beeinfluBt die infolge der Verdampfung der einen Kom 
ponento cintretende Dichteanderung die Geschwindigkeit der Meniskusverschiebung. 
Zuverlassige Werto fiir die Oberflachenspannung von Gemischen, die fliichtige Kom- 
pononten enthalten, kann man erhalten, wenn man der Verdampfung vorbeugt, etwa 
durch Verwendung eines geschlossenen Capillarimoters, bei dem die Dampfraume 
der CapiUare u. des Fliissigkeitsbehalters zusammenhangen (WASHBURN u . BlGELOW,
1. c.). (Journ. physical Chom. 32. 1211— 24. Univ. of Michigan, Chem. Lab.) Sta m m .

S. Mokruschin, Uber die D ifjusion von Methylenblau in  Gelatinegallerten. (Ann. 
Inst. polytechn. Ural 6 [1927], 93— 110. [russ.]. —  C. 1928. I. 1273.) G o i n k i s .

S. Affonsky, Uber die Frage des Einflusses der Lipoide auf die Diffusion der Sauren 
und Alkalien in  Gallerten. Vf. untersucht die Diffusionsgeschwindigkeit von IICl, 
II2SO,v  H3PO,t, Oxalsaure, C3Ha0 3, NaOH  u. N aH C 03 in  Gallerten, die durch Er- 
starren von Agar- bzw. Gelatindsgg. mit Zusatz von Cholesterin- bzw. Lecithinlsg. u. 
Indicatoren hergestellt wordon waren. Cholesterin beschleunigt die Diffusion, Lecithin 
verzógert sio. D ie beschleunigende Wrkg. des Cholesterins ist relativ schwacher ais 
die hemmende Wrkg. des Lecithins. Beide Stoffe zusammen rufen entweder eine 
schwache Verzógerung hervor, oder ein Effekt fehlt ganz. (Blochem. Ztsehr. 195. 
387— 95. Kasan, Staatl. Veterinarinst.) K etjg ee .

W alter Fleischm ann, Untersuchungen zur Frage der Permeabiłitat pflanzlicher 
und iierischer Zellmembranen fiir  Kohlehydrate. Es wurde die Permeabiłitat von Blut- 
kórperchen u. Zellen von Tradescantia u. Hyazinthen fiir Zucker u. die entsprechenden 
Alkohole untersucht. E s wird gefunden, daB die Zucker stets besser eindringen ais 
die Alkohole. Ein gleiches Verh. zeigt die Adsorbierbarkeit dieser Substanzen an 
Tierkohle. E s wird geschlossen, daB die Adsorbierbarkeit an Grenzflachen fest-fl. 
ein wichtiges Moment fiir das Eindringen dieser Substanzen in  die Zelle ist. (P f l u g e r s  
Arch. Physiol. 220. 448— 65. Kieł, Physiolog. Inst.) Me i e e .

G. Tarninami und J. Schneider, Zur Kennlnis der Abhangigkeit der Absorptions
geschwindigkeit des Wasserstoffes durch Palladium, Eisen und Nickel von der Krystalliten- 
órienlierung. Es werden Verss. angestellt uber die Abhangigkeit der Absorptions- 
geschwindigkeit des Wasserstoffs durch Palladium, Eisen u. Nickel von der Krystalliten- 
orientierung auf der Oborflache. D ie Verss. ergeben, daB hartes P d  kein gasfórmiges 
H„ boi 150° absorbiert, wahrend elektrolyt. abgeschiedenes H 2 von hartem u. weichem  
Materiał m it fast derselbon Geschwindigkeit aufgenommen wird. Fe u. N i  dagegen 
absorbieren im  harten Zustand gasfórmiges S t  bei 300° bzw. 200° schneller u. mehr 
mehr ais weiche Bleche, elektrolyt. abgeschiedenes I h  im harten Zustand weniger u. 
langsamer ais im woichen Zustand. H at sich bei Fe die Umwandlung in  die S-Modi- 
fikation vollzogen, so kaim es bei 300° gasfórmiges H2 nicht mohr absorbieren. Es 
laBt sich zeigen, daB beim P d  die Absorptionsgeschwindigkeit um so gróBor ist, jo 
mehr Krystallite m it Ikositetraederobenen in dor Oborflacho liegen. Bei der Ab- 
sorption von elektrolyt. abgeschiedenem H., tritt diese Abhangigkeit nicht so deutlich 
hervor. Auch bei Fe u. N i laBt sich der EinfluB der Krystallitenorientierung nach- 
wcison. D ie Absorptionsgeschwindigkeit ist auf der Oktaedcrobene am gróBten. —  
Bei Pd, das II2 gel. enthalt, -ndrd durch vorhcrgohende Beruhrung m it L uft die Ab
sorptionsgeschwindigkeit stark herabgesetzt. Ist das Pd aber wasserstofffrei, so ist 
die Beruhrung m it der Luft ohne EinfluB auf die Absorptionsgeschwindigkeit. Dieses 
Verh. ist auf die Bldg. von //„O-Moll. in den Gittormaschen zuruckzufiihren. (Ztsehr. 
anorgan. allg. Chem. 172. 43— 64. Góttingen, Inst. f. phys. Chem. d. U niv.) Cp.EMER.

S. Mokruschin und E. Krylów, Uber die Adsorption von Sauren durch Filtrier- 
papier. (Ann. Inst. polytechn. Ural 6 [1927], 151— 54. [russ.] —  C. 1 9 2 8 .1. 890.) G oink .

Elroy J. Miller und Selma L. Bandemer, Adsorption aus Lósungen durch asche- 
freie Adsorptionskohle. V. Die Adsorption aus Pufferlósungen ais M ittel zur Bestimmung 
des isoelektrischen Punktes einer Kohle. (IV. vgl. M il l e r , C. 1927. II. 1678.) Aus- 
fiihrlichere Darst. der bereits kurz referierten Verss. von M il l e e  u . B a n d e m e e , 
(C. 1928. II. 231) iiber don EinfluB yerschiedener Kohlesorten auf die ph von Glycin, 
Gitrat-, Borat- u. Phosphatyińiern  (S0EENSEN). Ungereinigte Blutkohle setzt die 
Aciditat saurer Puffergemische u. in  der Regel die Alkalitat der starker alkal. Puffer-
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gemischo lierab. Von Asche, adsorbierten anorgan. Sauren u. sauren organ. Stoffen 
freie geroinigto Blutkohlo ruft in sauren Puffcrn eino Abnahme dor [H ‘] hervor, dio 
Ph der alkal. Puffer andert sick jo nach der Pufferungscapazitiit u. der Monge u. A ktivitat 
dor ICohlo iiberhaupt nicht oder steigt infolgo hydrolyt. Adsorption der Salzo unter 
Freiwerden von Alkali. Gereinigtcr N orit, aktivicrte Zuckerkohle u. ungereinigtc, auf 
1000° erhitzto Blutkohlo, dio m it W. einen alkal. Extrakt liefert, vorlialton sich wio 
dio gercinigte Blutkohle, gereinigtc Kohlen m it adsorbierter Saure (Benzoes ćkire, HCl, 
Stearinsaure oder Methylrot) wio dio ungereinigto Blutkohle. (Journ. physical Chem. 32. 
829— 42. E ast Lansing, Michigan.) K r u g e r .

John R. Baylis, Das System Calciumozyd-Kieselsdure-Wasser. Verss. iiber die 
Adsorption  von Ca(OH)2 an Kieselsiluregel sowio iiber die Estraktion des Adsorptions- 
prod. m it W. scheinen dafiir zu sprechen, daB boi der Adsorption eine definierto Verb. 
entstoht, die CaO u. S i0 2 im Verlialtnis 1 : 1 enthalt, u. dio imstande ist, noch otwas 
mehr Ca(OH)2 aufzunehmen. Zwischen dem von der genannten Verb. adsorbierten 
Ca(OH)2 u. dem in  der uberstehonden Lsg. befindlichen besteht ein reversibles Gleieh- 
gewicht. (Journ. physical Chem. 3 2 . 1236— 62.) S ta m m .

E. A shley Cooper und John Mason, E in Beitrag zu unserer Kenntnis der Des- 
infektionsmrkung. II . Die Bezieliungen von Phenolcn und Aminen zu Proteinen. 
(I. vgl. C o o p er  u. S a u n d e r s , C. 1 9 2 7 . I. 2174.) D ie Aufnahmo des Dcsinfektions- 
mittels durch Proteino in wss. Lsg. hat in  folgenden Fallen den Charakter oinos Ad- 
sorptionsvorganges: koaguliertos Serumalbumin +  Pikrinsaure, Sulfosalicylsdure +
Gelatine oder Albumin, Athylamin  +  Gelatine u. wahrscheinlich auch bei A nilin  +  
G-elatine. Hydrazinhydrat wird durch Gelatine negativ adsorbiert; bei Hydroxylamin- 
chlorliydrat u. Eialbumin  durchlauft dio aufgenommeno Menge m it steigender Konz. 
ein Maximum, wird 0 u. geht schlieBlich in ncgatiye Adsorption iiber. —  Die germicido 
Wrkg. der Stoffe steht in  keiner bestimmton Beziehung zu ihrer Lóslichkcit in  den 
Proteinen oder ihrer Adsorbierbarkeit durch dio Proteine, wenn sie in  kolloider Lsg., 
d. h. in ihrem natiirlichen Zustande in  der Zelle vorliegcn. Bei gofallten Proteinen 
geht dagegen die baktericido Wrkg. der Loslichkeit oder Adsorbierbarkeit parallel. 
Vff. nehmen an, daB die 1. Stufo der Desinfektion dio Bldg. einer Lsg. des Desinfektions- 
mittels im Baktorienprotoin oder seine Adsorption an der Oberflache dor Protoplasma- 
teilehen ist, u. daB dann die spezif. denaturierendo Wrkg. des Desinfektionsmittels 
auf dio Kolloidstruktur dor Zello eintritt. (Journ. physical Chem. 32 . 868— 75. Univ. 
of Birmingham.) K r u g e r .

Warren W eaver, Die Sedimentationszeił kleiner Teilchen in  einer Fliissigkeit. 
(Vgl. C. 1 9 2 7 . II . 678.) Vf. w eist gegeniiber der Arbeit von F u r t h  (C. 1 9 2 7 . I . 867) 
darauf hin, daB die von ilim angegebene Rcgel, nach der die Sedimentationszeit immer 
kleiner ais 2 / / /c  (H =  Hóhe der FI., c =  Fallgeschwindigkeit, D  =  Diffusions- 
koeffizient) sein soli, nur eine obere Grenze der Sedimentationszeit angibt u. nicht 
eino Proportionalitat der Sedimentationszeit zu irgendciner Potenz von H  postuliert, 
u. daB sich die Kegel auf jeden Wert von Dj(c H) bezieht. (Ztschr. Physik 4 9 . 311— 14. 
Madison [Wis.], Univ. of W isconsin.) K r u g e r .

W. Kopaczewski, L’ćtat colloidal et 1’industric. Tome 2. Applications industrielles des 
proprićtes colloidales. Paris et Liege: Ch. Beranger 1927. (VIII, 344 S.) 165 fr.

B. Anorganische Chemie.
Jakob Dodonow und Hermann Medox, Zur Konstitutionabestimmung des Hydro- 

disulfids. Ober die Eimmrkung von Hydrodisulfid auf Phosphor(III)-Verbindungen. 
H 2S2 (B lo c h , H o iix , C. 1 9 0 8 . II. 220) wird durch N-Dimethylanilin  nicht zu einer 
aminoxydanalogen Verb. gebunden, sondern nur lebhaft in  H 2S u. S zers. Auch Di- 
phenylphosphin  bzw. -arsin gaben m it H 2S2 in Bzl.-Lsg. nicht die erwiinschten Additions- 
Terbb., z. B. R 3P(SH )2, sondern unter H 2S-Abgabe die Phosphorsulfide, wie 
(CeH 5 )3P : S. Bei P C l3 u. H 2S2 sind die Prodd. gemiiBigter Rk. in  Bzl. Pliosphorsulfo- 
chlorid, PC13S, P t S 6 u. HCl neben kleinen Mengen H ,S , den Gleiehungen entsprechend: 

PC13 +  H„S„ — >- PC13(SH )2 ^  P S 2C1 +  2 HCl;
PC13(SH )2 ^  PC13S +  H ,S ; 2 P S2C1 +  H2S — >  P2Ss +  2 HCl;
Gesamtgleichung: 3 PC13 +  3 H 2S2 — >- P 2S6 +  PC13S +  6 HCl.

E in solcher Reaktionsyerlauf maoht die Annahme von der Gleiehheit in  den Kon-
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stitutionsformeln des H 20 2 u. H 2S2 sehr wahrscheinlich. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 
1767— 70. Saratów, Landwirtsch.-Inst.) . B l o c h .

Julius Mai, Ober Tełraphospliortriselenid und Pliospliorsulfoselenide. P^Se^ (vgl.
C. 1926. II. 1937) ist je nach der Schichtdicke gelb (auch die Nadcln aus Bzl.) bis orango 
(Krystalle aus CS2); D .22 3,16; 100 ccm CS2 losen 7,16 g P4Se3; in  andcren organ. 
Łosungsmm. ist P4Se3 nur in  der Siedehitze m it grunlichem Stich I.; die Krystalle 
daraus sind prism at.; h. W. u. Luftfeuchtigkeit wirken zersetzend unter Bldg. von Se, 
konz. H,SO., lóst bcim Erwarmen unter Gruniarbung; Alkalien bei 40— 45° (u. N a2S) 
unter Einleiten von H 2 fiihren in Na-Polyselenid, N a2Se u. Phosphorwasserstoff iiber; 
beim Erhitzen vertieft sich dio Farbę, uber 200° ist Aufhellung, bei 242— 243° Zu- 
sammenschmelzen zu einer roten M. zu erkennen; P4Se3 sd. in C 02-Atmospharo untor 
Dissoziation (P-Geruch) u. zeigt von 160° ab schwaches, bis 280° wesentlich ver- 
starktes Phosphorescieren. Zusatz von P4Se3 zu P4S3 wirkt auf den F. des letzteren 
erhóhend, chem. Indm ducn liegen jedoch nicht vor. D ie vermeintlichen Phosphor- 
sulfoselenide kónnen hóchstens isomorphe Mischungon sein. (Bor. Dtsch. chem. Ges. 
61 . 1807— 11. Bern, U niv.) B l o c h .

W . D. Treadwell und Gerold Schwarzenbach, Zur Kenntnis der Unterphosphor- 
saure. Vff. bestimmen dio Untcrphosphorsaure dureh Titration m it Uranosulfat in  
schwefelsaurer Lsg. m it eloktrometr. Endpunktbest. D ie Titration geschah m it frisch 
platinierter Pt-Elektrode ais Indicator in  wss. Lsg. von yerschiedener Aciditat. D ie  
Vergleichselektrode bestand aus einem Ag-Stab in 0,1-n. KCl-Lsg. u. AgCl-Suspension. 
D ie ganze Apparatur stand unter C 02-Atmosphare. D ie Konz. anwesender H 2S 0 4 
darf nicht hoher ais 1-n. sein. Phosphation beeinfluBt die Titration nicht, wogegen 
Phosphit den Endpunkt zu spat erscheinon laBt u. Hypophosphit ihn ganz yerhindert. 
Der ontstehende Nd. bat die Formel U P2O0 u. ist schwer 1. Fiir dio Beurteilung dos 
Sauregrades der Unterphosphorsaure bestimmen Vff. ihre Neutralisationskurve; das 
Na-Salz der Saure wird m it einer bekannten Menge 0,1-n. HC1 oder H 2S 0 4 yersetzt, 
u. diese Lsg. m it carbonatfreiom 0,2-n. NaOH titriert. D ie Titrationskurve weist drei 
Spriinge auf, u. zwar nach der vollendeten Bldg. der Salzo N a2H 2P20 6, Na3H P20 6 u. 
Na4P 2O0. Was di© Konst. betrifft, glauben Vff. aus den Dissoziationskonstanten so- 
wohl fiir die Unter-, wio auch fiir die Pyrophosphorsaure eine symm. Konst. annehmen 
zu miissen:

gg> p < £> p < gl -  I o )p -o -p ^ o S
Unterphosphorsiinre. Pyrophosphorsaure.

(Helv. chim. A cta  11. 405— 16.) A m m e e l a h n .
L. Belladen, M. Noli und A. Sommariva, Einwirkung von Kdhlenoxyd auf 

Melalkhloride. (Vgl. C. 1927. II. 1443.) Bei der Einw. von CO (dargestellt aus Ameisen- 
saure m it H 2S 0 4) auf Metallchloride entstehen bemerkenswerte Mengen Phosgen. Vf. 
untersucht in dieser Hinsicht das Verh. dor Chloride von Ag, Cu, Pb u ..N i  u. gibt die 
prozentualen Werte fur Phosgen u. fiir das Verhaltnis der IĆonzz. von Phosgen u. CO 
tabellar. wieder. D ie gefundene Mengo Phosgen ist gróBer ais diejenige, die der Glei- 
ehung MeCl2 +  CO Me +  COCl2 ontspricht. Vf. erklart diese Feststellung dureh 
Zers. des CO nach folgonder Gleichung: 2 CO ^  C +  C 02. Nachweis einer gróBeren 
Mcnge C 02, ais sio der Theorie entspricht, dureh Einleiten des gebildeten Phosgens 
in /̂3Q-n. Barytwassor u. Wagen des gebildeten B aC 03. Es laBt sich bestatigen, daB 
fiir den Rk.-Verlauf die Gleichungen;

2 C 02 2 CO +  0 2 u. 2 MeCl2 - f  0 ^ 2  MeO +  Cl2
gelten, also auch C 02 m it Metallchloriden unter Bldg. yon Phosgen reagiert. So finden 
sich beim tfberleiten yon C 02 iiber NiCl2 bei 550° in dem m it einer Geschwindigkeit 
von 1,1 ccm pro Min. aus dem elektr. Ofen austretenden Gasgemisch 1,7% Phosgen, 
bei Anwendung von PbCl2 bei 700° u. einer Geschwindigkeit yon 1,7 ccm pro Min.
0,65% Phosgen. Dureh Bldg. kleiner Mengen freien Chlors aus den Metallchloriden 
yerandert sich das Gleichgewicht in  der gasformigon Phase, so daB diese Verss. zu- 
niichst nur rein qualitativ betrachtet werden konnen. (Gazz. chim. Ital. 58. 443— 49. 
Genf, Univ.) B e n c k is e e .

Egon Wiberg, Zur Valenzćhemie des Bors und uber die Konstitution des einfachsten 
Borwasserstoffs. Yf. entwirft eino Konstitutionsformel fur den einfachsten Borwasser- 
stoff B 2Hf., wobei er in besonderem MaB die fiir dieses Mol. festgestellten ehem. Eigg. 
beriieksichtigt. Bei der Entw. der Elektronenformel richtet er sich nach folgenden
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Postulatem  1. D ie Erfiillung der Oktettregel (Achterschalen) ist auch fiir den Aufbau 
der B-Verbb. mafigebend; 2. das B-Atom kann nicht mehr ais 4 Atome kovalent binden;
з. der Wasserstoff ist nur im Fali der Metallhydride elektroyalent, sonst stets koyalent 
gebunden. Eine eingchende Diskussion der Yalenzyerhaltnisse des B  fuhrt Vf. zu dem 
SchluB: In  allen elektrovalenten Verbb. ist das B  stets 3-wertig, in  allen koyalenten  
Verbb. 5-wertig. E in 4-wertiges B im  Sinne einos 4-wertigen C-Atoms gibt es nicht. 
AnschlieBend werden die Moglichkeiten fiir die Existenz eines noch unbekannton Mono- 
borhydrids erortert: K o y a l e n t  aufgebaute Borwasserstoffe BH, BEL,, B H 3, BH4
и. B H 5 sind gemaB obigen Postulaten undenkbar, jedoch ware die Existenz eines 
o l e k t r o y a l e n t e n  analog den Alkali- u. Erdalkali hydridon aufgebauten BH3-Mol. 
móglich; ein solcher ware fest u. gehórte nicht zur Klasse der bisher bekannten, ko
yalenten, fliichtigen Borwasserstoffe. Es wird fiir B 2H 6 eine Formel aufgestellt, in  
der die Bindung zwischen beiden B-Atomen ein Mittelding zwischen einfacher u. 
doppelter Bindung darstellt; die 5-Wertigkeit des B  is t daher nicht yollig ausgesprochen. 
Jedes B-Atom ist m it je 2 H-Atomen durch je eine Bahn eines Elektronenpaares, 
weiterhin die beiden B-Atome durch eine Paarelektronenbahn miteinander yerbunden. 
Weiterhin fiillt das Elektronenpaar eines H 2-Mol. gleichzeitig die AuBenelektronen- 
konfiguration zweier B-Atome einer neutralen B2H4-Gruppierung auf ein Oktett auf.

D ie Bindung zwischen den beiden B-Atomen stellt dann ein Mittelding zwischen 
einfacher u. doppelter Bindung dar; Vf. erlautert seino Vorstellungen eingehend an 
Elektronenbahnmodellen des B2Hq-Molekiils. Letzteres geht auf 2 Wegen in  stabilere 
Konfigurationen iiber: 1. durch Ubergang der Pseudodoppelbindung in  eine einfache,
2. in  eine echte doppelte Bindung. D ie Diskussion zahkeicher chem. Rkk. des B 2H 0- 
Molekiils erweist die Leistungsfahigkoit dieser „Elektronenformel“. Stabilisierungsrkk. 
gemaB 1 sind die Anlagerung von N a (Na^H^B^), die Bldg. von Hypoboraten (z. B. KO- 
B H 3), die Einw. yon W . u. Bldg. von Hypoborsaure, die Rkk. m it Halogenwasserstoff 
(B2H5X  u . B2H4X 2). GemaB Schema 2 yerlauft die Addition von N H 3: [B 2H^(NHt )2]. 
Alle diese Rkk. werden eingehend besprochen, modellmaBig gedeutet u. die Eigg. der 
entstehenden Verbb., yor aUem ihre Fliichtigkeit, m it dem Molekiilbau in Zusammen- 
hang gebracht. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 173. 199— 221. Karlsruhe, Techn. 
Hochseh.) ' F r a n k e n b u r g e r .

G. Natta und L. Passerini, Uber Aluminiumarsenid. (Vgl. C. 1928. I. 2245. 
2775.) Vff. stellen die Verb. AlAs aus den Elementen bei einer Temp. yon 800° dar. 
Sie krystallisiert im regularen System u. gehort ihrer Struktur nach, die durch Rontgen- 
analyse ermittelt wird, zur Klasse der Zinkblenden. D ie Kantenliinge des Elementar- 
kórpcrs, der 4 Moll. AlAs enthalt, betragt a =  5,62 A. D ie m it dem Toluolpyknometer 
ermittelte D. is t D. 3,60, die berechnete D. 3,81. Der F. liegt iiber 1200°. (Gazz. chim. 
Ital. 58. 458— 60. Mailand.) B e n c k is e e .

Adolphe Lepape, Abscheidung dzs K ryptons und Xenons aus der atmosphdrischen 
Luft. Vf. gewinnt fast die Gesamtmenge des in techn. fl. 0 2 enthaltenen K r  u. X , indem  
er bei der Verdampfung des 0 2 die Dampfe durch ein m it Cocosnuflkolile oder Silicagd  
gefiilltes Rohr streichen laBt, aus dem durch Erhitzen des Adsorptionsrohres in Freiheit 
gesetzten Gasen u. den Gasresten im  Verdampfer O, u. C 02 durch Cu u. N H 3, N 2 u. 
die brennbaren Gase durch Ca entfernt u. aus dem Edelgasgemisch K r u. X  durch 
Fraktionierung mittels abgekuhlter CocosnuBkohle abtrennt. Gleiche Gewichtsmengen 
CocosnuBkohle u. Silicagel sind gleichwertig. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 231 
bis 234.) K r u g e r .

V. Falcke, Die Reaktionen zwischen Eisenoxydul und Kohle und zwischen Kohlen- 
o zyd  und Ei-sen. Vf. yerteidigt seino zu diesem Thema yeróffentlichten Unterss. (vgl. 
auch C. 1927. I. 2352) gegeniiber der Kritik, die SCHENCK (ygl. C. 1928. I. 1516) 
geiibt hat u. macht seinerseits Einwande gegen eine Reihe der von SCHENCK u. Mit- 
arbeitern iiber den gleichen Gegenstand m itgeteilten Ergebnisse. (Ztschr. Elektrochem. 
34. 393— 98.) S t a m m .

Rudolf śehenck, Die ersten Entwicklungsstadien unserer Anschauungen uber die 
Gleichgewichte des Systems Fe-C-O. Vf. gibt eine Darst. der Entwieklungsgeschichte 
der Eisenarbeiten aus seiner Schule u. yerteidigt seine Ergebnisse gegeniiber der yon  
F a l c k e  (ygl. yorst. Ref.) daran geubten Kritik. (Ztschr. Elektrochem. 34. 399 
bis 403.) _ Sta m m .

E. Deifi und G. Schikorr, Uber die Oxydation des Ferrohydroxyd,s. (Vgl. C. 1928.
II. 433.) Der Rostyorgang wird eingeteilt in einen elektrochem. u. einen chem. Teil; 
bei jenem treten Ferroionen unter Bldg. einer Ferrohydioxydlsg. in  W. iiber, bei diesem
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werden die Ferroionen zu dom oigentlichen R ost oxydiert. D ie Oxydation des Fe(OH)2 
fiihrt immer unmittelbar zum Fe(OH)3; dieses verbindet sich infolge seiner sauren 
Eigg. mit dom bas. Fe(OH)2 zum grtinen bas. Ferroferrit. Dieser oxydiert sich ent- 
weder weiter zu Fe(OH)3 oder yerbindet sieh m it einem zweiten Molekuł zu neutralem  
schwarzen Ferroferrit (Eisenoxyduloxyd), das sich nicht sogleicli weiter oxydiert. Es 
hangt ganz yon der Zufuhr des 0 2 ab, welches Oxyd entsteht. D ie Darst. des bisher 
ganzlick unbekannt-en kolloidalen Fe(OH)2 wird kurz angegeben. (Mitt. deutsch. 
Materialpriifgs.-Anstalten 1928 . 7.) R u h l e .

G. Valensi, tJber die Einwirkung von Stickstoff auf Mangan. (Vgl. C. 1928. II. 
1661.) Durch Dest. seines Amalgams erhaltenes pyrophores M n  nimmt beim Erhitzen  
in reinem N 2 von Atmospharendruck yon der Temp. abhangige Mengen N  auf. Die 
Dissoziationsisothermen des N-reichsten Prod. werden bei yerschiedenen Tempp. 
zwischen 600 u. 1030° bestimmt. Das entstandene N itrid muB mehr N  enthalten, 
ais der Formel Mn3N 2 entsprieht. Seine Herst. erfordert hohe Drucke; bis 11/ 2 atm. 
waren die Verss. des Vfs. negatiy. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 376 
bis 378.) K r u g e r .

G. Ńatta und M. Strada, Kóbaltoxyde und -hydroxyde. (Vgl. C. 1926. II. 2143. 
2529.) Von den 12 yon yerschiedenen Autoren untersuehten u. beschriebenen Oxyden 
des Co konnen 3 ais chem. Verbb. von bestimmter krystallin. Struktur charakterisiert 
werden: a) das Kóbaltozydul, CoO, yon kub. Struktur, m it zentrierten Flachen u. einem  
Elementarkern, der 4 Moll. nach Art des NaCl enthalt, u. dessen Kantenlange a =  
4,22 A betragt; b) Kobaltoxyduloxyd, Co30 4, von kub. Gitterstruktur nach Art der 
Spinelle u. m it einem 8 Moll. enthaltenden Elementarkern yon der Kantenlange a =  
8,05 A; c) Kóbaltioxyd, Co20 3, yon hexagonaler oder rhomboedr. Struktur, dessen 
Elementarkern 2 Moll. enthalt. a — 4,64 u. c/a — 1,24. D. 5,09 (ber. 5,34). D ie einzig 
siehere Darstellungsmethode von Co20 3 beruht auf der Entwśisserung von Kobalti- 
hydroxyd. —  Die mit Kobaltsuboxyd, Co20 ,  bezeichnete Yerb. besteht aus einem  
Gemisch yon metali. Co u. Kobaltoxydul. —  Von den Hydroxyden des Co hat nur das 
Kóbaltohydroxyd krystallin. (rhomboedr.) Struktur u. eine definierte Zus. Der E le
mentarkern enthalt eine Molekel Co(OH), u. ist orthorhomb. a =  3,19 A u. c/a =  1,46.
—  Das Kobaltihydroxyd, Co(OH)3, kann nicht krystallin erhalten werden, zeigt aber 
in  den Rontgenphotogrammen dio gleichen Linien wie das Co20 3, das aus dem H ydrosyd  
durch Wasserabspaltung entsteht. —  Dio anderen in  der Literatur beschriebenen 
Kobaltoxyde u. -hydrate konnen nicht ais chem. Indiyiduen betrachtet werden, sondern 
stellen Gemische der genannten Co-Oxydo u. -Hydrate dar. (Gazz. chim, Ital. 58. 
419— 33. Mailand, Univ.) B e n c k is e r .

Fredprick E lston Jones und C. R. Bury, Die Uberfuhrungszahl des K ations in  
tcdfSrigen Losungen vcm Nickelsalicylat. D ie Verss. wurden durehgefuhrt im AnschluB 
an eine Veroffentlichung von H a m e r  u . B u r y  (C. 1 9 2 7 .1. 2291) uber die Uberfuhrungs- 
zahl des Cu in wss. Lsgg. yon Cuprisalicylat. Ni-Salicylattetrahydrat wird dargestellt 
durch Einengen u. Abkiihlen einer Lsg. von frisch gefalltem Ni-H ydroxyd in wss. 
Salicylsaurelsg. D ie Lóslichkeit in 1000 g W. betragt bei 25° 70,04 g (0,2105 Mol.). 
D ie Methode zur Messung der Uberfiihrungszahl war im wesentlichen gleich der beim 
Cu-Salz beschriebenen. Wie beim Cu-Salz sehied sich an der Kathode ein gelatinóser 
Nd. aus, so daB zur Berechnung nur die Anodenwerto yerwendet werden konnten. 
Die Best. der 'Oberfuhrungszahl erfolgte bei 25° in dem Konz.-Bereich 0,02 bis 0,2 Mol./ 
1000 g W. Aus dem Gang, den die Uberfuhrungszahl in Abhangigkeit yon der Konz. 
zeigt, wird geschlossen, daB das N i-Salicylat hauptsachlich in  n. Weise dissoziiert, 
daB aber in konzentrierteren Lsgg. zu einem geringen Prozentsatze eine komplexe 
saure Form der Verb. yorliegen durfte, etwa H 2[NiSal2], (H 2Sal =  Salicylsaure). 
DaB Ni-Salicylat ais Saure reagieren kann, beweist die Existenz yon Verbb. wie 
K 2[NiSal2] (vgl. B a r b ie r i ,  A tti R . Accad. Lincei [Roma], Rend. 25. II . [1916]. 75.)
(Journ. physical Chem. 3 2 .1272— 75. Aberystwyth, U niyersity College of Wales.) St a m .

Otto Hahn, Das Protactinium ais radioaktives w id  ais chemisches Element. (Natur- 
wiss. 16 . 453— 57. —  C. 1 9 2 8 . I . 2483.) R a b in o w it s c h .

Arthur Rosenheim  und Gert Trewendt, Uber Silberalkalithiosulfate. Silber- 
ammoniumthiosulfate. Werden 3 g N H 4-Thiosulfat (0,02 Mol.) in  35 ccm W. unter 
Kiihlung u. sehr schnellem Riihren mit 3,4 g A gN 03 u. 20 ccm W. yersetzt, so scheidet 
sich die Verb. (j\Ti / 4) {Ag( Ą O ,)] in  weiBen lichtempfindliehen mkr. Wurfelchen ab. 
Tropft man zu 5 g  N H 4-Thiosulfat (mehr ais 0,03 Mol.) in  70 ccm W. eine Lsg. yon
3,4 g  A gN 03 in  34 ccm W. u. yersetzt m it dem gleichen Vol. A., so fallt das zum Unter-
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sohied vom  vorhergehenden in W . sil. u. lichtbestandige Salz (N H Ą)^[Ag3(S \0 3).,] in  
mkr. zugespitzten Prismen aus. Dieso Verb. geht beim Versetzen ihrer Lsg. mit einer 
K-Salzlsg. iiber in  das ihr analoge, aber fast unl. Silberkaliumthiosidfat K^Ag^S^O^f] 
(vgl. R o se n h e im , S t e in h a u s e r ,  C. 1 9 0 0 . II. 713), kann daher ais Reagens zum 
Nachweis von K  dienen. Dio genannto K-Verb. entsteht auch, wenn man eine Lsg. 
von 10 g K 2S20 3 +  x/3 H 20  in  40 ecm W. tropfenweise m it einer Lsg. von 4,5 g A gN 03 
in  40 ecm W. versetzt oder in dio wss. K-Thiosulfatlsg. saurefreies AgCl eintriigt, 
u. geht beim Verruhren m it der konz. wss. Lsg. der gleiehen Gowichtsmongo K-Thio- 
sulfat in  die 11. Verb. K 3[Ag(S20 3)„'\ +  H 20  iiber, welche auch erhalten wird, wenn 
man eine wss. konz. K-Thiosulfatlsg. m it AgCl in der K alte nicht vollstandig sattigt 
u. iiber H 2S 0 4 zur Krystallisation bringt. E in aus mkr. Wiirfeln bestehendes wl., 
lichtempfindliches Salz K [A g(S 20 3)] scheidet sich unter ahnliehcn Darst.-Bedingungen 
wie das analoge N H 4-Salz ab. —  SiTbematriumthiosulfate. N a[A g(S30 3)]. Dieses 
bekannte, wl. Salz wird in  ąuadrat. Bliittehen analog den K- u. N H 4-Salzen erhalten; 
seino Lsg. in konz. N a2S20 3-Lsg. oder die entsprechende Menge der Komponenten 
in  wss. Lsg. lafit auf Żusatz von A. das 11. N a-Salz entstehen, welches die Zus. 
2\ra5[ ^ 3($ 20 3)4] +  3 .ff20 , nicht die friiher angegebene Eormol N a4[Ag2(S20 3)3] +
2 H =O hat. — Die Rb- u. Cs-Silberthiosulfate von J. M e y e r  u. E g g e l in g  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 4 0  [1907]. 1351), welche von diesen Verbindungsreihen des N H 4, K  u. 
N a abweichen wiirden, sind yielleicht Gemische mehreror Verbindungsstufen; aus 
kauflichem, K 2S 0 4-haltigem Rb2S 0 4 erhaltenes Salz ist z. B. ein isomorphes Gemisch 
aus 22,2% K 5 u . 77,8% 2i&5[̂ l<73(<S,03)4]. —  Komplexes Ag ist in  der Reihe R[Ag(S20 3)] 
zweizahlig, in  der Verb. K 3[Ag(S20 3)2] +  H 20  vierzahlig; in der Verbindungsreihe 
R5[Ag3(S20 3)4] ist ein mehrkerniges Anion anzunehmen. (Ber. D tsch. chem. Ges. 
6 1 . 1731— 35. Berlin N , Wiss.-chem. Labor.) B lo c h .

Karl Scharrer, Chemie und Biochemie des Jods. Stuttgart: F. Enke 1928. (VII, 192 S.)
gr. 8°. M. 18.— ; Lw. M. 20.—.

C. Mineralogische und geologiscke Chemie.
Valere B illiet, t)ber eine. Transformationsformel im  trigonalen (rhomboedr.) System. 

(Natuurwetensehappelijk Tijdschr. 10 . 152— 57.) K  W o lf
Valere B illiet, Uber Calcitkrystalle von Vodelee. (Vgl. vorst. Ref.) Der aus einer 

belg. Marmorgrube in  Vodel6e stammende K alkspat ergab die Eorm d7 =  {71SG}, die 
bisher fiir Calcitkrystalle belg. Herkunft nicht beobachtet wurde. (Natuurweten- 
schappelijk Tijdschr. 1 0 . 158— 59. Gcnt, Univ.) K . WOLF.

W alter Fackert, Kurzer Beitrag zur Mikrographie der Fahlerze und dereń mikro-
slcopische Unterscheidung von Bournonit. Uber das Mikrogefuge der Fahlerze konnte 
bis heute aus Mangel an einem geeigneten Atzmittel nichts ausgesagt werden. Ein  
gutes Atzm ittel hat folgende Z us.: 4 ccm H N 0 3 1,2, 9 ccm HC1 1,19 u. 5— 12 ccm  
96% ig. A. Dieser Lsg. wird eine Messerspitze Kaliumchlorat zugesetzt; die Lsg. ist 
sofort brauehbar. D a Fahlerz in einer Reihe verschiedenster chem. Zus. vorkommt, 
muG m it dem A.-Geh. in den angegebenen Grenzen variiert werden. Nach dem Atzen 
wird der Schliff in einer konz. gelben Schwefelammoniumlsg. etwa 10 Min. belassen, 
dann m it einem weichen Wattebausch vorsichtig abgerieben, tuchtig gewassert u. 
m it A. getrocknet. Mit dem gleiehen Atzmittel laBt sich Bournonit atzen. Im  ge- 
atzten Schliff ist eine Trennung der beiden Erze leicht durchzufuhren, was an Abb. 
gezeigt wird. Wahrend Fahlerz stets mehr oder weniger isometr. Krystalle aufweist, 
sind beim Bournonit die Krystalle yerzahnt yerwachsen. (Metall-Wirtschaft 7. 958. 
Neuwied.) WlLKE.

F . P. Knight jr., Chemische Untersuchung von Feldspdten. Definitionen von Feld- 
spat u. der darin vorkommcnden einzelnen Minerale. D ie Bedeutung der Analyse u. 
der Errechnung der Mengen der einzelnen Mineralien wird besprochen, ebenso der 
Wert von Schmelzproben u. der Best. von Quarz. (Journ. Amer. ceram. Soc. 1 1 .  
560— 70. Spruce Pine N . C., Tenn. Min. Product Co.) Sa l m a n g .

E. D ittler, Mineralsyntlietische Studien am Sapphirin. D ie Analyse eines Sapphi- 
rins von Val Codera ergab 15,21 S i0 2, 0,25 T i0 2, 61,76 A120 3, 4,32 FeO, 0,12 MnO,
0,49 CaO, 16,25 MgO u. 1,60 H 20 , was etwa der von L a c r o ix  gefundenen Formel 
11 (MgFe, H ,)0  • 12 A120 3 • 5 S i0 2 entspricht. Móglicherweise kommt aber dem Sapphirin 
iiberhaupt keine konstantę Formel zu, sondern es liegen Mischungen mehrerer Molekeln
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vor. D ie Farbę ist blau, wie bci Sapphir u. stam m t wahrsclieinlicli von dem Geb. an  
F en -Fcn l-Titanat. Das Materiał wurde mit H F-H „S04 gereinigt u. im olektr. Ofen 
erhitzt. Bei 1580° ±  5° war das Minerał zu einer griinen M. geschmolzon (inkongruenter
F .). Bis 1400° war keine Anderung der Farbę u. dor opt. Eigg. zu beobachten Von 
1500° tritt Spinellbldg. ein, u. zwar ist der geringo UbersehuB an A120 3 mit dem Spineli 
ais a-Korund in fester Lsg. Zwischen dem Spineli liegt SiO, ais Glas. Daneben kann 
sich bei langer Vers.-Dauer auch Sillimanit bilden. D ie Bldg. des Sapphirins ist exo- 
therm u. konnte nie festgestellt werden. Synthet. Gemische m it u. olme B20 3 ais 
Mineralisator boi Tempp. bis 1500° ergaben nie ein dem Sapphirin ahnliches Prod. 
Ebenso lieforte der Vers. m it stćichiometr. Verhaltnissen von 5 Moll. Spineli, 1 Mol. 
Sillimanit u. 1 Mol. glasige S i0 2 bei 500 at/qcm u. 1000° wahrend 10 Stdn. keinerlei 
positives Ergebnis. Vf. glaubt, daB das W. ein integrierender Bestandteil des Sapphirins 
ist, u. daB sein Fehlen in der Schmelze trotz Zugabe des Mineralisators ein dem natur- 
lichen Sapphirin ident. Minerał nicht auskrystallisieren laBt. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 1 7 4 . 342— 54. Wien, Minoralog. Inst. d. Univ.) E n SZLIK.

W . Dienem ann, Die geologisclien Ursaclien der Yerbreitung der wiclitigsten deutschen 
Kaolin- und Tcnworkommen. Alle wiehtigen Kaolin- u. Tonlager Deutschlands ver- 
danken ihre Entstehung der Tertiarzeit u. sind an tertiare Schichten gebunden. Die 
Tongesteine sind an die weite Verbreitung der Feldspatgesteine gebunden, u. ihre Vor- 
teilung durch das im Tertiśir vorhandene Land u. Meer, sowie durch das Klim a bedingt. 
D ie wcrtvollsten Tonlager bildoten sich in  den damaligen SuBwasserseen u. Mulden. 
(Ber.Dtsch. keram. Ges. 9. 507— 13.) E n SZLIKT.

A. Bentz, Salzstocke und Erdollagerstatlen. E in  Yergleich m it besonderer Beriick- 
sichtigung der deutschen Vorkommen. D ie Lagcrungsverhaltnisse in  Norddeutschland 
(Wietze-Steinfórde, Hanigsen-Nienhagen, Olheim, Hope-Lindwedel), an  der Golfkiisto 
(Texas, Louisiana), Sudrumanien u. anderen Vorltk. (Persien, Spanien, Algier) werden 
an Hand kurzer Literaturangaben diskutiert u. fiir die deutschen Erdollagerstatten 
danach die Anwendung der neuen geophysikal. Unters.-Verff. empfohlen. (Petroleum  
2 4 . 1157— 64.) N a p h t a l i .

Peter Tschirwinsky, Petrographisclie TJntersucliung des Meteorits von Glasatouo, 
bei der Stadt Kaschin, Gouv. Twer in  Iłu (i land, gefallen am 14. (27.) Februar 1918. (Vgl. 
K u l ik , C. 1 9 2 4 . I . 1350.) Der Meteorit ist ganz frisch u. enthalt eino Menge ldeiner 
Chondren, dereń Bruchstiicke fest an der Grundmasse des Steins haften. Er cntlialt 
in  Gewichts-% % ; Pyroxeno u. 01ivin 69,94%, Nickelęisen 16,95% u. Troilit 10,41%. 
daneben nach etwas Plagioklas, Chromit u. Schreibersit. (Ztrbl. Minerał., Geol., Palaont., 
Abt. A. 1 9 2 8 . 327— 34. Nowotscherkassk, Donisches Polj^techn.) E n s z l in .

D. Organisclie Chemie.
Jakob Meisenheimer und W alter Schliehenmaier, U ber die Autoxydation der 

Grigiiard-schen Magnesiumverbindungen. Der in einer fruhoren Arbeit (C. 1 9 2 8 . I. 2383) 
festgestellte EinfluB der Verdiinnung auf das Verhaltnis O H ': J' nach der Zers. ath. 
R-Magnesiumjodidlsgg. mit W . zwecks Best. des Geh. u. Rk.-Verlaufs, wird unter- 
sucht. D ie zunachst aufgestellto Hypotliese oiner Athorolyse, bei der gróBero Mengen 
fluehtiger Jodverbb. hatten entstehen niussen, wurde aufgegeben, weil dics nicht der 
Fali war. Vielmehr zeigto sich, daB der S a u e r s t o f f  eine entscheidendo Rolle 
spielt, denn einmal findet in Stickstoffatmosphare keine Yeranderung, beim Durch- 
leiten trockener, kohlensiiurofreier Luft dagegen auch ohne Verdiinnung eino kraftige 
Verschiebung des Verhaltnisses O H ': J' sta tt zu ungunsten des Jods. Das fehlende 
Jod wird ais Alkyljodid abgespaltcn u. nach der Methode von W il l s t a t t e r  (L ie b ig s  
Ann. 3 8 2  [1911]. 148) mittcls N-Dimcthylanilin nachgcwiesen. Yom Methyhnagnesium- 
jodid  ausgehond, wurde in  der Vorlage in  guter Ausboute Trimethylphenylammonium- 
jodid gefunden. Das Fehlen von Athyljodid zeigt, daB dio Mitwrkg. des Athers bei 
der Bldg. der fluchtigen Jodverb. ausgeschlossen ist. In  Sauerstoffatmosphiiro ist 
die Verschiobung noch groBer ais im Luftstrom. Der EinfluB dor Verdunnung bei 
gleiehzeitiger Sauorstoffwrkg. ist cin sehr betrachtlicher. So zeigto eino Methyl- 
magnesiumlsg. unverd. zuerst das Verhaltnis O H ': J' =  0 ,9 7 : 1, unverd. der Luft 
ausgesetzt 1,14: 1, nach starker Verdiinnung u. Lufteinw. OH': J' =  1,82: 1. Analog 
reagiert Phenylmagnesiumjodid, nur ist der Effekt geringer. —  Was die weiteren Oxy- 
dationsprodd. betrifft, so sind von zahlreiehen Autoren aus aliphat. Organomagnesium- 
chloriden u. -bromiden die Alkohole erhalten worden. D ie Reaktionsweise der aromat.
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Organomagnesiumverbb. ist viel kompliziortor. Der Untcrschied liegt bcsondors darin, 
daB bei den aromat, dor Ather oxydiort wird, bei den aliphat. nicht. An Oxydations- 
prodd. erhiilt Vf. in  Uboreinstimmung m it anderen Autoren: aus Phenylmagnesium- 
jodid D iphenyl (10%), Methylphenylcarbinol (18%), Phenol (8,5%), auBerdem Jod- 
benzol (19,5%) u- Benzol. Andere Oxydationsprodd., dio von Terschiedencn Autoren 
angegeben werden, wie Hydrochinon, p,p'-Dioxydiphenyl, p-Diphenylbenzol, sind wohl 
Nebenprodd. des Toils der Rk., der zum Phenol fiihren sollte. —  E in wiehtiger Einblick  
in den Mechanismus des Oxydationsverlaufes wurde durch Best. des Grenzwertes des 
Yerdiinnungseffektes gewonnen. Es zeigte sich, daB auch bei starkster Yerdunnung 
der Wert 2: 1 fiir OH': J' nicht iiberschritten wird, d. h. nur aus jeder dritten Molekol 
Mothylmagnesiumjodid wird Mothyljodid abgestoBen, dio beiden anderen liefern Methyl- 
alkohol, entsprechend der Gleichung:

I 3 CHj-M gJ + 3 0  =  CH3J  +  MgO +  2 CH30  -MgJ.
Boi der Autoxydation von Phenylmagnesiumjodid ist der Effekt ein geringerer, 

der Hochstwort lag bei 1,67: 1. Dio Gleichung lautet hier:
n  4 C6H 5-MgJ + 3 0  +  C2H5■ O • C„HS =

C6H5J  +  MgO +  C0H5-CH(O-MgJ) (CH3) +  C„H0 +  C2H 6-0-M gJ +  C0H6O-MgJ.
D ie Gleiehungenunterscheidensichhinsichtlieh des O-Yerbrauchs; durchMessungen 

wurde bestatigt, daB boi aliphat. Organomagnesiumverbb. auf 3 Moll., bei aromat.1 
auf 4 Moll. GRIGNARD-Verb. 3 Atomo Sauerstoff verbraucht werden. —  D ie in  einer 
friiheren Mitteilung (C. 1928. I. 2384) gemachte Angabo, daB Mothylmagnesiumjodid 
durch liingeres Erhitzen auf 75° im Vakuum Zers. erleidet, is t nach neueren Verss. 
nicht richtig. Dio Zers. riihrte von nicht geniigendom LuftabschluB hor. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 61. 2029— 43. Tiibingen, U niv.) F i e d l e r .

S. Sabetay und J. Bleger, Hydrierung einiger acyclischer Terpene. Naehdem  
Vff. festgestellt hatten, daB ein ais Hydrorhodinol bezeichnetes Handelsprod. Rhodinol 
war, haben sie die Hydrierung des letzteren selbst untersucht. Das yerwendete Rhodinol 
zeigte K p.]6 113—115°, D .18 0,8654, nD1J- =  1,4630, [a]H,101 =  — 3,78°. Ais Kataly- 
sator diento Pt, ais Lósungsm. 75%ig. A. Nach beendeter H-Aufnahme entfarbte 
das Prod. Br nicht mehr. Das erhaltene Diliydrorliodinol zeigte K p.15 109— 109,5°,
D .18 0,830, nD15 =  1,4370, [a ]u 5101 =  — 3,67°, yon Rosengeruch. D ie geringe Differenz 
zwischen der Drehung des Rhodinols u. Dihydrorhodinols entspricht der gleichen 
Erscheinung beim Citronellol u. Dihydrocitronellol (RUPE u. RlNDERKNECHT, C. 1924.
II. 169). Das mit Acetanhydrid-H2S 0 4 (W.-Bad) dargestellte Acełat zeigte K p.ls 115,5 
bis 116°, nn11 =  1,4283, schwach riechend. —  Ebenso wurde Geraniol (Kp.12 113 
bis 114°, iid20 =  1,47 60) hydriert zu Tetrahydrogeraniol, Kp.13 106,5—107°, nD17 =
1,4368. —  E in Citronellol von K p.]s 90— 92°, D .I84 0,855, nD‘8 =  1,4475, [ec]u5461 =  
14,36° vorbrauehte nur 1 H 2. Das Rk.-Prod. entfarbto Br nicht mehr u. gab die Aldehyd- 
rkk. Nach Roinigung iiber die Bisulfitverb. zeigte das entstandene Dihydrocitronellal 
K p.n  81,5— 82°, D .174 0,822, nD17 =  1,4273, [a]12E461 =  13,33°, von Citronengeruch. 
Wurde von v. B r a u n  u. K a is e r  (C. 1924. I  638) auf anderem Wege dargestellt. 
Es ist auffallend, daB die Aldehydgruppe, welche in dieser Reihe sonst leichter redu- 
ziert wird ais die Doppclbindung, hier nicht angegriffen wird. Mit demselben Kataly- 
sator wurde Cyclopentanon teilweise zu Cyclopentan reduziert. Auch frisch bereiteter 
Katalysator wirkte auf Citronellal nicht anders. —  Durch K M n04 in Aceton wird D i
hydrocitronellal oxydiert zu Dihydrocitronellsaure, K p.J4 138— 139°, nn19 =  1,4338, 
welche auf diesem Wege vorteilhaft dargestellt werdon kann. (Buli. Soc. chim. France 
[4] 43. 839— 45. Puteaux, Parfumerie H o u b ig a n t .)  L in d en b au m .

W. Kirner, Der EinflufS der Struktur organischer Halide auf ihre Reaktions- 
geschwindigkeit m it anorganischen Haliden. II . Der Einflu/3 der Methylthiogruppe, E in  
neues biasenziehendes M ittel. (I. vgl. C. 1926. II. 3042.) Hergostellt sollten folgende 
co-Chloralkylmethylsulfide werden: CH3SCH2C1, CH3SCH2CH2C1 u. CH3SCH2C H ,•
CH2C1. In diesen Verbb. ist das CI vom S durch 1— 3 C-Atome getrennt. D ie Darst. 
der 1. Verb. gelang nicht. D ie Reaktionsfahigkeit der anderen Verbb. wurde in  der 
friiher angegebenen Weise bestimmt. Es ergab sich, da-B die Methylthiogruppe eine 
deutlicho, wenn auch schwacho Anderung in der Reaktionsfahigkeit eines co-Cl-Atoms 
ausiibt. Obgleich das erste Glied der Reiho fehlt, kann doeh sicher angenommen werden, 
daB die ce-Chlorverb. reaktiyer ais die /?- u. y-Verb. ist, da in allen bisher gewonnenen 
homologen Reihen die a-Halogenyerb. einer Reihe ohne Ausnahme eine gróBero Rk.- 
Fahigkeit besitzt, ais die anderen Glieder. D ie Rk.-Fahigkeit des Cl-Atoms andert 
sich durch eine gesatt. C-Kette im selben MaBe, ais das Cl-Atom weiter u. weiter yon
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•der aktivierenden Methylthiogruppe abruckt. Die erhaltenen Ergebnisse zeigen aber 
wiederum einen Fali, in  dem dio y-Halogenverb. reaktiver, ais dio /?-Verb. ist; das 
Verhaltnis ist 1,66: 1,00 bei 50° u. 1,42: 1,00 bei 60°. D ie Reihenfolge der Rk.-Fahigkeit 
der co-Chloralkylmethylsulfido gegen K J  in absol. Aceton ist unzweifelhaft a >  y >  fl. 
Bei einem Vers., Beziehungen zwischen der Struktur der co-Halogenalkylsulfide u. der 
blasenziehenden Wrkg. auf der Haut zu finden, ergab sich, daB nur solche Verbb. diese 
Wrkg. besitzon, wenn das Halogenatom in der jŚ-Stellung zum S-Atom steht. Das 
scheint auch fur die /},/f'-Dihalogonalkylsulfide zu gelten. Eine deutlicho Boziehung 
zwischen blasenziehender Wrkg. u. chem. Reaktivitat des Halogenatoms besteht nicht, 
was mit der Sauretheorie dieser Wrkg. nicht in Einklang steht.

V e r s u c h e .  Methylmercaptan. Darst. nach CLAESON (Bor. Dtsch. chem. Ges. 
20 [1887]. 3408). Absorption in 50°/oig- KOH, Behandlung der Lsg. m it Pb-Acotat. 
So wurde eine von K 2S u. KHS-freie Lsg. von K-Methylmercaptid erhalten. Auch 
wurde eine wasserfreie Suspension von Na-Methylmercaptid in  A. nach K ła s o n  (Journ. 
prakt. Chem. 15 [1877]. 196) erhalten. —  EssigsaureTnethylmercaptomethylester, C4Hg0 2S. 
Aus Chlormethylacetat u. Na-Methylmercaptid. Kp.u  53-—55°. Bei der Hydrolyse mit 
methylalkoh. HC1 entstand aber nicht das erwartete Methyloxymethylsulfid. Dieses 
zers. sich wahrscheinlich leicht in  Methylmercaptan u. Formaldehyd. —  fi-Oxyathyl- 
nie.thylsv.lfid, C3H 8OS. Aus Na-Methylmercaptid u. Athylenchlorhydrin. WasserheOe 
Fl. yon ziemlich unangenehmem Geruch. Kp.30 80,5— 81°; D .2020 1,0640; njy10 =  1,4867.
—  y-Ozy-n-propylmethylsulfid, C4H 10OS. Aus Na-Methylmercaptid u. Trimethylen- 
chlorhydrin. Wasserhelle Fl. von unangenehmem Geruch. Kp.30 105— 105,5°; D .202o
1,0314; nn30 =  1,4832. —  f}-Chloriithylmethylsulfid, C3H7C1S. Aus der Oxyverb. u. 
Thionylchlorid in  Chlf. Wasserhelle Fl., Geruch an Senfgas erinnernd. K p.,n 44°;
D .2020 1,1245; nn30 =  1,49 02. Die Darst. der Grignardverb. gelang nicht. —  y-Chlor- 
n-propylmethylsulfid, C4H9C1S. Darst. analog vorst. Verb. K p.29 71,2°; D.2020 1,0863; 
nn30 =  1,48 33. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2446— 54. Houston, Texas, Rice 
Inst.) K in d s c h e r .

W ssewolod Nekrassow und Alexander Nekrassow, Uber fj-chlorsubstiluierte. 
Arsenverbiyidungen. D ie aus Acetylen, AsCl3 u. A1C13 entstehenden /S-Chlorvinylarsine 
spal ten unter der Wrkg. von Alkalien das C2H2 wieder ab. Vff. haben gepriift, ob 
sich die /?-Chlorathylarsino analog verhalten. fS-Chlorathyldiclilorarsin (I) ist yon 
R e n sh a w  u . W a r e  (C. 1926. I. 1525) aus Athylen, AsC13 u. A1C13 erhalten worden, 
aber offenbar nicht in  reiner Form. Vff. haben ein besseres Verf. ausgearbeitet: 
Nach Q u ic k  u . A dam s (C. 1922. III. 137) kondensiert sich Athylenchlorhydrin mit 
Na-Arsenit zur /?-Oxyathylarsinsauro (II), welche, da schwer isolierbar, gleich zum 
Oxyd III reduziert wird. Dieses spaltet mit li. Alkalien C2H4 ab u. wird dureh H 20 2 
wieder zu II oxydiert. HCl-Gas fiihrt es ohne Angriff des OH in das Dichlorid, PC13 
dagegen m it leidlieher Ausbeute in I  iiber. I wird schon dureh k. wss. Laugen quanti- 
tativ  in  C2H4, Arsenit u. Chlorid gespalten, verhalt sich also den /9-Chlorvinylarsinen 
analog. Diese Spaltungsrk. ist wohl so zu erklaren: Wiederholte Addition von KOH  
u. Abspaltung von KC1 am 3-wertigen As u. Zerfall der Moll. C l■ C H : CH-As(OH)3K  
bzw. C1-CH2-CH2-As(OH)3K  in KC1, As(OH)3 u. C2H 2 bzw. C2H 4. —  I ist zur Saure IV 
oxydierbar, welche gegen M ethylorange einbas., gegen Phenolphthalein zweibas. 
reagiert. —  C2H2 u. C2H , reagieren mit AsCl3 +  A1C13 zweifellos analog, jedooh ist 
die von L e w is  u . S t i e g l e r  (C. 1926. I. 675) fur C2H2 gegebene Erklarung auf C2H 4 
nicht anwendbar, da ein primar gebildeter Komplex V zur Addition von AsC13 nicht 
fahig ist. Da auBerdem die Komplexverbb. des AlCl3 mit ungesatt. KW -stoffen sicher 
viel komplizierter gebaut sind, so ist die LEWISsche Hypotheso unhaltbar. Wahrschein
lich  handelt es sich  um FRlEDEL-CRAFTSsche Rkk., welchen nach WiELAND (C. 1923.
I . 1313) auch AsC13 zuganglich ist. In  zweiter Phase wiirde sich HC1 an die mehrfache 
Bindung anlagern, z. B .: CH„: CH2 +  AsCl3 — >- HC1 +  CH2: CH • AsC12 — y  I. Es 
is t  jedoch auch moglich, daB sich die Komponenten unter der Wrkg. des A1C13 unmittel- 
bar vereinigen.
I Cl-CH,-CH„-AsCl2 II H 0-C H ,-C H 2-As0 3H , f f l  HO-CH2-CH2-AsO

IV C1-CH2-CH2-As0 3H 2 V A1(CH2-CH2-C1)3.
V e r s u c h e .  fi-Chlorathyldichlorarsin, C2H4Cl3As (I). 1. Gemisch yon AsCl3

u. A1CI3 bei 0° m it C2H4 sattigen, auf Eis gieBen, CC14 zugeben, untere Schieht trocknen 
u. fraktionieren. 2. Na-Arsenitlsg. bei 100° unter RuckfluB langsam m it Athylen
chlorhydrin yersetzen, nach ca. l ł/2 Stde. NaOH u. weitere Mengen Athylenchlor
hydrin zugeben, nach Erkalten m it H2S 0 4 ansauern, Filtrat unter Erwarmen u. J-Zusatz
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m it S 0 2 reduzieren, ausathern, A.-Riickstand (III), dickes, schweres Ol, in  Clilf. m it 
PCl3 Ycrsctzen, 1 Stde. erhitzen, filtrieren u. fraktionieren. Fast geruclilose FI., K p.16 
93— 94°, D .15 1,573, unl. in W ., sonst U. —  p-Chlorathylarsinsdure, C2H c0 3C1As (IV). 
Aus I unter wenig W. m it 30°/oig. H ,0 2. Nadeln oder Blattcken aus A., F. 133°, 11. 
in  W. u. A. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61 . 1816— 21. Moskau.) L in d e n b a u m .

W ilhelm  Steinkopf und Hermann Dudek, Zur Kenntnis organisclier Arsen- 
verbindungen. X III. Ober das cyciische Penta-n-propylpentarsin und die thermische 
Zersctzung von Arsenoverbindungen. (X II. Y g l. C. 1 9 2 8 . I. 2382.) Das cycl. Penta- 
methylpentarsin (10. M itt.), dessen MolekulargróBe neuerdings PALMER u . SCOTT 
(C. 1Ś 2 8 . I. 1852) bestśitigt hahen, polymerisiert sich nach AuGER leicht zu einer festen, 
roten Substanz, welcłier nach P a lm e r  u . S c o t t  allerdings auch die Formel [CH3-As]5 
zukommen soli. D a das Athyliiomologe diese Eig. weniger zeigen soli, haben Vff. die  
n-Propylverb. (I) dargestellt, welche in Osydierbarkeit u. Lóslichkeit der Methylverb. 
gleicht, aber im Gegensatz zu dieser durch verd. HCl nicht polymerisiert wird. Sie 
enthalt infolge geringer Zers. bei der D est. ca. 5% n-Propylkakodyl u. lieferte kryoskop. 
in Nitrobzl. das mittlere Mol.-Gew. 573,5, stimmend auf ein solches Gemisch unter 
Zugrundelegung der Formel [C3H 7-As]6. Folglich ist auch I ais cycl. Penta-n-propyl
pentarsin  (Formel analog der Metłiylyerb., 10. Mitt.) aufzufassen. —  Obiges n-Propyl- 
kakodyl entsteht ausschlieBlich, wenn das rohe I in C 02-at im Wasservakuum dest. 
wird: 4 [C3H 7-As]5 =  5 (C3H7)2As-As(C3H7)2 +  10 As. Es wurde nach dem Verf. von 
S t e i n k o p f  u . S c h w e n  (C. 1 9 2 1 . III. 529) in  Dimethyldi-n-propylarsoniumtrijodid 
iibergefuhrt:

(C3H,).,As2 +  2 J — ->- 2 (C3H 7)2As J  -t 4CłI»J >- 2 (CH3)2(C3H ,)2A sJ3.
Der Kp. von I im Wasservakuum errechnet sich zu ca. 250°. E s war anzunehmen, 

daB sich bei ahnlich hoher Temp. auch die Methylverb. spalten lassen wiirde. Tatsachlich 
zerfallt diese, in  C 02 unter at-Druck langsam auf 270°. erhitzt, in  As u. Kakodyl (Kp, 
155— 164°). — Auch ~Arsenóbenzol erleidet, langsam auf 255° erhitzt, die gleiche Spaltung, 
denn der Schmelzkuchen lieferte m it h. H N 0 3 (1: 1) Arsensaure u. Diphenylarsinsaure 
(aus W ., F . 171— 174°), welche nur aus Phenylkakodyl stammen kann. —  Cycl. ali- 
phat. u. offenkettige aromat. Arsenoverbb. spalten sich demnach bei 250— 270° in As 
u. Kakodyle, u. da sich diese bei hóherer Temp. in  tert. Arsine u. As zers., so ist der 
oft beobachtete tJbergang von Arsenoverbb. in  tert. Arsine so zu formulieren:
4 R -A s — y  R 2A s-A sR 2 +  2 As; 3 R 2A s-A sR 2 — >- 4 R 3As +  2 As.

V c r s u e h e .  Cycl. Penla-n-propylpenlarsin, [C?H 7-As]5 (I). Nach Qu ic k  u . 
A d a m s  (C. 19 2 2 . III. 137) dargestelltes propylarsinsaures Mg (Saure selbst nicht 
isoliert) m it Na-Hypophosphit in verd. H 2S 0 4 3 Stdn. in C 02 auf W.-Bad erhitzen, 
ausgeschiedenes 01 in C 02 mit W. u. Soda waschen. Gelbe, viscose FI., nach mehr- 
facher Rektifizierung bei unter 1 mm Kp. 177— 179°, im zugeschm. Rohr haltbar, 
an der Luft Osydation unter Rauchentw. wegen des Geh. an Propylkakodyl. —  n-Propyl- 
kakodyl, C32H2SAs2, K p.15 168— 170°, bewegliche FI. —  Diinethyldi-n-propylarsonium- 
trijodid, C6H 20J3As. Ath. Lsg. des vorigen in CO. m it J  versetzen, A.-Riickstand mit 
CH3J  im Rohr 5 Stdn. auf 100° erhitzen. Reinigung in alkoh. Lsg. durch Zusatz 
ciniger Tropfen alkoh. KOH u. Abkiihlen in C 02-A. Dunkelroto Ea-ystalle, bei Raum- 
temp. wieder fl. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61 . 1906— 11.) L i n d e n b a u m .

W ilhelm  Steinkopf, Hermann Dudek und Siegfried Schmidt, Zur Kenntnis 
organischer Arscnverbindungen. X IV . Uber die Haftfestigkeit von Kolilenwasserstoff- 
resten am Arsen. (X III. vgl. vorst. Ref.) D ie friiheren Unterss. (8. Mitt.) iiber die 
H aftfestigkeit der Yerschiedenen Radikale am As wnrden auf Isoamyl u. Gyclohexyl 
ausgedehnt. —  Methyldiisoamylarsindichlorid spaltet beim Erhitzen zugleich CH3Ć1 
u. i-C5H n Cl ab. CH3 u. i-C5H n  haften also etwa gleich fest am As. —  Tricycloliexyl- 
u. Dicyclohexylphenylarsindichlorid u. noch leichter JDicydoJiexylarsintrichlorid spalten 
CcHn Cl ab. —  MethylcyclohexylpIienyl- u. Di-n-propylcyclohexylarsinbromcyanid sjmlten 
nur CH3Br bzw. C3H-Br ab. CGHU haftct also am As fester ais CH3 u. C3H 7, dagcgen 
lockerer ais C6H5. Entsprechend zerfallt auch Di-n-propylcyclohexylarsindiclilorid 
unter Abspaltung von C3H.C1.

V e r s u c h e. Methyldiisoamyiarsin, Cu H 25As. Aus i-C5H u MgCl u. CH3- AsC12 im  
N-Strom. K p.u  95— 99°. —  Dieses in  PAc. chloriert, PAe. im C 02-Strom abgetrieben, 
il. Dichlorid allmahlich bis auf 210° erhitzt (Zers. beginnt bei 186°). Destillat ist i-C5H n Cl. 
Ruckstand im Vakuum fraktioniert. Erhalten: 1. Mełhylisoamylclilorarsin, CjH^ClAs, 
K p.u  68— 72°. 2. Diisoamylchlorarsin, C10H 22C1As, K p.n  114— 122°. —r- Tricyclohexyl-
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arsin, (C0H u )3As. Aus CeH u MgCl u. AsCl3. K p.n  208— 215°, E. 41— 40° (abweichend 
von R o b e r ts ,  T u r n e r  u. B u r y , C. 1926. II. 1409). —  Dicydohexylchlorarsin, 
(C0H n )2AsCl. Vorigos in  CC14 clilorieren, krystallisiertes Dichloi '.d im Vakuum er
hitzen. Zers. bei ca. 200°. Ivp.I0 168— 171°. —  Dicydohexylarsinoxyd, [(C6H 11)2AsJ20 . 
Voriges m it 10%ig. Soda schiitteln, ausathern, Prod. im Vakuum auf W .-Bad er
hitzen. Viscos, nioht destillierbar. —  Cydóhexyldidilorarsin, CeH1:l- AsCI2. Vorvoriges 
in  PAe. chlorieren usw. Das krystallin. Triehlorid schm. u. zers. sich bei 80— 90°. K p.I5 
122— 125°. —  Dicyclohexylphenylarsin, (C0Hn );(C6H5)As. Nach R o b e r t s  (1. c.), aber 
bessor m it C6H n MgCl. —  Cydohexylphenylchtorarsin, (C6H11){C6IT3)AsC1. Voriges in 
PAe. chlorieren usw. Zers. bei ca. 167°. Kp.ls 183— 184°. —  Cydohexylphenylarsin- 
oxyd, [(C0Hn )(C6H6)As]2O. Aus Torigem mit Soda. Sehr viscos, 11. in Aceton, Bzl. —  
M elhylcydohexylphenylarsin. Schon von R o b e r t s  (1. c.) dargestellt. Besser aus 
cyclohexylphenylarsinigsaurem N a u. CH3J  in  A. durch Red. m it S 0 2- —  Cydohexyl- 
phenylarsincyanid, (C6H 11)(C0H6)As-CN. Voriges in  absol. trockenem PAe. bei — 20° 
in  PAe.-Lsg. von BrCN tropfen, PAe. bei nicht iiber 60° abdes Bromcyanid bei 
70— 80° zers., 01 in A. aufnehmen usw., alles in C 02. K p.ca.» 156,5°, stark reizend. 
E ntsteht auch durch Schiitteln von Cyclohexylphenylchlorarsin m it wss. KCN-Lsg. 
bei 60°. K p .„  190— 192°. ■—  Methylcydohexylphenylarsinoxybromid, (CH3)(C6Hn ) 
(C0H5)AsBr(OH). Aus vorigem Bromcyanid in nicht getrocknetem A. an der Luft. 
Dickes 01. Pikrat, C,0H 22O8N 3As, gelbe Krystalle aus verd. A., F. 132,5— 133°. —  
n-Propyldijodarsin, C3H 7-AsJ2. Lsg. von propylarsinsaurem Mg u. K J  in wss. HCl 
m it S 0 2 reduzieren, nach Zusatz von mehr HCl ausathern, Prod. in C 02 dest. K p.n  
136— 137°, stark reizend. —  n-Propylarsinoxyd, C3H 7 • AsO. Aus vorigem m it calci- 
nierter Soda in  sd. Bzl. in C 02 (3 Stdn.). K p.x 142— 145°. —  Di-n-propyljodarsin, 
(C3H7)2A sJ. Vorvoriges in  4 Moll. wss. NaOH m it C3H ,Br auf W .-Bad 16 Stdn. tur- 
Tainieren, HCl zusetzen, S 0 2 bis zur Entfarbung einleiten. Gelbes, stark reizendes
Ol, K p.12l5 103,5— 106°. —  Di-n-propylcydóhexyLarsin, (C3H 7)2(C6H n )As. Aus vorigem  
m it CeH u MgCl. K p.12 126,5— 129,5°. D ie ath. Lsg. trubt sich leicht an der Luft, daher 
in  CO, arbeiten. —  n-Propylcydoliexylarsincyanid, (C3H7)(C6H n )As-CN. Voriges bei 
20° ohne Lósungsm. m it BrCN versetzen, ohne Kuhlung sehutteln. Das Bromcyanid 
zers. sich ab 110° bis 150°. Riickstand in  A. aufnehmen, in C 0 2 dest. Kp.j 108,5— 110°.
—  Di-n-propylcydohexylarsiiioxybromid, (C3H 7)2(C6Hu )AsBr(OH). Aus vorvorigem u. 
BrCN in  nicht getrocknetem A. Aus A. +  A. bei langerem Stehen Krystalle, E. 64— 67°. 
Pikrat, ClgH 28OeN 3As, hellgelbe Nadeln, E. 110— 111°. —  n-Propylcydohexylchlorarsin. 
(C3H7)(CeHu)AsCl. Dipropylcyclohesylarsin in  PAe. chlorieren usw. Zers. des krystallin. 
Dichlorids (E. ca. 40°) bei ca. 200°. K p.ie 131— 132°. (Ber. D tsch. chem. Ges. 61. 
1911— 18. Dresden, Techn. Hoehsch.) L in d en b au m .

K. Kozeschkow, Uber die Einwirkung von metaUischem Zinn auf Methylen- 
halogenide. Bei der Einw. von Zinn auf Methylenhalogenide in  Abwesenheit eines 
Lósungsm. entstehen Verbb. vom Tj^pus CH3-SnHlg3 nach den GleichungenI—III. 
Das naeh Gleichung I entstehende Zwischenprod. ist analog dem von F a il l e b in  
(C. 1922. I. 1330), der Aluminium m it Methylenbromid u. Methylenjodid in  A. be- 
handelte, erhaltenen, zwar nicht isolierten Prod. Wie beobachtet wurde, entsteht 
durch Zerfall von Methylenhalogenid Halogenwasserstoff, der sich dann an die Doppel- 
bindung des Zwischenprod. anlagert (II). D ie Gesamtgleichung bat die Form III. 
Tatsaehlieh wurde ais zweites Rk.-Prod. ein schwarzes Pulver m it allen Eigg. der 
Kohle erhalten.

I CH,Hlg2 +  Sn =  CK,: SnHlg, 
n  CH2Hlg2 +  2 CH2: Snfflg2 ="2 CH3SnHlg3 +  C 

n i  3 CH2Hlg2 +  2 Sn =  2 CH3SnHlg3 +  C
V e r s u c h e .  Methylenbromid, nach A u g e r  (Compt. rend. Acad. Sciences 146  

[1908]. 1280) aus Bromoform, Arsenigsaureanhydrid u. KO H dargestellt, Kp.T53 97,5°, 
d,,20 =  2,49 53, nD20 =  1,54 20; Mol.-Refr. 21,94. M dhylzinntribromid, CH3SnBr3, aus 
Methylenbromid u. Zinnspanen durch Erhitzen im zugesehmolzenen Rohr auf 180 
bis 190° wahrend 30 Stdn. Nadeln, F. 53° (vgl. P f e i f f e r , Ber. Dtsch. chem. Ges. 
36 [1903], 1059), Kp.71(1 210— 211°, —  Die Umwandlung des Methylzinntribromids 
in  Methylstannonsaure verlauft quantitativ. —  Wird ein OberschuB von Methylen
bromid zur Rk. genommen, so findet man beim Verarbeiten des Róhreninhalts Zinn- 
tetrabromid, F. 29— 30°, wohl durch Einw. von uberschiissigem HBr auf Methylzinn- 
tribromid entstanden. —  Methylzinntrichlorid, CH3SnCl3, aus Methylenchlórid u. 
Zinnspanen durch Erhitzen wahrend 80 Std.n. auf 185— 190° u. 40 Stdn. auf 215 bis
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220°. F . 42— 43° (vgl. P f e i f f e e , Ber. Dtsch. chem. Ges. 36. [1903]. 3028). —  Bei 
der Einw. yon Zinn auf Methylenjodid ist das Hauptprod. der Bk. Zinntetrajodid, 
SnJ4, aus Bzl. roto Krystalle, F. 143°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1659—63. 
Moskau, U niy.) F i e d l e e .

Albert Verley, Uber Citronellal und Rhodinal. G e ig n a e d  u . D o e u y e e  (C. 1928.
II. 1316) wollen gefunden haben, daB Citronellal rund 20% u. 80% /S-Form enthalt. 
Dies widerspriclit jedoch alteren Unterss. (Literatur im Original) u. yorliegenden Unterss. 
des Vf. —  Citronellal (I). E in  90%'g- Prod. aus Jaya-Citronellol wurde unter Vervvendung 
yon ydUig neutralem N aH S 03 (Zusatz yon N a2S 0 3) 2-mal iiber die Bisulfityerb. ge- 
reinigt u. zeigto K p.2 82°, D .204 0,8668, nir° =  1,4534, [a]D20 =  + 9 ,19° (n- u. a-Werte 
fiir andere Strahlen im Original). D ie Dispersionskurve aus l /n  u. u. die Kurye 
aus l /a  u. /? waren Geraden, woraus die Einheitlichkeit der Substanz folgt. Ferner 
wurde das techn. I  in das Semicarbazon iibergcfiihrt u. dieses fraktioniert krystallisiert. 
Samtliche Fraktionen zeigten F. 82°, nach sehr sorgfaltigem Umkrystallisieren 83,5°. •— 
Hydroxycitronellal (II). Uber diese Verb. ist trotz ihrer techn. W ichtigkeit nur wenig 
bekannt geworden. Zu ihrer Darst. muB die Aldehydgruppe blockiert u. nach erfolgter 
Hydratisierung regenericrt werden, was bei der groBen Saureempfindlichkeit yon II 
schwierig ist. Vf. gibt 3 Verff. an: 1. Bisulfityerb. von I in Pulyerform in konz. H 2S 0 4 
yon — 20° eintragen, Lsg. m it W. u. dann m it Soda behandeln, um den Schwefel- 
saureester des tert. Alkohols zu zers. 2. Bisulfityerb. yon I mit NaCN zum Cyan- 
hydrin umsetzen, dieses hydratisieren, erhaltenes Prod. im  Vakuum dest., wobei HCN 
abgespalten wird. 3. Mit Acetanhydrid u. Na-Acetat bei tiefer Temp. dargestolltes 
Enolacetat yon I hj'dratisieren, Prod. m it schwachen Alkalien yerseifen. Das nach 
jedem Verf. gewonnene II enthalt gewisse Mengen yon Menthoglykol u. wird gereinigt, 
indem man die in  W. sil. Bisulfityerb. mit A. oder Bzn. wascht. Darauf Dest. bei 
nicht uber 5 mm. Kp.5 116°, D .15 0,931, nD20 =  1,456, [<x]d20 =  + 8 ,30°, Geruch nach 
Maiblumen u. Lindenbliiten. Gibt lceine krystallisierten D er iw . An der Luft ziemlich 
oxydabel, was durch 1— 2 g Hydrochinon pro kg wesentlich yerzógert wird. Vóllige 
Konsenderung erzielt man durch Kombination m it 1 Mol. Benzyl- oder Phenylathyl- 
alkohol (ygl. C. 1927. II. 1261) zum Halbacetal, was auch fur andere Aldehyde gilt. 
besonders wenn Hydrochinon Braunfarbung yerursacht. —  Rhodinal (HI). Dehydrati- 
sierung yon II bei hóherer Temp. oder mittels Oxalsaure ergibt nur /J-Isopulegol, 
das cycl. Isomere yon III. Vf. ist durch Verwendung yon Infusorienerde, einem auBerst 
wertyollen Agens (spatere Mitt.), zum Ziel gelangt. Gemisch yon 500 g II m it 25 g 
Infusorienerde unter ca. 20 mm auf 100° erhitzen. Destillat besteht aus einem leichten 
Ol u. etwas mehr ais der berechneten Menge W. Hochsd. Riiekstand 25— 30%. Die Rk. 
yollzieht sich in  3 Phasen: Bldg. von III, teilweise Isomerisierung desselben zu /?-Iso- 
pulegol, Bldg. eines Kondensationsprod. aus 2 Moll. unter Wasserabspaltung. Das 
ca. 30% HI enthaltende Gemisch -wird m it neutralem Bisulfit behandelt, krystallin. 
Prod. m it A. gewaschen, m it yerd. NaOH zers. Schnell arbeiten, da die Bisulfityerb. 
sonst in  ein Sulfonat iibergeht. Kp.o 83°, D .204 0,8694, nu20 =  1,44 65, [oc]d20 =  + 1 °  10'. 
Dispersionskurye eine Gerade. Semicarbazon, F . 75,5°, ganzes Prod. einheitlich. Ge- 
mische m it dem Semicarbazon y o n l zeigen in jedem Yerhaltnis F.-Depression u. Schmelz- 
intervall. III riecht in  Substanz fast wie I, aber in Verd m it A. nach frischen Rosen, 
I dagegen nach Melissen. —  Yerss., HE durch Oxydation yon Rhodinol m it starker 
C r03-Lsg. zu erhalten, orgaben auBer Harzen p-Isopulegol oder Pulegól, K p.10 90°,
D . 2 0 4 0,9260, yon angenehmem Pfefferminzgeruch, yerschieden von dem des Isopulegols 
(a-Form). Liefert bei weiterer Cr03-0xydation  Pulegon, welches B a r b ie e  u . B ou- 
v e a u l t  fiir das sehr ahnlich riechende Menthon gehalten haben. Dio Umwandlung 
HI — y  Menthon existiert nicht. —  Nach diesen Unterss. steht endgultig fest, daB I 
die a- u. HI die /?-Form ist. In den natiirlichen Terpenen herrschen die a-Formen bei 
weitem yor. (Buli. Soc. cliim. France. [4] 43. 845—54.) L in d en b au m .

Albert Verley, Uber die Umlagerung der Ozonide. Vf. hat schon vor uber 30 Jahren 
beobachtet, daB die Lage yon Doppelbindungen nicht immer ohne weiteres aus der 
Zers. der Ozcmide abgeleitet werden kann, weil letztcre Umlagerungen erleiden konnen. 
E s lassen sich 3 Falle unterscheiden: 1. D ie Doppelbindung nimmt eine bevorzugte 
Stellung ein. Umlagerung des Ozonids unmoglich, Zers. yerlauft wio erwartet. Bei- 
spiele: Isosafrol, Isoeugenol, Zimtsaure, Methylheptenon (fi-Form). —  2. Die Doppel
bindung befindet sich an einer indifferenten Stelle. Folgende Umlagerung des Ozonids 
kann eintroten:
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— CH2 • CH • CII • CH2— — CH2 • CH, • CH • CH— -  CH • CH • CII2 • CH2-
l i — i i u. i I

O— O 0 — 0  0 — 0
Beispiol: Olsaureozonid liefert auBer Nonylaldehyd (Hauptprod.) auch das nachst 
hohere u. niedere Homologe. —  3. D ie Doppelbindung ist oincr beyorzugten. Stellung 
benachbart. Umlagerung des Ozonids unvermeidlich, tr itt immer in gewissem AusmaB
ein. Beispiele: E ugenol---- >- Isoeugenol— >-Vanillin. a-Form des Citronellals---- >-
/?-Form, zu ca. 50% bei den Verss. von H a r r i e s ,  z u  ca. 80% bei denen von G r ig n a r d  
u. D o e u v r ł  (vgl. vorst. Ref.). Ebenso Geraniol u. Citral. Unter den Vers.-Bcdingungen 
von G r ig n a r d  u . D o e u y r e  scheint sich immer ein Gleicligewicht von ca. 80% Ozonid 
der /?-Form u. 20% Ozonid der a-Form zu bilden. —  D io Umlagerungen konnen natiirlich 
Yariieron u. hangen von zahlreichen Faktoren ab, Temp., Ozonkonz. u. besonders Zers.- 
Art des Ozonids. Sie sind wahrscheinlich ahnlieh zu erklaren wie der Austauseh funk- 
tioneller Gruppen (vgl. C. 1 9 2 7 . II. 1261). (Buli. Soc. chim. France [4] 4 3 . 854— 57. 
Courbevoie, Soc. anglo-franc. des parfums.) L in d e n b a u m .

Hans Meerwein. und W illy Burneleit, Uber die Einwirkung von Diazcnnethan 
auf Ketone in  Oegenwart von Kalałysatoren. (Vorl. Mitt.) Im AnschluB an friihere 
Unterss. (Me e r w e in , C. 1 9 2 7 . II. 896) haben Vff. die AktivierungsmógLichkeit rein 
homoopolarer Yerbb. bzw. Atomgruppen durch Komplexbldg. geprUft u. ais Beispiel 
die CO-Gruppe gewiihlt. Ais Komplexbildner kommen hier Sauren, W., Alkohole u. 
Metallsalze in Frage. Ais Rk. wurde die Umsetzung m it Diazomethan gewahlt. Alde- 
hyde liefern m it CH2N 2 Ketone u., wie neuerdings A r n d t  u. Mitarbeiter (C. 1 9 2 8 . I. 
2825 u. friihere Arbeiten) gefunden haben, in gewissen Fallen auch die isomeren Athylen- 
oxyde. Ketone reagieren ohne weiteres nicht m it CH2N 2. Leitet man jedoch in  ein 
Gemisch von Aceton m it 10— 15% W. CH2N 2 ein, so entwickelt sich lebhaft N , u. nach 
Einleiten von ca. 0,8 Mol. trennt sich das Gemisch in  2 Schichten. D ie untere ist W. 
D ie obere enthalt ais Hauptprod. (ca. 40% der bercclmeten Menge) asymm. Dimethyl- 
athylenoxyd, welches durch verd. H 2S 0 4 in  asymm. Dimethylathylenglykol (Kp.ł5 85 
bis 89°) iibergefiihrt wurde. Daneben sind entstanden: Ilethylathyllceton (nachgewiesen 
ais Semicarbazon, F . 138°), ferner sehr wahrscheinlich Diathyllceton u. Methyl-n-propyl- 
Tceton, dereń Semicarbazongemisch wegen zu geringer Menge nicht zerlegt werden 
konnte. Ein wenig Isobutyraldehyd duxfte durch Isomerisierung des Dimethylathylen- 
oxyds entstanden sein. D ie Bldg. des letzteren u. des Methylathylketons sind wio folgt 
zu erldaren:

CIW ° - F  — ^  _ - ■ >  (CH3)2C < ?

C H -  CH3̂ ^ C H 3-  C H ,• CO• C H ,• CH3

Es erfolgt also teilweise Wanderung eines CH3. D ie beidon hoheren Ketone ent- 
stehen analog aus M ethylathylketon u. CH2N 2 unter Wanderung von CH3 bzw. C2H6. 
Die hoheren Athylenoxyde konnten noeh nicht nachgewiesen werden. Da auch kein 
CH3OH aufgefunden wurde, wirkt das W. nur katalyt. 0,1-n. NaOH wirkt fast ebenso. —  
Ahnlieh wie W., obwohl nicht ganz so energ., wirken Alkohole, u. zwar CH3OH am 
starksten, sek. Alkohole schwacher ais prim. Aceton u. CH2N 2 liefern dabei dieselben 
Prodd. wie in  Ggw. von W. — Auch Metallsalze katalysieren dio Rk. Eine 0,1-n. Aceton- 
LiCl-Lsg. verhalt sich etwa wie eine m it 10% W. verd. Acetonlsg., jedoch kommt die 
Rk. zum Stillstand, wemi ca. 0,7 Mol. CH2N 2 eingeleitet sind, weil sich das LiCl dabei 
ausscheidet. —  Ob auch Sauren in  demselben Sinne wirken, lieB sich praparativ wegen 
momentaner Methylierung der Sauren nicht entscheiden. Titriert man aber eine ath. 
CHjNj-Lsg. erstens m it ath., zweitens m it aceton. HC1 oder Oxalsaure, so werden im  
zweiten Fali ca. 10% Saure weniger Yerbraucht. —  Auch andere CO-Verbb. (Ester, 
Amidę) u. sogar CO selbst reagieren in  Ggw. obiger Katalysatoren m it CH2N 2. —  Vff. 
wurden zur Bekańntgabe dieser Yerss. durch eine Arbeit von Mo s e t t ig  (C. 1 9 2 8 .
II. 550) veranlaBt. Das PiperonylmethylJceton u. die isomere indifferente Verb., welche 
sicher (i-[3,4-MethylendioxyphenyT\-propylenoxyd ist, sind offenbar aus dem prim. 
gebildeten Acetopiperon wie folgt entstanden:

C H A 1 c« £ > < a  - CE-0 - : CE' ° ’ ; ■3 2  —y  CH3 • CO • CH, • C0H 3 : OjCH2
(Ber. D tsch. chem. Ges. 6 1 . 1840— 47. Konigsberg, U niv.) L i n d e n b a u m .

vCH2
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E. Fourneau und S. Sabetay, Neue Metliode fiir  die Darstellung der Monoesler 
von Dicarhonsduren. E in hierfiir geeignetes Verf. hat Co n t z e n -Cr o w e t  (C. 1926.
II . 1126) angegeben. Vff. stellen die genannten Ester durch Erhitzcn der Dicarbon- 
sauren m it ihren neutralen Estern dar unter Schutz vor Feuchtigkeit u. bei einer Temp., 
welche die Zers.-Temp. des sauren Esters nicht uberschreitet. Das Verf. ist bereits 
fur Aihomlsdure beschrieben worden (C. 1927. II. 239). In diesem Falle entstehen 
10— 20% Verlust infolge Zers. der Athosalsaure. In  Fiillen, wo die Kpp. des neutralen 
u. sauren Esters zu wenig difforieren, miiBte man ein geeignetes Salz oder Lósungsm. 
zur Tronnung benutzen. D ie B k. spielt wahrscheinlich auch bei der partiellen Yer- 
esterung von Dicarbonsauren eine Rolle. — Bei der Malonsaure entstehen Schwierig- 
keiten, weil sich dieselbe gegen 140° zers. —  Bernsteinsauremonodthylester, C6H 10O4. 
Bei 180— 200° (6 Stdn.) m it 10% SaureuberschuG. Itein Gewichtsverlust, ebenso in  
den folgenden Fallen. K p.17 146— 149°, D .21 1,148, no21 =  1,4323, 1. in  W., sauer 
schmeckend. —  In  den folgenden Fallen wird ohne SaureuberschuB gearbeitet. Darst. 
der neutralen Ester naeh dem Verf. yon v a n  RYSSELBERGE (C. 1926. II. 1846). —  
Adipinsauremonoathylester, CsH u 0 4. Bei ca. 250° (5 Stdn.). Kp.17 169— 170°, D .20 1,081, 
nj)20 =  1,4384, in  E is erstarrend, F. 28— 29°. —  Korksduremonoathylester, C10H 18O4. 
Bei ca. 280°. K p.10 186— 188,5°, D .23 1,037, nD23 =  1,4412, in Eis erstarrend,F. 21— 22°, 
sauer u. stechend schmeckend. —  Sebacinsauremonoailiylester. Bei 280— 300° (5 Stdn.), 
direkt dest. Kp.is 202— 203°, F. 35° (bloc), unl. in  W., titrierbar in A. (Buli. Soc. chim. 
France [4] 43. 859— 61. Inst. P a s t e u r .) L i n d e n b a u m .

Alexander Findlay und Alan Newton Campbell, Der Einflufi der Konstitution 
auf die Stabilitat von Racematen. Vff. studieren die Gefrierpunkts- u. Losliehkeits- 
kurven der akt. u. rac. Formen yon Weinsaure, Weinsauremetliylester, Diacetyl-, Di- 
propionyl- u. Dibenzoyluieinsauremethylester, Diacetyl- u. Dibenzoylweinsduredthylester. 
Die Einfuhrung einer Acylgruppe in den Weinsaureathyl- oder -mcthylester erniedrigt 
den F. der rac. Form mehr ais den der akt. Form; auch die Stabilitat der rac. Form 
nimmt ab, wobei die Acetylgruppe yon gróBerem EinfluB ist ais dio Propionyl- oder 
Benzoylgruppe. Der Durchgangspunkt yon Methyldiaeetylracemat liegt bei otwa 23°. 
(Journ. chem. Soc., London 1928. 1768— 75. Aberdeen, Univ.) A m m e r l a h n .

G. Stadników und N. Titow, Z ur Kenntnis der Iminodicarbonsauren und Nitrilo- 
tricarbonsduren. D ie Bestandigkeit der Iminodicarbonsauren u. Nitrilotricarbonsauren, 
die sich nach fruheren Arbeiten bei VergroBerung des Mol.-Gcw. yermindern soli, 
wird nachgepruft. DimethylphenylnitrUotriessigsaure (I), nach STADNIKÓW (Ber. 
D tsch. chem. Ges. 44 [1911]. 38) dargestellt (F. 201°, Zers.), wurde beim Erhitzen  
im zugeschmolzenen Rohr mit rauchendor HC1 in  Phenylaminoessigsaure (III) ge-

spalten. Dieselbe Saure entstand bei der Spaltung des Anhydrids der Tetramethyl- 
phenylnitrilotriessigsdure (U), die ebenfalls nach S t a d n ik ó w  (1. c.) dargestellt wurde. 
D ie Betrachtungen S c h l e s in g e r s  (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 47 [1915]. 
1183) uber die Unabhangigkeit der Stabilitat von der MolekulargroBe stehen also 
m it den Tatsachen nicht im Einklang. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1788— 89. Moskau, 
Torfinst.) F i e d l e r .

F. Fischler, K. Taufel und s. W. Souci, Reduktionsirirkimg der Zuckerarten 
und Zuckerzerfall. An Hand einer Zusammenstellung der zum Nachweis u. zur quanti- 
tatiyen Best. reduziorender Zuckerarten gebracchlichen Reagenzien, sowio aus eigenen 
Unterss. wird der SehluB gezogen, daB dio reduzierenden Eigg. der Zuckerarten in 
alkal. Lsg. nicht der ungespaltenen Molekel zukommen, sondern daB primar eine Auf- 
spaltung der Hexosomolekule unter Einflui3 von Hydroxylionen in  3 Kohlenstoffketten  
orfolgt, die ihrerseits Trager der Reduktionswrkg. sind. Diese SchluBfolgerungen 
machen den nicht stóchiometr. Verlauf der Red. im alkal. Medium yerstandlich. Sie 
stehen andererseits in  t)bereinstimmung m it dem biolog. Verh. des Traubenzuckers. 
(Ztschr. angew. Chem. 41. 950— 55.) A m m e r l a h n .

A. Pictet und H. Vogel, t)ber die Synthese des Milchzuckers. (Lait 8. 684— 85. —

CH3.CH-COOH

I > 0
C0H6-CH— c o ^

C0H 0-CH-COOH
n i i 2

C. 1927.11. 1686.) Gr o s z f e l d .
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Hans Pringsheim und Gerti W ill, Uber die Konslitution des Glykogens. (Beilrage 
zur Chemie der Starkę, X X I.) (X X . vgl. H. P r in g s h e im  u . P. Me y e r s o h n , C. 
1927. II. 2386.) Festigt man das Mol. des Glykogens (I), indem man m it dem 
Pyridin-Essigsaureanhydrid-Acetylierungsgemisch Essigsaureresfce in dio 3 freien Hy- 
droxyle einfiihrt, so kann man energisehere Rkk. olino Gefahr der Umlagerung 
damit vornelimen. Das aus einem Glykogen aus Miesmuscheln gewonncne Triacetal 
wurde durch Erhitzen in  Naphthalin Chlf.-l. gemacht. D ie Desaggregation laBt sich 
jetzt erreichen, indem man das Glykogenacetat (II) mit entwasserter Benzolsulfon
saure in  Chlf. langere Zeit kocht. Nach vollkommener Verseifung gewinnt man ein 
„Glykogesan“ (III), das denselben Dreliwert wie I u. dessen charaktcrist. Jodfarbe 
zeigt, die also anscheinend vom Ballungszustande unabhangig ist. Bei 100° geht 
r a  aus dem echten in den kolloidalen Lósungszustand zuriick, ahnlich der Tri- u. 
Diamylosc. Durch Pankreasamylase ist III bis zu Maltose spaltbar, die Spaltung 
wird durch Zusatz von Hefekomplement faat quantitativ. Durch Reacetylieren liiBt 
sich III in  ein Triacetat verwandeln, das mit n  ubereinstimmende Drehung zeigt. 
Mol.-Gew.-Best. gab in Eg. bei Konzz. bis zu 0,3% auf ein Triacetylhexosan stimmende 
Werte, bei hóherer Konz. trat Assoziation ein.

V e r s u c li e. Das aus Miesmuscheln hergestellte Glykogen I (M e r c k ) zeigte: 
[a]D20 =  + 194° (W.). Daraus durch Acetylieren (auf 1 Tl. I  4 ccm Essigsaureanhydrid 
u. 6 ccm Pyridin) das Acetat II durch 65-std. Erhitzen auf 65°; richtiger Acetylgeh. 
u. Drehung von +177,9° bzw. +175 ,5° in  Chlf. Zur Lóslichmachung in  Chlf. wurde 
es 20 Min. mit der 20-fachen Menge sd. Naphthalins im Olbade erhitzt. D ie sd. FI. 
in  Porzellanschale gegossen u. nach dem Erkalten zerriebon, das Naphthalin im  
Soxhlet durch PAe. ausgezogen u. eine 4% ig. Chlf.-Lsg. hergestellt, die durch Kochen 
m it Carboraffin entfarbt wurde. — 4% von n  in Chlf. gel. u. 0,2 Vol.-%  iiber P20 5 
bei 14 mm Druck u. 78° getrocknete Benzolsulfonsaure zugefiigt. 24 bzw. 72 Stdn. 
am RuckfluB zum Sieden erhitzt, darauf m it Bicarbonatlsg. gescliiittelt, Chlf.-Lsg. 
getrocknet, gereinigt u. das Glykogesanacetat m it A. gefallt. —  Yerseifung der Acetate 
entweder m it alkoh. Kalilauge oder durch Schiittcln des Acetats mit UberschuB von  
Barythydratlsg. in  Porzellanflascho u. Entfernen des Baryts m it H 2S 0 4. D ie Sub- 
stanz wurde aus konz. wss. Lsg. m it A. gefallt u. vor dem Trocknen gut entwassert. 
Ausbeute an Glykogesan IH , C0H 10O5, 64% der Theorie. [ix]d2° =  +193,9° (W.). —  
Zur Fermentspaltung wurde Pankreasamylase aus gehartetem Schweinepankreas 
isoliert verwendet u. auf das 5-fache mit W. verdiinnt, Temp. 37°. Spaltung m it I 
ergab nach 24 bzw. 72 Stdn. 62 bzw. 71,6% Maltose, bei HI in  denselben Zeiten 62,0 
bzw. 74,8% Maltose. Auf Zusatz von Hefekomplement erhóhte sich nach 48 Stdn. 
die Spaltung bei I auf 94,0% u. bei III auf 91,7% Maltose. Dio Kinetik der Spaltungen 
wurde m it 10-faeh verdiinnter Pankreasamylase ausgefuhrt, die Ergebnisse sind in  
Tabelle zusammengestellt. —* Beim glykolyt. Abbau stimmte III ebenfalls mit I  iiber- 
ein. —  D ie Reacetylierung wurde m it dem Pyridin-Essigsaureanhydrid-Gemisch bei 
65° vorgenommen zum Glykogesanacetat, C]2H 160 8: [a]c2° =  +174,7° (Chlf.) u. + 157°  
(Pyridin). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 2011— 17. Berlin, Univ.) M ic h e e l .

Hans Pringsheim  und Joseph R eilly, Uber Inulin . V II. M itt. (VI. vgl. C. 1928.
II. 138.) D ie Desaggregation von Polysaccharidacetaten durch Kochen in Chlf.-Lsg. 
m it Benzolsulfonsaure (vgl. vorst. Ref.) wird auf Inulinacetat angewendet, jedoch 
konnte so auch keine Hexoseanhydridstufe erreicht werden, wie sie den Molekular- 
groBen des Inulinacetats in  Eg. entsprochen hatte. Inulin wird, da es aus y-glucosid. 
Fructoseresten aufgebaut ist, leichter ais andere Polysaccharide hydrolysiert u. das 
Acetat daher beim Kochen rascher aufgespalten. Nach 5 Stdn. wurde aus dem ab- 
gebauten Acetat ein Inttlan-Gcmisch  von der TeilchengroBe 400 erhalten, nach 7-std. 
Kochen %vurden auf [C„H]00 6]2 stimmende kryoskop. Werte in W. unter Erhaltung 
des Drehwertes des Ausgangsinulins gewonnen. —  Es wurde ein iwaimpraparat der 
Schweizer Firma S i e g f r i e d  angewendet [a]D20 =  — 33,9°. Daraus wio iiblich das 
Acetat gewonnen, durch mehrmaliges Umlosen aus 5 Tin. Methylalkohol gereinigt 
[oc]d20 =  — 41,6°. —  5 g des Acetats in 125 ćcm trockenem Chlf. gel. u. am Riick- 
fluBkiililer m it 0,25 g trockener Benzolsulfonsaure gekocht, A. 7 Stdn. u. Stehenlassen 
iiber Nacht vor der Verseifung, B 7 Stdn. u. sofortige Verseifung, C 5 Stdn. Darauf 
die Lsg. m it Bicarbonatlsg. gewaschen, Chlf. nach dem Trocknen yerdampft, Riick- 
stand wie iiblich m it alkoh. Kalilauge verseift u. die Praparate mit A. ausgefallt: 
[a]D20: A =  — 31,5°; B =  — 32,1°; C =  — 32,3°. Mol.-Gew.-Bestst. s. Tabelle im  
Original. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 2018— 19. Berlin, Univ.) M ic h e e l .
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R. Michel- Jaffard, Ber gegemcdrtige Stand unserer Kenntnis vom inneren Barn
der Cellulosefasem. Eingehende tJbersicht uber neuere Arboiton auf dem Gebiete
der Struktur der Cellulose. (Chim. et Ind. 19 . 801— 08. 1003— 12.) Mic h e e l .

Hans Pringsheim, Erich Kasten und Eugen Schapiro, Uber einen neuen Abbau
der Cellulose. I. Mitt. Kocht man eine 4%ig. Lsg. von Acetylcellulose (I. G. F a r b e n -  
i n d u s t r i e ,  A.-G. A g f a )  in Chlf. mit einem Geh. von 0,1% entwaaserter Benzol- 
sulfonsaure, so ist nach 6 Stdn. die Verseifung bis zum acetonl. Sekundaracetat er- 
folgt. D ie Acetylabspaltung wird von einer Teilchenverkleinerung begleitet. Bei 
langerem Kochen yerliert das Acetat seine Chlf.-Lóslichkeit u. filllt ais weific ge- 
ąuollene M. aus, die zum groBcn Teil wl. geworden ist; nach 3-tagigem Kochen be- 
tragt der Acetylgeh. 25— 28%, nach 6-tagigem 9%. Verseift man in wss. Lsg. mit 
Barythydrat u. fallt dieses quantitativ m it H 2S 0 4, so erhalt man eine wasserklare 
Lsg. Beim Verdampfen im  Vakuum scheidet sich eine Gallerte ab, die in Kupfer- 
amminlsg. — 1,7 bis — 1,95° dreht, u. die kein yon der Hydratcellulose yerschiedenes 
Rontgendiagramm liefert. Aus der wss. Lsg. erhalt man durch Fallung m it A. eine 
weiBo Substanz, dereń Analysen auf C0HI0Os stimmen. FEHLlNGsche Lsg. wird nicht 
reduziert, spez. Drehung in W ., NaOH u. 95% ig. Pyridin + 3 8 °. Beim Kochen m it 
yerd. HC1 ąuantitatiy zu Clucose gespalten u. durch wss. Malzauszug hydrolysicrt. 
In W. Neigung zu Assoziation, dagegen bei 100° Obergang in den kolloidalen Zustand. 
Beim Acetylieren erhalt man ein Triacetat C6H ,0 5(CH3C0)3, das bei der Kryoskopie 
in Eg. in  0,5% ig. Lsg. Werte fiir ein Hexoseanhydridacetat ergab.

V o r s u c h e .  10 g Triacetylcettulose ( A g f a )  bei 105° getroclmet, wurden 
m it 250 ccm Chlf. 24 Stdn. geschuttelt, dann schnell 0,5— 0,6 g Benzolsulfonsiiure 
zugegeben u. jetzt- 72 Stdn. am RuckfluBkuhler gekocht. Nach 24 Stdn. schieden sich 
75% der gel. Acetylcellulose in  Form eines steifen Gels aus, nach 72 Stdn. waren nur 
noch 2% in Lsg. Nach dem Abfiltrieren wurde die Substanz m it abs. A. gewaschen 
u. damit zu einem weiBen Pulyer yerrieben. Wiihrend der Kochung trat Acetyl- 
abspaltung ein, 80% der Substanz wurden wasserl. u. enthielten 25— 28% Acetyl, 
nach K n OEVENAGEL bestimmt. —  Zur Verseifung wurde das m it A. pulyrig gemachte 
Prod. in 3— 4 1 W. gel. u. beim Erkalten m it Barythydratlsg. yersetzt u. 24 Stdn. 
stehen gelassen. Nach fast yolliger Entfernung des Baryts m it H 2S 0 4 wurde die klare- 
Lsg. im Vakuum auf 150 ccm eingeengt. Es schied sich dabei eine gallertartige Sub
stanz (I) ab. Nach dem Abzentrifugieren wurde der R est des B a m it ELSO., entfernt 
u. die Lsg. eingedampft. Dabei schied sich nochmab ein Teil der Gallerte I ab.
I. R. Katz untersuchte das Rontgendiagramm, das nicht yon in  Alkali gel. Cellulose 
zu unterscheiden war. '— Die yon I befreito Lsg. wurde in absol. A. eingetropft. D er 
ausgefallte Kórper II ist schneeweiB u. hygroskop. Dio Hydrolyse m it n. HC1 ergab 
nach B e r t r a n d  92% Glucose. —  Zur Acetylierung von II ^yurde die Substanz m it 
einem Gemisch yon Pyridin u. Essigsaureanhydrid behandelt u. fast quantitative 
Ausbeuten an Acetat C12H ]60 8 (288,12) erhalten. — Bei der Verseifung m it alkoh. 
Kalilauge wurde ein weiBer Kórper, [<x]d20 =  + 37 ,7° (W.), erhalten. —  Beim Abbau 
m it Benzolsuljonsaureathylester wurden 2 g Celluloseacetat in  Chlf. 24 Stdn. m it
1 ccm Ester erhitzt. Nach dem Fallen m it A. fiel das Acetat aus. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 61 . 2019— 25. Berlin, Univ.)  ̂ M ic h e e l .

P. Schving und S. Sabetay, Uber einige gemischte Ester von in  der Parfumerie. 
gebrauchten Alkoholen. Es handelt sich um gemischte Kohlensaureester, welche m it fast 
ąuantitatiyer Ausbeute erhalten werden, wenn man unter Eiskiihlung die Chlf.-Lsg. 
yon je 1 Mol. Alkohol u. Pyridin allmahlieh mit der Chlf.-Lsg. yon 1 Mol. Chlorameisen- 
ester yersetzt, nach Stehen iiber Nacht m it schwach saurem W. schwacht, trocknet 
u. fraktioniert. Bei tert. Alkoholen (z. B. Linalool) muB man jedoch das Na-Deriy. 
yerwenden. Man stellt dieses m it N a in  A. her, gibt Chlorameisenester zu usw. D ie  
neuen Ester sind bewegliche Fil. yon brennendem Geschmack u. angenehmem Geruch.
—  Aus C1-C02C2H5: Kohlensdureathyl-[phenylathyl]-ester, C]]H140 3, K p.]7140— 141°,
D .22 1,063, nD22 =  1,4889. —  Atliylbenzylester, K p.20 122— 124°, D.2J 1,084, nD21 =  1,4899.
—  Athylcinnamylester, Kp.1? 164— 166°, nn21 =  1,5214. —  Athylanisylester, K p.ie 166 
bis 167°, nn23 =  1,5010. —  Athylgeranylester, K p.17 145— 148°, nn21 =  1,4530. —  Athyl- 
citronehylester, Kp.łS 141— 142°, nn22 =  1,4420. —  Athyllinalylester, Kp.JC 127— 128°, 
ud22 =  1,4508. —  Chlorameisensaureallylester. Aus C0C12 u. Allylalkohol in Kalte- 
mischung. K p.765 110— 111,5°. —  Aus diesem: Kohlensaureallyl-[phenylathyl\-ester, 
K p.j, 152— 152,5°, D .20 1,060, no20 =  1,4936. —  Allylcinnamylester, K p.le 176— 178°. —  
Allyllinalylester, K p.is 139°, D .22 0,9473, nn22 =  1,4590. —  Allylgeranylester, K p.1E 157,5
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bis 158°. —  Aus Cl • CO,CH3: Metliylrhodinylesler, K p.19 137— 138°, na18 =  1,4510. —  
Methylcinnamylester, K p.19 158— 161°, nD18 =  1,5356. —  Methyl- [phenyldthyl]-e.ster, 
K p.ł9 133— 134°, nn10 =  1,4940. —  Chlorameisensdure-[phenyldthyl]-esler, K p.18 120°, 
nu21 =  1,5110. —  Aus diesem: Kohlensduredi-[phenyldtliyT\-ester, K p.2 190°, Blattchen 
aus PAe., F. 56° (bloc), geruchlos. — [Phenylalhyl]-rhodinylester, K p.2 191°, no21 =
1,5010. —  [Phenyldthyl]-cyclohexylester, Kp.19 194°, nn18 =  1,5070. (Buli. Soo. chim. 
France [4] 4 3 . 857— 59. Puteaux, Parfiimerio H o u b ig a n t .) L i n d e n b a u m .

R oss Phillips und John F. W illiam s, Nitroaminoguanidin. Bldg. beim Erhitzen 
von Hydrazinsulfat in N H 3-W. u. Nitroguanidin  (50— 60°) nach folgender B k .:

NHNO, NHNO, ^ N H N O ,  N H 3
HN— C +  H2N N H s" =  H ,N — C—NH N H a  ̂ -Mi M i,,

N H j N H , H H N = C rN N H , +  N20  +  N H a +  H?0
Ausbeute 50%. Aminocyanamid konnte nicht aufgefunden werden, da es sich móg- 
licherweise in  der Rk.-Fl. zers. Hingegen entstand N 20 . Nitroaminoguanidin ist eino 
weifle, krystalline Verb., 1. zu 0,34% in W. von 20°, zu 3,0% in W. von 70°; 1. in Alkali 
m it gelber Farbę. F . ca. 190° unter Explosion. Red. K M n04 u. Dichromat, N e ss l e r s  
R eagens u. ammoniakal. A gN 03-Lsg. Mit A gN 03 u. FEHLiNGscher Lsg. entstehen  
explosive Ag- u. Cu-Verbb. N i-Salze geben m it alkal. Lsgg. des Nitroaminoguanidins 
tiefblaue Farbung. So sind noch 0,0002 mg N i nachweisbar. Co u. andere Metalle 
geben diese Rk. nicht. In Abwesenheit von Alkali- u. in  Ggw. von N H 3 entsteht mit 
Ni-Salzen rehfarbencr Nd. Explodiert in  der Flamme u. im  Mdrser. Kondensiert sich  
mit Aldehyden u. Ketonen. D ie Kondensationsprodd. detonieren in  der Flamme. Im

h n = c <™ n h ; +  h o h o “ h n = c < n ™ =c h , +  H>°
H N = c< ™ r a , +  m 'c o  - 1IN= ° < S i r ’c < |  +  H.o

Hydrazon m it Benzaldehyd scheint die Nitrogruppe reduzierbar zu sein. Mit Glykose, 
Fructose, Galaktose u. Arabinose wurden keine unl., krystallinen Hydrazone erhalten. 
Bei der Red. des Nitroaminoguanidins m it Zn u. 10% Essigsaure entsteht Diamino- 
guanidin, das ais Hydrochlorid (F. 176° unter Zers.) isoliert wurde. Liefert m it Benz
aldehyd Dibenzylidendiaminoguanidin  in gelben Krystallen aus A., F . 178° korr. u. 
dem Hydrochlorid, F . 230°. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2465— 70. Buffalo [N. Y .], 
Univ.) KlNDSCHER.

Jeanne Levy und Paul Gallais, tlber einige molekulare Umlagerungen im  Yerlauf 
der Desaminierung einiger aromatischer Aminę. Vff. haben die Einw. von U NO , auf einige 
aromat. Aminę vom Typus Ar2CH-CH2'N H 2 u. Ar=CR• C H ,• N H 2 untersucht. In  
allen Fallen m irden unter molekularer Umlagerung Athylen-KW -stoffe erhalten. Die, 
entsprechenden Alkohole konnten —  im Gegensatz zu rein aliphat. Aminen —  in keinem  
Fallo gefaBt werden. Obwohl einige dieser Alkohole dureh Dehydratisierung dieselben 
KW -stoffe liefem  (R a m a r t  u . A m a g a t , C. 1 9 2 8 . I. 685), sind Vff. nicht der Ansicht, 
daB die Alkohole hier ais Zwischenprodd. fungieren, weil die Desaminierung von Aminen 
nicht notwendigenveiso m it der Bldg. von Alkoholen verbunden ist (vgl. n&ehst. Ref.). 
Vff. nehmen an, daB sich die zuerst entstandene Diazoverb. wie folgt zers.:
^ > C H .C H 2-N :H -O H  — y  N , +  HsO +  ^ > C H - C H <  —>  A r-C H : C H -A r.

Denn wenn das H-Atom dem benachbarten C entnommen wurde, so miifiten KW -stoffe 
vom Typus Ar2C : CH„ entstehen, was nicht der Fali ist. E s ware auch denkbar, daB 
die Diazogruppe u. ein Ar die Platze vertauschen, doch halten Vff. dies fiir unwahr- 
scheinlich.

V e r s u c h e .  2,2-Diphenylathylamin, (C0H5)2C H • CH2-N H 2. Dureh Red. von  
Diphenylacetaldoxim m it N a u. absol. A. Kp.33 180°, D.20 1,028. Zieht begierig C 02 
an. Hydrochlorid, C,4H ]QNC1, mit HCl-Gas in A., seidige Nadeln aus A.-A., F. 237— 238°. 
Acetylderw., Nadeln aus verd. A., F. 88°. Benzoylderiv., C21H ,9ON, Nadeln aus A.,
F. 143— 144°. —  Wird die Lsg. obigen Hydrochlorids in  verd. Essigsaure m it N a N 0 2- 
Lsg. versetzt u. auf dem Wasserbad erhitzt, so bildet sich SUTben, Blattchen aus A.,
F. 123— 124°. Dibromid, F. 237°. —  2,2-Diphenylpropylam in-(l), (C8H5)2C(CH3) ■ CH, • 
N H 2. Aus 2,2-Diphenylpropanaloxim. K p.22 179̂ —182°, D .18 1,027. Zieht C 02 an. 
Hydrochlorid, C]6H j8NC1, seidige Nadeln aus A.-A., F. 261— 263°. Acetylderw., CnH ]3ON,
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Nadelchen, F. 106— 107°. Benzoylderiv., C22H 21ON, Nadeln aus A., F. 82—83°. —  
Das Hydrochlorid liefert mit H N 0 2 7-Meihylstilben, K p.45 195— 200°, Blattchen aus 
CH3OH, F. 82— 83°. Dibromid, F . 127°. —  2,2-Diphenylbutylamin-{l), (C6H5)2C(C2H5)- 
CH2-N H 2. Aus 2,2-Diphenylbutanaloxim. K p.24 125°, I).20 1,20. Zieht C 02 an. Hydro
chlorid, CjgHsoNCl, Nadeln aus A.-A., F. 252°. Acetylderiv., CJSH 21ON, nach Behancllung 
m it A.-PAe. Krystalle aus verd. A., F . 114°. Benzoylderiv., C23H 23ON, aus A., F. 144 
bis 145°. —  Das Hydrochlorid liefert mit H N 0 2 7- Athylstilben, K p.,00 300— 305°, denn 
bei der O sydation m it Cr03 in Eg. wurdcn Phcnylathylketon (Scmicarbazon, F . 182°) 
u. Benzaldehyd erlialten. (Buli. Soc. chim. Franco [4] 43 . 862— 68.) L i n d e n b a u m .

Jeanne L evy, P aul G allais und D in ah  A bragam , Ober den vergleichenden 
Mechanismus der Deaminierung einiger aromalischer Aminę, und der Dehydralisierung der 
entsprechenden Alkohole. Zur Verallgemoinerung der im vorst. Ref. mitgeteilten Rk. wurde 
die Einw. v o n H N 0 2 auf einige Aminę vom Typus ArAr'CH-CH(NH2)-CH3 untersucht. 
Dieselbe verlauft ganz verschieden, je nachdem Ar u. Ar' verschieden oder gleichfsind. 
Is t Ar =  C0H 5 u. Ar' =  p-Methoxyphenyl, so erfolgt —  genau wie bei der im vorst. 
Ref. beschriebenen Rk. —  molekulare Umlagerung, u. zwar unter Wanderung des 
C0H5, entsprechend Schema I. Sind aber Ar u. Ar' =  C0H 5, so tritt keine Umlagerung 
ein, u. die Rk. verlauft wahrscheinlich nach Schema II. —■ Um  den Mechanismus dieser 
beiden grundverschiedenen Rkk. aufzuklaren, wurde die Dekydratisierung der ent- 
sprechendon Alkohole ArAr'CH-CH(OH)-CH3 untersucht. Auch hier verlaufen die 
Rkk. verschieden. Bei Ar =  C0H5 u. Ar' =  p-Mcthoxyphenyl erfolgt wieder molekulare 
Umlagerung, aber unter Wanderung nicht des C0H5, sondern des p-Methoxyphenyls, 
wahrscheinlich nach Schema IH. Sind Ar u. Ar' =  C„H5, so verlauft die Rk. teils ohne, 
teils m it Umlagerung, entsprechend Schema IV. — D a also die Aminę u. Alkohole 
verschiedene Resultate liefern, so konnen die Alkohole nicht ais die Zwischenprodd. 
bei der Deaminierung der Aminę angesehen werden, d. h. die Einw. von HjST02 auf 
Aminę fuhrt nicht notwendigerweise zuerst zur Bldg. von Alkoholen, was TlFFENEAU
u. Le v y  (C. 1927. I. 722) schon in einem anderen Falle erkannt haben. E s sind auch 
bei Deaminierungen in  der aromat. Reihe noch niemals Alkohole gefaBt worden, obwohl 
diese relativ stabil sind, u. die Annahme liegt nahe, daB die in der aliphat. u. hydro- 
aromat. Reihe neben den ungesatt. KW -stoffen erhaltenen Alkohole in sek. Rk. durch 
Hydratisierung der KW -stoffe entstanden sind. —  Bei den zu Yerschiedenen Endprodd. 
fiilirenden Rkk. I u. HI ist dieselbe Zwischcnstufe angenommen worden; es ist wahr
scheinlich, daB sich diese je nach den Rk.-Bedingungen in  verschiedener Weisa umformt.

1 CH,O.C:H:>OH-CH< O H f '0H  C H ,0 .0 S > CH- « 'CH. „
CH30  • C0H4 • CH : C < q | ^ 5

11 c S ^ - ^ S r i H 1! S l > C H . C H : C H 8

i n  c h 3o . § ; § : > c h - c h ^ - c h 3 — >- c H 3o . c : i i > c H - f  c h 3 — >-
i ______ i*

C0H5-C H : C< ą H 4. 0 GH3

,—>■ (C6Hj)2C H • C H • CH3 — ■y  (C6H5)2C H -C H : CH, 
IY  (CaH 5)oCH ■ CH(OH) • CH3 — 1 1

' - y  (C0H 5)jCH • C • CH3 — >■ C6IL ■ C H : C < ^ |
i II
!_________ $■

V e r s u c h e .  S c h e m a  II: l,l-D iphenylpropylam in-(2), (C6H5)2CH-CH(NH2) • 
CH3. A us l,l-D iphenylacetoxim  m it N a u. A . K p.21_ 23 176— 179°, Nadeln aus PAe.,
F . 62— 63°. Hydrochlorid, CJ5H 18NC1, seidige Nadeln, F. 280— 282°. Acetylderiv., 
Cj-HjgON, auB verd. A ., F . 107— 108°. Benzoylderiv., C22H 21ON, Nadeln aus A., F. 203 
bis 204°. —  Das Hydrochlorid liefert m it H N 0 2 l,l-b iphe.nylpropm -(2) (dieses vgl. 
unten). •— S c h e m a  IV: l,l-D iphenylpropanol-{2). Aus Diphenylaeetaldehyd u. 
CH3MgJ. Kp. 305— 307°, Krystalle aus PAe., F. 62°. Acełylderiv., m it CH3-C0C1,
F . 77— 78°. —  Der Alkohol liefert m it Bimsstein-H2S 0 4 ein teilweise erstarrendes Prod., 
•welches m it PAe. behandelt wird. Ungel. bleibt 7-Hethylslilben, Cj5H J4, Blattchen aus
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A., F. 82— 83°; Dibromid, F. 127°. D ie PAo.-Lsg. liefert l,l-D iphenylpropen-(2), C15H14, 
Kp. 295— 296°, np20 =  1,596. Wird durch Cr03 in Eg. zu Benzophenon oxydiert. 
Dibromid dlig. Gibt m it Perbenzoesaure in Chlf. (48 Stdn.) ein Oxyd, K p.16 182— 185°, 
Kp. 300°, np20 =  1,5745, welches sich beim Erhitzen m it Spur ZnCl2 isomerisiert zu 
einem Prod. von Kp. 306— 308°, np20 =  1,59 25; Semicarbazon, F . 158° (Hg-Bad); 
Oxim, C15H 15ON, F . 156° (Hg-Bad). —  S c h e  m a  I: Das zur Darst. des Amins er- 
forderliche Oxim wurde vom p-Methoxybenzophenon aus gewonnen. Dieses liefert 
m it CoHjMgBr l-[p-M etkoxyp]ienyl]-l-phenylpropanol-(l), viscoses 01, K p.13_ J  20° 
(? D. Ref.), np20 =  1,583. —  l-[p-M ethoxyphenyl]-l-phenylpropen-(l), Ci6H160 .  Durch 
Dest. des Torigen. K p.10 183°, Nadeln aus CH3OH, F . 53°. —  Oxyd. Mit Perbenzoesaure 
in  Chlf. bei 0“ (12 Stdn.). Olig. —  l-[p-M ethoxyphenyl]-l-phe7iylaceton. Aus -rorigem 
durch mehrstd. Kochen m it 50%ig. H 2S 0 4 oder durch Dest. unter at-Druek (320— 330°)
u. Reinigung iiber das Semicarbazon, Ć17H 190 2N 3, F. 178— 179°, welches m it sd. 50%ig. 
H 2S 0 4 gespalten wird. K p.^ 225°, D .20 1,159. Oxim, C10H 17O2N, F . 189— 190°. Konst.- 
Beweis: Das K eton liefert m it sd. alkoh. KOH ein Prod. von K p.^ 180— 182° (p-Meth- 
oxydiphenylmethan), welches durch Cr03 in  Eg. zu p-Methoxybenzophenon (F. 61— 62°) 
osydiert wird. Ferner wird das Keton durch k. konz. H 2S 0 4 nicht vera.nd.ert, woraus 
folgt, daB kein trisubstituierter Acetaldehyd vorliegt. Das aus letzterem durch Alkali- 
spaltung zu erwartende l-[p-M ethoxyphenyl]-l-phenylatlian  wurde durch Red. des ent- 
sprechenden Athylens (T i f f e n e a u  u . Or e c h o w , C. 1925. II. 290) m it Na u. A. dar
gestellt u. zeigte Kp.19 180— 182°, D. 1,060, np2“ =  1,5735, verschieden von obigem 
p-Methoxydiphenylmethan. — l-[p-M ethoxyphenyl]-l-phenylpropylam in-(2), CH30 -  
C6H.,-CH(C|jH5)-CH(NH2)-CH3. A us obigem Oxim mit N a u. A. K p.19 207— 208°, 
Nadeln aus PAe., F . 63— 64°. Hydrochlorid, Ci0H 2OONC1, Nadeln aus A.-A., F . 215 
bis 216°. Benzoylderiv., C23H 230 2N, F. 181— 182°. —  Das Amin liefert m it HNOa in  
ęssigsaurer Lsg. l-[p-MethoxyphenyV\-2-plienylpropen-(l), C1(iH X60 , welches zum Ver- 
gleich aus p/-Methoxydesoxybenzoin (T i f f e n e a u  u . Or e c h o w , 1. c.) u. CH3MgJ 
synthetisiert wurde. Kp. 310— 315°, Nadeln aus CH3OH, F . 86— 87°. —  S e h e m a I I I :
1-{j>-Methoxyp}ienyl]-l-phenylpropanol-{2). Aus Phenyl-[p-methoxyphenyl]-acetaldchyd  
(O r e c h o w  u . T i f f e n e a u , C. 1926. I. 1165) u. CH3MgJ. —  Der Alkohol liefert mit 
Bimsstein-H2S 0 4 2-[p-M ethoxypkenyl]-l-phenylpropen-{l), C16H 160 , Bliittchen, F. 103 
bis 104°. Wurde zum Vergleich auf 2 Wegen synthetisiert: 1. Direkt aus [p-Methoxy- 
phenyl]-benzylketon u. CH3MgJ. 2. Durch Kondensation von p-Methoxyhydratropa- 
aldehyd m it C6H 5MgBr zum 2-[p-Methoxyphenyl]-l-phenylpropa7ioI-(l) (Kp.38 210— 215°) 
n. Dehydratisierung des letzteren durch Dest. m it Bimsstein-H2SÓ.,. Der KW -stoff 
entsteht ferner, wenn man Phenyl-[p-methoxyphenyl]-acetaldehyd m it CH3M gJ 
kombiniert u. das viscose Prod. (Kp.1G 285— 290°) m it einer Spur Bimsstein-H2S 0 4 
dest. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 868—81. Paris, Fae. de Medecine.) L i n d e n b .

Gr. Malcolm Dyson, Gerucli und Konstitution bd  den Senfolen. III. B er gleich- 
zeitige Einflufi von Halogen, M ełhyl und Nitrogruppen. (II. vgl. C. 1928. I. 2939.) 
_Vf. hat in  Verfolgung der Frage des Einflusses von Substituenten in  Phenylsenfol- 
deriw . auf den Geruch die 3,4-, 1,4- u. 2,4-Dimethyl- u. Dichlor-, sowie die entspreehen- 
den moglichen Chlortolylsenfole u. das 4-Brom-2-methylphenylsenfdl u. 2-Brom-4- 
mełhylphenylsenfol dargestellt. DarsteEungsmethoden u. Eigg. werden beschrieben.
3-CMor-4-77iethylphe)iylsenfól, helles Ol von scharfem Geruch u. schwachem Anis- 
charakter, Kp. 274°; 4-Chlor-3-methylphenylsmf6l, F. 22° von starkem Anisgeruch
u. schwach scharfem Charakter; 2-Chlor-5-methylphenylsenfdl, blaBgelbes 01 mit 
deutlich blumigem Geruch u. nur schwach scharfer N ote, Kp. 269°; 5-Chlor-2-rnelhyl- 
phenylsenfol, helles 01 von schwacher scharfem Charakter ais das 5-Chlorderiv., F. 272°;
2-Chlor-4-meihylplienylsenJol, F . 23°, von feinem Spiraengerueh ohne anisartige N ote;
4-Chlor-2-methylphenylsenfdl, weiBe Nadeln aus Chloroform, F. 34°; 2-Brom-4-methyl- 
phenylsenfol, F. 18°, von starkem blumigem Geruch, etwas siiBer riechend ais das 
entsprechende Chlorderiv'.; s-Di-(2-brom-4-methylphenyl)-senfól, kleine, unregelmaBige 
N adeln aus verd. A., F. 192°; 4-Brom-2-methylphenylsenfdl, F . 32°, von siiBem Geruch 
m it deutlichem Anischarakter; s-Di-(4-brom-2-me{hylphenyl)-senfdl, kleine Nadeln,
F. 178°. Ober die nitrosubstituierten Senfóle wird mitgetcilt, daB ihr Geruch dem 
der chlorsubstituierten Prodd. nahekommt. Von den untersuchten D eriw . zeigte 
nur das leichtfliichtige 4-Nitrophenylsenfól bei der W .-Dampfdest. einen deutlich  
wahrnehmbaren Anisgeruch. D ie geruchliche Priifung ermóglicht folgenden SchluB: 
Der Geruchseffekt hangt ab von der Lagę der substituierenden Gruppen; p-Sub- 
stituenten bewirken eine ausgesprochen anisartige Note, m-Substituenten scharfen,
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o-Substituenten blumigen Charakter. Dio Art des Gcruches ist abhangiger von der 
Lagę ais von der Natur des Substituenten. Wo Methyl- u. Chlorgruppe in dem gleiehen 
Senfól vorhanden sind, ist der EinfluB der Chlorgruppe weitaus deutlicher wahr- 
nehmbar ais der der Methylgruppe. (Perfumery essent. Oil Record 19. 171— 74.) E llh .

G. Malcolm Dyson, Geruch und Konstituiion bei den Senfolen. IV. Die Wirkung 
von Fluorsubslitution. Vergleichende Verss. m it den in  p-Stellung substituierten C1-, 
Br- u. J -D eriw . der Plienylsenfole u. den entspreehenden Fluorderiw . haben gezeigt, 
daB zwischen den ersteren, cntsprechend der chem. Rk.-Fiihigkeit der NCS-Gruppe, 
die ihrerseits abhangig ist vom At.-Vol. der Substituenten, geringe geruchhche Unter- 
schiede bestehen, u. daB das Fluorderiv. zwischen diesen u. dem nieht substituierten 
Phenylsenfol steht. Bei 4-Fluor-phenylsenfól u. bei 3-Methyl-4-fluor-phenylsenfdl tritt die 
^4»wnote stark hervor, aber viel weniger ais bei den anderen p-Halogenverbb., wahrend 
der wahre, dem Phenylsenfol eigene Senfólgerueh noch deutlich wahrnehmbar bleibt. 
W ie bei den anderen halogensubstituierten Prodd. wird auch hior durch die Methyl- 
gruppe der wahre Senfólcharakter besonders betont. D ie m-Substitutionsprodd. 3-Fluor- 
phenylsenfol, 4-Methyl-3-fluor-phenylsenfol, 6-Methyl-3-fluor-phenylsenfól, u. von diesen 
insbesondere das erstere, haben allo ausgesprochenen Senfólgerueh. Dies steht in ge- 
wissem Widerspruch m it derTatsache, daB die3-Fluorverb. chem. gesproehcn reaktions- 
fahiger ist ais dio unsubstituierten u. die 4-substituierten F-Verbb. Wenn aber auch 
osmische Freąuenz u. chem. Rk.-Fiihigkeit in vielen Fallen parallcl laufen, so ist ihre 
t)bereinstimmung doch noch nicht erwiesen worden; es liegt ferner die Wahrnehmbar- 
keit des .dwsgeruchs innerhalb verhaltnismaBig enger Grenzen der osm. Frequenzen, 
so daB, es sei denn, daB dio osm. Freąuenz innerhalb dieser Grenzen fallt, der wahre, 
eharakterist. Senfólgerueh allein wahrnehmbar wird. Bei 3-Fluor-4-metliylsenfdl ist ein 
schwacher, aber doch deutlich wahmehmbarer yl?M5 geruch zu erkennen, der, ahnlieh 
wie bei p-Tóluylsenfól, auf dio Anwesenheit der M eihylgrappa  zuruckzufuhren ist, 
dereń EinfluB durch den der F-Gruppe nicht ganz unterdruckt werden kann. Ein  
Nachweis von p-Tóluylsenfól, welches móglicherweise durch Abspaltung des F-Atoms 
entstehen konnte, war nicht móglich. Zwischen 6-Methyl-3-fluor-phenylsenfól u. der 
entspreehenden Verb. ohne Methylgruppe konnte ein geruchlicher Untersehied nicht 
festgestellt werden. 3-Fluor-4-nitrophenylsenfdl, welches iiber das 3-Fluor-4-nitroanilin 
dargestellt wurde, zeigte in Cbereinstimmung m it anderen die Nitrognxppe enthaltenden 
Senfólen keinen eharakterist. Geruch. Fur die prakt. Parfiimerie haben nach diesen 
Verss. dio aromat. Fluorsenfole keine Bedeutung. (Perfumery essent. Oil Record 19. 
341— 42.) E l l m e r .

Ernst Fourneau und A. Funke, Kondensalion der 4-Chlor-3-nitrophenylarsin- 
sdure m it einigen aminierlen Substanzeji, besonders m it Athylendiamin und Piperazin. 
Reduktion der nitrierten Produkte zu Aminen. 4-Chlor-3-nitrophenylarsinsdure (I) kon- 
densiert sich m it Athylendiamin je nach den Bedingungen zu einer di- oder trimoleku- 
laren Verb. —  4-[Aminoathylamino~\-3-nitrophenylarsinsdure, N H 2■ CH„ • C£L• N H  ■ 
C6 H 3 (N 0 2)-A s0 3H 2. Gemisch von 5 g I, 10 g Athylendiamin u. Na-Acetat ohne Losungs- 
m ittel l 1/ ,  Stde. auf 135— 140° erhitzen, in verd. NaOH lósen, m it der eben nótigen 
Menge HC1 fallen. Gelbe Nadeln, 1. in  Alkalien u. Sauren. —  Acetylderiv., CjoH 1 4 OoN3As. 
Mit uberschiissigem Aeetanhydrid in  wenig h. W. Goldgelbe Bliittchcn. —  4-[Acet- 
aminoathylamino\-3-aminophenylarsinsdure (492). Lsg. des vorigen in verd. NaOH in  
wss. F eS 0 4 -Lsg. bei nicht uber 50° u. unter weiterem Zusatz von NaOH eintragen, 
Filtrat auf — 3° abkiihlen, Na:,S04  entfernen, neutralisieren. Klrystallin. —  Athylendi- 
\4-amino-3-nitrophenylarsinsdure'\, [— CH2  • N H  • C0 H 3 (NO2) • A s0 3 H„!2. Darst. wie bei 
der dimolekularen Verb., aber m it 50%>g- wss. Athylendiaminlsg. Dimolekulare Verb. 
w ird m it verd. Saure entfernt. Kann aus h. konz. HC1 urakrystallisiert werden. —  
Alhylendi-[4-amino-3-aminophenylarsinsdure'] (488). Durch Red. des vorigen wie oben 
bei 100°. Nadelchen. —  Mit Piperazin liefert freies I  di- u. trimolekulare Verb., das 
Na-Salz dagegen hauptsachlich dimolekulare Verb. —  4-Piperazino-3-nitrophenylarsin- 
sdure, N H < C 4Hs> N - C 6H 3 (N 0 2 )-A s0 3H 2. Lsg. von 1 g-Mol. I  u. 2,5 g-Moll. Piperazin- 
dihydroehlorid in  1,2 1 10-n. NaOH 1 / 2  Stde. auf Wasserbad erhitzen, m it HC1 neutra
lisieren, iiber das Hydroehlorid reinigen. —  Acetylderiv. W ie oben. Gibt m it C0C12  

einen Hamstoff, der zum Aminoderiv. (504) reduziert wurde. —  4- [Acelylpiperazino]-
3-aminophenylarsinsdure. Aus vorigem wie oben. Stabchen. —  Piperazindi-\3-nitro- 
phenylarsinsdure] (489), AsO3H 2 -C6 H 3 (NO2 ) -N < C 4 Hs> N - C 0H 3 (NO2 )-AsO 3 H 2. Aus 5 g
I, 5 g Piperazinhexahydrat u. 2 g Na-Acetat (110°, 2 Stdn.), in verd. NaOH lósen, 
m it HC1 ansauern, wobei das dimolekulare Prod. gel. bleibt. Ovale Plattehen aus h .
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konz. HC1 +  W. —  4-Aniiino-3-nitrophenylarsinsaure-ś'-carbonsaure, C 02H • C0II4  ■ N H  ’ 
CfiH 3 (N 0 2) • A s0 3 H2. Gemisch von I, Anasthesin u. Na-Acetat 8  Stdn. auf" 180° erhitzen, 
W. zusetzen, erstarrtes Prod. m it NaOH behandeln, F iltrat m it HCł fallen, amorphes, 
gelbes Prod. mit verd. HCł verseifen. Trennung von etwas I durch h. A. Krystalle. —
4-Anili7io-3-aminophenylarsinsaure-4'-carbonsdure (493). Aus vorigem wie oben.- —  
D ie mit Zahlen bezeichneten Substanzen wurden von B enoit auf Trypanosomiasen 
bei Mausen untersucht. Nur 492 ist wirksam. (Buli. Soc. chim. France [4] 43 . 889— 95. 
Inst. P a s t e u r .) • L in d e n b a u m .

Henry Gilman und E . A. Zoellner, Die relative Meaktionsfahigheit von n-Butyl- 
bromid und Brombenzol m it Magnesium in  Ather. D ie Arbeiten der Vff. lassen erkennen, 
daB Alkylhalide im allgcmeinen leichter ais die entsprechenden Arylhalide m it Mg 
in  A. unter Bldg. der Grignardvcrbb. reagieren. Bei halbquantitativen Unterss. uber 
den EinfluB negativer Katalysatoren auf die Bldg. von Organo-Mg-Haliden konnte 
gezeigt werden, daB n-Butylbromid m it Mg in A. deutlich sehneller reagiert ais Brom
benzol. Bei Best. der Ausbeuten von n-Butyl-M gBr u. Phenyl-M gBr unter ent
sprechenden Bedingungen, in verschiedenen Zeitintervallen, ergab es sich, daB groBere 
Mengen des Alkyl-MgBr in  einer gegebenen Zeit gebildet werden. D ie quantitativen  
Ver8 s. wurden unter den allgemein gebrauchliclien Bedingungen u. in  dem friiher be- 
nutzten Spezialapp. (0 . 1 9 2 8 . I. 1846) vorgenommen. (Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 
2520— 23. Ames, Iowa, State Coli.) K in d s c h e r .

W allaee R. Brodę, Beziehungen zwischen Absorptionsspektrum und chemischer 
K m stitu tion  von Azofarbstoffen. II. Einflu/3 der Stellungsisomerie auf das Absorptions
spektrum von Nitroderivaten des Benzolazophenols, Benzolazo-o-kresols und Benzolazo- 
m-kresols. Bei friiheren Unterss. iiber den EinfluB der Stellungsisomerie auf das A b
sorptionsspektrum von M ethylderiw . des Benzolazophenols konnte gezeigt werden, 
daB die Absorptionsbanden der alkoh. u. salzsauren Lsgg. dieser Farbstoffe in  der Form  
nahezu ident. sind. Eine VergroBerung des Mol.-Gew. hatte eine Abnahme der Freąuenz 
der Banden zur Folgę. Im  Vergleich m it der unsubstituierten Verb. bcwirkto Sub- 
stitution in  p-Stellung eine Zunahme der Intensitat der Hauptabsorptionsbande, Sub- 
stitution in  o-Stellung dagegen eine Abnahme des Absorptionskoeffizienten der H aupt
absorptionsbande. In  wss. NaOH lieBen die Farbstoffe eine betrachtliche Abweichung 
in  der allgemeinen Form der Kurven erkennen, die dem EinfluB der Stellung der sub- 
stituierenden Gruppe zuzuschreiben ist. Nunmelir wurden die 9 móglichen Mono- 
nitroisomeren des Benzolazophenols, Benzolazo-o-kresols u. Benzolazo-m-kresols, in denen 
die Nitrogruppe im Ring ohne Osygruppe sitzt, nach diesen Richtungen hin unter
sucht. Es wurden die Absorptionsspektra zwischen 400 u. 1300 /  (Fresnel) in  alkoh. 
Lsg. u. wss. NaOH gepriift. Aus diesen u. den friiheren Unterss. lassen sich folgende 
Verallgemeinerungen ableiten. Eine Zunahme des Mol.-Gew. ist in  den meisten Fallen 
von einer Frequenzabnahme der Absorptionsbanden begleitet. Substitution einer 
Nitrogruppe in p'-Stellung verursacht eine merkliche Intensitatszunahme der Haupt- 
bande u. eine leichte Intensitatsabnahme der 2. Bandę. D ie Freąuenz der Haupt- 
bande ist im Vergleich m it den isomeren Verbb., die in o'- oder m'-Stellung substituiert 
sind, nach niederen Werten verschoben. Substitution durch eine Nitrogruppe in  o'- 
Stellung verursacht, verglichen m it den Verhaltnissen bei den isomeren m'-substituiertcn 
Verbb., eine allgemeine Intensitatsabnahme der Absorption ohne Veranderung in der 
Freąuenz der Absorptionsbanden. D ie o'- u. m'-substituierten D eriw . des Benzolazo
phenols zeigen eine Nebenbande an der Seite hoher Freąuenz der Hauptabsorptions
bande. D ie Hauptabsorptionsbande jcder dieser Verbb. in wss. NaOH erscheint aus
2 Komponenten oder Banden zusammengesetzt. Tatsachlich sind aber mehr ais
2 Komponenten vorhanden u. nur der allgemeine Eindruck ist der von 2 Komponenten, 
die zusammenwirken, um die beobachtete Bandę hervorzubringen. Das Gleichgewicht, 
węlches zwischen diesen beiden Komponenten oder Banden zu bestehen scheint, hangt 
von der Stellung der substituierenden Gruppe im  Mol. ab. E s wurde bei der Unters. 
der Absorptionsspektra der N itroderiw . derselbe allgemeine Effekt gefunden, der in  
der friiheren Arbeit beschrieben ist, d. h. Substitution in  o'-Stellung verursaeht eine 
Intensitatszunahme beider Komponente m it niedrigerer Freąuenz u. eine entsprechende 
Abnahme bei der Komponente m it hoherer Freąuenz. Substitution in m- oder o'- 
Stellung Terursacht eine Abnahme bei der Komponente niedrigerer Freąuenz; kommt 
noch eine Substitution in  o/-Stellung hinzu, so vorursacht diese eine Verminderung 
der Summę der Intensitateii der beiden Banden. Substitution in m'-Stellung ruft 
im  Yergleich zu der unsubstituierten Yerb. prakt. keine Yeranderung im Absorptions-
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spektrum hervor. Substitution in p'-Stellung verursacht eine sehr merkliche Intensitiits- 
verstarkung der Hauptbande, eine Intcnsitatsverminderung der 2. Bandę u. eine 
Freąuenzerniedrigung der Mitte der Hauptbande. D ie M ononitroderiw. des Benzol- 
azophenols zeigen in  wss. NaOH dieselbe allgemeine Doppelstruktur u. dasselbe Gleich- 
gewicht in der 2. Absorptionsbande, wie in  der 1. oder Hauptbande. Dies beweist, 
daB diese 2. Bandę eine harmon. zur 1. ist u. durch dieselben Stellungs- oder Substi- 
tutionseffekte beeinfluBt wird. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1722— 31. Leipzig, 
U niv.) K in d s c h e r .

Hans W olf, Aldehydsynthese m it Hilfe von Eisenpentacarbonyl. Das bei der 
GATTERMANNSclien Aldehydsynthese ais wirksames Agens anzunehmende Formyl- 
chlorid bildet sich nur in Ggw. von Substanzen, welche Komplexbldg. des CO ermog- 
lichen, z. B. CuCl. Vf. hat daher Eisenpentacarbonyl. Fe(CO)5, welches leicht CO ab- 
spaltet, auf seine Brauchbarkeit bei obiger Syntheso gepruft. Lsg. von 17,5 g Fe(CO ) 5  

in  30 g Toluol mit 45 g A1C13  versetzt, unter Ruhren bei 40— 45° lebhaft HC1 eingeleitet, 
naeh 3 Stdn. dunkle, zahe M. auf Eis gegossen, m it Dampf dest., Destillat ausgeathert, 
fraktioniert. Erhalten 13— 16 g p-Toluylaldeliyd, Kpi 204°. D ie Gtite des A1C1- ist. 
wesenthch. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1765— 66. Frankfurt a. M., Univ.) Lb.

Marie Reimer und Marion Howard, Additionsreaktionen ungesattigter a-Keton- 
sduren. II . (I. vgl. C. 1926. II. 2794.) D ie fruheren Unterss. wurden m it Benzalbrenz- 
traubensaure fortgesetzt, in  der eine Methoxylgruppe in  o-Stellung zur Seitenkette 
sitzt. E s ergab sich, daB o-Methoxybenzalbrenztraubensdure u. ihr Methylesier leicht 
Brom aufnehmen, daB sich aber fast in allen anderen Hinsiehten die Eigg. dor Verb. 
durch Yerschiebung der Methylgruppe von der p- nach der o-Stellung deutlich geandert 
haben. D ie Farbę ist vertieft. D ie o-Verb. ist orange, die p-Verb. gelb. Dio Loslichkeit 
der o-Verb., ihres Na-Salzes u. Methylesters in den geeigneten Lósungsmm. ist groBer, 
ais die der entsprechenden p-Verbb. D ie o-Saure u. ihre Ester krystallisieren, im Gegen- 
satz zu den p-D eriw ., nicht m it Lósungsmm. Die Dibrom-Additionsprodd. sind weniger 
bestandig ais die anderer ungesatt. a-Ketonsauren; HBr wird sehr schnell abgespaltet. • 
o-Methoxybenzalbrenztraubcnsaure u. ihr Methylester sind liehtempfindlich; die wss. 
Lsg. der Saure wird im Sonnenlicht schnell hydrolysiert; in trockenem Zustando ex- 
poniert, verliert sie langsam ihre Farbę. Dor Methylester verflussigt sich im  direkten 
Sonnenlicht in wenigen Minuten. Benzalbrenztraubensdure, ihr p- u. o-Methoxyderiv. 
reagieren m it konz. H 2 S 0 4  unter Bldg. prachtig gefarbter Lsgg. DaB fiir diese Farbenrk. 
die Ketongruppe wesentlich ist, ergab sich daraus, daB der Verlust dieser Gruppe 
durch Oxydation m it H 2 0 2, wobei Zimtsaurederiw. gebildet werden, mit dem Verlust 
der Fahigkeit zur Bldg. dieser prachtig gefarbten Lsgg. Terbunden ist. Ist Brom in  
der Seitenkette Yorhanden, so tritt eine Reihe von Farbanderungen ein (gelb bis rot- 
Tiolett) bei Zusatz von konz. H 2 S 0 4; ist auch Brom im Ring zugegen, so ergibt sich 
eine andere Reihe von Farbanderungen (nach Blau oder Grim). Der Untorschied ist 
so deutlich, daB durch diese Rk. m it sehr kleinen Mengen yon Materiał festgestellt 
werden kann, ob Brom in der Seitenkette oder im  Ring oder nicht zugegen ist, u. ob 
eine Ketongruppe in der Verb. anwesend ist.

V e r s u c h e .  o-Methoxijbenzalbrevztraube?isdure, Cn H ]0 O.. Aus 0,2 Mol. Brenz- 
traubensdure, 0,2 Mol. o-Methoxybenzaldehyd u. 0,4 Mol. 10“/olg- NaOH (0°). Lange 
orange Nadeln aus h. W., F . 131°. Methylester. BlaBgelbe Nadeln aus Lg., F . 48°. 
Athylester. Hellgelbes Ol, K p.ls 223°. —  o-MethoxybenzalbrenztraubeJisduredibromid, 
o-CH3 OC6H,CHBrCHBrCOCOOH. Aus der Saure u. Brom in Chlf. Konnte nicht 
analysenrein erhalten werden. —  j}-Bro'in-o-viethoxybenzalbreiiztraubensdure, o-CH3 0 -  
CijHjCH =  CBrCOCOOH. Aus dem Dibromid durch Erhitzen auf dem Wasserbad 
oder in Bzl.-Lsg. oder Kochen m it W. Farblose Nadeln aus Chlf., F. 173°. (Licfert 
bei der Oxydation m it H 2 0 2  in  alkal. Lsg. a-Brom-o-methoxyzimtsaure vom  F. 171°.) 
Methylester, C1 !;H ]1 0 4 Br. Farblose Nadeln aus Methylalkohol, F. 88— 89°. —  5-Brom-
o-methoxybenzalbre7iztravbejisduredibromid, (2) CH3 0-(5)-BrC 6H,CHBrCHBrC0C00H. 
Durch Bromieren vono-Methoxybenzalbrenztraubensaure inChlf. Wurde nicht analysen
rein erhalten. Liefert bei der Oxydation mit K M n0 4  5-Brom-'2-methoxybenzoesdure. —  
(]-Brom-5-brom-2-m£thoxybenzaTbrenztraubensdure, (2)-CH3 0-(5)-BrC 6 H3-CH =  CBrCO
COOH. Aus vorst. Verb. durch Kochen der Lsg. in  40%ig- Eg. Farblose Nadeln, F . 2109 
unter Zers. (Liefert m it lt. K M n0 4 -Lsg. 5-Brom-2-metkoxybenzoesaure, m it H 2 0 2  in  
alkal. Lsg. a.-Brom-2-methoxyzimtsaure, F. 221°.) Methylester, F. 131°. —  Gelbe ft-Brom-
5-brom-2-metlioxybenzalbrenztraubensdure, Cn H sÓ4 Br2. Aus dem Methylester der Tri- 
bromsaure u. 2°/0ig. Lsg. von K  in Methylalkohol, Nadeln aus Bzl. Beim Erhitzen
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verblaBt dio gelbe Farbę bei 145— 150°, F . wie bei der farblosen Verb. 210°. Methylester. 
Gelbe Nadeln, aus Methylalkohol, F. 143°. —  Die Farbrkk, von Benzalbrenztrauben- 
saure, ihrer o- u. p-Methoxy- u. anderer D er iw . m it konz. H 2 S 0 4  wurden studiert. 
Die Ergebnisse sind in einer Tabelle wiedergegeben. (Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 
2506— 12. New York, Barnard Coli.) K i n d s c h e r .

L. Palfray und S. Sabetay, U bar einige Ather der Cyclohezandiole. Zur Darst. 
dieser Ather wurden 2 Verff. benutzt: D ie Methylather wurden m it CH3J  u. Ag2 0 ,  
die anderen Ather durch Umsetzung der Chlormethylather m it RMgX dargestellt. 
Nach dem ersten Verf. entstehen zugleich Mono- u. Dimethylather. Der F. des nicht 
umgesetzten Cyclohexandiols gibt iiber eine eyentuelle Isomerisierung Auskunft. —  
Gydokexa?idiol-(l,2) oder Brenzcatechit, F. 74°, nach mehrfachem Krystallisieren aus 
A. geruchlos, F . unverandert (cis-trans-Gemisch.) —  Lsg. von 35 g in 200 g CH3J  
auf Wasserbad allmahlich m it 150 g Ag20  versetzen, 9 Stdn. kochen, absaugen, mit 
CH3OH waschen, fraktionieren. Zuriiekgewonnener Brenzcatechit zeigte F. 75°. D i- 
meiliylather, CgH 1 6 0 2, K p . I 5  65— 66°, D . 1 8  0,9652, nn1 8  =  1,4460, stark, frisch, minzen- 
ahnlich riechend u. brennend schmeckend. Monomethylather, C7 H 1 4 0 2, K p . 1 5  74—-76°,
D . 1 8  1,001, nD1 8  =  1,4572. Wegen der wenig differierenden Kpp. wurden bcide Ather 
nicht vollig reiir erhalten. Reiner Monomethylather zeigt nach BEDOS (C. 1 9 2 7 . I, 
273) K p . 1 3  79°, D .25„s 1,0002, np2 5  — 1,45676. —  Di-[chlormethyJ\-dther, C8H 1 4 0 2 C12. 
Lsg. von Brenzcatechit in  40%ig. Formaldehyd m it HCl-Gas sattigen, nach einiger 
Zeit untere Schicht troeknen u. dest. K p . 1 0  136— 137°, nn2 1  =  1,4880. Durch h. W. 
wird quantitativ HC1 abgespalten. Reagiert lebhaft m it Na-Pulver in  Bzl. (vgl. zweit- 
folgendes Ref.). —  Cydohezandiol-(1,3) oder Resorcit, glasige M. —  Methylierung 
wie oben, aber unter Zusatz von etwas CH3 OH, da das D iol in CH3tT unl. ist. Der 
Dimethyldther war infolge Nebenrk. J-haltig u. zeigte K p . 1 5  65— 66°, D . 1 7  1,395, nc 1 7  =
1,4985, chloroformalinlich, etwas stechend riechend u. siiC, brennend schmeckend. 
Monomethylather, C7 H 1 4 0 2, K p.ls 97— 98°, nn1 7  =  1,4650, bitter, schwach aromat, 
riechend. —  Di-[chlormełhyl]-ćUher, C8H J4 0 2 C12, K p . 1 4  144— 145°, no 1 7  =  1,4922. —  
Diathylather, C1 0 H 2 0O2. Durch Eintragen des vorigen in CH3MgJ. K p . 1 6  85— 86°,
D . 1 8  0,9127, nn1 8  =  1,4400, wenig charakterist. riechend u. breimend schmeckend. —  
Cycloliexandiol-(l,4) oder Chinit. Wurde durch Aceton zerlegt in die cis-Form, F. 101 
bis 102°, u. die trans-Form, F. 139— 140°. —  Methylierung unter Zusatz von CH3 0 H . 
cis-Dimetliylather, C8H 1 6 0 2, K p . 1 4  67,5— 68°, D . 1 8  0,9526, ud1 8  =  1,4440, stark, frisch 
riechend u. brennend schmeckend. cis-Monomethylather, C7 H I4 0 2, K p . 1 5  102— 103°,
D . 1 9  1,023, nn1 9  =  1,4671, schwacher riechend, bitter schmeckend. trans-Dimethylather, 
K p . 1 5  68— 69°, nn1 8  =  1,4430. trans-Monomethylather, C-H1 4 0 2, K p . ] 5  102,5— 103°,
D . 1 9  1,021, no2 0  =  1,46 49. Es ist nicht ausgeschlossen, daB bei der Methylierung Iso- 
merisierung eintritt (vgl. PALFRAY u . ROTHSTEIN, C. 1 9 2 8 . II. 143). —  Di-[chlor- 
methyl]-ather, C8H 1 4 0 2C12, K p . I 4  148— 149°, nD 2 1  =  1,4936, F. ca. 44°. —  Diisóbutylalher, 
CI4 H 2 80 2. Aus vorigem mit i-C3H 7 MgBr. K p . 1 3  122— 124°, D . 1 9  0,8833, np1 9  =  1,4410, 
wenig charakterist. riechend. —  Gibt man das Ag20  auf einmal zu, so erfolgt sehr 
heftige Rk. Beim Chinit konnte nur CH2 J 2 isoliert werden. Beim Brenzcatechit wurde 
ein gelbes, krystallisierendes, stark riechcndes Ol yon K p . 1 5  84— 87°, nn1 0  =  1,4710 
erhalten, welches alle Ketoneigg. aufweist u. m it FeCl3  Rotfarbung gibt. Vielleicht 
liegt Cyclohexanol-(l)-on-(2) vor (vgl. B e r g m a n n  u . G ie r t h ,  C. 1 9 2 6 . II. 569). (Buli. 
Soc. chim. France [4] 4 3 . 895— 900.) L in d e n b a u m .

L. Palfray und S. Sabetay, Uber einige Cyclohexoxyderivate. Ais Ausgangs- 
material fiir die Darst. der folgenden Verbb. diente der Cyclohexyl-\chlormethyl]-dther, 
C6H n -0-C H 2Cl (I), K p . 1 3 _ I 4  75°. —  Cyclohexyl-[tnethoxy>netkyl]-ather, CcH u • O • CII2• 
OCH3. Aus I m it uberschussigem NaOCH3  in sd. Toluol. K p . 1 5  61,5— 62,5°, D . 1 6  0,9375, 
nD 1 6  =  1,4391, unl. in  W., frisch u. stark minzenartig riechend, brennend schmeckend.
— Chinildi-\methoxytnethyl]-dther, C6 H 10(O • CH2 • OCH.,),1,1. Ebenso aus Chinitdi- 
[chlormethyl]-ather (vorst. Ref.). K p . 1 3  121,5— 122°, D . ”1 7  1,038, nn 1 7  =  1,4490, unl. 
in W., schwach riechend, bitter u. brennend schmeckend. —  Cydohexyl-[acetoxymethyl]- 
dther, C6H n  • O ■ CH2  ■ O CO CH3. Aus I m it sd. Aeetanliydrid u. Na-Acetat. K p . 1 3  96,5 
bis 97°, D . 1 5  1,022, nn 1 5  =  1,4465, unl. in W., fruchtartig, stechend riechend. —  C ydo- 
hexoxyacetonitril, C0H n  • O • CH„ • CN. Aus I u. trockenem CuCN ( 5  Stdn. kochen). 
K p . ] 5  102— 103°, D .1S 0,9825, nn 1 8  =  1,4561, unl. in W ., stark riechend. — Cydo- 
liexoxyaceton, CeH u  • O ■ CH, • CO ■ CH3. Aus vorigem mit CH3MgJ. Kp,ł7.98— 98,5°,
D . 1 7  0,9686, np 1 7  =  1,4522, angenehm riechend, brennend schmeckend. Reduziert 
w. FEHLlNGsche u. ammoniakal. Ag-Lsg. Das Plienylhydrazon bildet Blattchen aus
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verd. CH3 OH. —  Cyclohexoxyacełophenon, C„Hu -0-C H 2 -C0-C6H 6. Mit C6 H6MgBr 
(einige Stdn. kochen). K p . 3 4  178°, D .2° 1,071, nn2 0  =  1,53 65, viscos, gcljo, bitter 
schmeckend, reduzierend. Hydrazon, Prismen aus verd. ĆH3 OH, F. 113° (bloc), am 
Licht gelb, dann Zers. Semicarbazon, aus 50%ig. CH3 OH, F . 123°. —  Gydohexoxy- 
;phenylaceton, CeH u -0-C H 2 -C 0-C H 2 -C6 H 6. Mit Benzyl-MgCl. K p . 1 4  185—186°,
D . 2 1  1,044, nn2 1  =  1,5200, bitter schmeckend. Reduziert nur Ag-Lsg. —  Gycłohexoxy- 
essigsduremełhylesłer, C6 H n  • O • CH2 • C 0 2 CH3. Aus dem Nitril m it sd. gesatt. methyl- 
alkoh. HCl (2— 3 Stdn.). Kp.le 110°, D .2° 1,034, nu2 0  =  1,45 08, unl. in  W., angenehm  
riechend, bitter u. brennend schmeckend. —  Red. des Nitrils ist nicht gelungen. Hierbei 
wurde gefunden, daB SnCl2 +  2 H 20  am besten durch Kochen m it Acetanhydrid ent- 
wassert wird (ygl. Men k e", C. 19 2 7 . I . 2403). (Buli. Soc. chim. Franco [4] 4 3 . 900 
bis 903.) L i n d e n b a u m .

S. Sabetay und G. Sandulesco, Darstellung von Athylendthern durch Cydisierung  
von Di-[chlormelhyl]-dlhem. LaBt man Brenzcatechildi-[chlormełhyl]-ather (vorvorst. 
Ref.) in eine benzol. Suspension von Na-Pulver tropfen, so gerat das Bzl. ins Kochen, 
u. nach 2 Stdn. ist die Lsg. Cl-frei. Durch Dest. erhalt man m it 32°/0 Ausbeute Brenz- 
catechitathylenather, C8H 1 4 0 2 (I), K p . 2 0 65,5— 66,5°, D . 1 8  1,035, nj>1 8  =  1,4585, frisch, 
minzenartig riechend, brennend schmeckend, unl. in  W., 1. in  HCl,' mit W.-Dampf 
fliichtig. Der erhebliche nicht destillierbarc Riickstand enthalt wahrscheinlich II. —  

0*CH„ O - C H - C H - O ^
1  c ^ < o . ó h ; 1 1  c »h ^ < o . c h ; . c h ; . o > c ^

Glykol liefert ebenfalls einen Di-[chlormethyl]-dther (K p . 1 3  95°), der lebhaft m it Na 
reagiert. —  Resorcitdi-[chlormethyl]-ather gibt unter gleichen Bedingungen nur Spuren 
eines Athylenathers, hauptsachlich oin Prod. yom Typus H. —  AnschlieBend teilen
Vff. ein beąuemcs Darst.-Verf. fiir Homobrenzcatechinmethylcnather, CH3  • C8H 3 < C q C H 2,
mit. Piperonalsemicarbazon wird nach W o l f f  m it NaOC2 H 5  7 Stdn. im Autoklaven 
erhitzt, m it Dampf dest. usw. K p . 1 4  80— 81°, n ^ 1 3  =  1,5330. (Buli. Soc. chim. France 
[4] 43 . 904— 06.) L in d e n b a u m .

S. Sabetay und L .P alfray, Uber A 3-Cydohexenol. B ei dem Vers., Chinitmono- 
chlorhydrin (4-Chlorcyclóhexanól) mit N a in  das Na-Deriy. iiberzufiihren, erhielten Vff. 
A 3-G'yclohexenol (A3-Tełrahydrophenol), fur welches Se n d e r e n s  (C. 1 9 2 5 . I. 2555) 
ein gutes Darst.-Verf. angegeben hat. D ie Rk. yerlauft nach der Gleichung:

Cl - CęH l 0  • OH +  N a =  C6 H 9  • OH +  NaCl +  H.
Chinitmonochlorhydrin. Aus Chinit u. HCl (spatere M itt.). Dickes 01, K p . J 4  106°.

—  A 3-Cyclohexenol, C,;HJ0 O. Aus yorigem m it Na-Draht in  sd. absol. A. (2 Tage). 
Viscoses 01, K p . 1 4  67— 68°, D . 2 0  0,94 25, nn2 0  =  1,4627, stark riechend, brennend u. 
bitter schmeckend. Entfarbt Br u. KjVln04. Phenyluretlian, Ci3H ]5 0 2N, aus verd. A., 
F. 82° (bloc). —  Chinitmonochlorhydrin-[chlormethyl]-ather, C1-C6 Hj0 -O-CH2 C1. Ge- 
misch yon Chlorhydrin u. Trioxymethylen mit HCl sattigen, nach Trennung yon der 
\vss. Schicht uber P 2 0 E trocknen. K p . 1 5  117,5°, nn2 0  =  1,49 42. —  Ghinitmonochlor- 
hydrinathyldther, C8H lsOCl. Aus yorigem m it CH3MgJ. K p.lc 84— 85°, D.2° 1,028, 
n D 2 0  =  1,46 22. —  4-Cldorcyclohexanon, C6H 9 0C1. Durch Oxydation des Chlorhydrins 
m it Cr03-Gemisch u. Reinigung der Hauptfraktion iiber das Semicarbazon. K p . 1 7  95°, 
nu2 0 ’ 5  =  1,4867, stark riechend, brennend u. bitter schmeckend. Semicarbazon, 
C,H 1 2 0 N 3 C1, aus W., F . 191° (bloc). (Buli. Soc. chim. France [4] 43 . 906— 09. Puteaux, 
Parfumerie H o u b i f a n t .) L i n d e n b a u m .

L. Chas. Raiford und W. C. Stoesser, Neue Bromsubstitutionsprodukte. des 
Vanillins und einige ihrer Derivate. (Vgl. C. 1 9 2 7 . II. 809.) Zweck der Arbeit war, 
die Listę der Bromsubstitutionsprodd. des Vanillins zu yeryollstandigen u. diese Verbb. 
zum Studium des Einflusses der o-Substituenten eines Aldehyds auf seine Rk. mit 
einer Aminoyerb. zu yerwenden. Friiher war eine Verzogerung durch die Ggw. eines
o-Substituenten in  einigen Fallen beobachtet worden. Jetzt ergab sich, daB bei Ggw. 
yon nur 1 o-standigem Substituenten die Behinderung in  den studierten Fiillen nicht 
bemerkenswert ist, u. daB, wenn beide o-Stellungen besetzt sind, die Verzogerung 
weniger ausgesprochen ist, ais zu erwarten war. Weiterhin wurde der Umfang studiert, 
in  welchem Substituenten im Benzolkern die Stellung neueintretender Gruppen be- 
einflussen. Nitrierung yon Acetylyanillin nach PsCHORR u. Su m u l e a n u  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 3 2  [1899]. 3408) ergab, daB 80% des 2-Nitroderiy. u. ca. 5% eines anderen 
Mononitroderiy., wahrscheinlich des 6 -Nitroderiy., entstehen. In  keinem Falle konnte
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mehr ais 1 Osim, walirscheinlicli die Antiform, yon jedem Bromderiy. erhalten werden. 
Verss., das Isomere nach GOLDSCHMIDT (Ber. Dtsch. chem. Ges. 16  [1883]. 2176) 
zu erhalten, resulticrten im Verlust des MethylradikaJs u. Bldg. des Oxims des ent- 
sprechenden Bromprotocatechualdehyds.

V o r s u c h e .  6-Bromvanillinoximacetat, CI0 H J0 O4 NBr. Aus dem Oxim u. Essig
saureanhydrid. Nahezu farblose Nadeln aus Bzl., F . 149— 151°. —  Acetyl-G-brom- 
vanillinoxim, C1 (JH 1 0 O4 NBr. Aus dem Acetylderiv. u. Hydroxylaminhydrochlorid. 
Farbloso Nadeln, F. 150— 152°. Acetat. Durch Erhitzen von 4 g des Acetylderiy. u. 
8  ccm Essigsaureanhydrid. Blattchen aus A., F . 153— 154°. —  3-Methoxy-4-acetoxy- 
6-brombenzonitril, CI0 H8 O3 NBr. Aus dem Oximacetat u. Essigsaureanhydrid. Baum- 
wollahnliche M. aus A., F. 148— 149°. —  6-BroinvaniUinsaure, C8H 7 0 4 Br. Aus yorst. 
Verb. F. 190— 191° aus verd. A. —  2-Nilrovanillin, C8H 7 0 5 N. Durch Nitrieren yon  
Acetylyanillin u. Hydrolyse des Prod. neben 6-Nitrovanillin  (gelbe Blattchen aus Eg., 
F. 212°). F. 136°. —  Acetyl-2-nitro-5-bromvanillin, Ci0 H 8 O8NBr. Aus Acetyl-5-brom- 
yanillin durch Nitrieren. Nahezu farblos, F. 128°; farbt sich im Licht gelb. —  2-Nitro-
5-bromvanillin, C8H 6 0 5NBr. Durch Hydrolyse yorst. Verb. u. durch Bromieren von  
2-Nitroyanillin. Nahezu farblose Prismen aus Bzl., F. 150— 151°. —  2-Amino-5-brom- 
vanillin, C8H 8 0 3NBr. Durch Red. yorst. Verb. m it Fe(OH)2. Lohfarbcne Nadeln aus 
Aceton, F . 139— 140°. —  2,5-Dibromvanillin, C8H 6 0 3 Br2. Durch Diazotieren yorst. 
Verb. in  HBr (-fCuBr). Farblose Nadeln aus Eg., F . 189°. p-Nitrophenylhydrazon. 
Gelbe Nadeln aus yerd. Pyridin, F. 249°. Semicarbazon. Farblose Nadeln aus yerd. 
Eg., F . 233— 234°. Biśbenzidinverb., (C1 4 H 1 0 O2NBr2)2. Hellorange Rrystalle aus 
Pyridin, F. oberhalb 350°. Oxim. Nahezu farblose Nadeln aus Bzl., F. 154— 155°. 
Acetat des Oxims. Unkrystallisierbar, F . 184— 185°. Acetat des Acetyloxims. Farblose 
Nadeln aus Lg., F. 137— 139°. Acetoxynitril, C]0H,O 3NBr2. Farblose Nadeln aus yerd. 
Eg., F . 89— 90°. —  2,5-Dibromvanillinsdure, C8H 6 0 4 Br2. Farblose Nadeln aus Eg., 
F. 179— 180°. —  2,S-Ż>ibrom-3-7nethoxy-4-acetoxybenząldiacetat, C1 4 H 1 4 0 7 Br2. Farblose 
Blattchen aus A., F. 157— 158°. Hydrolyse ergab 2,5-Dibromvanillin. —  Acetyl-2,-5- 
dibromvanillin, O1 0 H 8 O4 Br2. Durch Acetylieren der Dibromyerb. in Ggw. von Ńa- 
Bisulfit. Farblose Prismen aus A., F. 68— 70°. —  2-Nitro-6-bromvaniUin, C8H 0 O5NBr, 
durch Nitrieren des A cetyl-6 -bromvanillins u. Hydrolyse des Prod. Cremefarbige 
Nadeln aus yerd. Eg., F . 168— 170°. —  2-Amino-6-bromvanillin, C8H 80 3NBr. Durch 
Red. yorst. Verb. m it Fe(OH)2. Gelbe Nadeln aus A., F. 217— 218°. —  2,6-JJibroni- 
vanillin, C8H 6 0 3 Br2. Aus yorst. Verb. Nahezu farblose Nadeln aus yerd. A., F . 155 
bis 156°. Oxim. Farblose Nadeln aus Bzl., F. 144— 145°. p-Bromphenylhydrazon. 
Fleischfarbene Nadeln aus yerd. Eg., F . 168— 170°. Semicarbazon. Farblose Nadeln 
aus Eg., F. 216— 217°. Bisbenzidinrerb., (C1 4 H 1 0 O2 NBr2)2. Gelbbraune Blattchen aus 
Pyridin, F . 238— 239°. —  2,5,6-Tribromvanitlin, C8H 5 Ó3 Br3. Durch Bromieren yon
2,6-Dibromyanillin. Farblose Nadeln aus Eg., F. 177— 178°. Oxim. Nahezu farbloso 
Nadeln aus Isobutylalkohol, F . 192°. p-Bromphenylhydrazon. Farblose Nadeln aus 
Eg., F . 169— 170°. Semicarbazon. Farblose Nadeln aus verd. Pyridin, F . 222— 223°. 
Bisbenzidinverb., (C1 4 H s0 2NBr3)2. Braune Kórner aus Pyridin, F. > 3 3 0 ° . (Journ. 
Amer. chem. Soc. 50 . 2556— 63. Iowa City, Univ.) KiNDSCHER.

Rajendranath Sen und Dukhaharan Chakravarty, 6-Aldehydocumarin und, 
’von ihm abstammende Farbstoffe. D ie Anwendung der R e im e r  u . TlEMANNschen Rk. 
auf Cumarin laBt die Bldg. zweier Aldehyde (I u. II) erwarten. Es konnte aber nur
1 Aldehyd in reinem Zustande isoliert werden, der ais Cumarinaldehyd - 6  erkannt wurde. 
In jedem Falle konnte aber neben dem p-Cumarinaldchyd, der in  A. wl. ist, ein anderes 
Prod. erhalten werden, das in A. 1. ist, welches abor bei seiner Neigung zum Ubergang 
in harzige Massen sehr schwer zu reinigen ist. SchlieBlich konnte aber doch eine geringe 
Menge eines festen Prod. isoliert werden, das in  Alkalien m it tiefroter Farbę 1. war 
u. dessen Lactonring ziemlich unbestiindig zu sein schien, da er schon in  Beruhrung 
m it k. N aH C 0 3 -Lsg. nach einiger Zeit aufspaltete. Das Prod. gab nicht die gewóhnlichen 
Aldehydrkk. Wahrseheinlich wird zuerst der o-Aldehyd gebildet, der aber in  Ggw. 
von kaust. Alkali eine Umwandlung erfahrt. Durch Einfiihrung der Aldehydgruppe 
in  den Bzl.-Ring des Cumarins scheint die Stabilitat des Lactonrings beeinfluBt zu 
werden, w ie die yerhaltnismaBig leichte Loslichkeit des 6 -AJdehydoeumarins in kaust. 
Alkali zeigt. Wahrend Cumarin eine grunlichgelbe Lsg. m it kaust. Alkali gibt, liefert II 
eine leicht rotliche Farbung. Auch ist die Loslichkeit in  W. u. organ. Lósungsmm. 
im allgemeinen yerringert. II liefert ein Oxim, Semicarbazon u. Pkenylhydrazon, 
geht die Bonzoinkondensation in  der gewóhnlichen Weise unter Bldg. des Cumaroins

X . 2. 135 •
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ein. Mit Aceton u. Acetophenon wurden Dicumaralaceton bzw. Cumaralacetophenon 
erhalten. Erstere Verb. ist gelb, letztere farblos. Dureh Kondensation von II mit Aminen 
konnten Azomethinfarbstoffe erhalten werden, die gewohnlicli beim Erwarmen mit 
verd. Sauren hydrolysicrten. Von den Monoaminen reagierte 1 Mol. mit 1 Mol. Aldehyd, 
von o-, m- u. p-Plienylendiamin 1 Mol. m it 2 Moll. Aldehyd. Beim Benzidin  u. Chrysoidin 
kondensierte sich nur 1 Mol. von II. 1 Mol. Rosanilin  reagierte m it 3 Moll. II u. 1 Mol. 
Safranin  m it 2 Moll. Aldehyd. Substitution der Aminogruppen im p-N itraniłin, Amino- 
azobenzol u. den Farbstoff en Rosanilin u. Safranin vermindert die Intensitat der Farbo 
deutlich. Obgleich Cumaralchrysoidin, C0H 6N = N C cH 3 (NH2)iST =  CHC9H 5 0 2, dio chromo- 
phoren Gruppen N = N , C H = N  u. die auxoclirome Gruppe N H 2 enthiilt, gibt dieses 
doch einen gelberen Farbton auf Seide u. Wolle ais Chrysoidin. Dureh Kondensation 
von II m it Dimethylanilin  ( +  ZnCl2 oder HC1) wurde Tetraniethylaminodiphenylcumaryl- 
methan erhalten, das bei der Oxydation m it P b 0 2 einen tiefblaugrunen Farbstoff 
(Cumaralgriin) gibt. Kondensation des Aldehyds m it Diiiihylaminophenol, Resorcin, 
Hydrochinon u. Gallussaure liefert Pyroninfarbstoffe. a- u. p-Naphlhol ergeben farblose, 
phthaleinahnliche Verbb. Resorcincumarin wird leicht dureh Kondensation von  
Cumarin mit Resorcin in  Ggw. von H 2 S 0 4 (1,84) bei 120— 130° erhalten. D a bei der 
Kondensation von U  m it aromat. Oxyverbb., wie Resorcein, unter ahnlichen Be- 
dingungen sowohl die CO-Gruppe im Lactonring, ais auch dio Aldehydgruppe reagiert, 
so muC die Verb. die Struktur IH haben. Wolle u. Seide werden dureh das K-Salz 
dieser Verb. tieforange gefarbt. Dio Kondensationsprodd. mit Hydrochinon u. Resorcin 
konnen in  A. leicht bromiert werden; erstere Verb. gibt ein Tetrabrom-, letztere ein 
Hexabromderiv. Das /?-Naphtholkondensationsprod. is t in  Alkali unl. u. hat Struktur
IV. Mit a-Naphthol entsteht auBerdem V, das aber nicht analysenrein erhalten werden 
konnte. Vcim Kondensationsprod. von II m it Gallussaure wird Wolle auf Clirombeize 
dunkelbraun, auf Al-Beize rótlichbraun u. auf Fe-Beize dunkclolive angefarbt. Auch 
die Verb. m it o-Kresotinsaure hat polygenet. Charakter. Das Kondensationsprod. des 
Aldehyds m it D iathyl - m - aminophenol Cumaralrhodamin (VI) ist ein blauvioletter 
Farbstoff, 1. in  Alkali u. Saure. Walirend Malaćhitgrun u. Rosamin auf Seide u. Wolle 
grune bzw. blaurote Tóne geben, liefern die analogen Verbb. von II schóne blaugrune 
u. blauyiolette Tone. Hierfiir ist vielleicht der Lactonring yerantwortlich.

OH CH

0<& ll:>ć- r ^ i ^  lCH
10 6 1 1 0> < c ; : i :> °

c : l : > N- Q r ; V f 'y  N <a i :  ch

,c< c;:h6oh V — — ^ / nch

V e r s u e h e .  6-Aldehydocumarin, C1 0 H 6 O3  (II). Darst. aus Cumarin u. Chlf. 
( +  NaOH). WeiBe, nadelartige Krystalle aus 80%ig. A., F. 187— 189°. Daneben  
bildet sich ein gelbes Prod. vom Zers.-Punkt 174— 175°; das Zers.-Prod. hat F. 205 
bis 207°. —  Cumaralphenylhydrazon, C1 6 H 1 2 0 2N 2. Gelb, mikrokrystallin, F . 205— 207°. —  
Cumaroin, C2 0H 1 2 O6. Rótlichgelb, mikrokrystallin, sintert bei 178— 180°. —  Dicumaral
aceton, Cj3 H 1 0 O5." A us H  u .  Aceton ( +  NaOH). Gelbe, nadelartige Krystalle aus A., 
F. 159°. —  Cumaralacetophenon, C1 8 H]2 0 3. Darst. analog vorst. Verb. Farblose Mikro- 
krystalle aus A., F. >> 250°. —  Cumaral-p-toluidin, CI7 H 1 3 0 2 N. Aus II in  A. u. p-Toluidin
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in Eg. gelbe nadelartige K iystalle aus A. +  Eg., F . 145— 147°. —  Tetramethyldiąmino- 
diphenylcumarylmethan, C2 6H 2 60 2N 2. Aus II u. Dimethylanilin (-f- HCl). Farblośe, 
nadelartige Krystalle aus Aceton, E. 200°. —  Tetramethyldiaminodiphenylcumaryl- . 
carbinol (Gumaralgrun). Durch Oxydation vorst. Yerb. Hydrochlorid, von tief blau-, 
griiner Earbe. —  Cumaral-f}-naphthylamin, C2 0 H 1 3 O2N, E. 173°. —  Cumaral-p-nitranilin, 
C1 0 H 1 0 O4N 2. E. > 2 5 0 ° . —  Cumaralaminoazobenzol, C2 2H 1 5 0 2 N 3, E. 169°. —  Dicumaral- 
p-phenylendiamin, C2 6H 1 6 0 4 N ?. E. >  250°. —  Dicumaral-m-phenylendiamin, E. >  250°.
—  Dicumaral-o-phenylendiamin, E. > 2 5 0 ° . — Cumaralbenzidin, C2 2 HI0 O2 N2, E. > 2 5 0 ° .
—  TricumaraIrosanilin, C5 0 H 3 3 O,jST), E. 142°. —  Dicumaralsafranin, C4 0 H 2aO6N ,. —
Cumaralchrysoidin, C2 2 H 1 6 0 2N4, E. 210— 212°. —  Tetraresorcincumarein (Ul). Aus
1 Mol. II u. 4 Moll. Resorcein ( +  2 ccm konz. H 2 S 0 4). T ri-K -S a lz; Hexabromderiv., 
C3 4 H 1 4 O7 Br0. —  Telrahydrochinoncumarin, C3 4H 2 2 Oe, Telra-K-Salz, Tetrabromderiv., 
QnHI80 8Br4. —  Tetra-a- u. p-naphtholcumarin, CE0H 3 0 O4  (IV). —  Tetragallussaure- 
cumarin, C3 SH 2 0 O19; Cumaralrliodamin, C3 0H 3 2 O4 N 2  (VI). (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 
2428— 36. Calcutta, Indian, Presidency Coli.) KiNDSCHER.

Georges Rouin, Beitrag zum Studium, der Harzsauren. (Vgl. C. 1928. II. 1222.) 
D ie primaren Sauren des Aleppokolophoniums wurden in alkoh. Lsg. bei 95° durch 
Einw. von HCl zu Abietinsaure isomerisiert u. iiber das saure Na-Salz durch Einw. von  
CH3COOH in einer Ausbeute von 37% des angewendeten Kolophoniums frei gewonnen; 
u-j =  — 100°. Durch Einleiten von reiner, trockener HBr in  die in  Eisessig gel. Abietin
saure bei — 10° wurde in  einer Ausbeute yon ca. 30% ein Dibromhydrat der Abietinsaure 
erhalten, welches mit dem yon L e v y  (Moniteur scient. 12 [1908]. 384) aus amerikan. 
Kolophonium hergestellten Dibromhydrat ident. zu sein schien, jedoch statt E. 170 
bis 175° den E. 146— 151° zeigte. (Buli. Inst. P in  1928. 167— 72. 173— 75.) E llm e k .

W illiam  Gerrard und Joseph Kenyon, TJntersuchungen uber die Abhdngiglceit 
der Drehung von der chemischen Konstitution. X X X II. Die Auflosung des Phenyl- 
benzylcarbinols. (X X X I. vgl. C. 1927. I . 2646.) D ie Anderungen der Drehung u. der 
Rotationsdispersion, die durch den E intritt eines aromat. Kernes in  das Molekuł eines 
aliphat. sek. Alkohols bewirkt werden, lieCen es wiinschenswert erscheinen, die Wrkg. 
des Eintretens yon zwei aromat. Resten zu untersuchen. E s wurden die opt. akt. 
Eormen des Phenylbenzylcarbinols (I) hergestellt u. das spezif. Drehungsvermogen 
yon I u. seinen D eriw . bei yerschiedenen Tempp. u. in  yerschiedenen Losungsmm. 
gepriift (Tabellen vgl. Original). Bei einer Temp.-Abnahme von 125 auf 20° stieg 
das spezif. Drehungsyermogen um den zehnfachen Betrag; ebenso anderte sich die 
Rotationsdispersion a4 3 5 8 /a 5 4 6 1  von 2,57 bei 125° auf 1,79 bei 20°.

V  e r s u c h e .  Phenylbenzylcarbinol (I). Aus Benzaldehyd u. Benzyl-MgCl. 
Nadeln aus PAe. vom  F. 67°. Ausbeute 78%. —  Saures Phenylbenzylcarbinylphthałat 
(II). Aus dom Carbinol u. Phthalsaurcanhydrid. Nadeln, F . 131°. Opt. Spaltung 
des Esters iiber das Chininsalz (F. 205°, Zers.) bzw. Ginchoninsałz. d-Form yon H 
F. 131°. [cc ]25M 6 i =  +38,75°. l-Form  [ a ] 256ł61  =  — 38,80°. —  d- u. l-Phenylbenzyl-
carbinol. Aus den Phthalaten. F. 67°. Drehung bei yerschiedenen Tempp. u. in yer
schiedenen Losungsmm. vgl. Original. —  l-Phenylbenzylcarbinolacetat (l-afi-Diplienyl- 
athylacetat), C1 6 H 1 6 0 2. Aus der 1-Verb. von I u. Acetylchlorid. Ol, K p . 1 5  182°. (Journ. 
chem. Soc., London 1928. 2564— 67. London,' Battorsea, Polytechn.) POETSCH.

Charles Dufraisse und Alfred Gillet, Monoacetale des a-Bromdibenzoylmethans. 
Kurzes Ref. nach Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1 9 2 4 .1. 2348. Nachzutragen ist: 
D ie Darst. dieser Acetale oder f},f!-DialkQxy-a-bronibenzylacetophenone nach dem 1. c. 
angegebenen Verf. gelingt nur unter bestimmten Bedingungen. Beispiel: Lsg. yon  
17,5 g /S-Athoxybenzalacetophenon in  36.0 g yóllig trockenem CS2 unter Schutz vor 
Feuchtigkeit u. Kuhlung in  Kaltemischung schnell m it 11,5 g Br in  30 g CS2 yersetzen, 
dann sofort in  einem GuB Lsg. yon 30 g K-Acetat in 250 ccm absol. A. zugeben, einige 
Sek. kochen, in  W. giefien, CS2 -Lsg. m it N aH C 03 -Lsg. u. W. wasehen, ahdęst., zuletzt 
im Vakuum, aus wenig CH3 0 H  umkrystallisieren. —  D ie Acetale erhalt man auch aus 
den 1. c. beschriebenen a-Brom-/?-alkoxybenzalacetophenonen durch Addition yon
1 Mol. eines Alkohols nach dem Verf. yon D u f r a i s s e  u . G e r a ld  (C. 1923. III. 1216). 
Diese Rk. ist die Umkehrung der Dissoziation der Acetale in  der Warme. Beispiel:
I  g  a-Brom-/j-athoxybcnzalacetophenon m it Lsg. von 0,5 g  N a in 7 g absol. A. in ver- 
sóhlossenem GcfaB 36 Stdn. bei 0° stehen lassen, Acetal wie iiblich isolieren. —  Die  
Acetale bilden grofie Krystalle. Ihre Hydrolyse erfolgt am besten durch kurzes Auf- 
kochen in A. m it wenig HBr. Bei Verwendung yon HCl wird das Br teilweise durch 
Cl ersetzt. Durch sd. alkoh. KOH wird das Br schnell u. quantitativ abgespalten, da-
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gegen durch NaOC2H 5  langsam. Die hiorbei gebildeten Prodd. wurdcn nicht unter - 
sucht. D ie Warmezers. erfolgt gegen 150°. Das 1. c. beschriebene gemischte Acetal 
spaltet hauptsachlieh (zu ca. 90%) CH3OH ab. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 883 
bis 8 8 8 .) ' L i n d e n b a u m .

A. Morel und P. Sisley, Ober die Azofarbstoffe des Tyrosins. (Vgl. C. 1927. II. 
2765.) Um  zu erfahren, ob die RiCHARDsche R k. auf Abspaltung von Tyrosin  aus dem 
Fibroin beruht, haben Vff. dic Diazotierung u. ICupplung des Tyrosins untersucht u. 
gleichzeitig gepriift, ob das N H 2 durch die HNOa ehminiert wird. D ie Diazotierung 
erfolgt -me beim Fibroin selir langsam u. unter donselben Bcdingungen, ist nie voll- 
standig u. betriigt liochstens 70%. Lsg. von 18 g Tyrosin in  65 ecm HC1 auf 2 1 verd., 
bei 10° im Dunkeln allmahlicli Lsg. von 35 g N a N 0 2 zugcben, 36 Stdn. stehen lassen, 
in  alkal. /?-Naphthollsg. +  N H 4 0 H  gieBen, nach 48 Śtdn. (im Dunkeln) m it Essigsauro 
fallen, roten Nd. aus A. umkrystallisieren. Man erhalt einen wl. (Hauptprod.) u. einen

11. Farbstoff, m it weniger N a N 0 2 fast nur erstcren. 
Dieser ist Tyrosinazo-(3-naphthol, 0 j9H 1 7 0 4N 3  (I, X  =  
N H 2), rotbraun, krystalhn. Alkal. Lsg. zucrst blau, 
dann schnell rotbraun, eharakterist. fiir viele chromier- 
bare /?-Naphtholazofarbstoffe m it 2 o-standigen OH. 
Farbung auf Seide lebhaft rot, chromierbar, ahnlieh der 
mit Fibroin direkt erhaltenen, aber weniger gelb u. vor 

allem weniger echt, so im sd. Seifenbad stark abgeschwacht, in  dem die Fibroinfiirbung 
vóllig bestilndig ist. Daraus folgt, daB die RiCHARDsche R k . auf Bldg. von Fibroin- 
u. nicht von Tyrosinfarbstoffen beruht. Der 11. Farbstoff ist schwer zu reinigen u. 
besitzt wahrscheinlich Formel C1 9 H 1 0 O6N 2  (I, X  =  OH). Das N H 2  wird hochstens 
zu 40% oliminiert. —  E s wurden noch andere Azofarbstoffe des Tyrosins dargestellt, 
welche kein techn. Interesse besitzen. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 881— 83.) Lb.

W . Ssadikow und A. M ichaiłów, Die Hydrierung des Fluorens unter Druck in  
Gegenwart von Nickel oder Osmium unter Zusatz von Gerium und Thorium. Nach  
I p a t i e w  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 2093) verlśiuft die Druckhydrierung des 
Fluorens in Ggw. von NiO boi 300° sehr schwierig u. liefert zunaehst nur Dekahydro- 
jluore.n, C1 3 H 2 0  (I), u . erst bei nochmaliger verstarkter Hydrierung Perhydrofluoren, 
C1 3 H 2 2  (II). Vff. haben im IPATIEWschen Druckapparat bei 300° einige Hydrierungen 
m it anderen Katalysatoren (auf Asbest niedergeschlagen) ausgefiihrt. Der A ktivitats- 
grad letzterer wurde durch die Absorptionswerte von H, in In tervallen  von 15 bzw. 
60 Min. abgelesen, ausgedriickt. —  1. Mit 4% Os. Nach 6 1 / 2  Stdn. beendet. H-Ab- 
nahme =  77 at. Erhalten ca. 78% I u. 22% U . —  2. Mit 8 % Os u. 0,4%  C e02. 
Hydrierung beginnt schon vor Einstellung des Maximaldruckes. In  den ersten 15 Min. 
wird bereits fast die H alfte des gesamten H  absorbiert, u. nach 1 Stde. ist die Rk. fast 
beendet. H-Abnahme =  79 at. Erhalten ca. 93% II. —  3. Mit etwas T h 0 2  ent- 
haltendom Os. Hydrierung verlauft noch viel intensiver ais beim vorigen Vers. D ie 
katalyt. Wrkg. verteilt sich auf mehrere Stdn. H-Abnahme =  139 at. Erhalten 
96% H . —  4. Mit NiO. Hydrierung schwach. H-Abnahme =  50 at. Erhalten Ca. 73% I 
u. unverandertes Fluoren. —  5. Mit C e0 2 enthaltendem NiO. Starko Beschleunigung 
der Hydrierung. H-Abnahme =  99 at. Erhalten 98% H- —  6 . Mit etwas T h 0 2 ent
haltendem NiO. Fast keine Hydrierung. H-Abnahme =  10 at. Fluoren vóllig zuriick- 
gewonnen. —  Bemerkenswert ist die gleiche Wrkg. des C e0 2 u. die verschiedene Wrkg. 
des T h 0 2 auf Os u. NiO. Os ist v ie ł aktiver ais NiO, doch wird dieses durch Zusatz 
von CeO bzgl. Fluoren dem Os gleichwertig, was wegen des hohen Os-Preises bedeutsam  
ist. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1792— 96.) L in d e n b a u m .

W . Ssadikow und A. M ichaiłów, Zur Kenntnis der kalałytischen Hydrierungs- 
prozesse: Unlerbrochene Hydrierung des Chinolins unter Druck in  Gegenwart von Osmium 
und Cerium. Zur Erzielung einer schnellen u. volligen Hydrierung sind folgende Be- 
dingungen einzuhalten: 1. Eine optimale Temp.; 2. richtige Zus. des katalyt. Systems;
3. gewisse Beziehungen zwischen Katalysator u. Substanz. Chinolin wird m it 0 s 0 2- 
C e02-Asbest bei ca. 340° hydriert. Vff. haben gepriift: 1. Ob dicse Temp. bei dauernder 
Ejnw. nicht den Katalysator schadigt; 2. ob die Temp. dauernd erforderlich ist; 3. ob 
der einmąl erregte Katalysator auch z. B. bei Raumtemp. wirksam ist. D ie Hydrierung 
des Chinolins wurde 1. bei wiederholter, kurzdauernder Temp.-Steigerung, 2. bei opti- 
maler Anfangstemp. durchgefiihrt. E s hat sich ergeben: 1. E in Oszillieren der Hydrie- 
rungsgeschwindigkeiten; 2. eino Lahmung des Katalysators schon nach ganz kurzer 
Zeit; 3. daB der so gelahmte Katalysator bei Raumtemp. wieder akt. wird, u. zwar

OH 
i

N : N - C 1 0 H6. OH

C H .-C H X .C O JI
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hoher ais wahrend der kurzeń Erhitzungsdauor. D ie unbedingt erforderliche Anfangs- 
temp. erseheint ais Erreger katalyt. Energie („therm. StoC“ ), welche schnell nachlaBt, 
um sich boi Raumtemp. wieder zu auCern („katalyt. Beharrungsvermógen“). —  Aus 
den zahlreichen Ycrss. folgt, daB dio Hydrierung der meisten cycl. Verbb. einer perma- 
nenten hohen Temp. nicht bedarf, welche den ProzeB nur auslost. Boi dauernd hoher 
Tomp. ist sogar eine Schadigung des Katalysators zu erwarten. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
61. 1797— 1800.) L i n d e n b a u m .

W . Ssadikow und A. M ichaiłów , Uber die Hydrierungsprodukle des Ghino- 
lins unter Druck in Gegenwart von Osmium und Cerium. Bei der Hydrierung des Chinolina 
m it 20%ig- Os-Asbest entsteht haupt3 acklich Tetrahydrocliinolin (240— 250°), weniger 
Hexa- u. DeJcahydrochinolin (215— 230°), ferner hoehsd. Nebenprodd., welche der 
vólligen Hydrierung im  Wege stehen. Wird dem Os 1% C e02  zugesetzt, so bilden sich 
boi starkor Beschleunigung der Hydrierung hauptsaehlieh untor 200° sd. Prodd. u. 
wenig hoehsd. Nebenprodd., welche nicht storend wirken. Mit N i entsteht nach 
I p a t ie w  hauptsiichlich Deka-, m it Ce02  nach Vff. nur Totrahydrochinolin, wahrend 
bei Zusatz von l ° / 0 0 s 0 2 zum Co02 (20%) die tiefer sd. hoher hydrierten Prodd. vor- 
herrschen. —  Vff. haben sodann die Natur der Nebenprodd. aufzuklśiren gesucht. Aus 
den hoehsd. Prodd. wurde eine Base CwH2aN 2 isoliert, vielleicht ein 7-Methylbis- 
l,2,3,4,7,8-hexahydrochinolyl-(l,l'), dickes, hellgelbes, eigenartig riechcndes Ol, 1 . in  
A., A., Bzl. B ildet kein Pikrat. Hydrochlorid, C1 0 H 28N 2 C12, ziegelrotes Pulver. Ferro- 
cyanid, C]9H 2GN 2, H 4 FeCy0 , 1. in W. —  Aus den tiefsd. Prodd. wurde eino Base C17HS0N 2 
ais Hydrochlorid, C1 7 H 3 2N 2 C12, P. 276°, isoliert, yielłeieht ein l - \2 ’-Methyl-3'-dthyl- 
piperidino-(l')]-l,2,3,4,5,6,7,8-octdhydrochinolin. —  Aus den Prodd. der unterbrochenen 
Hydrierung (vorst. Ref.) wurden isoliert: 1. Nitrosoverb. von F. 90°. 2. Hydrochlorid 
G10H21N 2Cl, F. 226°, wahrscheinlich das Salz des 2-Amino-3-methyldekahydrochinolins.
3. Hydrochlorid G8H1SNCI, F . 156°, anscheinend das Salz des 2-M ethyl-3-dthylpiperidins.
4. Hydrochlorid C19H ^N zCl2, F. 172°, viclleicht das Salz des 2-Methyl-3-aminobisdeka-
hydrochinolyls-(l,l’). 5. Base CUH2&N 2, vielleicht N-Piperidinodekahijdrochinolin.
6 . Ferrocyanid CUH „N , H^FeCy^ vielleicht das Salz des 2,3-Didthyl-l-methyldeka- 
hydrochinolins. 7. Verb. GISH3S0 2N 2. 8 . Verb. C^HS!i0 2AT:i. Dio Verbb. 7 u. 8  wurden 
durch Einleiten von C 02  in alkoh. Lsgg. entsprechender Fraktionen ais schneeweiBo, 
sublimiorende Substanzen erhalten, 11. in A., wl. in  W. Geben keine Pikrate u. Ferro- 
cyanide, entwickeln m it Sauren C 02.' Wahrscheinlich liegen Carbaminsauren vor (mog- 
liche Formeln im  Original). (Ber. Dtsoh. chem. Ges. 61. 1801— 06. Leningrad, Staats- 
inst. f. angew. Chemie.) L i n d e n b a u m .

W . Schlenk und Margarete Karplus, t)ber Konstitution und Synthese von Rubicen.
Das leuchtend roto Nebenprod., welches bei der D est. der 
Diphensiiuro m it Ca(OH), entsteht, hat PuMMERER (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 45 [1912]. 294) ais KW -stoff CMH 1 4  er- 
kannt u. „ Rubicen“ genannt. Dio von ihm vermutete Konst.- 
Formel trifft nicht zu, denn Vff. konnten durch Syntheso 
beweisen, daB Rubicen Formel I  besitzt. Benzophenon 
u. Phenyldiphenylylketm (p-Phenylbenzophencn) kondensieren 
sich namlich beim Erhitzen m it CaH2  intramolekular zu 
9,10-Diphenyl- u. 9,10-Di-[diphenylyl]-anthracen. Vff. nehmeń 
an, daB sich z. B. aus Benzophenon zuerst Benzhydrolcalcium  
bildet, welches nachstehende Umwandlungen erleidet. Wio
leicht ersichtlieh, war beim Phenyldiphenylylketon auch m it 
der Bldg. von 2,6,9,10-Totraphonylanthracen zu rechnen. Es

CH-C6H 5  C-C6 H 6

O-Ca-O -CatOH^ C6H 4<^ >C eH 1  ~ 8 g  C6 H 4< > C 6 H 4

c 0h 6 . c h - ' ° ^  (3 h -c 6h 6 v  c - c 3 h 5

konnte jedoch durch eine zweite Syntheso aus Anthrachinon bewiesen werden, daB 
das Rk.-Prod. oben genannto Konst. besitzt. —  Analog kondensiert sich nun Fluorenon 
unter der Wrkg. von CaH2  zu Rubicen, fiir welches damit obige Formel bewiesen ist.
—  M ic h le r s  Keton u. p,p'-Dimethoxybenzophenon geben dio Rk. nicht. —  Auf 
Acetophenon wirkt CaH2 anders, namlich unter Bldg. von 1,3,5-Triphenylbenzol: 
3C 6H 5 -CO-CH3 —  3 H 20  — y  C8H 3 (CcH6)3. Daneben bildet sich ein Prod. nach der
Gleichung: 3 C6H 5  • CO • CH3-2  H aO — y  C2/lH 20O, welches sich aber nicht in  Tri-
phenylbenzol iiberfiihren lieB.
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V o r s u c h e. 9,10-Diphenylanthracen, C20H 18. 9 g K eton oder Benzhydrol m it
3 g CaH2 3— 4 Stdn. unter RuckfluB erhitzen, mit h. Bzl. ausziehen. Mkr. hellgelbe 
Nadelchen aus Eg., F . 240°. —  9,10-Di-\diphenyiyl]-anłhracen, CMH 20. Aus 4 g Keton  
u. 7 g CaH2  bei 300° (3 Stdn.), dann wie vorst. Gelbe Nadeln aus Benzoesaureester, 
F. oberhalb 300°, in Lsg. stark fluorescierend. —  Andere Syntliese: Man fiihrt p-Jod- 
diphenyl in  das Mg-Deriv. uber, gieBt dieses in einen N-gefiillten Kolben ab, versieht 
letzteren m it einem m it Anthrachinon beschickten Soshletaufsatz, kocht, bis das Chinon 

.gel. ist, usw. Unverandertes Chinon durch Auskochen m it alkal. Hydrosulfit entfernen. 
Man erhalt 9,10-Di-[diphenylyl]-9,10-dioxydihydroanthracen, CgsH^O,, Nadclroscttcn aus 
Anisol, F. 290°. H 2 S 0 4 -Lsg. olivgriin. Wird durch 3-std. Kochen m it wasserfreier 
Ameisensaure zu 9,10-Di-[diphenylyl]-anthraeen reduziert. —  Rubicen, C2 6H I4. 9 g 
Fluorenon mit 4 g CaH2 unter RuckfluB kochen, Prod. mit freier Flammo ubertrciben, 
m it k. CH3OH ausziehen. R ote Nadeln aus X ylol. Beim Erwarmen m it A1C13  in  Nitro- 
bzl. Farbumschlag durch griin in  violettschwarz. — 7 g Acetophenon u. 5 g CaH2 

bis zur Braunfarbung kochen, m it Bzl. ausziehen, Bzl.-Ruckstand mit CS2 u. A. be- 
handeln, aus Eg. umkrystallisieren, in h. Lg. lósen. E s fallen dunne Nadeln u. grobe 
Warzeń aus. Erstere lósen sich beim Erwarmen wieder u. sind 1,3,5-Triphenylbenzol, 
C2 4H 18, aus Lg., F. 171— 172°. D ie Warzeń sind Verb. G2iHwO, Blattchen aus Lg., 
F. 165— 165,5°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61 . 1675— 80. Berlin, Univ.) L in d en b au m .

Howard A. Jones und Raymond M. Hann, Die Kondensaiion von Rhodanin- 
sauren m it 5-Nitroisatin. Rhodanal-AM'-5'-jiilrooxindole. D ie Kondensation yerlauft 
in  Eg. u. in  Ggw. von Na-Acetat folgendermaBen:

0 2N r ^ N ------- ,CO H 2 C - S  -u ,o  0 2Nr '
 ̂ -  ° c  - n"  -
N H  R N H

Die Rhodaninsauron wurden nach MlOLATI- VON B r a u n  dargestellt:
RNHj +  CSa +  NH4O Ii =  HNRCSSNH 4 +  HaO

HaCCl N H - S  _  H 2 C - S > CS +  N H i C 1  +  C2 H 5 OH.
0 = C - 0 C 2 H 6 ^  RHN O— C—N —R

D ie Synthese der Phenyl-, o- u. p-Anisyl-, ps-Cumyl- u. ^-Naphthylhomologen hatte 
'den Bromessigcster ais Ausgangsmaterial. 5-Nitroisatin wurde durch Nitrieren von  
Isatin  nach C a lv e r y ,  N o l l e r  u . A dam s (C. 1 9 2 6 .1 . 1656) erhalten. D ie Arylrhodanal- 
A 5'3 /-5'-nitrooxindoIe ontstanden aus 2 g des Nitroisatins in  25 ccm Eg. u. molaren 
Mengen der Rhodaninsaure ( +  5 g Na-Acetat) beim Kochen. E s sind rote, krystalline 
Verbb., wl. in  Eg., unl. in W., 1. in H 2 S 0 4  m it roter Farbę. —  Phenylrhodanal-A5’3'- 
5'-nitrooxindól, F . 260— 267°. —  o-Ani$ylrhodanal-As’3'-5'-nilrooxindol, F. 247°. —  
p-Anisylrhodanal-AM'-5'-nitrooxindol, F . 370°. —  ps-Cumylrhodanai-As,3'-5'-nitroox- 
indól, F . 245°. —  [i-NapJithylrhodanal-ASt3'-5'-nitrooxindol, F . 330°. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 50 . 2491— 93. Pittsburgh [Penns.], U niv.) K in d s c h e r .

Alvin S. W heeler und R. D. Norton, Diketone. I. Die Reaklionzwischen 4-Phenyl- 
semicarbazid und Acetylaceton. Vff. erhielten 2V erbb.: ein niedrigschm., in organ. 
Lósungsmm. 11. Prod. u. eine hochschm. u. unl. Verb. D ie niedrigschm. Verb. konnte 
ais l-Phenylcarbamyl-3,5-dimethylpyrazol identifiziert werden:

N = C - C H 3

C6H 6NHCONHNH 5  +  CH3 COCH2 COCH3  =  C6 H 5NHCON< i +  2 H sO.
^  CHŜ C — CH

Mit h. A. wird die Seitenkette C8H 6NHCO—  abgespalten, u. es entsteht Phenylurethan 
u. 3,5-Dimethylpyrazól. Koehendes W. reagiert m it 2'Moll. unter Bldg. von Carbanilid, 
CO2  u. Dimethylpyrazol:

/ N — C—CH,
2 C0 HSN H C O N ( I +  HOH =

CH3 -^ C = C H Jif—0_
C 0 2 +  C6H 6N H C 0NH C 6 H 6  +  2 H N /  i

CH3 -^CI=CH
Brom in Methylalkohol substituiert in  Phenylcarbamylderiv. 1 H-Atom in 4-Stellung; 
koehendes W. spaltet dieses Prod. unter Bldg. von 3,5-Dimethyl-4-brompyrazol.

Y e r s u c h e .  l-Phenylcarbamyl-3,5-dime.thylpyrazol, C1 2 H I3 ON3. WeiBe Nadeln, 
F. 69°. Liefert m it kochendem A. 3,5-Dimethylpyrazól, F . 106-—107° (P ik ra t: gelbe
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Nadeln, F. 166— 167°. D oppel-A gN 03-Safo: lange, weifie Nadeln, F. 162°) u. Phenyl- 
uretlian vom F. 51— 52°. Beim Kochen des Phenylcarbamylderiv. m it W. entsteht 
Carbaniłid (F. 238°) u. Dimethylpyrazol, beim Kochen mit ammoniakal. A gN 0 3 -Lsg. 
die Verb. CsH7N 2Ag, mit dem Ag-Atom an Stelle der Seitenkette, der diese Verb. mit 
HCl Dimethylpyrazol ergibt. —  l-Phenylcarbamyl-3,5-dimethyl-4-brompyrazol, C^H ^ 1 

ON3 Br. Blattchen, F. 100— 101°. Mit kochendem W. entsteht daraus 3,5-Dimethyl- 
d-brompyrązol vom F. 123°. (Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 2488— 90. Chapel Hill, 
North Carolina, Univ.) K i n d s c h e r .

Arnold Reissert, Weiteres iiber a.,f)-Benzisołhiazolon. (Mitbearbeitet von Heinrich  
Diisterdiek.) (Vgl. R e i s s e r t  u . MaŃNS, C. 1 9 2 8 . II. 553.) Ein Teil der 1. c. be- 
schriebenen Verbb. is t schon von Mc C l e l ł a n d  u . Mitarbeitern (C. 1 9 2 6 . II. 422 u. 
friiherc Arbeiten) auf andercm Wege erhalten worden. Dagegen steht noch nicht 
fest, ob das von S t o l l e  (C. 1 9 2 6 .1. 667) aus 3-Aminobenzisothiazol u. H N 0 2 erhaltene 
Prod. m it a.,P-Benzisołhiazolon ident. ist. Vf. hat sich bemuht, letztere Verb. in  das 
von S t o l l e  dargestellte oc,/?-Benzisothiazol uberzufiihren, ist aber nicht zum Ziel 
gelangt. Bei der Zinkstaubdest. entsteht Benzonitril. Erhitzcn des Thiazolons mit 
PC15  u. etwas POCl3 auf 130— 140° (1 Stdo.) ergibt 3-Chlor-(x,fS-benzisothiazol, C7 H 4NC1S, 

Krystalle aus A., F. 40°. Dieses geht dureh Kochen m it Zink-
r q  t staub u. 2-n. HCl Iiber in 3,3'- B is-a, fl-benzisolhiazolyl, C1 4 H 8N 2 S,
|_®6 H 4 <C.g^NJ^ (nebenst.), aus A., F. 100°. Wird schlieBlich das Thiazolon m it 

rauehender H J  auf 230° erhitzt, so tritt Tóllige Verharzung 
.ein. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 1 . 1680— 82. Marburg, Univ.) L in d e n b a u m .

Masuzo Shikata und Isam u Tachi, Das Reduktionspotential des P yrid ins. (Vgl. 
C. 1 9 2 8 . II. 1671.) Das Reduktionspotential des P yrid ins  wird m it der Hg- 

. Tropf elektrodo u. Polarograph gemessen. Aus den Werten fiir eine 1,251-10-1 mol. 
Pyridinlsg. in  0,001-n. HCl +  0,1-n. KC1 (— 1,590 Volt) u. in  0,1-n. HCl (— 1,296 Yolt) 
werden die GróBen k' u. k" fiir die Pyridinmol. bzw. das Pyridinion aus den Gleichungen 
n  =  — R T /6  F  ln {/;'/([H']° [Pyridin])} bzw. n  =  —  R  T/G F -in  {*"/([H'] [Pyridin+])} 
berechneten u. m it den experimentellen Daten fiir neutrale, saure u. alkal. Lsgg. ver- 
glichen. (Chem. News 1 3 7 . 133— 34. Kyoto Imperial U niv.) K r u g e r .

Tenney L. D avis und Albert V. Logan, Chloroformldsliche Metallpyridincyanate. 
Vff. fanden, daB die Cu++-, Co++- u. N i++-Salze aliphat. Nitramino u. die Cu++-l)erivv. 
von Biuret u. verwandt.cn Substanzen m it P yrid in  komplexe Salze geben, die in  Chlf. 
1. sind. Auch ergab sich, daB Cu, N i, Co, Cd, Zn u. Ag Pyridincyanate bilden, dio in  
Chlf. 1. sind. Cu++-, N i++-, Co++- u. Cd-Cyanat bilden 2-Pyridinverbb., eine m it mehr 
u. eine m it weniger Pyridin; die eine Verb. ist nur in einer mit Pyridin gesatt. Atmo- 
sphare bestandig, wahrend die andere im offenen GefaB bestandig ist. Z n-D ipyridin- 
cyanat u. Ag-M onopyridincyanat zerflieBen in  m it Pyridin gesatt. Atmosphare. Diese 
Metallpyridincyanate sind in  PAe. u. CC14  unl., unl. oder wl. in A., Bzl. u. Toluol, sowie 
wl. bis 11. in  Methyl- u. Athylakohol. Co-Hexapyridincyanat bildet rosenfarbigo Krystalle, 
die schnell Pyridin verlieren u. in  die blauo Dipyridinverb. iibergehen. In Chlf. dissoziiert 
die Hexapyridinverb. offensichtlich in die Dipyridinverb. u. freies Pyridin, denn die 
Lsg. ist blau. Beim starken Abkiililen wird dio Lsg. violett, lila oder blaBrot, je nach 
dem Grad der Abkiihlung, u. dieselbe Farbanderung tritt bei Zimmertemp. dureh 
Zufiigen von Pyridin ein, das die Dissoziation zuruckdrangt. W ird die blaBrote oder 
■fast farblose Lsg. zum Sieden erhitzt, so nimmt sie selbst bei Anwesenheit eines groBen 
tiberschusses an Pyridin blaue Farbę an. Lsgg. in Methylalkohol, A., Aceton oder 
X ylol sind purpurfarben, lavendelfarben, hellblau bzw. schwach schmutzigbraun bei 
niederen Tempp. oder in  Ggw. eines Dberschusses von Pyridin. Co- u . C u-Pyridin- 
cyanat steigern den Kp. des Chlf. mehr ais zu erwarten ist, wenn sie vollkommen in 
Pyridin u. Metalldipyridincyanat in  der Lsg. dissoziieren wurden. D ie Lsgg. scheinen 
keine Ionen zu enthalten, denn sie wirken nicht auf metali. Zn ein. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 50. 2493— 99. Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.) K in d s c h e r .

E. Płaźek und E. Sucharda, Ober einen Diphenylpyridylmełhanfarbsłoff. Die 
fruheren Verss. (C. 1 9 2 6 . H . 2431) zur Synthese von Farbstoffen, welche Pyridinreste 
an Stello von Benzolresten enthalten, wurden fortgesetzt. E in derartiger Farbstoff 
wurde wie folgt erhalten: M ic h l e r s  Hydrol u. a-Aminopyridin in verd. H 2 S 0 4  4 Stdn. 
auf W.-Bad erhitzen, m it NaOH alkalisieren. Das bald erstarrende Prod. liefert aus 
Bzl. Tetramethyltriaminodiphenylpyridylmethan, C2 2H 2 6N 4, Nadeln m it 1/1 C8H6, F. 163 
bis 165°, unl. in W., 1. in verd. Sauren. —  Die Oxydation dieser Leukoyerb. zum Farb
stoff gelingt m it P b 0 2  oder Lln0 2  in  sd. verd. HCl-Essigsaure (2 M in.) u . Auijschuttęln
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der tiefblauen Lsg. mit Chlf. Hartę, tiefblaue, kupferglanzende M., noch stark durch 
Leukoverb. verunreinigt, auch nach Auskochen m it Bzl. nicht rein. Farbt Wolio u. 
tannicrto Baumwolle direkt aus neutralem Badc dunkelblau. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
6 1 . 1811— 13.) L in d e n b a u m .

E. Płażek und E. Suchania, Untersuehungen iiber 2-Acetylaminopyridin. Nach 
T s c h i t s c h i b a b i n  u. Mitarbeitern (C. 1923. III. 1020 u. friihere Arbeiten) licfert 
2-Aminopyridin bei der Nitrierung viel 5- u. wenig 3-Nitroderiv. Um  letzteres in 
groBerer Menge zu erhalten,-versuchten Vff. die Nitrierung des 2-Acetaminopyridins (I), 
u. zwar nach dem Verf. von W i t t  u. U t e r m a n n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 9  [1906]. 
3901). Es bildet sich jedoch uberhaupt kein Nitroderiv., sondern nur ein N itrat, 

.welches durch sd. H N 0 3  (D. 1,5), selbst bei Zusatz von Acetanhydrid, nicht verandert 
wird, aber mit konz. U ,S 0 4 unter starker Solbsterhitzung in ein Gemisch von viel 5- u. 
wenig 3-Niiro-2-aminopyridin  ubergeht. MaBigt man diese Bk. durch starkę Kiihlung, 
so erhalt man 2-Nitram inopyridin, ein Beweis, daB die H 2 S 0 4  zuerst das Acetyl ab- 
spaltet u. dann erst Nitrierung eintritt. Das Verh. von I ist um so merkwiirdiger, ais 
2-Dimethylaminopyridin glatt nitrierbar ist ( T s c h i t s c h ib a b in  u . K n u n ia n z ,  
C. 1928. I. 1772). —  Gegen Br verhalt sich I  n., indem es aussehlieBlich das 5-Brom- 
deriv. liefert.

V  o r s u c h e. 2-Acetaminopyridinnitrat, C7 H 8 ON2, H N 0 3. In Lsg. von I in  
Acetanhydrid u. Eg. unter Riihren u. W.-Kiihlung HNO, (D. 1,5) tropfen, wobci ein 
dicker Brei entsteht. Nadelehen aus A., E. 190°, 11. in  W. —  2-N itram inopyridin, 
C5 H 5 0 2N 3. Voriges vorsichtig in auf — 5° gekiihlte konz. H 2 S 0 4  eintragen (Temp. 
nicht uber 5°), nach Stehen uber Nacht m it W. verd. Krystalle, F. 185°. —  5-Brom-
2-acetaminopyridin, C7 H 7 ON2Br. Wss. Lsg. von I m it Bromwasser versetzen. Nadeln 
aus A., E. 175°. Liefert m it sd. konz. HC1 5-Brom-2-aminopyridin, Blattchen, F. 137°. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1813— 16. Lemberg, Techn. Hochsch.) L i n d e n b a u m .

Fr. Hein und W. Retter, Eine newe Methode zur Darsłellung von a ,a '-D ipyridyl. 
Von der Dberlegung aus, daB die Bildungstendenz der sehr stabilen T ridipyridyl- 
ferrokomplexsalze so groB sci, daB Rkk., die zur Bldg. der Base fiihren konnten, dies 
in  Ggw. von Eisensalzen bevorzugt tun wiirden, findet Vf. eine neue Methode zur 
Darst. des D ipyridyls  vom Pyridin selbst ausgehend, das er in  Ggw. eines Eisensalzes 
kondensiert. Ais E isen(III)-salz, das gleichzeitig oxydierend wirkt u. das zur Bldg. 
des Komplexsalzes notige F e(II)-Salz bereitstellt, dient wasserfreies Ferrichlorid. 
Das gereinigte D ipyridyl wird in 52% Ausbeute gewonnen. WeiBes krystallin. Pulver, 
F. 67— 69°. (Ber. D tsch. chem. Ges. 61. 1790— 91. Leipzig, Univ.) F i e d l e r .

Franz Franke, Der lieulige Stand des Epliedrinproblems. Zusammenfassung 
alterer u. neuerer Forschungsergebnisse uber das Alkaloid Ephedrin u. seine Wrkg. 
(Schweiz. Apoth.-Ztg. 6 6 . 477— 80.) L. JoSEPHY.

F. B. La Forge, D ie Darsłellung einiger Pyrrolidinderivate. D ie Unters. wurdo 
angestellt, um nach Móglichkeit Klarheit dariiber zu erhalten, ob die T osizitat des 
Nicotins fiir Insekten dem ganzen Mol. zukommt, oder bestimmten Gruppen eigen ist. 
Es wurde daher eine Reihe neuer Pyrrolidinderiw. hergestellt, aber keines besaB an- 
nahernd die Toxizitat des Nicotins. Substitution der Methyl- oder Phenylgruppe in  
der a-Stellung fuhrte zu verhaltnismaBig inerten Verbb., die auch kein Anwachsen 
der Toxizitat zeigten, wenn sio am N  methyliert wurden. Z. B . waren a-Methyl-, 
a,a-Dimethyl- u. a-Phenylpyrrolidin, sowie ihre N -M ethylderiw . nur leicht tox. a-Phenyl- 
Ń -methylpyrrolidin  machte in der Darst. Sehwierigkeiten. D ie Wrkg. von Methylamin  
auf l-Phenyl-l,4-dibrom butan  ergab eine ungesatt. Verb. an Stelle des erwarteten 
Phenylmethylpyrrolidins. Verss. zur Red. des a-Phenylpyrrolins waren erfolglos. Auch 
konnte die Seitenkette im  1-Phenyl-l-N-methylaminobutan  nicht geschlossen werden. 
D ie Darst. gelang schlieBlich aus dem (l-p-Kresoxyathylbenzoylessigsdureesler folgender- 
maBen:
CI^CeH.OCr^CH.CHtCOCJIJCOOCJIs — >• CII3 C6H4 O CII2 CH2 CHa C O C61I5 — > 

CH3C6H40(CH2)3C(N0H)C6H6 —y CH3C6H40(CHj)3CIINH2C6H6 +  HC1 —y 
CH3C0H4OH +  C1(CH2)3CHNHSC3H5 —y CELj • CII2 • CH2CH • C0H5 +  CH3J —+

1------ NH------- 1
CH2-CH2.CHS-CHC6H6 
1—-—NCH3----- 1

V e r s u c h e. fj-p-Kresoxyalhylaceloessigsaureester, C1 5 H 2 0 O4. Aus Acetessigester 
( +  Na) u. (S-p-Kresoxyathylbromid. Kp. 202— 204°. —  y-p-Kresoxypropylmethylketon,
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CH3 C0 H 4 O(CH2 )3 COCH3. Durch Erhitzen yorst. Verb. m it NaOH in A. Semicarb
azon, Nadeln aus A., F. 158°. Oxim, F . 54° aus PAe. —  l-p-Kresoxy-4-amino-n-pentan, 
CH3 C6 H 4 0(C H 2 )3 CHNH 2CH3. Durch Red. vorst. Oximes m it Na-Amalgam. K p . 7 6 0  

280— 283°. Verbindet sich m it der C 0 2 der Luft unter Bldg. eines festen Carbonats. 
Hydrochlorid, krystallin aber etwas hygroskop. —  a-M ethylpyrrolidin. Aus vorst. 
Hydrochlorid durch Erhitzen m it HC1 (bei 0° gesatt.) auf 100° im geschlossenen Rohr. 
Kp. 94— 97°. —  y-p-Kresoxybutlersdure, Cn Hj4 0 n. Beim Ansauern der alkal. Lsgg. 
von der Verseifung der /^j?-Rrcsoxyathy]acetessigsaurecsters. F. 84— 85° aus 40%ig. A.
—  1-Phenyl-l-melhylaminóbutan, Cn H 1 7 N. Aus Phenylpropylcarbinol durch Behandeln 
m it HBr u. Rk. der gebildeten Bronwerb. m it Methylamin in Methylalkohol. Kp. 
117— 118°; K p . 7G 5 220°. —  1 -Phenyl-l,4-dibrombutan. Aus Methylphenylcarbinol durch 
Behandeln m it HBr im Sonnenlicht. Bei der Rk. der Dibromverb. m it Methylamin 
in Methylalkohol entstand eine ungesatt. Verb. G1XH1&N  vom Kp. 7 7 0  209— 216°. —  
Benzoyltrimethylen. Darst. aus Benzoylessigesłer u. Alhyleribromid ( + Na-Athylat). 
D ie Verb. wurde nach P e r k in  (Journ. chem. Soc., London 4 7  [1885]. 836) in das 
Benzoyltrimethyleiibromid iibergefuhrt. —  a-Phenyl-N-methylpyrrolin, CUH 1 3 N . Aus 
yorst. Bromid u. Methylamin in  Methylalkohol wurde Benzoyltrimethylen (K p . 3 4  

136— 139°; K p . 7 6 0  239— 246°) zuriickgebildet. Wurde das Bromid m it A gN 0 3  u. Na- 
Athylat behandelt, so wurde das Pyrrolin gebildet. K p . 3 1  134— 139°. D ie Verb. konnte 
weder lcatalyt. noch in  anderer Weise red. werden. —  fi-p-Kresoxydłhylbenzoylessig- 
sduredthylesler, C2 0H 2 2O4. Aus Benzoylessigesłer u. p-Kresoxydlhylenbromid ( +  N a- 
Athylat). Konnte nicht ganz rein erhalten werden. —  y-p-Kresoxypropylphe,nylketon, 
C1 7 H 1 S0 2. Durch Erhitzen vorst. Verb. m it alkoh. KOH. GroBe Prismen aus 95%ig. A., 
F. 63°. Oxim. Lange Prismen aus PAe., F . 75°. —  l-p-Kresoxy-4-amino-4-phenyl- 
butanhydrochlorid, C1 7 H 2 2 0NC1. Aus dem Oxim durch Red. m it Na-Amalgam in  A. 
Lange Nadeln aus h. W. N iłrat. Blattchen. —  l-Phenyl-l-amino-4-chlorbutanhydro- 
clilorid, CJ0H 1 5 NC12. Durch Erhitzen yorst. Verb. m it HC1 im geschlossenen Rohr. 
F. 200— 205° unter Zers. — u.-Phenylpyrrolidin, C1 0 H 1 3 N. Aus vorst. Verb. u. KOH. 
K p . 7 5 7  236— 238°. —  a-Phenyl-N-methylpyrrolidin, CUH ]£N . Aus vorst. Yerb. u. Methyl- 
jodid. in  Methylalkohol. K p . 7 6 0 225— 227°. (Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 2471-—77. 
Washington, Bur. of Chem. a. Soils.) KiNDSCHER.

F. B. La Forge, Die Darslellung und die Eigenschaflen einiger neuer P yridin- 
derivate. (Vgl. vorst. Ref.) Um festzustellen, ob im Nicotin  der Pyrrolidinring fiir die 
Toxizitat wesentlich ist, wurden neue Pyridinderiw . hergestellt. Alle diese Verbb. 
waren sehr wenig tox. Andererseits sind die 3 bekannten Nicotinabkommlinge:

CH— CH
,CH— CH CH2 CH2 NHCH 3  (?!H (^^SrfCH^NHCH,

N  N  . ĆHs N
m -Nicotin N icotyrin  D ihydro-m -N icotin

sehr to x .; die erste Verb. fast w ie dasN icotin selbst. D ie anderen beiden, obgleich weniger 
tox. ais m-Nicotin, iiben diese Wrkg. immer noch in einem Grade aus, welcher w eit 
iiber die irgendeines der synthetisierten Pyridinderiw . des Vf. hinausgeht. D ie syn- 
thetisierten Verbb. — Pyridylam inodcri^. m it offener K ette —  wurden durch Red. 
von Oximen oder Hydrazonen von Pyridylketonen erhalten.

V e r s u c h e .  p-Pyridyldthylam in. Darst. durch Red. yon fi-Pyridylmethyl- 
ketonoxim. Aus diesem wurde das N -A thylderiv. erhalten. —  f}-Pyridylpropylketon. 
Darst. aus [j-Pyridincyanid  u. n-Propyljodidnach Gr ig n a r d . Das Hydrazon des Ketons 
^vurde zum (1-Pyridy(bulylamin, N H 2CH(C6 H4 N)CH2 CH2CH3, red. Wurde das Hydr
azon mit konz. HC1 behandelt, so entstand eine krystalline Base, wahrscheinlich 1-P yri- 
dyl-2-dthylindol. —  p-Pyridyl-n-butyl-N-methylam in, CH3NHCH(C6H 4 N)CH2 CH2CH3, 
durch Methylieren des Amins. —  Nicotinsauredthylester. Aus der Saure oder ihrem 
Hydrochlorid u. absol. A. ( +  konz. H 2 S 0 4). Kp. 222— 224°. —  Nicotinsdureamid. 
Aus dem Ester u. konz. wss. Ammoniak (bei 0° gesatt.). —  fi-Pyridincyanid. Aus vorst. 
Amid u. P 2 0 5. K p . 7 6 0 201°. —  fS-Pyridylmethylketon. Aus yorst. Cyanid in A. u. CH3MgJ. 
Kp. 217— 220°. O zim , F. 113°. —  p-Pyridyldthylam in, N H 2CH (C5 H 4 N)CH3. Durch 
Red. yorst. Oxims mit Zn +  Eg. K p . 7 e 5  219—-221°. Pikrat, F . 186— 187°. — p-P yridyl-  
dthyl-N-dłhylamin, CH3 CH(C6H 4N)NHCH 2 CH3. Aus dem prim. Amin u. Athyljodid 
in  absol. A. K p . 7 J 3  223— 226°. —  fi-Pyridyl-n-propylketon, C0HUON. Aus /S-Pyridyl-
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cyanid u. n-Propyl-MgJ PJienylhydrazon, F . 129— 130°. Semicarbazon. F . 169— 170° 
aus W. —  l-fi-Pyridyl-2-athylind-ol. Aus vorst. Hydrazon u. konz. HCl. WeiBo Kry- 
stalle, F . 158°. —  1-fŚ-Pyridyl-n-butylamin, N H 2CH(C5 H 4N)C3H r  A us dom Hydrazon 
durch Red. m it Zn +  Eg. Kp. 247— 251°. —  1-ji-Pyridyl-n-butyl-N-me.thylamin, 
CH3NHCH(C6 H,,N)C3 H7. A us Yorst. Verb. u. Dimethylsulfat in W. K p . 7C0 244—247°. 

.—  m-Nicotin. Darst. nach P i n n e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 27 [1894]. 2S65). K p . , 80  

275— 278°. —  Dihydro-m-nicotin. Durch katalyt. Red. vorst. Verb. Kp. 258— 259°.
. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2477— 83. Washington, Bur. of Chem. a. Soils.) K in d s c h .

F . B .L a F o r g e , Die Darstellung von a-, fi- und y-B enzylpyridin . (Vgl. yorst. 
Ref.) a- u. y-B enzylpyridin . Darst. nach T s c h i t s c h i b a b i n  (Journ. Russ. phys.-cliem. 
Ges. [russ.] 33 [1901]. 249. 47  [1915]. 1297); doch wurde die erste Behandlung m it 
NaOH u. die A.-Extraktion weggclasscn. Das h. Rk.-Gemisch wurde direkt in W. 
gegossen, das die Hydrochloride der Basen lost u. teerige Stoffe zuriicklaBt. oc-Benzyl- 
pyridin kann aus dem Gemisch in  reinem Zustande durch fraktionierte Krystallisation  
der Pikrate erhalten werden. GroBe Prismen aus Aceton, F . 139— 140°, aus denen die 
froio Base (Kp. 275— 276°, korr.) entsteht. Das P ikrat des y-B enzylpyridins konnte 
nicht durch Krystallisation des Gemischs aus Bzl. rein erhalten werden. Das Gemisch 
der beiden Benzylpyridine wurde Yielmehr m it K M n0 4 zu don Ketonen oxydiert. 
Aus dem Gcmisch der 2 Ketone kann das Pikrat der y-Form von dem dor a-Form 
durch Krystallisation aus A. getrennt worden. Das freie Keton  wurde ais weiBe Krystalle 
yom  F. 72° aus PAe., Kp. 315° orhalton. E s wurde nach C le m m e n s e n  (Bor. Dtsch. 
chem. Ges. 46 [1913]. 1837. 47 [1918]. 51) zum y-Benzylpyridin red. (K p . 7 6 0  2 87°, korr.) 
Zn-Doppelsalz, F . 161°. —  f)-Benzoylpyridin, Cr H 0 ON. Aus fl-Pyridincyanid  in A. 
u. C6 H 5 -MgBr. Hellgelbes Ol, Kp. 318— 319°. Pikrat 161°. Oxim, F . 161° aus Bzl. —  
(}-Pyri-dylphenylmethylamin, C1 2 H 1 2 N 2. Aus vorst. Oxim durch Red. m it Zn +  Eg., 
Kp.~go 329— 331° korr. —  (i-Pyridylphenylcarbinol. Aus Yorst. Amin im  verd. HCl 
u. NaNO,. Sirup. —  fl-Benzylpyridin, C1 2 H n N. Aus dem Carbinol u. H J  im  ge- 
schlossenen Rohr. K p , 7 6 0  287— 288°, korr. Pikrat F . 119° aus A. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 50. 2484— 87. Washington, Bur. of Chem. a. Soils.) K indsC H ER .

John Masson Gulland und Robert Downs Haworth, Synthetische Versuche uber 
Aporpliinalkaloide. IV. Eine Synthese des Morphoihebaindimethylathers. (III. vgl. 
C. 1928. II. 1331.) Nach der in  der 1. Mitt. geschilderten Methodo konnte 3,4,6-Tri- 
methoxyaporphin (I) synthetisiert werden, dessen linksdrehende Form sich ais ident. 
m it dem Morphoihehaindimetliylather (K l e e , Arch. Pharm. 252  [1914]. 242) erwies. 
D ie Konstitutionsformel Yon P sc h o r r  u. H a l l e  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 
2004) fiir das Morphothebain (H) konnte somit bestiitigt werden.

V e r s u c h e .  Aus 2-Nitro-3,4-dimethoxyphenylacetylchlorid u. 3-Methoxy- 
/9-phenylathylamin in Bzl. 2'-Nitro-3',4'-dimethoxyphenylaceto-{l,3-metlioxyphenylathyl- 
amid, CWH 2 2 0 6N 2  (DDL), aus Methylalkohol F . 107— 108°, Hieraus m it PC15  .in .Chlf, bei
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Zimmertemp. 2'-Niłro-6,3',4'-trimetJioxy-l-benzyl-3,4-dihydroisochinoUn, C„H 2 0 O5 N 2 (IV), 
aus Methylalkohol F. 121— 123°, Hydrochlorid, F . 217— 218° (Zers.), Sulfat, F . 237° 
(Zers.), Jodmethylał, C2 0 H 2 3 O5N 2 J, aus A. F. 220° (Zers.). Behandlung des letzteren

• mit NaOH gibt lediglich 2/-Nitro-6,3/,4'-trimethoxy-l-benzyliden-2-melhyltelrahydroiso- 
cliinólin, C2 0H 2 2 O5N 2 (VI), aus Bzl.-Lg., F . 108— 109°. Aus den Mutterlaugen von IV 

,2 ’ -Nitro-6,3' ,4' •lrimeihoxy-l-benzoyl-3,4-diliydroisochinolin, C]9H ]8O0 N 2  (V), aus Mothyl- 
. alkohol F. 164° (Zers.), Oxim. Aus dem Jodmethylat von IV  durch Red. m it HCl-Zn 
.2 '-Amino-6,3' ,4'-trimelhoxy-l-benzyl-2-methyllelrahydroisochinólin (VII), Dihydrochlorid, 
. C2 0H 2eO3N 2 ,2HCl, aus Chlf. mit 1 CHC13, F. 155°, Sintern bei 135°. Durch Diazotieren, 
. Verkochen in Methylalkohol u. Red. mit Zn hieraus dl-3,4,6-Trimethoxyaporphin (I), 
.Ilydrojodid, C20H 2 3 O3N ,H J , aus A. F. 227° (Zers.). Dio Spaltung in dio opt.-akt. 
-Komponenten gelingt m it d-Weinsaure, l-Morphothebaindimetliylaiher-d-tarlrat, 
.CyH^OjN, aus A., F. 208— 209° (Zers.), in W. [ c c ]d  =  — 74,8°, freie Base, in Chlf. 
[<x]D =  — 173,5°, Jodmethylat, CEJtH 2 6 0 3 N J, aus A., F . 195°, Sintern bei 190°, in  wss. 

.Lsg. [< x]d  =  — 87,1°. Aus den Mutterlaugen d-Morphothebaindimethylatlier-l-tartrat, 

. C2 4 H 2 90 9 N, aus A., F. 208— 209° (Zers.) in  W. [a]n =  + 75 ,5°, freie Base, in Chlf. 

. [a]D =  +174 ,2°. Zum Vergleich wurde ein Praparat natiirlichcr Herkunft durch 
Methyliorung des Morphothebains m it Diazomethan hergestollt. (Journ. chem. Soc., 

. London 1 9 2 8 . 2083— 88. Newcastle, Univ. u. Oxford, Dyson Perrins Lab.) T a u b e .
Ernst Spath, W olfgang Leithe und Fritz Ladeck, Uber Curarealkaloide. I. Die 

Konstitution des Gurins. . Vff. beschaftigen sich zunachst m it dem Tubo curare, aus 
welchem Bohm  vor langer Zeit eine amorphe Baso C1 9 H 2 1 0 4N  u. krystallisiertes Curin, 
Ci8HI9 0 3N  (I), F. 212°, isoliert hat. Lotzteres soli 1 OH u. 1 OCH3 enthalten, in der 
Kalischmelze Protocatechusaure u. bei der Zinkstaubdest. ein Methoxychinolin gebon. 
Ihre ersten Verss. fiihrten Vff. m it dem von Bohm  zur Verfiigung gestellten I aus, 
bis sie in  Radix Pareirao brayae eine giinstige Quelle fiir das Alkaloid entdeckten. 
Das von S c h o l t z  (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 251 [1913]. 136 u. 
fruhere Arbeiten) aus dieser Wurzel isolierte d-Bebeerin (II) von F. 214° u. der angeb- 
.lichen Zus. CI8H 2 1 0 3N  hat sich namlich ais die d-Form des die 1-Form darstellenden I 
erwiesen. Sclion ein Vcrgleich dor physikal. Eigg. der Basen u. ihrer Hydrochloride 
ergab Tóllige Cbereinstimmung u. gleiche, entgegengesetzte Drehwerte, u. ein Gemiseh 
gleicher Teile zeigte den von S c h o l t z  fiir rac. Bebeerin angegebenen F. Ferner wurden 
die Methylather von I u. H  dem EMDEschen Abbau unterworfen. D ie in  der ersten 
Stufe erhaltenen Basen waren schon opt.-inakt., u. ihre Hydrochloride erwiesen sich 
ais ident., desgleichen die in der zweiten Stufe resultierenden N-freien Verbb. —  Die 
BoHMsche Bruttoformel C1 8 H ]0 O3N  hat sich ais richtig erwiesen. Aus Mol.-Gew.-Bestst. 
u. der Tatsache, daB II auch mit einer unzureichenden Menge HC1 das Hydrochlorid 
liefert, wahrend der R est unrerandert bleibt, folgt das einfache Mol.-Gew. —  Dio Ggw. 
.je eines OH u. OCH3  wurde bestatigt. Durch Zinkstaubdest. des durch konz. HC1 im  
Rohr zuvor entmethylierten I u. H  wurde ais bas. Spaltprod. 1-Methylisochinolin er
halten, also abweichend von der Angabe BoiiMs. D ie Annahme, daB I (H) ein Iso- 
chinolinderiv. ist, wird auch durch den glatten Verlauf des EMDEschen Abbaus ge- 
stiitzt. D ie Bldg. einer N-freien Verb. bereits in  der zweiten Stufe beweist das Vorliegen 
eines NCH3. Dio in  dor ersten Stufe des Abbaus erhalteno Base lieferte durch Oxy- 
dation m it H N 0 3  keine Mellophansiiure; folglich ist I (II) kein Phenanthrenderiv. —  
Weitoro Aufschliisso iiber die Konst. gaben Kalischmolze u. Oxydation. D ie Kali- 
schmelzo wurde m it entmethyliertem n  vorgenommon, das durch Hochvakuum- 
sublimation isoliorte Sauregemisch m it Diazomethan methyliert. Erhalten wurden 
Ania- u. Veratrumsauro. Der Methylather von II lieferte, m it K M n04  in schwefelsaurer 
Lsg. oxydiert, weder Anis- noch Veratrumsaure. Daraus folgt, daB der 4-Oxybenzyl-
oder 3,4-Dioxybenzylrest fiir sich oder methyliert in  II oder seinem Methylather nicht
vorkommt. Freies II gab, m it K M n04 bei 0° oxydiert, etwas p-Oxybenzoesaure, aber 

keine Protocatechusaure. Das Auftreten letzterer bei der 
Kalischmelze ist wohl auf Oxydation der p-Oxybenzoesaure 
zuruckzufiihren. n  durfte daher einen p-Oxybenzylkomplex 
enthalten, dessen OH weder frei noch methyliert ist, 
sondern atherartig an einen anderen Benzolkern gebun
den ist. —  Im  Hinblick auf die Konst. des Narkotins 
u. der Anhaloniumalkaloide nehmen Vff. an, daB die 3 O
an die Stellen 6 , 7 u. 8  angegliedert sind, u. erteilen dem
Methylather yon I (II) m it Yorbehalt nebenst. Formel.
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Dio von F a l t i s  u . T r o l l e r  (C. 1 9 2 8 . I. 1964) fur das wahrscheinlicli ahnlich ge- 
bauto Methylisochondodendrin aufgestellte Formel halten Vff. fur zweifelhaft.

V o r s u c h o .  l-Curin, Ci8Hi 0O3N(I) ,  Krystalle aus CH3OH m it Krystall-CH 3 OH, 
nach Trocknen aus Chlf. +  CH3 OH, F. 221— 221,5°, [a ] D 2 0  =  — 328° in  Pyridin. Hydro- 
clibrid, C1 8 H„0 O3NCl, Krystalle aus 4%ig. HCl, F . 271— 273° unter Blaschenbldg. —  
d-Bebeerin, ĆI8H 1 9 0 3N  (U ). Isolierung aus Radix Pareirae bravae nach S c h o ltz . 
Krystalle aus CH3OH mit Krystall-CH 3 OH, nach Trocknen F. 221— 221,5°. Krystalli- 
siert auch m it Krystall-Bzl; (F. 161°) u. Krystall-A. [a]n 2 0  =  + 332° in  Pyridin. Hydro- 
cldorid, C1 8 H 2 0 O3NCl, wie yorst. —  Photogrammc der Krystalle von I u. n  im  Original.
—  Gemisch gleicher Teilo I u. II liefert aus Chlf. Krystalle yon F. 299— 300° (Racem- 
form). —  d-Bebeerinmethyiather, C1 9 H 2 1 0 3N. Mit ath. Diazomethanlsg. in  CH3 OH. 
Nach Umfallen aus saurer Lsg. u. Umlósen aus Bzl. amorph. —  Hydrochlorid der Methin- 
base, C2 0H 2 6O3NCl. Voriges in  Bzl. (Rohr, 100°) in das amorphe Jodm ethylat iiber- 
fuhren, dieses in  W. m it AgCl umsetzen, Filtrat auf W.-Bad m it Na-Amalgam behandeln, 
ausathern, in  yerd. HCl losen. F . 238— 241° unter Blaschenbldg., wl. —  Verb. ClsHm0 3. 
Methinbase in CH3OH in das Jodm ethylat uberfiihren, dieses wie vorst. behandeln, 
wobei (CH3)3N  iibergeht. Aus A., F. 186— 187°, nicht hydrierbar, enthalt wahrschein- 
lich keine aliphat. Doppelbindung. —  Der EMDEsche Abbau des 1-Curinmethylathers 
ergibt dieselben Prodd. —  Das bei der Zinkstaubdest. erhalteno 1-Mełhylisochinolin 
wurde identifiziert ais Pikrat, ClsH 1 2 0 7 N4, aus CH3 OH, F. 212— 213°. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 61 . 1698— 1709. Wien, Univ.) L i n d e n b a u m .

Ernst Spath und Fritz W essely, Ober die wirhsamen Bestandteile der echten 
Cotorinde. D ie Konslitution des Cotoins. (Vgl. C. 19 2 2 . I. 498.) Fur das Cołoin kommen
2 Formeln in  Frage, die eines 2,6-Dioxy-4-mełhoxybenzophenons (la , x =  OH, y  =  
OCH3, z =  OH) bzw. die eines 2,4-Dioxy-6-methoxybenzoplienons (II b, x =  OCH3, 
y  =  OH, z =  OH) (vgl. C iam ician  u .  S i lb e r ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 2 7  [1894]. 409; 
P o l l a k ,  Monatsh. Chem. 2 2  [1901]. 996). Bei der partiellen Methylierung des Cotoins 
erhielten Vff. nur ein einziges Monomelhylcotoin (Ic, x =  OCH3, y  =  OCH3, z =  OH), 
wom it bewiesen wird, daB dem Cotoin Formel l a  zukommt, denn aus Ib  hatten 2 iso- 
mere Monomethylcotoine entstehen miissen. E in weiterer Beweis fur l a  konnte durch 
abwechselnde Methylierung u. Athylierung erbracht werden. D ie Theorio erfordert 
aus l a  das Entstehen eines einzigen Methylcotoins, bei Zugrundelegung der Formel Ib  
dagegen wiederum das Auftreten von 2 Isomeron. Da tatsaehlich nur stets 2,4-Di- 
methoxy-6-athoxycoloin (Id, x  =  OCH3, y  =  OCH3, z =  OC2H 5) erhalten wurde, ist 
Formel la  fiir das Cotoin erwiesen. Dio Dberfiihrung der alkylierten Cotoine in Allcoxy- 
chinone vcrmag einen weiteren Beweis fiir die Stellung der ursprunglich im Cotoin 
vorhandenen Methylgruppe zu liefern. Das durch Red. des Didlhylcotoins gewonneno
2,6-Diathoxy-4-methoxybenzhydrol (HI) ergab bei der Oxydation m it Cr03  2,6-Diathoxy- 
benzochinon (IV); in analoger Rk. entstand aus 2,4-Dimethoxy-G-alhoxybenzhydrol aus- 
sehlieBlich 2-Melhoxy-6-athoxychinon. Zum Vergleich wurden dieselben Chinone aus 
den entsprechenden Phloroglucinathern dargestellt.

V e r s u c h e .  Das zu den Rkk. benutzte Cołoin schm. bei 128— 129°. —  Mono- 
methylcotoin, C1 5 H 1 4 0 j (Ie, x  =  OCH3, y  =  OCH3, z =  OH), Krystalle, F . 97— 98°. —  
3,5-Dimethoxy-2-phenylcmnaron, C1 8 H 1 4 0 3  (H), F. 87— 8 8 °. —  Monoathylcotoin, C^HjgO^ 
(Ie, x  =  OC2H5, y  =  OCH3, z  =  OH), Krystalle, aus yerd. A., F. 91— 92°. —  6-Meth-
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oxy-3-a,thoxy-2-phenylęumdron, C1 7 H 1 6 0 3, Krystalle, aus verd. A., F. 108— 109,5°. —  
Diathylcołoin, C1 8 H 2 0O4  (If, x  =  OC2 HE, y  =  OCH3, z =  OC2 H 5), Krystallchen, aus 
PAe., F . 82— 83°, K p . 0 i0 0 1 160— 170° (Luftbadtemp.). M it Zn-Staub u. 20%ig. alkoh. 
KO H entstand aus I f .  4 - M ethoxy-2 ,6 -diathoxybenzhydrol, C1 8 H 2 2 0 4 (III), Krystiill- 
chcn, aus verd. A., F. 104— 105°. —  Athyliert man den Monomethylather des Cotoins 
oder methyliert man den Monoathylather, so erhalt man in  jedem Falle 2,4-Dimelhoxy-
6-athoxybenzoplienon, C1 7 H 1 S0 4  (Ig, x  =  OCH3, y  =  OCH3, z =  OC2 H 6), Krystalle, 
aus PAe., F. 103— 104°. —  2,4-Dimethoxy-6-dthoxybenzliydrol, C1 7 H 2 0 O.„ aus Ig  durch 
Red. m it Zn-Staub u. 20%ig. alkoh. KOH, Krystalle, aus wss. A., F. 80— 81°. —  D i- 
dłhyldther des Phlorogłucins (V), F. 75— 76° (W e id e l  u . P o l la k ,  Monatsh. Chem. 
18 [1897]. 355 geben F. 88— 89°); wird m it Cr03  in verd. Eg. zum 2,6-Diathoxychinon, 
C1 0 H ]2 O4  (IV), oxydiert, Krystalle, aus wenig A., F. 127— 128°. Gibt m it dem durch 
Oxydation des reduzierton Diathylcotoins gewonnenen Chinon vom gleichen F. keine 
Depression. —  M ethyldthyldther des Pliloroglucins, C„HI2 0 3, aus Phloroglucinmono- 
methylather m it iiberschussigem Diazodllian, Krystalle, aus A. u. PAe., F . 50— 51° 
(Sintern). —  2-Methoxy-6-dthoxychincm, C9H ]0 O4, Krystalle, aus absol. A., F. 135 bis 
136°, gab m it 2,6-Diathoxychinon starkę Depression. Der Kórper ist ident. m it dom 
durch Oxydation des reduzierten Methylathylcotoins gewonnenen Chinon vom  F. 134 
bis 135°. (Monatsh. Chem. 49. 229— 40.) H i l l g e r .

Yasuhiko Asahina und Mototaro Inubuse, Uber die Flavanonglykoside. III . Uber 
die Reduktion der Flavon- und Flavanonderivate. (II. vgl. C. 1928. II. 669.) D ie von  
T iem an n  u . W i l l  vor langer Zeit aufgefundene Red. des Hesperetins u. Naringenins 
durch Na-Amalgam zu Farbstoffen, welcho rotviolette alkoh. Lsgg. geben, ist bisher 
unaufgekliirt geblieben. D ie genannten Substanzen u. auch das Sakuranelin sind Oxy- 
bzw. Methoxyflavanone (1. u. 2. Mitt.), welche sich allgemein durch Bldg. roter Farb- 
stoffe bei der Red. auszeichnen (vgl. S h in o d a , C. 1928. II. 50). Da diese Farbstoffe 
Cl enthalten u. den Anthocyanidinsalzen ahnoln, so wurde am Apigenin  (5,7,4'-Trioxy- 
flayon) gepriift, ob sich Flavofie m it demselben Agens zu Flavyliumsalzen reduzieren 
lassen. Dies ist der Fali, obwohl das Rcd.-Prod. noch nicht ganz m it dem synthet. 
Apigenidinchlorid yon P r a t t ,  R o b e r t s o n  u . R o b in so n  (C. 1927. II . 2197) iiber- 
einstimmt. D ie Rk. ist wie folgt zu erklaron (nur der Pyronkern angedeutet):

O-ClV
— >■

Es hat sich nun ergeben, daB dio Farbstoffe aus Apigenin u. Naringenin ident. 
sind u. auch die aus Hesperetin u. Sakuranetin hierher gehóren (Absorptionskurven 
im Original). Dio Bldg. der Farbstoffe aus den Flavanonen geht offenbar wie folgt 
vor sich:

O

i r

H OH
Die dritte Stufe ist bekanntlich sehr oxydabel. —  Da Quercetin m it Na-Amalgam  

keinen roten Farbstoff gibt, so sind die 3 Kórperklasson scharf voneinander yersbhicden: 
Oxyflayonolc werden nur durch Mg u. HC1, Oxyflavone nur durch Na-Amalgam u. 
Oxyflavanone durch bcidc Agenzien zu roten Flayyliumsalzen reduziert.

V o r s u c h e .  Apigenidinchlorid, CJ6H n 0 4 Cl. Aus Apigenin oder Naringenin 
m it Na-Amalgam in wss. Lsg. bei nicht iiber 50°, F iltrat m it HC1 fallen. Mkr. dunkol- 
róto Nadeln mit 1— 2 H 20  aus A. +  A., bei 300° nicht schm., unl. in W., HC1, A., sil. 
in  A. gelbstichig rot, auf Zusatz von Na-Acetat oder Alkalien weinrot, aui Zusatz von  
W. u. Tropfen H 2 S 0 4  rncht fluorescierend. —  Sakuranetidinchlorid, CJ6 H 1 3 0 4CI +  H 2 0 ,  
F. 236— 237° (Zers.), sonst wie yoriges. Alkoh. Lsg. purpurrot, m it Na-Acetat weinrot, 
m it Alkali dunkelviolettblau. —  Hesperetidinchlorid, C1 6 H 1 3 0 6 C1 +  2 H 2 0 , F. 231 
bis 232° (Zers.). Alkoh. Lsg. gelbstichig rot, mit Na-Acetat oder Alkalien orangegelb. 
(Bor. Dtsch. chem. Ges. 61. 1646— 50. Tokyo, U niv.) L in d e n b a u m .
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A. W indaus, K. W estphal und G. Stein, Ober das Gitozin. Das von W in d a u s  
u. S c h w a r t e  (vgl. C. 1926. I. 407) aus Digitalisblattern isolierte Gitozin  (I), das 
zwoifelloS ident. ist m it dem yon Cl o e t t a  (vgl. C. 1926. II. 771) beschriebenon Bigitalin, 
zerfallt bei der Spaltung in 1 Mol. Gitozigenin (II) u. 3 Moll. Digitoxose. Unter Wasser- 
austritt geht II in  ein Dianhydroderiy. iiber, dessen Identitat m it Digiłaligenin (HI) 
nachgewiesen ist. Zur Klarung der Formelyerschiedenheiten in don Angaben 
SCHWARTEs u. ClOETTAs wird II u. seine D er iw . eingehend untersucht. Auf Grund 
der ausfiihrlichen Analysen ergibt sich fur II m it yoller Sieherheit die Formel C2 3 H 3 1 0 6, 
aus der sich fiir I dio Formel C4 1 H 0 4 Ou  ableitet. Diacetylderw. yon II, C2 3 H 3 2 0 3 (0 -  
COCH3)2, F . 249— 250°. Beim Behandeln m it alkoh. HCl spaltet H  2 Moll. W . ab 
untor Bldg. des obon erwahnten Dianhydroderiy. Dianhydrogitoxigenin, C2 3 H 3 0 O3  (IV), 
das m it III aus Digitalum verum ident. ist. Acetylderw., C2 3 H 2 9O3 (C0-CH3). Dureh 
Hydrierung yon II hatte Cl o e t t a  2 Rk.-Prodd. erhalten, die er ais Dihydrogitoxigenin 
(F. 212°) u. Tetrahydrogitoxigenin (F. 241°) ansprach. Vff. halten beide Stoffe fiir 
isomer, da beide sich inoinander iiberfuhren lassen u. dasselbe Dianhydroderiy. geben. 
Genauer untersucht wurde das Prod. vom F . 241°, das sich ais ein Dihydrogitoxigenin, 
C2 3 H 3 8 0 5  (V), [a]n2 0  =  — 48,74° erwies. Unter Wasserabspaltung geht letzteres in 
Dianhydrodi.hydrogitoxige.nin, C2 3H 3 2 0 3  (VI) iiber, das unter denselben Bedingungen 
aus dom isomeren Dihydrogitoxigenin yom F. 212° erhalten wird. Bei der katalyt. 
Hydrierung der Dianhydroderiyy. IV u. VI entstehen Gemische stereoisomerer Alkohole 
yon der Formel C2 3H 3 6 0 3, aus denen ein Tetrahydrodianhydrodihydrogitoxigenin (Vn) 
yom F. 214° isoliert wurde. Lange Nadeln aus verd. A ., [cx]d2 0  =  + 75 ,7°. Dureh 
Oxydation des yorigen m it BECKMANNScher Chrom saurem ischung entsteht das Tetra- 
hydrodianhydrogitoxigeno?i, C2 3H 3 .,0 3  (YJLU), das ident. ist m it dem yon B a n d t e  (vgl. 
C. 1923. III. 1368) beschriebenen Hexahydrodigilaligenon. Derbe Prismen vom F. 207°, 
[a]n2° =  + 85 ,9°. Oxim, F . 215°. Wird in  VIII dio Carbonylgruppe red., erha.lt man 
das schon yon B a n d t e  (1. c.) isolierte Lacton, C2 3H 3 0 O2  (IX), lange Nadeln, F. 173° 
(B a n d t e  168— 169°), [oc] d2° == + 7 1 ° , das bei der Oxydation in  eine Dicarbonsdure, 
C2 3 H 3 4 O0 (X), iibergeht. Aus Aceton feino Nadeln, F . 282°, [«]d2 0  =  + 100°. Dimethyl- 
ester, C^H^Óe, F . 163°, [a]D20 =  + 8 2 ,3 ° .— Das von B a n d t e  u. S c h w a r t e  hergestellte  
u. fiir einheitlieh angesehene Hezahydrodigitaligenin yom  F. 184— 186° ergab bei sorg- 
faltiger fraktionierter Krystallisation einen Kórper yom F. 114°, der m it den oben 
beschriebenen VH ident. war. Acetylderw., C2 3 H 3 5 0 3 (C0CH3), F . 156°. Propio?iylverb., 
F. 163— 164°. Nach dem Verf. von B a n d t e  hergestelltes Materiał liefl sich dureh 
Oxydation nur schwer in  das entsprechende Keton iiberfiihren, das bei der Red. nach 
Cl e m m e n s e n  das Lacton IX  yom F. 172° lieferte. Bei der Oxydation m it Chrom- 
saureanhydrid lieferte das „Hexahydrodigitaligenon“ eine isomere Dicarbonsaure, 
Cj3 H 3 1 Oe, die in F. u. Drehung yon X yerschieden ist. Feine Nadeln yom F. 278°; 11. 
in  Eg., A. u. Aceton, swl. in  A., [oc]d1 8  =  + 7 1 ° . Dimethylester, aus CH3OH Nadeln, 
F. 171— 172°, [a]D2 2  =  + 4 0 ° . Bei Dest. der Siiure im Hochyakuum entsteht ein Brenz- 
keton C2 2H 3 2 Ó3, aus Aceton Nadeln vom F. 206°. Oxim, F. 248°. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 61. 1847— 55. G óttingen, Univ.) POETSCH.

Shigeru Kom atsu und Naohiko Matsunami, Ober Kakishibu. IV. Konstitution  
des'Shibuols. III. (I. ygl. C. 1924. I. 781.) W ie 1. c. gezeigt, liefert Shibuol bei der 
Kalischmelze Phlorogluein u. Gallussaure, d. h. dieselben Spaltprodd. wie zahlreiche 
Pflanzenfarbstoffe (Flayone, Flayonole, Anthocyane). Da es trotzdem yon diesen 
ganz yerschieden ist, muB es auch eine andere Struktur besitzen. Vff. haben die farber. 
Eigg. des Shibuols m it denen des Catechins, Myricetins u. Quercetins yerglichen, u. 
zwar bzgl. der Metallsalze u. Benzolazoderiw. —  Benzolazoshibuól, C1 4 H 1 0 O7 (N 2  • C6 H 5)2. 
Aus pclctinfreiem Shibu in Sodalsg. m it C0HS- N : N -Cl, schlieBlich bei 50°. Rotbraunes 
Pnlver, zl. in  sd. A., Nitrobzl., unl. in  A., Chlf. Liefert dureh Red. mit „Hydrosulfit 
eine Verb. C1SHU0 7Ń  ( ? D. Ref.), aus A. —  Benzólazocatechin, C2 7H 2 2 0,jN4, lachsrote 
Nadeln aus A.-Nitrobzl., F . 194— 196°. •—• Benzolazomyricetin, C2 7H 1 8 0 8N4, aus A.- 
Nitrobzl., F . oberhalb 270°. —  Be.nzolazoque.rce.tin, C ^H jgO ,^ , aus A., F. 235— 237°.
—  Es wurden Ausfarbungen der Ausgangsfarbstoffe auf Wolle u. gebeizter Wolle (Cr, 
Al, Sn, Fe) u. der Azoderiyy. auf Wolle hergestellt. E s hat sich gezeigt, daB Shibuol 
u." sein Azoderiy. in den farber. Eigg. dem Myricetin u. seinem Azoderiy. sehr ahnlich, 
dagegen yon den anderen Farbstoffen yerschieden ist. —  Red. des Shibuols m it Zink- 
staub in 15°/0ig. NaOH bei 50° ergab aus der alka], Lsg. m it H 2 SO., einen braunen Nd. 
u. aus dem Filtrat wenig Gallussaure u. Phlorogluein. Mit Mg u. Eg. entstand ein rót- 
liches Prod. Tetramethylshibuol lieferte m it H J  (D. 1,18) bei 130° ein yiolettbraunes .
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Pulver, 11. in A., Essigester, Aceton, unl. in A., welches in seiner Zus. einer aus Kakigoma 
durch Kalischmelze erhaltenen Substanz glich. (Memoirs Coli. Science, K yoto Imp. 
Univ. Serie A. 11. 205— 09.) L i n d e n b a u m .

Singeru Kom atsu, Naohiko Matsunami und Masao Kurata, Uber Kakishibu.
V. Methyłierung des Shibuols. (IV. vgl. vorst. Ref.) Naehdem die Acetylierung des 
Sliibuols friiher ein Tetraacetylderiv. ergeben hatte, haben Vff. jetzt die Methyłierung 
m it (CH3 )2 S 0 4 untersucht. —  In Soda bei Raumtemp., dann 80° entsteht Dimethyl- 
sliibuól, yiolettbraunes Pulver, unl. in A., Essigester, Aceton, A. —  In konz. NaOH  
bei 5°, dann allmahlich auf 60° (30 Min.), dann Raumtemp. entsteht Trimethylshibuol, 
C1 4 H9 0 4 (0CH3)3, gelbbraun, Sintcrn bei 220°, F. 260° (Zers.), 1. auBer in W. u. A., auch 
1. in verd. Lauge. —  In  20°/oig. NaOH bei 30° heftige Rk., dann 30 Min. gekocht. Der 
Nd. ist Tetramethylshibuol, C1 4 H 80 3 (0CH3)4, u. laBt sich durch A. in  einen unl. u. 1. 
Teil zerlegen; ersterer ist ein braunes Pulver, Sintern bei 200°, E. 230— 240°, letzterer 
hellgelb, amorph. D ie alkal. Mutterlauge liefert m it Saure Trimethylshibuol. —  In  
saurer Lsg., d. h. m it ubersehussigem (CH3 )2 S 0 4, unter Kuhlung, dann bei Raumtemp. 
entsteht Tetramethylshibuol, mit Aceton-A.-Gemisch in eine 1. u. unl.-Form zerlegbar.
—  Trimethylshibuol liefert m it CH3J  u. Ag20  in Aceton Tetramethylshibuol, F. 208 
bis 210° (Zers.), u. m it A cetanhydrid Na-Acetat (Rohr, 140°) ein Monoacetylderiv.
—  Auch nach der Methyłierung enthalt Shibuol 4 OH. (Memoirs Coli. Science, Kyoto

1 Tmp. Univ. Serie A. 11. 211— 15.) L in d e n b a u m .
Fritz Wrede und E . Strack, Uber das Pyocyanin, den blauen Farbsloff des Bacillus 

Pyocyaneus. III. D ie Konstitution des Hemipyocyanins. (II. Mitt. vgl. C. 1925. I. 
2013.) D ie friiher (1. c.) beschriebene Spaltung des Pyocyanins, C2 6H 2 40 2N4, in alkal. 
Lsg. in 2 Mol. Hemicyanin ist von einer Oxydation begleitet. Erfolgt die Einw. von 
2°/0ig. NaOH bei AusschluB von O, so wird nur ein Teil des Pyocyanins in rotes Hemi
pyocyanin  yerwandelt, indes ein andorer Teil in dio nicht spaltbare Leukoyerb. des 
Pyocyanins ubergeht, welche bei Zutritt von O wieder Pyocyanin zuriickbildet. Man 
kann die Leukoyerb. des Pyocyanins auch durch Red. m it Na-Amalgam in saurer oder 
alkal. Lsg. gewinnen. Dem mehrfach umsublimierton Hemipyocyanin wurde dio Formel 
C1 2 H 8 ON2  (I) zugeschrieben. Dio Darst. von I aus a-Aminophonazin m it NO„H gelang 
nicht, ebenso auch nicht die Darst. eines p-Nitrosooxyphenazins, welches dem friiher 
bescliriebenen Nitrosoderiy. entsproehen hatte. Das Einw.-Prod. von H N 0 2  auf 
a-Aminophenazin ist ein gelbbraunes amorphes Prod. D ie Synthese des a-Oxyphen- 
azins gelang jedoch ausgehond yom 1-Pyrogallolmethylather, aus dom m it P b 0 2 in 
Bzl. das o-Chinon (vgl. W i l l s t a t t e r  u. M u l le r ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 
2171) hergestellt wurde. Dieses liefert in Bzl. m it einer Lsg. von o-Phenylendiamin 
in  Eg. <x-Methoxyphenazin. Nebenprodd. werden m it W. u. NaOH herausgewaschen 
u. dann das Methoxyphenazin mit 15%ig. HCl aus dem Bzl. gol. Aus der salzsauren 
Lsg. werden. weitere Beimengungen m it NaNOa entfernt, worauf der alkalinisierten 
Lsg. reines oc-Methoxyphenazin m it A. entzogen werden kann. Das durch Sublimation 
gereinigte Prod. erwies sich idont. m it dem Methylather des Hemipyocyanins. Mit 
HBr entsteht daraus Oxyphenazin =  Hemipyocyanin. D ie Bldg. yon Pyocyanin konnte 
durch Zusatz yon yerschiedenen Aminosauren zu den Kulturen nicht begiinstigt werden. 
Auch eino biolog. Umwandlung von Hemipyocyanin in Pyocyanin findet nicht statt. 
In Kulturen, die ais C-Quelle nur Traubenzucker u. <x-Oxyphenazin enthielten, bildete 
der Bacillus koinen Farbstoff. D ie Beobachtung yon H. B r a u n , wonach der B. pyo
cyaneus auf Substraten, welche neben Milchsśiure noch anorgan. Salze enthalten, 
Farbstoff bildet, konnte bestatigt werden. D ie yon P e r k in  u . S t e v e n  (Journ. chem.
Soo., London 89 [1906]. 802) bei der Einw. yon Amylnitrit auf Pyrogallol erhaltene 
u. irrtiimlicherweise ais o-Chinon des Pyrogallols flngesprochene Verb. C6 H 4 0 3  lieferte 
m it o-Phenylendiamin kein <x-Oxyphenazin. Es gelang auch nicht, Monoacetylpyrogallol 

QH ( K n o l l  & Co., D. R. P. 122145; C. 1901. II. 250) in ath. Lsg. 
m it Ag20  in  das Oxyehinon uberzufiihren u. dasselbo zu Phenazin 
zu kondensieren. Hemipyocyanin, C1 2 H 8ON2, F. 158° nach
3-maliger Sublimation. —  a.-Methoxyphenazin, C1 3 H J0 ON2. Aus 
A. Reinigung durch Sublimation. Hellgelbe Nadeln. F. 169°. —  
a.-Oxyplienazin, C1 2 H 8 ON2. Gelbe Krystalle. F . 158°. (Ztschr. 

physiol. Chem. 177. 177— 86: Greifswald, Univ.) G u ggen h eim .
L. Zechmeister und L. V. Cholnoky, Untersuchungen uber den Paprikafarbstoff. 

III. Katalytische Hydrierung. (II. ygl. C. 1927. II. 839.) Das Verf; der katalyt. 
Hydrierung, welches sich beim Carolin (I) bewahrt hatte (ygl. C. 1928. I. 1970), wurde
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auch auf Capsanthin (II), den Hauptfarbstoff des Paprikapigments, angewandt. Nach  
Aufnahme von 6  H 2  ist dio Farbo yerschwunden, im ganzen werden 9 H 2  absorbiort.
II besitzt also obenfalls aliphat. Struktur u. enthalt |~ . Um den Hydrierungsyerlauf 
naher kennen zu lernen, wurde auch hier das kiirzlich (C. 1928. II. 670) fiir I be- 
schriebeno Verf. der schrittweisen Hydrierung, verbunden m it eolorimetr. Messungen, 
benutzt. D ie im Original wiedergegebonen Kurven fiir I  u. II besitzen das Gemein- 
samo, daB die Entfarbung in  einem Stadium erroicht ist, in  dem noch dio Aufnahmo 
von 3 H 2 aussteht. Wahrcnd aber dio Kurye yon I fast einer Geraden gleichkommt, 
ontsprcchend dor Hydrierung eines Systems yon konjugierten Doppelbindungen, 
dessen partiell hydrierte Zwisehenprodd. viel schneller hydriert werden ais das Ausgangs- 
material selbst, weicht dio Kurve yon II stark yon einer Geraden ab. D ie Farbtiefe 
der Lsg. von II sinkt m it fortschreitendor H-Aufnahmo viel raschor, ais bei glattem  
Abreagieren eines Systems yon |~  zu erwarten ware. —  H u .  sein Begleiter I  gohóron 
in dio Gruppe der natiirlichen Polyenpigmente, d. h. Pflanzenfarbstoffe m it aliphat. 
C-Geriist u. stark ungesiitt. Charakter, verursacht durch ein System konjugiertcr 
Doppelbindungen. Ober synthot. Polyene ygl. K u h n  u. WiNTERSTElN (C. 1928. 
I. 2840 u. friihere Arbeiten). D ie bisherigen Hydrierungsergebnisse natiirlicher Polyen- 
farbstoffe sind im  Original tabellar. zusammongestellt. —  Perhydrocapsanthin ist 
wie die Hydrierungsprodd. der anderen Farbstoffe ólig, unterscheidet sich aber von  
diesen durch seine opt. A ktivitat. Viollcicht besteht zwischen II u. Bixin, welche 
beide onthalten, ein Zusammenhang. —  Zum SehluB wird das Problem der natiir- 
liehen Bildungsweiso von Pflanzenpolyonen gestreift.

V e r s u c h e .  D ie inzwischen gesammelten Erfahrungen bzgl. der Isolierung 
yon II werden mitgeteilt. —  Fiir die katalyt. Hydrierung miissen Priiparate, dio 
zuletzt aus CS2  oder CS2-PAe. abgeschieden wurden, einmal aus CH3OH umkrystal- 
lisiert werden. Eine Anzahl Hydrierungsverss. m it P t in A. oder Eg. wird beschrieben; 
Eg. ist vorzuziehen. Isolierung bei Verss. in A. durch Verdampfen, in  Eg. durch 
Verd. u. Extrahieren m it A. oder Chlf. Perhydrocapsanthin, Ca^gjOj, ist ein dickes, 
in  Kaltemiscliung nicht erstarrendes Ol, bei 280° unter 20 mm nicht fliichtig, viel 
leiehter 1. ais II, bestandig gegen Halogen. [a ] D 2 0  =  — 24,7° in  Bzl. Kryoskop. 
Mol.-Gew.-Best. in Bzl. ergab im M ittel 554. (L ie b ig s  Ann. 465. 288— 99.) L b .

L. Zechmeister und P. Tuzson, Z ur Kenntnis des Xanthophylls. I. Katalytische 
Hydrierung. (Vgl. yorst. Ref.) Das Verf. der katalyt. Hydrierung wurde weiterhin 
auf das von W i l l s t a t t e r  u. M ie g  ( L ie b ig s  Ann. 355 [1907]. 1) im  Blattgrun ent- 
deckto Xanthophylł, C4 0 H 6 (JO2  (I), angewandt. I nimmt w io _Carotin (H) 22 H  auf, 
u. zwar ohne Verlust der O-Atome, enthalt also gleichfalls | ~ .  D ie A ufnahm e der 
eolorimetr. Kurve wiihrend der Hydrierung ergab, daB dieselbe m it der yon II fast 
zusam m enfallt, nur ein wenig gebogener ist. A uch hier tr itt nach Aufnahm o von  
8 H , E ntfarbung ein; die restlichen 3 H 2 sind fiir die Fśirbung belanglos. D ies ent- 
spricht durchaus dem Befund von P u m m e r e r  u . R e b m a n n  (C. 1928. I. 2840), nach 
welchem I u. II aus Benzopersaure jo 8  O aufnehmen. Beide Farbstoffe besitzen 
dem nach das gleiehe ungesiitt. System  m it mindestens 8  konjugierten Doppelbindungen. 
Bemerkenswert ist das yerschiedene Verh. der natiirlichen P olyenfarbstoffe im Ver- 
laufe der Hydrierung: I u. II einerseits, y-Crocetin ( K a r r e r  u. S a lo m o n , C. 1928. 
I. 2839) u. Capsanthin (vorst. Ref.) andererseits. Was das Vorhaltnis von I zu II 
betrifft, so diirfte I 2 Alkosygruppen enthalten, u. zwar miissen die O-Atome eine 
L age haben, welche Asymmetrie hervorruft, denn Perhydromnthophyll ist im Gegen- 
satz zum  Perhydrocarotin opt. akt.

V e r s u c h e .  I wurde aus Bronnesselmehl gewonnen. Tiifelchen aus CH3 OH, 
dann Chlf.-PAe., F . 172° (korr.). —  Zur Hydrierung am besten m it viel Eg. yerreiben, 
raseh bei 40° lósen, reichlich Pt-Mohr verwenden. Das Perhydromnthophyll, C4 0H 7 8O2, 
wird nach Verd. m it W. m it A. extrahiert u. aus Bzl. umgel. Dickes 01, in Kiilte- 
mischung nicht erstarrend, viel leiehter 1. ais I. [oc]d2 1  =  — 9,2° in  A., — 9,8° in Bzl. 
Kryoskop. Mol.-Gew.-Best. in  Bzl. ergab im M ittel 577. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
61. 2003— 09. Pecs in Ungarn, Univ.) L i n d e n b a u m .

Fritz K ogi und Hans Becker, TJntersućhungen uber Pilzfarbstoffe. VI. Die 
Konstitution des Atroinentins. (Mitbearbeitet yon A. D etzel und Gr. de Voss.) 
(V. ygl. C. 1926. I. 2365.) Wahrend die Oxydation des Atroinentins oder seiner Deriyy. 
friiher (3. Mitt.) nur p-Oxybenzoesiiure oder dereń Deriyy. geliefert hatte, erhalt man 
mit H 2 0 2 unter bestimmten milden Bedingungen m it ca. 80% Ausbeute ein krystalli- 
siertes Prod. yon der Zus. Cl 8H 1 0 O6. Dasselbe enthalt 2 acetylierbare OH, addiert
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* 1 Mol. C2H5OH oder CH3OH unter Bldg. von Estern u. nimmt bei Behandlung mit 
verd. NaOH 2 H20  auf unter Bldg. einer schón krystallisierten roten Saure, welche 
Vff. Alromeniinsdure nennen. Das eine Mol. H 20  wird bei 100° leicht abgegeben u. 
bei Raumtemp. sofort wieder aufgenommen, wobei die Krystalle vóllig klar bleiben 
u. die Farbę zwischen R ot u. Gelb wechselt (krystallograph. Unters. vgl. nachst. Ref.). 
Das andere Mol. H 20  ist chem. gebunden. Oxydation der Saure m it alkal. H 2 0 2  fiihrt 
wieder zu p-Oxybenzoesaure (ca. 3/i  Mol. aus 1 Mol.). Erschópfende Methylierung 
der Saure ergibt schlieBlich ein alkaliunl. Prod., dessen Oxydation Anissdure u. p-Meth- 
oxyphenylglyoxylsduremethyles(er, CH:lO • C6 H , • CO • C 0 2 CH3, liefert. AufschluB iiber 
die Konst. der Saure gab erst der Alkaliabbau, denn bei kurzem Kochen m it 50%ig. 
KOH erhalt man Oxalsdure u. iiber 1,5 Moll. p-Oxyphenylessigsdure (F. 149— 150°). 
Diese Spaltung entspricht genau der der Pulvinsaure (vgl. K a r r e r  u . Mitarbeiter, 
C. 1926. II. 205) in Oxalsaure u. Phenylessigsaure. Atromentinsiiure ist folglich 
p,p'-Dioxypulvinsdure (I.), dereń Lactonring wie bei der PuM nsaure nicht ohne Zerfall 
des Mol. geoffnet werden kann. Das Oxydationsprod. C1 8 H 1 0 O6 ist das Dilacton II ., 
welches wie Puhdnsaurelacton Alkohole zu Estern von I. addiert. —  Es steht som it 
fest, daB auch der dritte Ring des Atromentins nur ein p-standiges OH enthalt, weil 
eine Seitenkette oder Brucke bei der Oxydation ein COzH  zuriicklassen muBt-e. Der 
aus der alten Formel C2 0II1 4 O7  sich ergebende R est C2H 3 0 2 miiBte am mittleren Chinon- 
ring haften, wofiir eine passende Formulierung nicht denkbar erscheint. Dazu kommt, 
daB auch die neuen M ethyldeńw . des Atromentins nicht m it der alten Formel im  
Einklang sind, sich aber samtlich auf die Grundformel C]SH J2 Og u. damit auf die Konst.- 
Formel III. zuriickfiihren lassen. Ein Monomethyldther laBt sich aus yollig acetyliertem  

' III. erhalten; da derselbe sehon drach kurzes Kochen m it n. NaOH zu III. zuriick- 
verseift wird, so befindet sich das OCH3 am Chinonring. D ie vollige Methylierung 
yon III. gelingt nicht direkt. Mit Diazomethan entsteht der fruher beschriebene
3,6-Dimethyldther, welcher schon durch sd. gesatt. Sodalsg. zu III. yerseift u. durch 
(CH3 )2 S 0 4 zum Tetramethyldllier m ethyliert wird. Verwendet man hierbei A. ais 
Lósungsm., so bildet sich der 3 -Ałhyltrimethyldther, welcher durch sd. 0,1-n. methyl- 
alkoh. KOH in den Tetramethylather iibergefiihrt wird. Leukoalromcnlin (IV.) liefert 
einen Hexamethyldther, welcher auch aus samtlichen obigen Athern durch Red. mit 
Hydrosulfit u. nachfolgende Methylierung entsteht. Aus allen Athern wird durch vor- 
sichtige Einw. von H J  IV. erhalten.

Nach F ic h t e r  (L i e b ig s  Ann. 361 [1908]. 385) fiihrt die Alkalispaltung von  
Dialkyldioxyehinonen (V.) zu Dialkylbernsteinsauren (V II.); ais Vorstufe werden 
die Lactone VI. angenommen. Vff. haben daraufhin zuerst die schon yon S t a h l - 
SCHMIDT ausgefuhrte Alkalispaltung der Polyporsaure (5. Mitt.) nochmals unter- 
sucht u. 3 Sauren erhalten, namlich 2 wahrscheinlich stereoisomere a-Benzylzirnl- 
sduren, von denen die eine bekannt ist u. welche beide durch Na-Amalgam zur be- 
kannten Dibenzylessigsaure (F. 85— 86°) hydriert werden, u. Phenylbenzylbernstein- 
saure (VII., R  =  C6 H 5), welche zum Vergleich synthetisiert wurde. Hieraus folgt, 
daB die VI. entsprechende Oxysaure, wenn R aromat, ist, teilweise Oxalsaure ab- 
spaltet. —  Die Alkalispaltung yon III. yerlauft analog, jedoch gelingt hier bei milderer 
Einw. die Isolierung des Lactons VI. (R =  p-Oxyphenyl). Aus diesem oder III . 
selbst erhalt man bei starkerer Einw. die beiden Sauren yon F F . 183 u. 164° (1. M itt.), 
welche jetzt ais die wahrscheinlich stereoisomeren u.-[p'-Oxybe,nzyV\-p-oxyzimtsauren 

OH COaH O— -CO

I. (p) HO • CaH 4  • C : Ć • C : Ć • CaH4* OH (p) II. H O - C Ą - C :  C-C : Ó - C ^ - O H
ĆO— 0

OH

III. HO- -C6H 4-OH H O - |^ j | - C 0 H4-OH

HO-C6 H4- -OH HO- C0H 4- L ^i'-O H

ÓH
R-CHj-CH-COjH H0-C8H4.CH3-C.C02H

v i . b -c h2-c--------- o  r -Ćh . cosh  h o -c6h 4- 6 h

R-CH-CO-ÓO v n - VIIL
X. 2. 136
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(VIII.) erkannt wurden. D ie Saure 183° wurde in den Dimethylather iibergefiihrt 
u. dieser zum Vergleich synthetisiert.

V e r s u c h e .  Atromentin, C1 8 H 1 2 O0 (III.). Ist im Pilz hauptsiichlich ais Leuko- 
yerb. yorhanden. ICrystallisiert auch m it 1 C2H5OH u. nimmt nach Konstanz bei 
118° an der Luft 1 H„0 auf. D ie in der 1. M itt. besohriebenen MetaUsalze besitzen 
keine n. Zus. —  Tetraacetylderw. (friiher Penta), C2 0H 2 0OI0. Mit Acetanhydrid-H 2 S 0 4. 
Aus Eg., E. 242°. Beim Umkrystallisieren aus gewohnlichem Pyridin wird 1 Acetyl 
abgespalten. —  Hexaacetyłleukoalrom-entin (friiher Hepta), C3 0 H 2 6O]2. III. in alkoh. 
Suspension m it wss. Hydrosulfit reduzieren, getrocknete Leukoverb. m it Acetanhydrid- 
H 2 S 0 4  aufkoelien. Aus A., F. 236°. —  p,p' ,3,6-Tetraacetylleukoatromentin (friiher 
Penta), C2 0H 2 2 OJ0, Nadeln aus A., F . 248°. —  Atromentin-3-methyldther, C1 9 H 1 4 Oc. 
Tetraacetyldcriv. von III. in n. methylalkoh. KOH 2 Stdn. stehen lassen, Filtrat 
m it HC1 ansauern. Rotbraune Krystalle aus A., F. 239°. —  Triace.tylde.riv., C^H^O,,. 
W ie oben. Gelbe Nadeln aus A., F. 202°. —  PentaacetyUeukoatromentinrnetliyldther, 
C2 9H 2 60 11. Vorvoriges in A. m it Hydrosulfit reduzieren, getrocknete Krystalle ace- 
tylieren. Nadeln aus 80% ig. Essigsaure, F . 196°. —  Atromentin-3,6-dimethylather, 
C2 0H 1 6 O0 (vgl. 1. Mitt.). III. oder den Monomethylather m it ath. Diazomethanlsg. 
schiitteln, nach 1 Stde. etwas Eg. zugeben. F. zwischen 270 u. 310°. —  Diacetylderiv., 
C2 4 H 2 0 O8, orangefarbige Nadeln aus Eg., F. 212°. Liefert m it Cr03  in Eg. p-Acetoxy- 
benzoesiiure, keine Anissiiure. —  P,P',l,4-TetraacetylleukoatrorM.ntin-3,6-dimethyldther 
(friiher Penta), C2 8H 2 6O10. Vorvoriges m it Hydrosulfit reduzieren u. acetylieren. Aus 
Eg., F. 263— 264°. —  Atromentintetramethyldther, C2 2H 2 0 O6. Dimethylather in sd. 
CH3OH m it (CH3 )2 S 0 4  u . 25%ig. methylafikoh. KOH yersetzen. Ferner ais Neben- 
prod. bei der Methylierung von IV. infolge Oxydation. Rotbraune Nadeln aus E g., 
F . 199°. —  3-Athyltrimethyldther, C2 3H 2 2 0 6. W ie yorst., aber in A. Nach Aufnehmen 
in  Chlf. orangefarbige Krystalle aus Eg., F . 186°. —  p,p',3-Trimethyldther, C2 1 H]8O0. 
Aus yorvorigem m it sd. methylalkoh. KOH (2 Stdn.), Filtrat m it HC1 fallen. R ot
braune Nadeln aus CH3 OH, F . 167°. —  p,p'-Dimethylather, C2 0H J8 O0. Aus yorigem  
m it sd. gesatt. Sodalsg. (V2  Stde.). Braune Blattchen aus Eg., F. 290°. —  Leuko- 
atronieniinJiemmełhylather, C2 1H 2 0 O0. IV. in w. (CH3 )2 S 0 4 suspendieren, in N -at m it 
25%ig. methylalkoh. KOH yersetzen, 5 Min. erhitzen. Nadeln aus Eg., F. 238°. —  
Alromentinsdurelacton, C1 8 H 1 0 O6  (II.). III. in Eg. +  einigen Tropfen 0,1-n. HC1 m it 
3°/oig. H 2 0 2  kochen. Gelbe Blattchen, F . 346° (Zers.), fast unl. —  Diacetylderiv., 
C2 2 H k 0 8, gelbe Spindeln oder gezackte K rystelle aus Eg., F. 271°. —  Alromentin- 
saureathylesler, C2 0H J6 O7. II. m it A. bis zur Lsg. kochen oder stehen lassen. Orange
farbige Krystalle aus wenig A., F. 346°. —  Atrommtinsdure, C1 8 Hn 0 7  +  H 20  (I.) 
(lufttrocken). II. in 0,1-n. NaOH kurz kochen, ansauern. R ote Nadeln aus W., 
F. 332° (Zers.). Gibt mit sd. Acetanhydrid-H 2 S 0 4  das DiacetylderiY. von II. —  
Trimethylatherester, C2 1 H I80 7. Aus I. in CH3OH m it ath. Diazomethanlsg. Gelbe 
Blattchen aus 50% ig. Essigsaure, F. 170°. —  Tetramethyldtherester, C2 2 H 2 0 O7. II. m it 
CH3OH bis zur Lsg. kochen, nach Erkalten init ath. Diazomethanlsg. yersetzen, oder 
auch m it (CH3 )2 S 0 4  yor- u. m it Diazomethan nachmethylieren. Gelbe Nadeln aus 
50%ig. Essigsaure, F. 167°. —  Oxydation des Trimethylatheresters m it Cr03  in  sd. 
Eg., nach Zusatz von W. ausiithern. A.-Riickstand gibt an h. W. Anissdure ab. 
Zuruck bleibt p-Methoxyphenylglyoxylsauremethylester, CJ0H ]0 O4, Nadeln aus A.-W., 
F. 54°. Wurde zum Vergleich durch Oxydation von p-Methoxyacetophenon m it k. 
alkal. K M n0 4 u. Methylierung der Saure (F. 90°) m it CH3 0H-HC1 synthetisiert. 
Wird durch H J  zu p-Oxyphenylessigsaurc reduziert.

Alkaliabbau der Polyporsaure: Mit 10— 15%ig. wss. KOH 2 Stdn. kochen, an
sauern, Nd. in  w. CH3OH lósen, m it W. eben bis zur Triibung yersetzen. E s fallt 
a -Benzylzimtsdure, C1 6 H 1 4 0 2, aus, Blattchen aus CH3 OH-W., F . 100,5°. Mutterlauge 
liefert m it W. bis wieder zur Triibung die isomere a-Benzylzimtsdure, C1 GH 1 4 0 2, Nadeln 
aus CH3 OH-W., F. 158°, ident. m it synthet. Saure aus hydrozimtsaurem N a u. Benz
aldehyd. Beide Sauren entfarben KM n04. Wss. Mutterlauge von der Saurefallung 
liefert durch Ausathern Phenylbenzylbemsleinsdure, C1 7 H i6 0 4  (VII., R  =  C6 H6), Nadeln  
aus 30% ig. CH3OH, F . 176— 177°, entfarbt K M n0 4  nicht. Synthese: Na-Benzyl- 
malonester m it Phenylbromessigester in  A. kondensieren, Tricarbonsaureester (zahes 
01, Kp^ 200°) m it HC1 (Rohr, 190— 200°, 4— 5 Stdn.) verseifen. —  Alkaliabbau yon
I I I .: a.-Oxo-fi- [p-oxyphenyl] -y-[p'-oxybenzyl] - butyrolacton-y-carbonsdure, c 1 8 h 1 4 o 7 +
3 HjO (VI., R  =  p-Oxyphenyl; in  der 3. Mitt. ais C1 3 H 1 0 Oc beschrieben). Darst. wie 
fruher (1/2 Stde. Darnpf einleiten). F. 202°. —  Isomere a.-\p'-Oxybenzyl]-p-oxyzimt-
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sauren, Clf)H 1 4 0 4 (VIII., in der 1. Mitt. ais Cu H 1 0 Os beschrieben). Darst. wie friiher.
—  a.-[p'-Methoxybenzyl]-p-viethoxyzimlsaure, C1 8 H 1 8 0 4. Vorige Saure 183° m it Di- 
azomethanlsg. behandeln, Sirup m it sd. metliylalkoh. KOH yerseifen. Nadeln aus 
CH3 OH-W., F . 161°. Nebenprod.: Monomethylathersaure, C1 7 H 1 6 0 4, F. 192°. Syntheso 
der Sauro 161° aus p-methoxyhydrozimtsaurem Na, Anisaldehyd u. Acetanhydrid 
(160— 170°, 6  Stdn.). (L ie b ig s  Ann. 465. 211— 42.) L i n d e n b a u m .

Fritz Kogi, Untersuchungen uber Pilzfarbstoffe. VII. Die Synthese des Atro- 
mentins. Zur Kenntnis der Atromentinsaure. (Mitbearbeitet yon H. Becker, G. de 
Voss und E. W irth.) (VI. vgl. vorst. Ref.) Fur die Synthese des Atromentins, fiir 
welches in yorst. Arbeit die Konst. eines 2,5-Di-[p-oxyphenyl]-3,6-dioxybenzochinons 
abgeleitet worden ist, stand zunachst nur die FiCHTERsche Synthese der Diaryl- 
diosychinone zur Verfiigung, dereń Verlauf K o g l  u . L a n g  (C. 1926. I. 3597) auf- 
gekliirt haben. Tatsachlich wurde durch Kondensation von p-Methoxyphenylessig- 
ester m it Oxalester em2,5-Di-[p-metlioxyp1ienyT\-3,6-dioxybenzochinon erhalten, welches 
m it Atromentin-p,p'-dimelhyldther ident. war. Allcrdings betrug die Ausbeute nur
1— 2%. Durch Methylierung bzw. Entmethylierung wurde dieses synthet. Prod. 
in Substanzen ubergefuhrt, welche m it Alromentintetramethylatlier bzw. Atromentin 
selbst ident. waren. —  Eine zweite Synthese gelang durch Einfuhrung von OCH3- 
Gruppen in  den Chinonkern des yon P u m m e r e r  u. PRELL (C. 1923. I. 163) syn- 
thetisierten 2,5-Di-[p-oxyphenyl]-benzochinons. Das erlialteno Prod. war m it Atro- 
mentin-3,6-dimethylather ident. u. konnte wie dieser leicht in Atromentin ubergefuhrt 
werden. D ie Ausbeute ist etwas besser ais nach obigem Verf. Analog gelingt die 
Synthese des Polyporsauredimethylathers (5. Mitt.) aus 2,5-Diphenylbenzochinon. —  
Fiir die synthet. Gewinnung der Atromentinsaure (yorst. Ref.) kam die VOLHARDsche 
Pulyinsauresynthese in  Betracht (ygl. auch K a r r e r  u . Mitarbeiter, C. 1926. II. 205). 
Ausgehend vom p-M ethoxybenzylcyanid , wurden das Dinitril I. u. das Dilacton II. 
(R =  p-Methoxyphenyl) erhalten. II. lieB sich nicht entmethylieren u. wurde daher 
zu III. aufgespalten, dessen Methylather (IV.) m it yóllig methylierter Atromentin
saure ident. war. —  Bei dem Vers., das C 0 2 CH3  in IV. m it methylalkoh. KOH zu 
yerseifen, lieferte synthet. u. naturliches IV. unter Violettfarbung der alkal. Lsg. 
eine Verb., welcher die Konst. V. zukommt, offenbar entstanden durch Verlust des 
COoCH3, Offnung des Laetonringes u. intramolekulare Esterkondensation. D ie Richtig- 
keit dieser Deutung folgt daraus, daB der Vulpinsauremethylather (IV., R  == C0H5) 
sich ebenso yerhalt u. den yon C l a i s e n  ( L ie b ig s  Ann. 284 [1894]. 250) beschriebenen 
u. zum Vergleich dargestellten Methylather des „Oxalyldibenzylketons“ (V., R  =  
C6 H6) liefert. Nach C l a i s e n  lagert sich letzteres beim Erhitzen uber den F. in  Iso- 
oxalyldibenzylketon (,,Pulvinon“) (VI.) um. Obige neue Rk. ist gleichsam eine Um- 
kehrung der CLAiSENschen. A uch  der Methylather von VI. laBt sich zu V. (R  =  C6 HS) 
isomerisieren. Das C 02 CH3  is t also unwesentlich. Dagegen wird Vulpinsaure (H I., 
R  =  C6 H5) nicht isomerisiert. —  SchlieBlich worden noch das charakterist. Verh. 
der Atromentinsaurekrystalle (yorst. Ref.) u. ihre yon Steinm etz durehgefiihrte 
krystallograph. Unters. beschrieben.

CN I. CN II. O— CO III. OH CO,CH3

R- ÓH- CO- CO- ÓH- R R . C : Ć - C : Ó - R  R - C : C - C : C - R
CO—Ó CO—Ó

IV. OCHs C 0 4 CH3  V. OCH;, OH OH
R- C: Ó • C : Ó-R R . C : C --------i : C - R  C6H 6 -C: C- C: CH. C 6H 6

c o —  0 '— 0 0  ' CO— Ó VI.
V e r s u e h e .  Atromentin-p,p'-dimethylather, C2 0H ]0 OG. p-Methoxyphenylessig- 

sauremethylester m it N a in  absol. A. umsetzen (W.-Kiihlung, 4 Stdn.), Osalester 
eintropfen, gleichzeitig O durchleiten (5 Stdn.), W. zusetzen, wss. Schicht ansauern. 
Braune Blattchen aus Eg., F . 285°. —  Atromenlintetramethylather. Aus yorigem in  
CH3OH m it Diazomethanlsg. Rotbraune Nadeln aus Eg., F. 196— 197°. —  Atro
mentin. Vorvoriges m it H J  (D. 1,7) ia  Eg. kochen, Leukoyerb. in w. 0,1-n. NaOH  
losen, nach Violettfarbung m it Eg. fallen. Braune Rauten aus Eg. Acetylderiv.,
F. 241°. — Atromentin-3,6-dimethyldther. 2,5-Di-[p-oxyphenyl]-benzochinon m it absol. 
CH3OH u . yollig entwassertem ZnCl2  im Rohr 1 Stde. auf 160° erhitzen, Filtrat ein- 
engen. Violettstichige Nadelohen. Liefert- m it sd. gesatt. Sodalsg. Atromentin,

136*
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Diacelylderiy., E. 213°. — p,p'-Dimethoxydiphenylkelipinsauredinitril, C2 0H 1 6 O4N 2

(nach I.). Aus p-Methoxybenzylcyanid u. Oxalester in  sd. NaOC2 H 5 -Lsg. ( 1 / 2 Stde.), 
nach Zusatz von W. m it Essigsaurc fallen. Gelbe Blattchen aus Eg., F. 260° (Zers.), 
wl. —  p,'p'-Dimethoxyindvinsaurdacton, G,0H j4 Og (nach II.). Voriges m it A. benetzen, 
m it 60%ig. H 2 S 0 4 31/ 2 Stdn. kochen. Hcllgelbe Nadeln aus Eg., F. 268,5°. —  p,p'- 
Dimethoxyimlpinsaure, C2 1H 1 8 0 7 (nach III.). Voriges in 4% ig. methylalkoh. KOH  
lósen, nach Verd. mit W. m it HC1 fallen. Orangerote Nadeln aus CH3 OH, F. 174,5°.
—  Methyldther, C2 2H 2 0 O7' (nach IV.). Mit Diazomethan. Aus 50°/0ig. Essigsaure,
E. 168°. —  2,5-Di-[p-methoxyphenyl]-3-oxy-4-methoxycyclopentadienon-(l), C2 0H 1 8 O5  

(nach V.). Aus vorigem m it k. 4°/0 ig. methylalkoh. KOH, violette Lsg. nach 3 Stdn. 
m it W. verd., m it Saure fallen. Gelbe Nadelchen aus Eg., Sintern bei 135°, E. 147°.
—  2,5-Diphenyl-3-oxy-4-mełhoxycyclopentadienon-(l), Ci8H 1 4 0 3 (nach V.). Ebenso
aus Vulpinsauremethylather, nach Ansauern ausathern. Gclbes Ol krystallisiert teil- 
weise. Gelbe Nadeln aus CH3 OH, F. 94— 95°. Oliger Kest (Ketoform?) lóst sich in 
Alkalien ebenfalls violett. —  „Pulvinonmethyldther.“  Aus VI. mit Diazomethan. 
Krystalle aus A., F. 104— 105°. Liefert m it methylalkoh. KOH das vorige. (L ie b ig s  
Ann. 465. 243— 56. Góttingen, Univ.) L in d e n b a u m .

Walter FucllS, Uber die Beziehungen zwischen Huminsdure und Lignin  (unter Mit- 
arbeit von D. F. Bangert und D. W . Śtengel). Ausfiihrlioher Bericht uber d ie bereits 
ais Vortrag roferierten Verss. (vgl. C. 1928. II. 1103) iiber die Beziehungen zwischen 
Nitrólignin  u. Nitrohuminsaure. (Brennstoff-Chem. 9. 298— 302. Miilheim [Ruhr], 
Kaiser W ilhelm-Inst. f. Kohlenforschung.) W o l f f r a m .

E. Biochemie.
E2. Pflanzenchem le.

Stanley Thomas Henderson, Das Pektin und die Hemicellulosen der Flachspflanze. 
D ie Extraktion der Flachsfiber m it h. 0,5% N H 4-Oxalat u. darauf folgender iiblicher 
Aufarbeitung u. Entmethylicrung durch alkal. Hydrolyse liefert eine Substanz von  
den Eigg. einer Galaktosotetragalakturonsaure (C6H 1 0 O5 ,4C 6 H 8O0 —H 2 0 )n. Dio durch 
sd. HC1 (1,06) entwickelte C 02  konnte mit. fortschreitcnder Reinigung des Prod. auf 
20,9% gesteigert werden, der Theorio entsprechen 20,7%. Mit Cu konnte ein Salz 
der mutmaBlichenFoimel 3 (C0H?O0 )2 Cu,2 CcH sOe, 4H 2O erhalten werden. DieHydrotyse 
des N H 4-Oxalatpektins mit sd. ver"d. HnSOj oder 1% HC1 lieferte eino nahezu unl. 
Polygalakturonsaure, neben wenig einer 1. Saure. D ie Einw. von W. auf Flachsfiber 
oder Stroh bei 100— 145° unter Druck gab eine Reihe yon Verbb., welche ais Ca-Mg- 
Salze isoliert wurden. Vff. schlagt vor, dio Bezeichnung „Pektin" nur fur Gele bildende 
Substanzen m it hohem Carboxylgehalt zu gebrauchen (NH 4 -Oxalatpektin) u. nicht 
auch fiir das Gemisch dor Hemicellulosen, wie es durch Erhitzen m it W. entsteht. In  
5%  konnte schlieBlich aus dem Stroh ein festes Hexopentosan gewonnen werden. 
(Journ. chem. Soc., London 1928. 2117— 25.) T a u b e .

W illiam  M. Harlow und Louis E. W ise, Die Chemie des Holzes. I. Analyse 
ton Holzslrahlen in  zwei Hartholzem. Vf. isoliert die Holzstrahlen zweier Harthólzer, 
von Quercus alba L. u. Casuarina inophloia F ., u. findet in ihnen einen hoheren Lignin- 
u. einen geringeren Cellulosegeh. ais im Gesamtholz. Diese Untcrschiede stimmen 
m it den Beobachtungen u. ]\Ik. uberein. (Ind. engin. Chem. 20. 720— 22. Syracuse 
[N. Y .], U niv.) B r a u n s .

Hans Pringsheim, Klara Weinreb und Erich Kasten, Uber die Geriistsubstanz 
der Blatter des Weipkohls. Vorl. Mitt. WeiBkohl wurdo mehrere Tage in  6 — 8 % ig. 
NaO H  eingeweicht, dann die weiBe, geąuollene M. zur Entfernung der letzten In- 
krusten nach E r ic h  S c h m id t  m it Chlordioxyd u. Natriumsulfit behandelt. Die 
letzten R este Pentosane konnten weder durch Behandeln m it 5% noch m it 18%  
NaOH entfernt werden, es zeigte sich immer noch ein Phloroglucin-Furfurolnd. im  
HCl-Destillat. D ie Geriistsubstanz war ein Polysaccharid oder Polysaccharidgemisch 
m it groBer Resistenz gegen hydrolyt. Agenzien; es wurde von uberkonz. 41% ig. HC1 
ersfc nach mehreren Tagen unter Zers. in  eine brauno, z. T. verkohlte M. verwandelt. 
Mit 80% H 2 S 0 4 trat Lsg. zu einer dunklen FI. ein, in  S c h w e iz e r s  Reagenz zeigte 
sie geringe Lóslichkeit, die sich bei Zusatz von NaOH vergróBerte. Das Acetat zeigto 
einen Acetylgeh. von 44,8% der einem Triacetylhexosan  entspricht, Drehung in  Chlf. 
+ 1 °  gegenuber Celluloseacetat von — 23°. Nach dem Verseifen erhielt man das Poły-
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saccharid zuriick, das nach dcm Kochen mit 2% ig. HC1 noch 4% Penłosan cnthiclt. 
Das Acetat wurde in Chlf. gel. m it Bcnzolsulfonsaure 3 Tage gekocht (ygl. yorst. Ref.); 
es fiel eino weiBe, wl. M. aus, die 25,5% A cetyl enthielt. D ie Hydrolyse m it 2% ig. 
HC1 ergab, daB die Rcd.-Kraft nach 7-std. Kochen das Maximum erreicht hat. Aus 
der Lsg. wurde ein Osazon hergestellt, das sich vom Glucosazon stark unterschoidet, 
aber im Zers.-Punkt m it dom Oalaktosazon ubereinstimmt. —  Zur Gowinnung der 
Geriistsubstanz des WeiBkolils wurdon 25 kg Kohl geschnitten u. die Blatter in vior 
Topfo m it 6 — 8 %ig. NaOH gelegt. Nach 14 Tagen wurde die weiBe M. m it W. u. 
Essigsauro gcwaschon u. in 0,2-n. Chlordioxydlsg. 5 Tage gelegt. Abgenutscht, gc- 
waschcn u. 8  Tage in 6 %ig. NaOH gelegt. Dio lufttrockene Substanz ist so hart, 
daB sie nur in der Stahlmiihle pulverisiert werden kann, sie wurde daher in  5% ig. 
Essigsauro aufgehoben. —  Aus der stark gcąuollenen M. wurde das W. durch 2-maligcs 
Einlegen (24 Stdn.) in Eg. yerdriingt. 60 g so bohandelto Substanz m it einer Mischung 
von 1,4 ccm konz. H 2 S 0 4 u. 100 ccm Eg. verruhrt u. unter Ktihlung 200 ccm Essig- 
saureanhydrid darauf gegossen. Nach 70 Stdn. wurde dio entstandono dicke Gallerto 
in  3 1 Eiswasser gegossen; das Acetat ficl in  Flocken aus u. war zu 90% in Chlf. 1., 
C]2H 1 6 0 8, [ a ] D 20 =  0° bis + 0 ,8 °  (Chlf. +  Methylalkohol). —  D ie Furfuroldest. wurde 
nach T o l le n S  m it 12%ig. HC1 Yorgenommen. —  Aus 4 g Acetat erhalt man in Chlf.- 
Lsg. beim 72-std. Kochen m it entwasserter Benzolsulfonsaure 3 g des wasserl. Korpers. 
D ie Red.-Kraft wurdo nach B e r t r a n d  bestimmt. Zers.-Punkt des Hezosazons lag 
bei 192— 196°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 2025— 28. Berlin, U niv.) M ic h e e l .

J. Chevalier, Der heutige Stand der Pyrethrumfrage. Besprechung an Hand der 
Arbciten von STAUDINGER u. R u z ic k a  (vgl. C. 1924. II. 181). (Ann. Falsifications 
21. 318— 2 3 . ) ___________________ Gr o s z f e l d .

Robert Ballenegger, Bovezetćs a novćnyck <Sletvegytanaba [ =  Introduction a la chimie 
vegetale]. .  . Budapest: A. Vilagirodalom Konyvkiadovallalat Kiadasa 1922. (IV, 
280 S.) 8°.

Es. Tierphyslologie.
R. Courrier und R. Masse, Die Beziehungen zwischen dem follikułdren und dem 

Luteinhormon. (Vgl. C. 1928. II. 1112.) Dor Ovarialzyklus Y o l l z i e h t  sich in  2 Phasen, 
einer follikularen u. einer Luteinphase. Es wurde u n t e r s u e h t ,  ob die Hormono beider 
Phasen ident. sind u. sich gegenseitig ersetzen bzw. vertreten konnen. D ies ist jedoch 
nicht der fa l i ,  so daB man es hier m it zwoi selbstandigen Hormonen zu t u n  hat. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 99. 263— 64.) R e w a l d .

R. Courrier und M. Masse, K ann das Fólliculin das Luteinhormon ergdnzen ? 
Das Follikulin kann das Hormon des „gelben ICorpers“ nicht nur nicht ersetzen (Ygl. 
yorst. Ref.), es kann auch die Erscheinungen, die das Lutein herYorgerufen hat, nicht 
aufrecht erhalten. Der „gelbe Kórper“ schoint Yorzugsweise die Epithelzellen des 
Uterus anzuregen, wahrend das Follikulin mohr die muskulare Entw. beeinfluBt. 
Diese letztere Eigenschaft des Follikulins ist ohne Zweifel auch die Ursache der mit 
diesem Hormon hervorzurufenden Aborte. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 265— 66. 
Algier, Histolog. Labor. d. medizin. Fakultat.) R e w a l d .

G. Mouriąuand und A. Leulier, Uber den Adrenalingehalt der Nebennieren- 
kapseln beim vollstandigen Hungern. Beim Yollstandigen Hungern verschwindot das 
Yirtuelle Adrenalin fast Yollkommen, man findet im  Durchschnitt beim n . Kaninchen 
dann nur 0,15 mg freies u. 0,25 mg gebundenes Adrenalin, m it Maximal- u. Minimal- 
ziffern Yon 0,10— 0,31. In  allen Fallen wurdon hamorrhag. Erscheinungen beob- 
achtet, auBcrdem gewisse Zusammenhiinge mit dem Vitamin C. (Compt. rend. Soc. 
Biologio 99. 280— 81.) R e w a l d .

Lichtmann, Uber die Behandlung akuter und subakutir Urtikaria sowie verwandter 
Zustande m it Pituglandol. Injektionon von Pituglandol bewirkten bei Urtikaria u. 
ahnlichen Zustanden schnelles Verschwinden aller Erscheinungen. (Wien. mcd. Wchschr. 
78. 1078. Wien, Kaiser F r a n z  JosE P H -Spital.) F r a n k .

Paul S. Pittenger, Die Wirkungen und biologischen Proben des Ephedrins. D ie 
Wrkg. von Ephodrin auf den Blutdruck ist weniger intensiv, aber wescntlich l a n g -  
dauernder ais die des Adrenalins. Ephedrin i s t  auch bei peroraler Zufuhr im Gegen- 
satz zu Adrenalin gut wirksam. Kleine in t r a Y e n o s e  Dosen, s e l b s t  s o l c h e  Yon 0,0001 g, 
rufen eine Toleranz gegen nachfolgende hohero intravenose oder peroralo Dosen 
h e r Y o r , s o  daB die Blutdruckwrkg. nicht ais b io lo g .  Auswertung genommen werden
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kann. (Journ. Anier. pharmac. Assoc. 17. 634— 40. Baltimore, Sharp and Dohmo 
Eos. Labor.) Me i e e .

K . Bingold, Uber oxydative Blutzerstorung und Blulfarbstoffschutz. Vortrag. 
(Miinch. med. Wchschr. 75. 1373— 76. Hamburg, Univ.) F r a n k .

E. J. Bigwood und A. W uillot, Uber den sogenannien Eiwei/izucker des Blutes. 
Dio Frage, ob e8  einen ErweiBzucker uberhaupt gibt, steht nooh offen (vgl. C. 1927.
II. 1162). D ie Differenz im  Red.-Vermógen von Blutserum vor u. nach der Saure- 
hydrolysc kann jedoch nicht ais Beweis fiir das Vorhandensein eines solchen Zuckers 
angesprochen werden. Denn in  einem solchen Milieu wie dem Serum konnen Komplex- 
erscheinungen auftreten, dio niemals konstant sind u. von Zufiillcn abhangen. (Compt. 
rend. Soć. Biologio 99. 352— 56. Briissel, Biochem. Labor. Solyay, froie Univ.) R e w .

Edgard Zunz und Jean La Barre, Uber die Ursachen der Hyperinsulinamie ais 
Folgę der intrarendsen Injektion von einer nicht hypotensiven Sekretinlosung. Die 
Hyperinsulinsekretion, die durch intrayenose Injektion einer nicht hypotensiven  
Sekretinlsg. hervorgerufen wird, hat ihre Ursache nicht allein im  Vagusnerven. 
(Coctnpt. rend. Soc. Biologie 99. 335— 37. Briissel, Therapeut. Inst. d. Uniy.) R e w a l d .

Loeper, R. Garcin, A. Lesure und J, Tonnet, Die schwefelhaltigen Bruch- 
stiicke bei der Hamolyse und ihr Oeschick im  Organismus. Leber u. Nebennieren sind 
diejenigen Organe, in denen in der Hauptsache der exogen oder endogen in  den Kreis- 
lauf gelangte S umgewandelt w ird .. Erhóhung des S-Spiegels u. besonders des Neutral-S 
fiihrt zur Melaninbldg. (Buli. Soc. Chim. biol. 10. 316— 21.) W a d e h n .

F. Rathery, R. Kourilsky und S. Gibert, Wirkung des Dekamethylendiguanidin
auf die Olyk&mie des pankreaslosen Hundes. In  geringen Dosen, die aber hóher sind 
ais die therapeut., bewirkt das Dekamethylendiguanidin (Synthalin) eine sofortige 
Wrkg. auf die pankreaslosen Hunde, indem Glucosurie hervorgerufe'n wird (ygl.' 
C. 1927. II . 280). (Compt. rend. Soc. Biologio 99. 282— 84.) R e w a l d .

F. Rathery, R. Kourilsky und S. Gibert, Wirkung des Dekamethylendiguanidin 
auf die Olykamie des normalen Hundes. (Ygl. auch vorst. Ref.) Beim Hunde hat 
das Synthalin  sehr verschiedene Wrkgg., indem es einmal Hypo-, das andere Mai 
Hyperglykamie hervorruft (ygl. C. 1927. II. 280). D ie Hypoglykamie kann sehr kurz 
(1— 5 Stdn.) oder auch lange anhaltend (24 Stdn.) sein. Auch die beim Kaninchon 
beobachtete sogenannte „paradoxe“ hyporglykam. Wrkg. tritt beim Hunde ein. 
Synthalin hat auf dio durch Zufuhr von Glucose horvorgerufene Hyperglykamie einen 
sehr yerschiedenen EinfluB: Das eine Mai wirkt es hemmend auf diese, das andere 
Mai steigernd. Manchmal ist seine Wrkg. auch gleich nuli. Daher kann im  
Gegensatz zum Insulin das Synthalin beim Hunde nicht ais ein konstant wirkendes 
hypoglykam. M ittel angesehen werden. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 284 bis 
287.) R e w a l d .

Hans Meltzer und M. Steuber, Der Einflufi der Yagusdurehschneidung sowie des 
Ilorphins auf den respiraiorischen Gasaustausćh. N . Hundon wurden 4— 5 ccm einer 
2°/cig. Lsg. von Morph. hydrochlor. subcutan eingespritzt. Beobachtet wurde ais Folgo 
eine Beschleunigung der Atmung, Verkleinerung des absol. Atemvolumons, starko 
Erhóhung der alveolaren C 02-Spannung u. eine deutliche Herabsetzung des Sauer- 
stoffverbrauches. Bei einseitiger .Vagotomie trat ais einzige Veranderung des respirator. 
Gaswechsels eine inaBige Abnahme der Atemfrequenz ein. Nach doppelseitiger Vago- 
tomie zeigte sich die Atemzahl stark vermindert; wahrend der Grundumsatz, respirator. 
(Juotient (R.-Q.) u. die alveolare CO„-Spannung durchaus den Verhaltnissen beim nicht 
yagotomierten Tior entsprachen. Der m eist nach doppelseitiger Vagotomie eintretende 
Tod ist nach den Vff. nicht durch eine Storung des Gasaustausches in  der Lunge be- 
dingt. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 134. 259— 73. Berlin, Tierphysiolog. Inst. d. 
Landwirtsch. Hochschule.) Ma h n .

Max Rubner, Die Welternahrung in  Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vor- 
trag. (Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss., Berlin 1928. 159— 83.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

A. Scheunert, Alle und neue Probleme der angewandten Ernahrungsphysiologie. 
(Ztschr. angew. Chem. 41. 780— 84. Leipzig.) H i r s c h -K a u f f m a n n .

Maria Steuber, Erich Muller und Alfred Seifert, Vergleichende Untersuchungen 
uber die Assimilation organischer Stoffe bei naturlicher und unnaturlićher Emahrung 
des jungen Sduglings. Bei Ammenmilch- u. Kuhmilchernahrung ergab die Ausniitzung 
der in  der Nahrung zugefuhrten N-Substanz denselben Wert (83%). Der physiol. 
Nutzeffekt der Nahrung betrug fiir die Ammenmilch 92,64% u. fiir die Kuhmilch 
90,3%, der Energieaufwand pro Quadratmeter Oberflache u. 24 Stdn, im Durch-
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schnitt fiir die Ammcnmilchperiodo 1143 Calorion, fiir die Kuhmilchperiode 1066,3 Ca- 
lorien. Der Milclizucker der Nahrung dient nur .zur Bestreitung des Energieverbrauehs; 
alles im Korper abgelagerto F ett scheint nur aus dom F ett der zugefiihrten Nahrung 
herzuriihren. (Arch. f. Kinderheilkunde 81 [1927]. 154. Sep. Berlin, Rummelsburger 
Waisenhaus.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

R. Jaffe, Experimenłelle Unlersuchungen iiber lipoidfreie Ernahrung. Weibliche 
Miiuse wurden mit einer lipoidfreien Nahrung gefiittert, die aus 79,6% Trockcn- 
weiBbrot, 11,9% Rindfloisch, 8 % synthet. Fett, 0,5% Salzgemiseh (Cale. pliosph.
110,0, Natr. ohlorat. 100,0, Magu. eitr. 65,0, Kai. chlorat. 15,0, Ferr. citr. 10,0, 
Jodum pur. 0,05, Kai. jo dat. 0,1) bestand. Die einzelnen Bestandteilo dieses Nahrungs- 
gemisches wurden nach sorgfaltiger Trocknung u. Zerkleinerung m it Atheralkohol 
extrahiert u. dann entsprechend gcmischt. Boi dieser lipoidfreien Nahrung kommt 
es nach einer Periode anscheinenden Wohlbefindens u. geringer Gewichtszunahme 
zu plótzlichem Gewichtssturz u. Exitus. Auch sind dio Tiere auBeren Schadigungen 
gegeniiber (Hunger, Infektionen) viel hinfalliger ais n. erniihrto Tiere. Am empfind- 
hchsten sind jugendliche Tiere. Auch scheint die Lipoidzufuhr in  der Nahrung wichtig 
fiir das n. Funktionieren der weiblichen Keimdriisen zu sein. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 132. 84— 105. Berlin-Moabit, Pathol. Inst.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Hugo Salomon, Schlackenkost ais therapeutisclies P rinzip, zugleich ein Beilrag 
zur Wurdigung der „Eohkost“. Vf. versteht unter Schlackenkost jede gemischte K ost, 
dćren Grundstoek dureh mindestens 250— 300 g Schrotbrot u. etwa 3 /.,— l 1/ ,  kg Obst 
gebildet wird. Mit dieser Kost wurden Stoffwechselverss. an gesunden Menschen durch- 
gefiihrt. Es erfolgt unter schlackenreicher Kost auBer einer in  ihren Grunden noeh 
nicht aufgeklarton Erhóhung des Bilirubinstoffwechsels eine bedeutende Mehraus- 
scheidung von Lipoidkorpern u. von Mineralsalzen dureh die Darmwand. Dor Mehr- 
ausscheidung entsprieht ein Naehschub, so daB eine Belebung des Saftstromes in don 
verschiedensten Gebieten des Organismus eintritt. Es ist daher die Schlackenkost 
Reiztherapie im Sinne von BlEK, geeignet, eino.Umstimmung herboizufiihren u. die 
Leistung der Zelle zu stcigern. Das hauptsachlich wirksame Prinzip, welches den ver- 
schiedenen therapeut. wirksamen Kostformen zugrunde liegt, ist der reichliche Geh. 
an schwer aufschlieBbarer Cellulose. (Ztschr. klin. Med. 109. 1— 11. Buenos- 
Airos.) F r a n k .

Hubert Kunz und Hans Molitor, Uber die Ursachen der Er naft rungsstórungen 
nach ausgedehnten Dunndarmresektionen und ihre Behandlung. I. Mitt. Der EinfluP  
vitamin- und lipoidreicher Ernahrung. Naeh Resektion von 70— 80% Diinndarm  
konnten Hundo trotz calor. ausreichender Ernahrung (gezuckerte Vollmilch) nicht 
mehr am Leben erhalten werden. Setzte man dieser Milch 5— 10 g eines an Yita- 
minen u. Lipoiden reichen Praparats (Promonta) zu, so gelang es, die Tiere zu retten. 
Vff. glauben, daB hierbei die reichliche Zufuhr von Vitaminen u. Lipoiden eine groBe 
Rolle spielt, die ja neben der Erhóhung der Permeabilitat besonders beim Fett- u. 
Kohlehydrattransport u. ais Lósungsm. fiir sonst unl. organ. Korper von groBer Be- 
deutung sind. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 132. 50— 62. Wien, U niv., Pharmakol. 
Inst.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

R inya Kawamura, Biologische Bedeutungen der Lipoide. D ie Unterss. beziehen 
sich besonders auf die Bedeutung der Cholesterinester. Der gróBte Teil des Chóle- 
sterins im Organismus wird von auBen zugefiihrt. D ie Umwandlung des Cholesterins 
in  Oxycholesterin u. Polyoxydate (L ip s c h u t z ) u . in Gallensaure (W i n d a u s , W i e - 
LAND, W e il  usw.) wird nicht allgemoin anerkannt. D ie W ichtigkeit des Chole
sterins ais ein wachstumsfordernder Faktor im fótalen u. postnatalen Gewebe wird 
betont. Der Cholesterinstoffwechsel hat stets mit den andersartigen Fettarten eine 
innige Beziehung. (Journ. of oriental Medicine 7 [1927]. 42— 44. Sep. Niigata, Univ., 
Pathol. Inst.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Steudel, Der gegenwartige Stand der wissenschaftlichen Vitaminforschung. (Wien. 
med. Wchschr. 78. 1097— 98.) F r a n k .

E. Laąueur, L. K. W olff und E. Dingem anse, Ober den Gehalł der Leber an 
Vitamin A (im besonderen beim Menschen). Mit einer Farbrk. m it SbCl3, die dem 
Geh. an Vitamin A proportional ist, wird der Geh. von Lebertran u. Leber an Vitamin 
untersucht. Gemessen in  Einheiten (Schutzdosis fur jungę R atte, die im Loyibond- 
colorimeter eine bestimmte Farbintensitat gibt) wechselt der Geh, .an Vitamin von  
ca. 34— 187 Einheiten in Lebertranen yerschiedener Herkunft. Tier. Leber hat einen 
Geh. an Yitamin von 30— 50 E inheiten , im Herbst, 10— 20 Einheiten im Winter u.
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Friihjahr. Der Geh. monschlichcr Lebern sehwankte von 0— 160 Einhciten in 1 g 
Substanz. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 1495— 97. Amsterdam, Pharmakotherapeut. 
Inst.) M e i e r .

Herbert M. Evans, Die Wirhung nicht adaguatcr Vilamin-A-Mengen auf die 
Sexualphysiólogie der Weibchen. Wahrend bei Vitamin-E-Mangel eine n. Entw. des 
Eies u. n. Implantation stattfindet, bleiben cliese bei Vitamin-A-Mangel aus. (Jouin. 
biol. Chemistry 77. 651— 54. Berkeley, Univ. of California.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Charles H. Hunt, Die komplexe N atur von Vitamin B  in  Weizen und Korn. Ratten, 
dio bei vitamin-B-freier K ost 0,3— 2 g im  Autoklaven vorbehandelte Hefe erhielten, 
starbon 5— 9 Wochen spater an Polyneuritis, da das Viiamin F  durch das Erhitzen  
im  Autoklaven zerstort worden war. Vergleiche zwischen dem Wachstum von Ratten, 
dio Korn u. Weizen noben autoklavierter Hefe erhielten, u. dem solcher Tiere, die 
nur Weizen oder Korn bekamon, zoigten bei ersteren Tieren ein besseres Wachstum. 
Neben dem Polyneuritis verhutenden Vitam in F  enthalt demnach Yitamin B noch 
ein weiteres Vitamin O, das zusammen m it der Komponentę F  gutes Wachstum bei 
R atten auslóst. Weizen u. Korn enthalten beide Komponenten, aber mehr Vitamin F. 
(Journ. biol. Chemistry 78. 83— 90. Worster, Ohio Agric. Esper. Stat.) H ir s c h -K .

Rudolf Degkwitz, Ober die loxische Wirkung -ullraniolettbestrahlter Milch und 
anderer Substanzen. Entgegnung auf R e y h e r  u . W a l k h o f f  (vgl. C. 1928. II. 909). 
(Miineh. med. Wchschr. 75. 1631— 34. Greifswald.) F r a n k .

A. Hottinger, Ezperimenlelle Untersuchungen iiber das antirachitische Prinzip  
bestrahlter Nahrung. III. Mitt. (Vgl. C. 1926. I. 1837.) Jo 2— 4 weiCo Ratten  
(30— 70 g) wurden in kleinen K istchen im Dunkeln aufbewahrt bei einer Kost, dio 
aus 95% feinstem Weizenmehl, 2,9% Cale. lactic., 2% NaCl, 0,1% Fe citric. (S h e r - 
MAN-Pa p p e n h e im  Nr. 84) bestand. Dieser K ost wurden die verschiedensten Zu- 
satzo beigefiigt. In  der 3.— 4. Woche starben die Kontrolltierc an Raehitis. Nach  
28— 30 Tagen wurden die noch lebenden Tiere in  A.-Narkose getotet u. ehem. (Best. 
des P-Geh. im  Serum) wie histolog. u. rontgenol. auf R aehitis untersucht. Hierbei 
wurde folgendes festgestellt: Cholesterin, Olirenól, Cholesterinolsdureester u. gallensaure 
Salze zeigen keino antirachit. Wrkg., hingegen nach Bestrahlung m it ultraviolettem  
Licht werden auBer den gallensauren Salzen diese Substanzen antirachit. aktiv. A nti
rachit. wirken ferner die unverseifbare Fraktion des Lebertrans u. des bestrahlten 
01ivenols, ebenso das Unverseifbare aus einer Lsg. von bestrahltem Cholesterin in  
inakt. 01ivenol. Mehrere Monato gelagerto akt. Cholesterinpraparate —  in  Krystall- 
form oder Mineralól aufbewahrt —  verlieron langsam an Wirksamkeit, bessere Halt- 
barkoit in  01ivenol. Nach Digitoninfallung des akt. Cholesterins erweist sich das 
Filtrat ais vollig inakt., ebenso verliert das Cholesterin nach Isolation aus dem D i- 
gitoninnd. seine akt. Eigg., laBt sich aber reaktivieren. Beim Erhitzen auf 150— 200° 
wird akt. Cholesterin inaktm ert, auf 100— 120° verliert es seino biol. Wirksamkeit 
nur teilweisc, bei 01ivenollsg. rerliert es sie gar nicht. Bestrahlung wahrend mehrerer 
Stdn. macht akt. 01ivenól u. akt. Cholesterin antirachit. unwirksam. Hierbei besteht 
ein Gegensatz zwischen Inaktivierung durch hohe Tempp., wobei die Substanz 
reaktivierbar ist, u. der irreversiblen Inaktm erung durch uberbestrahlen. (Ztschr. 
f. Kinderheilkunde 43 [1927]. 8— 23. Sep. Basel, Univ.-Kinderklin.) H lRSCH-K.

Leon Tseherkes und I . Litwack, Ober das antirachitische P rinzip  des Leber
trans. Im Gegensatz zu R e y h e r  fandon Vff. kein Vitamin B im  Lebertran. 
Tauben, denen zu einer sicher vitamin-B-freien K ost Lebertran zugefiitteit wurde, 
konnten vor den typ. Erscheinungen der B-Avitaminose in  keiner Weise bewahrt 
werden. Dio antirachit. Wirksamkeit des Lebertrans is t mithin vom Vitamin B  
vollig unabhangig. (Ztschr. f. Kinderheilkunde 43 [1927]. 403— 10. Sep. Odessa, 
Staatl. chem.-pharmazeut. Inst., Labor. £* allg. Pathol.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

W . stoeltzner, Eine chemische Reaktion auf antirachitisches Vitamin. Setzt man 
dem Vigantolol, das eine l% ig. Lsg. von antirachit. Vitam in im  01ivenól ist, P 2 0 5  zu, 
so sieht man alsbald eine von dem zugesetzten P s0 5  ausgehende rotlichbraune Farbung 
auftreten, die allmahlich immer dunkler, zuletzt fast schwarz ^vird. Gewóhnliches 
Olivenol ohne oder m it Zusatz von nicht bestrahltem Cholesterin gibt diese Rk. nicht, 
ebensowenig Lipanin oder Sesamól. W ohl aber gibt Lebertran die gleiche Rk. Es 
handelt sich also wohl um eine chem. Rk. zwischen P 2 0 5  u. antirachit. Vitamin. (Miineh. 
med. Wchschr. 75. 1584. Kónigsberg i. Pr., Univ.) F r a n k .

Alfred W iskott, Zur Vigantolbehandlung der Raehitis. Durch taglicho Gabe von
1—4  mg Yigantol wurde die Raehitis von Sauglingen in  kurzer Zeit geheilt. Serum-
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P 0 4, das fast immcr erniedrigt ist, steigt zu n. Werten an, Serum-Ca zeigt keino ein- 
lieitliche Anderung der auch bei Kachitis fast n. Werto an. D ie Widerstandsfahigkeit 
rachit. Kinder gegeniiber Infektionen wird durch Vigantol nicht gebessert. Boi 
den angegebenon Dosen wurden Schadigungen, Mae sie im  Tieresperiment durch 
hohe Dosierung erzielt werden, nicht beobachtet. (Miinch. med. Wchschr. 75. 1445 
bis 1448. Miinchen, Univ.-Kinderklinik.) Me i e r .

Herbert H entsehel und Elsę Źoeller, Ober Stoffwechselverdnderungen bei 
Rachitis. I. Mitt. Der Phosphatstoffwechsel in der Muskulatur bei der experimentellen 
Rattenrachitis. (Vgl. C. 1927. II. 952.) Bei rachit. R atten war dio synthet. Phaso 
des Lactacidogenstoffwechscls in der Muskulatur gcschadigt, wahrend das Spaltungs- 
vermógen fiir Lactacidogen weitgehend erhalten war. D ie Werte fiir den Gesamt- 
phosphorsauregeh. der Muskulatur schwankten um 0,812 g-%  H 3P 0 4. D ie anorgan. 
H 3PO.,-Mengo ist in der rachit. Muskulatur meist verringert, ebenso stets der organ. 
H 3P 0 4 -Geh. nach einer Diatzeit von 14 Tagen. Boi prophylakt. ultrayioletter Be- 
strahlung oder bei therapeut. Anwendung von Hóhensonne nach 14-tagiger D iatzeit 
erfolgto stets ein Anstieg des anorgan. H 3 P 0 4 -Geh. in  der Muskulatur. (Ztschr. f. 
Kinderheilkunde 44 [1927]. 146— 62. Sep.)  ̂ H i r s c h -K a u f f m a n n .

Eveline Ayrer und Herbert Hentsehel, Ober Stoffwechselverdnderungen bei 
Rachitis. II . Mitt. Zum Kohlenhydratstoffweclisel. (I. vgl. vorst. Ref.) In der Mus
kulatur gesunder u. rachit. R atten wurden groBo Schwankungen bzgl. des Glykogen- 
geh. festgestellt, die jedoch fur die Fahigkeit der Muskeln, Hexose m it Phosphat zu 
Hexose-Phosphorsaurcester zu synthetisieren, bedeutungslos sind. (Ztschr. f. Kinder
heilkunde 45. 289— 95. Sep. Miinchen, Univ.-Kindorklin.) H jr sc h -K a UFFMANN.

Herbert Hentsehel, Fermentstudien zur Rachitis. Bei Rachitis u. bei Dystrophio 
zeigt sich im Blut eine Glykolyseminderung, dereń Ursache in  dem Daniederliegen 
der fermentativen Veresterung des Zuckers m it H 3P 0 4 zu suchen ist. (Monatsschr. 
f. Kinderheilkunde 3 8 . 67— 69. Sep. Miinchen, Kinderklinik.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Julia Outhouse, Icie G. Macy und Viola Brekke, Frauenmilchsludien. V. Ein  
guantitativer Yergleicli zuńschen dem, antirachitischen Faktor in  Frauen- und Kuhmilch. 
(IV. vgl. C. 1927. II. 1720.) Erauenmilch in  Mengen von 20, 30 u. 40 ccm taglich  
wirkto nicht antirachit., wohl aber erfolgto in 7 Tagen unter taglichen Gaben von  
30 ccm Kuhmilch eine bemerkenswerte Heilung der R achitis bei Ratten. (Journ. 
biol. Chemistry 78. 129— 44. Detroit, Children’s Hospital of Michigan.) HlRSCH-K.

Werner Schmidt, Uber die Kalkbindungsfahigkeit des normalen und des rachitischen 
Knorpels. Vf. bezeichnet ais Kalkbindungsfahigkeit des Knorpels diejenige Ca-Menge 
in mg Ca ausgcdruckt, die von 7 g frischem Knorpel in 24 Stdn. bei Zimmertemp. 
aus 100 ccm einer CaCl2 -Lsg. aufgenommen wird, die 34,12 mg Ca (1 ccm einer ca. 
10%ig. CaCl2 -Lsg. ad 100 aq. dest.) enthalt. Bei den einzelnen Knorpelarten wurde 
eine nur geringe Verschiedenheit bzgl. des Kalkbindungsvermogens festgestellt. Am 
gróBten ist der Unterschied bei der unmittelbar vor der Verkalkung stehenden Rippe 
des Rindes. Auffallenderweise zeigt der vor AbschluB des Wachstums verkalkende 
Epiphysenknorpel des Kalbes die gleiche Kalkbindungsfahigkeit w ie der gar nicht 
verkalkende Schulterknorpel des Rindes. Bei mehrtagigem Stehen boi 37° vem ngert 
sich die Kalkbindungsfahigkeit des Knorpels. Das Ausbleiben der Verkalkung in 
der Verkalkungszone des rachit. Knorpels beruht auf einer verminderten Kalkbinduns- 
fahigkeit. (Ztschr. Biol. 87. 537— 42. Wiirzburg, Physiol.-chem. Inst., Univ.) HlRSCH-K.

Alfred T. Shohl, Helen B. Bennett und Katharine L. W eed, Rachitis bei 
Ratten. IV. Die Wirkung von rerdndertem Sdurebasengehalt der Kost. Wenn die gleiche 
Menge P zu einer Ca-reichen, P-armen, Rachitis erzeugenden K ost zugesetzt wird, 
so tritt nach dom histol. Befund eine Heilung der R achitis ein, ganz gleich, ob die 
resulticrende Mischung alkal., neutral oder sauer reagiert. Dabei zeigt das Blut- 
serum bei alkal. K ost die Charakteristika der Tetanie, bei saurer die der Rachitis. 
Knochenanalysen ergaben dio groBte Ascheablagerung bei neutralen u. die geringste 
bei sauren Kostformen. Im Stoffwechsel fand sich eine vermehrte P- u. Ca-Resorption, 
am mcisten bei neutralen Kostformen. (Journ. biol. Chemistry 78. 181— 90. New  
Haven, Yale Univ.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

W. Heupke, Untersuchung uber Ve.rdo.uung aus geschlossenen Pflanzenzellen und 
ihre Bedcutung fiir Physiologie und Pathologie der Verdauung beim Menschen. IV. Eiweifl-
i-erdauung aus gekochtem Pflanzengewebe. E in erheblicher Teil des Gemiise-N wird 
oberhalb des Kolons verdaut. Ein bis zwei Drittol des EiweiBstickstoffs wird dureh 
Pepsin-Trypsin aus den Zellen herausgelost, obwohl die Zellhiillen meist nicht er-
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offnot warori. (Arch. f. Verdauungskrankheiten 41 [1927]. 193— 213. Sep. Frank
furt a. M., Med. Univ.-Poliklin.) HIRSCH-KAUFFMANN.

W . Heupke, Untersuchungen uber Verdauung aus geschlossenen Pflanzenzelłen und 
ihre Bedeutung fu r  Physiologie und Pathologie der Verdauung beim Menschen. V. Eiwei/3- 
rerdauung aus róhem Pflanzengewebe. (Vgl. yorst. Ref.) Der groCte Teil des 3ST aus 
rohem Pflanzengewebe wird bereits im  Diinndarm verwertet; fiir das Eindringen 
dor Fermonte bedeutet die Zcllbiille kein wesontliehes Hindernis. Beim AufsehlieBungs- 
yorgang spielen dio Bakterion im  Dickdarm eine untergeordnete Rolle. (Arek. f. 
Verdauungskrankheiten 41 [1927]. 214— 21. Sep. Frankfurt a. M., Med. Uniy.-Poli- 
klinik.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Adolf Bickel, Uber die pliysiologisclie Zusammenarbeit von Hormonen, Fermenlen, 
Vitaminen und Mineralsloffen. Durch das Zusammenwirken von Fermenten, Mineral- 
stoffen, Hormonen u. Vitaminen wird der Kohlehydratstoffwechsel reguliert. (Volks- 
ernahrung 3 . 214— 15.) H i r s c h -K a u f f m a n n .

F. Kerti, D ie Einwirhung von PMorrhizin und Gynergen auf den respiratorischen 
Stoffweclisel und ihre gegenseitige Beeinflussung. VI. konnte in  Verss. am Menschen 
zeigen, daB PMorrhizin, intramuskular zu 0,025 g verabreicht, zu einer Erhóhung des 
Grundumsatzes fiihrt, die m it der Hohe der spezif.-dynam. EiweiBwrkg. parallel geht. 
D ie Wrkg. des Gynergen auf den Grundumsatz ist keine einheitlicho. Sowohl die durch 
Phlorrhizin gesetzte Steigerung des Grundumsatzes, ais auch die spezif.-dynam. 
EiweiBwrkg. wird durch Gynergen stark herabgesetzt, bzw. aufgehoben. Bei B a s e d o w - 
Kranken u. einem Patienten m it Ikterus catarrhalis wurde durch Gynergen eine be- 
trachtliche Steigerung der Phlorrhizinglykosurie heryorgerufen, wahrend in  allen 
anderen Fallen die Glykosurie stark herabgesetzt wurde. (Wien. klin. Wchschr. 41. 
1119— 22. Wien, Allgem. Krankenh.) F r a n k .

J. K. Parnas, Uber den Purinstoffwechsel des Muskels und uber die Muttersubstanz 
des im  Muskel enlstehenden Ammoniaks. Verss. am Froschschenkelmuskel. D ie ąuanti- 
ta tiy  vollig yorherrschende Purinbase des frischen unermiideten Muskelgewebes ist  
das Adenin, welches jedoch nicht frei im Muskel yorkommt, sondern m it groBter Wahr- 
scheinlichkeit ais Adeninnucleotid. Diejenigen Vorgange, welche zu N H 3-Abspaltung 
im Muskelgewebe fiihren, yerwandeln das Adenin in H ypozanthin, was sofort bei der 
mechan. Zcrstórung des Gewebes oder langsam bei Lagerung der Muskel geschieht. 
So konnte im  kauflichen Fleisch kein Adenin nachgewiesen werden. Das Hypoxanthin  
bzw. die Inosinsaure im Muskelgewebe stehen zum Adenin bzw. dem Adeninnucleotid 
in einer analogen Beziehung wie die Milchsśiure zum Glykogen. Der Puringeh. des 
Muskelfleisches ist zu 95% unter das Adenin u. Hypoxanthin der extraktiven Nucleotide 
verteilt, hochstens 5% kónnen Bestandteile der Nucleinsauren sein, wenn man diese 
ais Aquivalent des Guaningeh. rechnet. Der Adoninschwund u. die Hypoxanthinbldg. 
im  Froschmuskel entsprechen fast der GroBe der N H 3 -Bldg., wio sie bei der mechan. 
Zerstórung des Froschmuskels im  Spatwinter gefunden wird. So betragt die GróBe 
der Hypoxanthinbldg. im M ittel 16,9 mg-% N , das entspricht der Bldg. von 4,2 mg-%  
N H 3 -N, wahrend im Januar u. Februar im M ittel 4,53 mg-% N H 3-N gefunden wurden. 
Aus dieser t)bereinstimmung sclilieBt Vf., daB dio Umwandlung des Adeninnucleotids 
in Inosinsaure ais die Quelle der traumat. N H 3 -Bldg. im Muskel anzusehen ist. Wahr- 
schoinlich entstammt die N H 3 -Bldg. bei Muskelarbeit u. Zustandsanderungen dieses 
Gewebes derselben Umwandlung wie bei der mechan. Zerstórung. (Klin. Wchschr. 7.
1423— 24. Lemberg, Univ.) F r a n k .

Gert Taubmann, Beeinflussung des Purinstoffwechsels durch Insulin und Syn- 
thalin. (Vgl. auch C. 1928. I. 2961.) Durch maBige Insulinmengen (3-mal taglich
2— 5 Insulineinheiten W e l l c o m e ) wurden bei Hunden, die bei fast eiweiBfreier 
Nahrung (100 g Kartoffeln, 40 g Mehl, 10— 15 g Fett, 500 ccm H 2 0 )  gleichmaBige 
Mengen yon Gesamt-N u. Aliantom ausschieden, eine vom Verh. des Gesamt-N- 
Stoffweclisels unabhiingige Steigerung der Purinausscheidung erziolt. Bei Synthalin  
(1 mg pro kg Kórpergewicht 2 Tage lang) war diese Ausscheidung noch erheblich 
gesteigert. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 132. 124— 28. Breslau, U niv., Pharm. 
Inst.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Schultze-Heubaeh, Erfahrungen mit A llisatin  bei Darmerkrankungen. A llisatin, 
ein aus Knoblauch hergestelltes Praparat, bewahrte sich bei den yerschiedensten Darm- 
katarrhen infektióser u. tox. Art. D ie krankhaften Erscheinungen wurden in  kurzer 
Zeit zum Vorschwinden gebracht. (Miinch. med. Wchschr. 75. 1379. Frankfurt a. M., 
Medizin. Poliklinik.) F r a n k .
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Hans Handovsky und Kurt W estphal, Ober den Kohlehydratbestand von Skelell- 
muskeln normaler Kaninchen. Fiir n. Kaninchen ergeben sich Gesamtkohlehydrate: 
509— 568 mg-%, Glykogen 377— 493 mg-%, niedere Zucker 39— 165 mg-% , Milcli- 
saure 123:—153 mg-%. E s werden gewisse Vcranderungen im Kohlehydratgeh. der 
Muskeln beobachtet, die vermutlieh von der Jahreszeit, Temp. u. ahnlichen auBeren 
Umstanden abhangig sind. D ie niederen Zucker bestehen ca. zu 30% aus direkt 
reduzierendem Zucker. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 220. 399— 409. Gottingen, Phar- 
makol. Inst.) _ Me i e r .

F. Granel und L. Hedon, ExperimenteUe TJntersuchungen uber das Eisen in  den 
Lungen von Saugetieren und uber die Bildung des Melaninpigments. Meerschweinchen 
wurde subcutan Hamoglobin von der gleichen Tierart in Dosen von 0,7— 1 ccm ein- 
gespritzt u. nach 3— 13 Tagen das Tier getotet. D ie Endothelzellen der Lungencapillaren 
sind vergroCcrt, u. das Protoplasma darin zeigt sich stark acidophil. Daa injizierte 
Hamoglobin is t aufgespeichert. Di es zeigt sich besonders an einigen Punkten des 
Lungenparenchyms. D ort weisen die Kernzellen des Alyeolarepithels aueh einen Geh. 
an Hamoglobin auf. Dort findet auch eine Umbldg. des Hamoglobins in Hamosiderin 
statt, das die Eisenrk. gibt u. Pigmentfarbung zeigt. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 
22— 24. Montpellier, Histol. u. physiol. Labor. d. medizin. Facultat.) R e w a l d .

C. Heymans und Jean J. Bouckaert, Die temperatursteigernde Wirkung von 
Dinitro-a.-naphthol beim Hund. (Vgl. H e y m a n s  u . R e g n ie r s , C. 1927. I. 313.) Di- 
nitro-u-naphthol ruft beim tiefnarkotisierten Hund eine sehr starkę Temp.-Steigerung 
bis uber 44° hervor. Sie verlauft ohne Muskelzuckungen, das Tier hat nur eine sehr 
stark gesteigerte Atmung. D ie Wrkg. ist also anders ab beim Tetrahydronaphthyl- 
ąm in, das Krampfe erzeugt, u. ahnelt mehr der temperatursteigernden Wrkg. von  
Methylenblau u. Thionin. Wenn man die zentrale Warmeregulation durch entsprechende 
Ruckenmarksdurchsclmeidung ausschaltet, śteigt doch die Temp. durch Dinitro- 
a-naphthol noch bis auf 41°. —  Auch peroral gegeben tritt die Temp.-Steigerung 
beim Hunde auf. (Compt. rend. Soc. Biologio 99. 636— 38. Gent, Inst. de Phar- 
inacodyn.) F . Mu l l e r .

J. Voigt, Beitrag zur Kenntnis des kólloiden Silbers und seiner Verwendung fiir  
diagnostische und therapeutische Zwecke. Es wurden eine Reihe von kolloidalen Ag- 
Praparaten untersucht, u. zwar von Trockenpraparaten: Lysargin, Dispargen, Kollargól, 
Arg. coli., u. von fertigon Lsgg.: Fulniargin frisch, Fulmargin alt, Elektrokoliargol, Auro- 
kollargol, Argoflavin  u. Kollargól. Es zeigte sich, daB die fertigen Lsgg. m it Ausnahmo 
der 10°/oig. Kollargollsg. Ag-Ionen in  betrachtlicher Menge enthalten, ebonso auch 
die 0,3%ig. Auflsgg. der Trockenpraparate. Bei steigender Verdiinnung nim mt dieser 

/ Geh. an Ag-Ionen, allerdings in  sehr verschiedenem MaBe, zu. Diese eigentumlicho 
Erscheinung is t wahrscheinlich m it dem Herstellungsyerf. in  Zusammenhang zu bringen, 
weil wohl die moisten organ. Kolloide, welche bei der Darst. dieser Handelspraparat-o 
verwendet werden, zu den EiwoiBabbauprodd. gehoren. Gummi arabicum wird nur 
noch ga-nz selten benutzt. Das kolloide Ag zeigt also bei steigender Verdiinnung, un- 
abhiingig davon, ob es ungeschiitzt, nach der Darst. geschiitzt oder in Ggw. eines 
Schutzkolloids hergestellt war, stets eine deutliche relative Zunahmo des Geh. an Ag- 
Ionen, merklich verschieden yon der geringfiigigen Zunahme der Ag-Ionen bei dem 
starken Verdunnen einer A gN 0 3 -Lsg. Blutserum in Beriihrung m it einem ungeschiitzten  
Ag-Hydrosol beforderte nicht etwa eine Abgabo von Ag-Ionen, sondern reduzierte 
im  Gegenteil den in diesem Sol enthaltenen R est ionisierten Ag, hierzu geniigt-o selbst 
die geringste in den Verss. zur Anwendung gekommene Mengo von Serum. Nach dem 
Zusammenbringen des Serums m it dem ungeschiitzten u. nicht Yóllig ausreduzierten 
Ag-Sol beobachtete Vf. bis zu einer Serummenge von 0,6 ccm hinab auf 30 ccm Ag-Sol 
eine erheblich groBere Zahl von leuchtendon Submikronen, ais in  diesem ursprunglieh 
■Torhanden wareń. Es ist anzunehmen, daB die sich unter dem reduzierenden EinfluB 
des Blutserums bildenden Ag-Teilchen an den Submikronen des Serums Rrystalli- 
sations- bzw. Reduktionszentren finden, sich zusammen m it den im Ag-Sol bereits 
vorhandenen an diese anlagern u. sie dadureh im Ultramikroskop wahrnehmbar machen. 
(Klin. Wchschr. 7. 1417— 19. Gottingen.) F r a n k .

Faustino Garcia. Mobilisierung von Quecksilber aus schwerlóslichen Depots durch 
Halogensalze. Werden in W. unl. Quecksilberverbb. (Hg2 Cl2, H gJ2, HgO, Hg-Salicylat) 
ais subcutane Depots unter die Haut von Ratten gebracht, so bleiben diese Depots 
innerhalb einer gewissen Grenze — die fiir jedo Verb. subletale Dosis wurde durch 
Yerss. ermittelt —  symptomloa liegen, ohne Vorgiftungserscheinungen zu geben. Wird
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mm solchen injizierten Tieren ein Halogensalz (Jodid, Chlorid, Bromid) Yerabreicht, 
so werden die Hg-Dopots mobilisiert u. fuhren zu einer eharakterist. Hg-Vergiftung. 
In  solchen Fallen laCt sich chem. das Hg im  Magendarmkanal der Versuchstiere nach- 
weisen. Diese Mobilisierungsfahigkeit der Halogensalze steigt vom Chlorid uber das 
Bromid zum Jodid an. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 134. 142— 48. Miinchen, 
Pharmakol. Inst. d. Univ.) Ma h n .

E. Dicker, Wirkung des Histamins und des Acetylcholins auf das msculare System  
der Niere beim Hunde. Histamin  in  LocKEscher Lsg. ruft zucrst vorubergehende 
Erhohungen des Ausflusses der Nierenvene hcrror, danaeh tritt jedoch immer eine 
starko Abschwachung ein. Acetylcholin bewirkt eine langsame Verminderung der 
Venentatigkeit schon bei einer Verdiinnung von 1: 100 000 in  LocKEscher Lsg. In  
hyperton. Lsg. hat Acetylcholin keine Wrkg. auf die Blutzirkulation. (Compt. rend. 
Soc. Biologie 99. 341— 45. Brussel, Physiolog. Inst. d. freien Univ.) R e w a ld .

W alter Seiffert, Die Grundlagen der Chemotherapie. Eine direkte Parasitocidie 
ist nicht bewiesen, der Parallelismus zwischen der Arzneifestigkeit der Kranklieits- 
erregung u. der chem. Struktur der Chemotherapeutika ist nach den Ergebnissen der 
letzten Jahre nicht mehr gegeben. Dio Arzneifestigkeit entspricht der chem. Struktur 
der Praparate, gegen die sie sich zusammenfassend riehten, keineswegs. Erforderlich 
zur Deutung irgendwelcher experimenteller oder klin. Befunde ist die Annahme einer 
direkten Parasitocidie ebonfalls nicht, alle Befunde lassen sich auch aus der indirekten 
Abwehr der Krankheitsprozesse durch den Organismus erkliiren. D ie Annahme einer 
direkten Parasitocidie ist nicht nur unbewiesen u. uberflussig, sie steht auch in  direktem  
Widerspruch zu vielen experimentellen Tatsachen, Spezifitatsbegriffen u. biolog. Vor- 
stollungen. Vf. will die chemotherapeut. Heilerfolge ausschlieBlich auf eine Mobili- 
sierung des Organismus zuriickfuhren u. ais Sonderfalle in  den weiten Rahmen der 
„unspezif.“ Therapie einordnen. Er schreibt die besondere Wirksamkeit der Chemo- 
therapeutica gegeniiber den unspezif. Heilm itteln der besonderen chem. Struktur der 
Praparate zu, bewertet die Bedeutung dieser Struktur allerdings nur organotrop. 
(Klin. Wchschr. 7. 1497— 1502. Freiburg i. B ., U niv.) F e a n k .

E. N. Stahnke, Gardan ais Analgetikum. Gardan, eine molekulare Verb. von  
Pyramidon u. Novalgin (Herst. I. G. F a r b  en) ,  lcistetc Vf. bei Behandlung Yon 
Schmerzzustanden aller Art gute Dienste. (Miinch. med. Wchschr. 75. 1380— 81. Berlin, 
Krankenh. W estend.) F e a n k .

O. Leibowitz, Beitrage zur Symptomatologie der Angina Pectoris und ihrer Be
handlung m it Cardiazol. Es werden neue klin. Erscheinungen der Angina pectoris 
aufgefiihrt, wie vasoneurot. Erscheinungen der Gegend des linken Ohres, eine Harnflut 
nach dem Anfall, katarrhal. Gofiihl u. andere, u. auf die gunstige Wrkg. von Cardiazol 
zur Bekampfung der Anfalle hingewiesen. (Klin. Wchschr. 7. 1513— 14. Bad Homburg,
Taunus-Sanatorium.) F e a n k .

O. A. K ovanic, Zur parent&ralen Eisentherapie m it Elektroferrol-Heyden. Die 
intravenóse Anwendung des kolloidalen Fe-Praparates Elektroferrol (H e y d e n ) be- 
wahrte sich bei der Behandlung Yon Blutveriinderungen. Nebenerscheinungen wurden 
nicht beobachtet. (Wien. med. Wchschr. 78. 1053— 54. Prag.) F e a n k .

Kathe Kroinbach, Beitrag zur Spirocidbehandlung der kongenitalen Sduglingslues. 
Klin. Bericht. Eine Spirocidkur ais Eingangsbehandlung ist bei schwachlichen Lues- 
kindern der Neosalvarsankur vorzuziehen. Schwerere Schadigungen wurden in  keinem  
Falle beobachtet. (Klin. Wchschr. 7. 1512— 13. Berlin, Mtitter- u. Sauglingsheim.) Fic.

Otto Fischer, Uber die Grenzen der Plasmochinwirkung bei der Behandlung der 
natiirlichen menschlichen M alaria. 1. Teil. (Miinch. med. Wchschr. 75. 1369— 72. Ham 
burg, Inst. f. Schiffs- u. Tropenkrankheiten.) F e a n k .

C. Cernaianu und T. Schlenker, Ausgezeichnete Heilerfolge m it Hexamethylen- 
tetramin bei Gefliigeldiphtherie bzw. Pocken. (Vgl. C. 1928. II. 1691.) Gefliigelpocken, 
auch in  der diphther. Form, konnten stets durch intramuskularo Einverleibung einer 
40%ig. Lsg. von Hezamethylentetramin geheilt werden. D ie gleiehen Resultate waren 
m it dem M ittel bei der Behandlung des ansteckenden Schnupfens des Junggefliigels 
zu yerzcichnen. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 36. 543. Chisinan [Rumanien].) F e a n k .

K. Gutzeit, Uber Magenschleimhauterkrankungen bei Bleikranken. K lin. Bericht. 
D ie chroń. Gastritis kann ais eine kiiufige Begleiterscheinung der chroń. Pb-Vergiftung 
angesehen werden. D ie tox. Metallwrkg. scheint auf resorptivem Wege zur Magen- 
schacligung zu fuhren. (Miinch. med. Wchschr. 75. 1623— 26. Breslau, U niv.) F e a n k .
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Marcel Garnier, E. Scliulmami und J. Marek, Giftujke.it von Urannitrał le i 
subcutanen Injeklionen beim Kaninchen. Kaninchen sterbon gewóhnlich nach In- 
jektionen von 0,003 g Urannitrat pro kg Tierkórpergewicht. Beim Hunde ist die 
entsprechende Dosis nur 0,002 g pro kg Tierkórpergewicht. D ie ausgeschiedenen 
EiweiBmengen im Harn betragen 2— 3 g pro Tag wie beim Hunde. (Compt. rend. 
Soc. Biologie 99. 269— 71.) R e w a l d .

A. Buschke, Ludwig Lówenstein und W alter Joel, Weitere histologische Befunde 
bei ezperimenteller chronischer Tłialliumvergiflung. Entgegcn den Befunden von Ma m o li 
u. ElOCCO konnten Vff. an den Haarfollikeln u. den iibrigen Hautanhangsgebilden 
keinerlei Veranderungen feststellen. An den parenchimatósen Organen fandcn sich 
Veranderungen der Nierenepithelien der Harnkanalchen im Sinne von Verfettung u. 
am Leberparenchym eine Schwellung des retikulo-endothelialen App. Ais neues Moment 
ergab sich ferner eine partielle Opticusatrophie. Es gelang nicht, Tl im Gewebe nach- 
zuweisen, was bis jetzt nur spektralanalyt. móglich ist. (Klin. Wchschr. 7. 1515. Berlin, 
R u d o l f  V iR cnow-K rankenh.) F r a n k .

Althoff, Sieben Falle von Thalliumvergiflung in  einer Familie. Vf. berichtet iiber
7 Vergiftungsfalle in einer Familie, dio nach den klin. Erscheinungen u. dem Krank- 
heitsycrlaufe m it ziemlicher Sicherheit ais Tl-Vergiftung aufzufassen sind. In den Organ- 
teilen war Tl nicht mehr nachweisbar, es konnte auch nicht ermittelt werden, w ie das 
Gift in den Kórper gekommen ist, ob versehentlich durch Beimischung zur Nahrung 
oder kriminell. Vf. fordert, daB Tl ais stark wirkendes Gift dem freien Verkehr ent- 
zogen u. in  das Verzeichnis der Gifte aufgenommen wird. (Dtsch. Ztsehr. ges. gerichtl. 
Med. 11. 478— 81. Munster i. W estf.) F r a n k .

G. A. Maloff, Zur Toxikohgie einiger Chlorderivale des Methans und Athans. 
Hunde, dereń Fettgeh. der Leber vor der Narkotisierung bestimmt worden war, 
wurden mit yerscbiedenen Chlordcriw. des Methans u. Athans narkotisiert, nach 
einiger Zeit getótet u. die Leber noclimals chem. wie histol. auf ihren Fettgeh. unter
sucht. Wahrend Chlf., Tetrachlorkolilenstoff eine Verfcttung der Leber liervorriefen, 
yeranderten Dichlormethan, Athylendichlorid, Athylidenchlorid u. Hezachlorathan den 
Fettgeh. der Leber nicht. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 3 4 .1 6 8 — 72. Berlin, Pharma- 
kol. Inst. d. Uniy.) Ma h n .

M. Koehmann, Uber die Mogliclikeit gewerblicher Yergiftungen m il Athylendibromid. 
Verss. an Tieren u. an Menschen weisen darauf liin, daB Athylendibromid, selbst wenn 
es in verhaltnismaBig geringen Konzz. eingeatmet wird u. auf die sichtbaren Schleim- 
liaute einwirkt, eine Subst-anz ist, die bei chroń. Zufuhr lokale Reizung u. resorptive 
Stoffwechselstórungen, vielleicht auch Entartung der parenchymatósen Organe, herror- 
bringen kann. D ie Todesursache diirfte in  einer Schadigung der Zirkulation, sowie in 
einer sekundaren zentralen Lahmung des Nervensystems zu suchen sein, der gewisse 
Krampferscheinungen yorangehen. D ie groBe Schadlichkeit des Athylendibromids, 
selbst in  Konz. yon 0,005% in der atmosphar. Luft, mahnt beim Arbeiten mit dieser 
Substanz zu gróBter Vorsicht. (Miinch. med. Wchschr. 75. 1334— 36. Halle, U niv.) F k .

Andrew F. Mc Bride, N ew Jerseys Erfahrungen m it Benzohcrgiftung. D ie Wrkgg. 
der Vergiftung, ihre Erkennung u. die Mittel zu ihrer Vermeidung sind besprochen. 
(Amer. Dyestuff Reporter 17. 558— 60.) SuVERN.

L. van Itallie und U. G. Bylsma, Ein Fali von Scopolamin-Blausćiurevergiftung. 
(Dtsch. Ztsehr. ges. gerichtl. Med. 11. 468— 77. —  C. 1928. II. 693.) F r a n k .

Viktor Schilling, Uber einen ais Herzfehler erscheincnden Fali von „Innenkorper- 
anamie“, aufgedeckt ais chronische Antifebrini-ergiftung und Coffeinsucht. Bei einer 
Patientin, dio jahrelang an einer m it Cyanose, Anamie einhergehenden Erkrankung 
litt, wurde diese Erkrankung durch den Nachweis yon Innenkórperchen der roten 
Blutkórperchon, Methamoglobinamio u. genaue Beobaehtung ais eine chroń. Anti- 
febrincoffeinyergiftung aufgeklart, die in einer Gewóhnung an diese Mittel u. einer 
Sucht nach ihnen begrundet war. (Ztsehr. klin. Med. 108. 709— 36. Berlin, I. Med. 
Klinik.) MEIER._

Karl H . Erb, Kohlensdureinhalalion zur Anregung des Atemzenlrums bei Alkaloid- 
vergiftungen. Vf. empfiehlt bei Alkaloidvergiftungen C 02-Inhalation, besonders in den 
Fallen, bei welchen Lobelin yersagt hat. Beschreibung eines Falles von relatiyer 
Scopolamin-Morphiumiiberdosierung mit Lahmung des Atemzentrums, in  dem bei 
Versagen yon Lobelin C 02-Insufflation in die Trachea lebensrettend wirkte. (Miinch. 
med. Wchschr. 75. 1376— 77. Barmen, Stadt. Krankenanstalten.) F r a n k .
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Rudolf Fleckseder, Intrakardiale Anwendung von g-Slrophantin gegen Kollaps 
und Koma bei akuten Vergiftungen. D ie intrakardiale Injektion von Purostrophan 
kann in solchen Fallen yon Herzkollaps, der dureh eine akute Schiidigung (Vergiftung 
m it Morphin, Lysol usw.) am sonst gesunden Herzen bedingt ist, lebensrettend sein. 
Bei sehon geschadigtem Herzen, z. B. Herzfehler, ist diese Wrkg. meist nicht zu er- 
zielen. (Wien. klin. Wchsehr. 41. 1253— 55.) Me i e r .

Ernst Heinrich Michalowsky, D ie Behandlung des Bontgenkaters m it Ephetonin. 
Das Eplietonin erwies sich ais wirksames Mittel zur Bekampfung des Rontgenkaters. 
(Miineh. med. Wchschr. 75. 1336. Konigsberg i. Pr., Uniy.) F r a n k .

C. Heymans et L. Remouchamps, Contribution a la pharmacodynamie ot a la physiologio 
du coeur. Action centrale et rśflexe de 1’adrćnaline et do la pression circulatoire sur 
la frćquence du coeur. Bruxelles: <?L’AvenirJ> 1927. (33 S.) 8°. Memoires couronnees 
et autrćs mćmoires publies par PAcadćmie royale de medecine de Belgiąue. T. XXIII, 
6e fasc.

A. K. M. Noyons, Grepen uit do ontwikkeling onzer kennis van het metabolisme. Utrecht: 
Ńijmegen, Dekker & van do Vegt en J. W. van Leeuwen. (32 S.) 8°. fl. —.76.

Gr. Analyse. Laboratorium.
L. Fresenius, Genauigkeitsgrenzen und Bedeutung der Próbenahme in  der chemischen 

Analyse. (Metali u. Erz 25. 395— 400. Berlin.) L u d e r .
N. Ketów, E in ńeuer Biirettentyp zur volumetrischen Analyse. Um die Ungenauig- 

keiten, die in den fiir yolumetr. Analysen gebrauchlichen Biiretten dureh Boriihrung 
der Fl. m it dem Gummi des Quetschhahnes oder m it dem H ahnfett eintreten konnen, 
zu beseitigen, schlagt Vf. einen neuen Biirettentyp ohne Kautschuk u. ohne Glas- 
hahn yor. Das AusflieCen der Fl. wird mittels eines speziellen Stopselhahnes reguliert, 
der im  oberen Teil der Biirette angebracht ist. (Ann. Inst. polyteehn. Ural. 6 [1927], 
355— 57. [russ.].) GOINKIS.

H. L. W atson und H. Abrams, Thermoelcklrisch.es Messen von Temperaturcn
iiber 1500°. D ie gebrauchlichen Methoden zur Messung yon Tempp. zwisohen 1000 
u. 2000° werden kurz beschrieben. Bisher wurden Tempp. bis etwa 1400° thermo- 
ólektr., oberhalb dieser Temp. aber im allgemeinen m it opt. oder Strahlungspyrometern 
bestimmt. Fiir gewisse Anwendungsgebiete sind thermoelektr. Pyrometer erwunseht, 
m it denen man Messungen im Temp.-Bereich oberhalb 1500° ausfiihren kann; ver- 
sehiedene Arten yon Thermoelementen sind fiir diesen Zweck yorgeschlagen worden. 
Fiir Messungen, die oberhalb 1700° in  einer C u. Si enthaltenden Atmosphare auszufiihren 
sind, erweist sich ein Thermoelement aus Wolfram u. Graphit ais brauchbar. Dessen 
Konstruktion, charakterist. D aten u. Anwendungsweise werden erliiutert. Thermo- 
elemente dieser Art zeigten bei wochenlangem Gebrauch keino oder nur geringe Ab- 
weichungen yon der Originalkalibrierung, sowie in yielen Fiillen eine groCere chem. 
Widerstandsfahigkeit ais Pt. (Trans. Amer. elcctrochem. Soc. 54. 13 Seiten Sep. 
W est Lynn, Mass.; Thomson Research Lab., General Electric Co.) Stamm.

Ezer Griffiths und J. H. Awbery, Messung von Flammentemperaturen. VffJ 
erortern zwei neuartige, yon ihnen zur Messung der Tempp. gleichartiger Flammeń 
benutzte Methoden. Bei der einen wird ein Draht aus strengfl. Metali einmal elektr. 
im  Vakuum u. dann in  einer Flamme erhitzt, in  beiden Fallen das Verhaltnis zwischen 
Temp. u. Warmestrom m it opt. Pyrometer ermittelt. Bei dem zweiten Verf. wird 
ein Liehtstrahl einer weiBgliihenden Kugel aus W-Metall dureh eine Flamme hindurch 
in  den Schlitz eines Spektroskops geworfen, dann N a bzw. Li in  die Flamme eingefuhrt; 
dureh Regelung der Temp. der W-Kugel konnen die auf einem im Hintergrund be- 
findlichen fortlaufenden Spektrum ontstehenden helion oder dunkeln Linien eben 
zum Verschwinden gebracht werden. (Gas Journ. 183. 596.) WoLFFRAM.

I. Postowski und E . Titow, Uber ein Laboratoriumsperforator. Es wird ein Ex-
traktionsapp. beschrieben, der erlaubt, kolloidale Lsgg. oder Emulsionen mittels 
schwerer FU., wie z. B. CHC13, CS2 u. a., unimterbrochen automat, u. quantitativ  
zu extrahieren. Der App. ist einfaeh u. bilhg. (Ann. Inst. polyteehn. Ural. 6 [1927]. 
359— 60. [russ.].) _ Go i n k i s .

A lex. Guthrie, E in automatischer Zeitregulierhahn fiir  langeres Erhitzen usw. 
Alles was zu der Zusammenstellung gebraucht wird, is t ein billiger Weeker, am besten 
mit 2 Lochern im Weckerdreher, ein gewohnheher Haushaltsgashahn u. ein Stiick
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Messingrohr 25 X 1,3 cm. Zur angegebenen Zeit wird dann die Gaszufuhr vom Wecker 
abgestellt. (Journ. Soc. chem. Inst. 47. T 202.) WlLKE.

W. Clerc, Die Me-tliode der Schliffe in  ihrer Anwendung auf das Studium der M ikro
struktur von Kohle, Knochen und Holzfasem. (Ann. Inst. polytechn. Ural. 6 [1927], 
265— 79. [russ.]. —  C. 1 9 2 8 . I. 1206.) Go in ic is .

Noboru Watanabe und Monsuke Im aizum i, Bestimmung der Lange des inter- 
nationalen Meters in  Wellenlangen der roten Cadmiumlinie. (Proceed. Imp. Acad., 
Tokyo 4 . 350— 53.) K . W o l f .

C. E. W ynn-W illiams, Die Anwendung eines Rohrenverstarkers zur Messung von 
Rontgenstralilen- und photoelektrischen Erscheinungen. Es wird die Konstruktion eines 
Rolirenverstarkers m it 2 Kóhron in Kompensationsschaltung mitgeteilt. Dio Ver- 
starkungszahl ist m it 105 angegeben u. die Brauebbarkeit des App. zur Verstarkung 
yon Strómen von 10“ 12 bis 10-13 wird gepriift. (Philos. Magazine [7] 6. 324 bis 
334.) K l u m b .

H. v. Halban und E. Zimpelmann, Ober die Anwendung der photoelektrischen 
Spektrophotometrie auf die Mikroanalyse. Versuchsanordnung u. Leistungsfahigkeit 
der photoelektr. Feincolorimetrie sind bereits in  mehroren friiheren Veróffontlicbungen 
besprocben worden (vgl. z. B. v . H a lb a n  u . E is e n b r a n d , C. 1 9 2 7 . II. 1982). D ie 
Methode wird in dieser Arbeit auf zwei Palle angewandt, in denen sich der zu bestim- 
mende Stoff durch eine Rk. in einen solchen uberfuhren laCt, der sehr stark in  einem  
Spektralgebiet absorbiert, in dem die tibrigen anwesenden Stoffe sehr sehwaeh (am besten 
gar nicht) absorbieren, namlich auf die Best. von Eisen ais Ferri-Ion m it Rhodanid, 
u. von Titan ais Superoxyd, wobei in  50 ccm Lsg. 0,001 mg Fe bzw. 0,01 mg Ti auf 
1% genau bestimmt werden konnen, wahrend der qualitative Nachweis noch fiir 
0,000 02 mg Fe bzw. 0,0001 mg Ti gelingt. D ie Bestst. der Konz. werden durch „Ein- 
gabeln“, d. h. Interpolieren zwischen den Werten von Lsgg. m it bekannter Konz. 
ausgefiihrt. Bei diesem Verf. ist man unabhangig davon, ob die Rk., die den gefarbten 
Stoff erzeugt, quantitativ verliluft oder nicht, bzw. ob die Menge des gefarbten Stoffes 
der des zu bestimmenden Stoffes proportional ist, d. h. ob das BEERscho Gesetz gilt. 
Das „Eingabeln“ wird wesentlich erleichtert durch Benutzung eines GOLDBERGsehen 
Graukeils (vgl. v . H a lb a n  u . S ie d e n t o p f  (C. 1 9 2 3 . II. 790). (Ztschr. Elektrochem. 
34 . 387— 93. Frankfurt a. M.) Stam m .

J. Pinte, Das Photocolorimeter T . C. B . Beschreibung des Photocolorimeters 
T. C. B. u. des Arbeitens mit, dem App. (Rev. gćn. Teinture, Impression, Blanchiment, ■ 
Appret 6. 517— 25. 637— 47.) S u v e r n .

Ludwig Kohler, Ober die neue, vereinfachte Methode zur p^-M essung. Vf. be- 
schreibt die Tiipfelapp. nach T o d t  u . dio App. zur elektrometr. Messung der [H'] nach 
T h r u n  u . T o d t  u . ihre Anwendung. D ie App. werdon von der Firma STROELEIN u . Co., 
Braunsehweig, geliefert. (Wchbl. Papierfabr. 59 . 1040— 42. Dusseldorf.) B r a u n s .

E le m e n te  u n d  anorgan ische V erb indun gen .
Gr. G. Kandilarow, Die gravimetrische Bestimmung des Fluors ais Calciumfluorid 

unter Verwendung von Membranfiltem. Der Hauptfehler der iibliehen Best. von F  
unter Mitfallung von CaC03 (zur besseren Filtrierbarkeit des CaF2) liegt darin, daB 
in dor essigsauren Lsg. des Nd. immer freio H F  enthalten ist, von welcher im Laufo 
des Yerdampfens —  begiinstigt durch die C 02-Entw. —  eine betrachtlicho Menge 
yerdunstet. Durch Anwendung von Membranfiltem wird aber das Mitfallen von  
CaC03 unnotig gemacht. Man sebeidet die H F  in einer von CO /' oder anderen durch 
Ca" fallbaren Ionon freien Lsg. durch wss. CaCl2 (0,027 Mol pro 1) ab, indem man 
zunachst k. verd. H N 0 3 bis zum Beginn des Farbenumschlages von Methylrot zu- 
setzt, gel. C 02 durch gelindes Erwarmen vertreibt, nochmals einige Tropfen H N 0 3 
bis zur eintretonden Rotfarbung zugibt, m it CaCl2 fiillt, das entstandene CaF2 durch 
ein Membranfilter filtriert, dieses in  einem CaCl2-Vakuumexsiklcator m it 2 Hiihnen 
unter Krystallisierschalen trocknet, den Nd. yorsichtig vom Membranfilter in den 
Tiegel uberfiihrt u. im  elektr. Ofen 30— 40 Min. bei etwa 500° gliiht. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 61 . 1667— 71. Sofia, Univ.) B lo c h .

Hans Rathsburg, Cerisalze fiir  die qmntilative A nalyse : Bestimmung von Antimon  
neben Arsen. Bei der auf der Oxydation dreiwertiger Sb- bzw. ^4.9-Lsgg. durch Ceri- 
sulfat bei Zimmertemp. beruhenden titrimetr. Methode wird zunachst Sb bestimmt, 
wobei der Endpunkt der Oxydation durch Farbenumschlag von Indicatoren (Methylen- 
blau, Kongorot, Methylorange, Methylrot) oder durch einen Knick in der Titrations-
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kurve bei der elektrometr. Best. —  ausg ^iihrt unter Zuhilfcnahme von H g /H gS 04-
2-n. H 2S 0 4-Elektroden —  angezeigt wird, worauf dann As durch weitero Titration 
m it K B r03-Lsg. oder durch Titration m it der Cerilsg. bis zum Auftreten des Potential- 
sprungs bestimmt wird. Bei Sb-reichen Legierungen (Handelsantimon) nimmt man 
0,1 g Einwaage u. zur Titration eine 1/ 20-n. Cerilsg., bei Sb-armen Legierungen (z. B. 
Antimon-Blei) 0,4 g Einwaage u. Vl00'n' Cerisulfatlsg. Dio Titerstellung der Lsg. 
erfolgt beim Indicatorverf. m it eingestellter Brechweinstoinlsg., beim elektrometr. Verf. 
durch Festlegung der Titrationskurye m it MoHRschem Salz. (Ber. Dtsch. cliem. Ges. 
61 . 1663— 65. Niimborg, Lab. d. Rhein.-W estf. Sprengstoff-A.-G.) B loch.

Gt. Ettisch und K. Joachim sohn, Beitrag zur Na-Ionenkonzenlralionsbestimmung 
mittels einer Na-Amalgamelektrode. Es wird eine gegeniiber den bisher verwendeten 
Apparaturen (vgl. z. B. Os t w a l d -Lu t h e r , Physikochem. Messungen, 4. Aufl., S. 471) 
vereinfachto u. yerbesserte Anordnung zur Best. der Konz. von Na-Ioncn m it einer 
Amalgam-Konz.-Kette des Schemas: Na-Amalgam/NaCl-Lsg./KCl gesatt./KCl gesatt. 
HgCl/Hg beschrieben u. durch eino Reihe von Abbildungen erlautert. Diese Anordnung 
gestattet u. a., die von Zeit zu Zeit wegen der allmahlich einsetzenden H 2-Entw. not- 
wendige Erneuerung der Oberflache des Amalgams in einfacher Weise vorzunehmen; 
ebenso kann die durch die Beriihrung m it dem Amalgam alkal. werdende Lsg. leicht 
durch frische Lsg. ersetzt werden, was unbedingt notwendig ist, wenn man iiberhaupt 
zu reproduzierbaren Resultaten gelangen will. Um fernor m it kleinen Mengen von  
Lsg. auszukommen, wird die Ableitung zur Kalomelelektrode móglichst nahe der 
Beriihrungsstello von Amalgam u. Elektrolyt vorgenommon. D ie Brauchbarkeit der 
Elektrode wird durch Messungen an NaCl-Lsgg. von bekannter Konz. bewiesen. (Ztschr. 
Elektrochem. 3 4 . 404— 06. Berlin-Dahlem, Kaiser W ilhelm-Inst. f. physikal. Chem. 
u. Elektrochem.) STAMM.

W m. Kuebler, Wm. Shaneman, J. Gallagher und B. Ingram, Analyse kor- 
rosionśbestandiger Stahle. Der Gesamt-C wird durch Verbrennung u. U . m it Bleioxyd 
bestimmt, fiir den Graphit-C wird keine Analyse angegeben. Zum Inlosungbringen 
zur J/n-B est. benutzt man bei boch Cr-niedrig Ni-Legicrungen 1: 4 II2S 0 4, hoch 
Cr-hoch Si-Legierungen 1: 4 I i2S 0 4 unter zeitweisem Zusatz von wenig H F  u. bei 
hoch Cr-hoch Ńi-Legierungen Zusatz von 10 ccm konz. H N 0 3 u. zeitweise von einigen 
Tropfen HF. Zur Mn-Bcst. werden je nach dem Geh. 1— 2,5 g gelost, m it HHST03 oxy- 
diert, vord., beinahe m it N a2C 03 neutralisiert u. in  einem MeBkolben m it ZnO-Emulsion 
vollstandig neutralisiert, bis zur Markę verd., gescliiittelt usw. Ein TeO wird ab- 
filtriert, eine bestimmte Menge des Filtrates mit 40 ccm folgender Lsg. gekocht: 10 g 
A gN 03, 2540 ccm W., 800 ccm H 2S 0 4 u. 160 ccm H N 0 3, m it Ammoniumpersulfat 
gekocht, abgekiihlt u. m it Arsenit-Lsg. wie beim reinen C-Stahl titriert. —  Zur P-Best. 
lóst man 2 g in 75 ccm 1: 1 H N 0 3, gibt zeitweise einige Tropfen H F  hinzu, u. stellt 
fest, ob alles Cr in  Lsg. ist. Hicrauf wird m it W. verdiinnt, m it K M n04 oxydiert, redu- 
ziert usw. —  Die $-B est. is t schwierig, es werden die Erfahrungen m it den einzelnen 
Methoden kurz m itgeteilt. —  Zur Si-, N i-  u. W-Best. wird die Probe (1— 2 g) in 50 ccm 
1: 1 HC1 gelost, zur Trockne eingedampft, m it konz. HC1 aufgenommen, mit H K 03 
oxydiert u. schlieClich die S i0 2 ermittelt. Bei W  muB die Lsg. zuerst oxj’-diert u. dann 
zur Trockne eingedampft werden. N i wird im Filtrat mittels Dimethylglyoxim bestimmt.
—  0,5— 1 g werden zur Cr-Best. in 40 ccm 1: 4 H 2S 0 4 gelost, m it H N 0 3 oxydiert u. 
bis zum Ausscheiden von Salzen eingedampft. Nach dem Abkuhlen wird in 250 ccm 
W. aufgenommen, gekocht, 10 ccm A gN 03-Lsg. u. dann Ammoniumpersulfat zugegeben. 
Ist die Oxydation beendet, so wird durch m it 5 ccm 1: 1 HC1 u. 5 Min. langcs Kochen 
reduziert. Hierauf wird unter Zusatz von 40 ccm 1: 3 H ,S 0 4 m it Ferro-Ammonium- 
sulfatlsg. elektrometr. titriert. Abanderungen dieser Metliode bei besonderer Zus. 
des Metalles sind angegeben. —  V  wird elektrometr. ebenfalLs m it Ferro-Ammonium- 
sulfat titriert. Zur 6'u-Best. wird der Stahl wie bei der Cr-Best. gelost u. nach starker 
Dampfentw. N a2S20 3 zugegeben. M o  soli sich am besten ais Bleimolybdat bestimmen 
lassen. D ie angegebenen Verf. sind solche wie sie taglich im Betriebslaboratorium  
ausgefiihrt werden. (Chemist-Analyst 17 . Nr. 3. 6— 8. Philadelphia [Pa.], Westinghouse 
Electric & Manf. Co.) W il k e .

A. T. Etheridge, Die Vanadiumbestimviung im  Stahl. Das Verf. besteht kurz 
in  der Entfernung des Fe u. anderer storender Metalle, so daC eine V-Lsg. zuriickbleibt, 
in der es durch gewohnliche KM n04-Titration bestimmt werden kann. Dies kann in
2 Operationen ausgefiihrt werden: Entfernung des Fe ais Chlorid durch die Ather- 
extraktion u. daran anschlieCend die Fortschaffung des Restes der stórenden Metalle
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mittels Elektrolyse iiber einer Hg-Kathode. Dabei entstehen keine schwer zu hand- 
habenden Ndd. wio in der von Ća in  vorgesohlagenen Methode (Bulletin Bureau of 
Standards Nr. 161), in der iiberschiissiges CdC03 zum Fallen von V aus der F eS 0 4- 
Lsg. angewendet wird. Cr wird dabei auch gefallt, was bei hoch-Cr-haltigen Stahlen 
ein Nachteil ist. Vf. hat aber die elektrolyt. Reinigung der Lsg. nach Ca in  mit kleinen 
Anderungen angewandt, insbesondere ist der Spezialapp. von CAIN fiir ein iibliches 
weiteres Becherglas von 800— 1000 ccm Inhalt abgeandert worden, das eine Hg-Schicht 
von etwa 1,25 cm enthalt. Die Stromzufiihrung wird m it Hilfe eines Pt-Drahtes am 
Boden des GefaBes ausgefiihrt. —  Nach der bekannten Atherextraktion enthalt die 
Lsg. neben V, etwas Fe u. m it Ausnahme von Mo alle Legierungsmetalle des Stahles. 
Zur Oxydation irgendwelcher organ. Substanz yon der Atherbehandlung werden wenig 
H N 0 3 u. dann 25% ELSO* zugegeben u. bei einer moglichst niedrigen Temp. bis zum 
Erscheinen von Diimpfen eingedampft. Nach dem Abkuhlen werden die Sulfate in 
100 ccm W. gelóst, die S i0 2 durch Abfiltrieren entfernt, m it 50% N H 3 neutralisiert 
u. mit 15 Tropfen 25%ig. H 2S 0 4 sauer gemacht. D ie Fi. wird dann in don elektrolyt. 
Behalter getan, 1 g Hydrazinsulfat zugegeben u. die Elektrolyse bei 4 Amp. m it ro- 
tierender Pt-Netzanode ausgefiihrt. Cr ist das am schwersten zu entfernende Metali. 
Es ist festgestellt worden, daB 0,75 g der gróBte Betrag ist, der in  einem Tag entfernt 
werden kann. Walirend der Elektrolyse ist es notwendig, m it 50%ig. N H 3 die gebildete 
Saure zu neutralisieren, doch darf nicht zu viel N H 3 angewandt werden. D ie Elek
trolyse dauert 6 Stdn. Dann wird die Lsg. durch Abhebern mittels eines Kunstgriffes 
quantitativ abgelassen u. Spuren von gelostem H g mittels H 2S entfernt. E s folgt hierauf 
die eigentliche Titration. Zum SchluB wird das Verh. einiger Stahlsorten bei dieser 
Analyse behandelt. (Analyst 53 . 423— 28. Woolwich, R oyal Arsenał.) WiLKE.

Ignacij Majdel, Eine Modifikation der quantitativen Bestimmung des Zinks nach 
Schneide.r-Finke.ner. D ie schwefelsaure Lsg., die hóchstens 0,2— 0 ,3 g  Zn enthalt, 
wird m it Ammoniak neutralisiert, eventuell unter Zufiigung filtrierten Ammonsulfats.
8 ccm 0,5-n. Schwefelsaure werden zugegeben u. die Lsg. auf 300 ccm aufgefiillt. Bei 
70° wird H 2S (2 Blasen pro Sekunde) 1/2 Stde. lang oingeleitet, nach 1-std. Stehen 
filtriert. Der gewaschene Nd. wird im  Rosetiegel m it Schwefel im Wasserstoffstrome 
bei Rotglut gegliiht. (Arhiv Hemiju Farmaciju Zagreb 2. 127— 36. Llubljama, Chem. 
Inst. d. Uniy.) W e i n r e b .

Arakel Tschakirian, Titrimetrische Bestimmung der Germaniumsaure, TJnter- 
sućhungen einiger Hydrate der Saure und ilirer Salze. I. D ie durch Kochen yon GeO„ 
m it W. erhaltene wss. Lsg. mit 0,6— 0,8% G e02 yerbraucht bei der Titration m it Alkali 
(Phenolphthalein) % Aquivalente. Bei Zusatz von M annit (20 g auf 10 g G e02) oder 
anderen hydroxylreichen organ. Verbb. lassen sich stabile Lsgg. m it 1% GeO„ gewinnen, 
bei dereń Titration auf 1 Ge 1 NaOH kommt. In Ggw. von starken Elektrolyten (CaOL, 
SrCL  u. a.) in hohen Konzz. entspricht dagegen 1 Ge 2 NaOH. —  II. D ie Verb. Mannit- 
GeO., setzt aus K J  +  K J 0 3 J2-frei, wobei auf 1 Ge 1 A t. J  kommt; Rk.-Dauer 3 Stdn. 
In Ggw. starker Elektrolyte ist die J-Menge yerdoppelt; Rk.-Dauer 12 Stdn. Zur 
Best. des G e02 in  Ggw. starker Sauren entfernt man letztere durch K J  +  K J 0 3, ent- 
farbt die Lsg. genau m it Na„S20 3, setzt Mannit zu u. titriert nach 3 Stdn. mit N a2S20 3. — 
Vf. nimmt an, daB in wss. Lsg. bei Abwesenheit von Mannit oder starken Elektrolyten

das Hydrat [Ge3On ]H2, in Gg^v. yon Mannit oder CaCl2 Komplexo [ ̂ 02(Mannit) ] ^ -

(n mindestens 2) bzw. existieren. D ie U. Alkalisalze der Mannogermanium-

saure sind hydrolysebestiindig. D ie Saure selbst wirkt nicht auf das polarisierte Licht, 
das Na-Salz ist rechtsdrehend. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 7 . 229— 31.) K r u g e r .

B estan d te ile  v o n  P flanzen  u n d  T ieren .
Faustino Gareia, TJntersućhungen uber quantitative, pharmakologische Differen- 

zierung der Solanazeenalkaloide. D ie 3 Solanazeenalkaloide Atropin, Hyoscyamin  u. 
Scopolamin wurden daraufhin untersucht, ob in der Erganzungsfahigkeit m it A. zur 
Vollnarkose eharakterist. Unterscliiede zu beobaehten waren. Ais Testobjekte dienten 
Mause. Es wurden die Schwellenkonz. fiir Vollnarkose u. A. w ie die Zeiten bis zum 
Eintritt dieser bei Schwellenkonzz. u. uberschwelligen Konzz. ermittelt. Es wurden 
subletale Dosen der Alkaloide u. nach 30 Min. (optimales Zeitinteryall fiir maximale 
Wrkg. liegt zwischen 30— 60 Min.) 0,25 ccm A. in 5 1 Luft gegeben. D ie Verss. er- 
gaben, daB Atropin dic starkste synergist.-narkot. Wrkg. m it nichtnarkot. A.-Konz.

X . 2. 137
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gibt, daB Hyoscyamin an zweiter u. Scopolamin an dritter Stelle steht. Der Vf. zeigte 
weiterhin, daB sich die Ergebnisse in Kombination m it einer chem. Best. des Gesamt- 
alkaloidgeh. dazu benutzen lassen, den Gesamtalkaloidgeh. in  seine einzelnen Bestand- 
teile zu differenzieren, da sich je nach der Eimyaage yon Alkaloidgemcnge durch 
An- oder Abwesenheit der syncrgist.-narkot. Wrkg. m it nachfolgender Darreichung 
einer nichtnarkot. A.-Dosis die Art des verwendeten Alkaloides angcben laBt. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 1 3 4 . 149— 54. Munehen, Pharmakol. Inst. d. U niv.) Ma h n .

Werner Seidel, Die Blutzuckerbeslimmung in  der arztlićhen P raxis. Vf. ver- 
wendet seit Jahren mit gutem Erfolgo zur Serienbcst. des Blutzuckers in  der arztlichon 
Praxis die Methode von H a g e d o r n - J e n s e n . (Miinch. med. Wchschr. 75. 1630— 31. 
Chemnitz.) FRANK.

A. A. Hymans v. d. Bergh und A. J. Hyman, Studien uber Porphyrin. E in  
Fali von lcongenitaler Porphyrinurie wird eingehend untersuclit. Bei typ. klin. Bild  
wurde in  Harn u. K ot groBc Mengen Porphyrin nachgewiesen, ebenso in  Serum. D ie  
Methode des Nachweises war die spektroskop. Unters., die spater durch eine Spektro
skopie in W oO Dschem  Licht ersetzt wurde, die wesentlich ompfindlicher ist u. noch 
Mengen von 5/iooo mg Porphyrin nachzuweisen gestattet. Aus Urin u. K ot wurden 
die Methylester der Porphyrine isoliert, die Absorptionsspektren weichen etwas von  
den von H. F is c h e r  angegebenen fiir Uro- u. Koproporphyrin ab. D ie Best. der 
Carboxylgruppen ergab 4. Bei einigen Personen, die kleine Dosen Pb erhalten hatten, 
u. bei einem Fali von Bleiintoxikation konnte einige Zeit nach Zufuhr von Pb Por
phyrin im Harn in  groBeren Mengen nachgewiesen werden. Doch fand sich niemals 
Porphyrin im Blutserum, wahrend es in  den roten Blutkorperchen in reichlicher Menge 
vorhanden war. Der Nachweis im Blut gelingt nach Extraktion m it Eisessig-Essig- 
ather u. Uberfiihren in  HCl-Lsg. leicht durch die rote Fluorescenz u. die Spektro
skopie in  W o o d s  Licht. Auch beim n. Menschen konnte m it dieser Methode Por
phyrin im Urin nachgewiesen werden. Bei fiebernden u. schwerkranken Menschen 
fand sich meist reichlich Porphyrin im Harn, doch wurde im Serum niemals Porphyrin 
gefunden. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 1492— 94. Utrecht.) Me i e r .

Ernst D ietrich und Gerhard W iillenweber, D ie Essigsaureanhydrid-Schwefel- 
sdureprobe (Boltz) im  Liguor cerebrospinalis. Zur Ausfiihrung der Probe werden 0,3 ccm 
Essigsaureanhydrid u. 0,8 ccm konz. H 2SO.j zu 1 ccm Liąuor tropfenweise u. unter 
Schuttcln hinzugegeben. Nach 5 Min. wird die Farbung auf weiBem Hintergrund ge- 
pruft. Dor Liąuor von Normalcn bleibt farblos oder farbt sich, was meist erfolgt, 
gelb- bis gelbbraun. Bei organ. Nervenleiden fiirbt sich der Liąuor heli- bis dunkel- 
violett, in seltenen Fallen gelb. D ie Probe ist empfindlich, aber nicht uberempfindlich, 
da kein sicher normaler Fali positiv, also mit violetter Farbę reagierte. (Klin. Wchschr. 7. 
1739— 40. Kóln-Lindenburg, Med. Univ.-K lin.) W a d e h n .

F. V. V. Halin, Kolloidchemische Harnuntersuchungen. I .—VI. M itt. I. Die 
Abhangigkeit der Oberflachenspannung des H am s von seinem spezifischen Gewicht.
II. Ober die Bezieliung von Oberflachenspannung zur Menge, Farbę, Drehung und dem 
Carbamidgelialt des Harns. III. Ober die Oberflachenspannung des Harns und Blut- 
Icdrperchensenkungsgeschmindigkeit. IV. D ie Bcziehung des Kólloidgehaltes des normalen 
Ham es zu seiner Oberflachenspannung und Viscositat. V. Werden die óberflachenaktiven 
Substanzen durch den H ani in  einem regelmiifligen Tagesturnus ausgeschieden ? VI. Die 
Bcziehung der Viscositdt des normalen Harns zum spezifischen Gewicht, zur Hammenge 
und zur Drehung der Polarisationsebene. Das Wesentliche der Unterss. is t bereits 
C. 1 9 2 6 . I. 2818 m itgeteilt worden. (Biochem. Ztschr. 1 7 8  [1926]. 245— 69. 277— 85. 
Hamburg, Eppendorfer Krankenhaus.) P k l u c k e .

Chr. Duschkow Kessiakow, Eine chemische Reaktion fiir  Eiter im  Harn. Zu
6— 7 ccm Harn setzt man im Reagensglase 3— 4 Tropfen N H 3 u.neigt das Reagensglas 
einige Małe, ohne zu schuttcln. Dann fiigt man 1,5— 2 ccm Perhydrol hinzu u. beob- 
achtet den Harn, ohne zu schiitteln, von 10 Sek. bis zu 11/2 Min. Enthalt der Harn 
Eiterkórperchen, so wird das Perhydrol gespalten u. es tritt Schaumbldg. ein. D ie 
Rk. ist positiy, wenn sich in obiger Zeit wenigstens 1 mm Schaum, u. zwar auf der 
ganzen Oberflache des Harns bildet. Stam mt der Harn von einer Frau, so ist zu beriick- 
siehtigen, daB jeder Frauenliarn etwas Eiterkórperchen enthalt, dereń Ggw. eine klcino 
Schaumbldg. zeigen wurde, die aber nicht ais patholog. zu betrachten ist. Bei grdBerer 
Schaumbldg. kann auch bei einem Frauenharn von einer Pyuric gesprochcn werden. 
Bluthaltiger Harn, der auch eine positive Rk. zeigt, kann leicht an seiner Farbę erkannt 
werden. (Miinch. med. Wchschr. 75. 1341— 42. Sofia, U niv.) F r a n k .
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H. Bierry und L. Goiran, Mikróbestimmung der Glucose. Anwendung zur Be- 
slinunung des Lebe.rglykoge.ns. (Vgl. C. 1928. II . 1132.) Mit Hilfe der neuen Methode 
kann man Mengon von 0,10 mg bis 9 mg Glucose bestimmen. Sic besteht darin, 
daC man wahrend 6 Min. auf dem kochonden Wasserbad 3 ccm des Leberfiltrats 
mit 6 ccm alkal. Cu-Lsg. erhitzt u. dann das gebildete Oxydul nach B e r t r a n d  
bestimmt. (Compt. rond. Soc. Biologie 99. 253— 55.) R e w a l d .

Latlian A. Crandall, Thiocyanat ais Ursache von Irrlumern le i der Eisenchlorid- 
probe fiir  Milchsdure, m it einer Methode zur Eliminierung des Thiocyanats. Das im 
Speichel haufig yorkommendo u. auch im Magen sezernierte KCNS gibt m it FeCl3 
eino ahnlich braune Farbung wie Milchsiiure u. damit eine Tauschung beim Nachweis 
der Milchsiiure im Magensaft. Zusatz von ITgCU in gesatt. Lsg. yerhindert die Stórung. 
(Journ. Lab. elin. Med. 13. 1046— 1147. Chicago, Dep. of Physiol. Univ. of Wis- 
consin.) Me i e r .

C. Goroncy, Der Nachweis von N itriten bei der forensischen Beurteilung der Schup- 
uerletzungen. Bei der gerichtlichen Beurteilung yon SchuByerletzungen empfiehlt 
Vf. den Nachweis yon Nitriten aus Schwarzpulyer u. rauchschwachem SchieGpulycr 
bzw. dereń Ruckstanden mittels L u n g e s  Reagens. Vorherige Auflósung am besten 
durch Behandlung mit alkoh. KOH ist erforderlich. D ie Methode ist hochst spezif., 
sie gibt durch ihre groBe Empfindlichkeit eine Moglichkeit mehr, bei zweifelhaftem  
NahschuB u. vor allem bei gewissen Fernschussen don EinschuB yom AusschuB zu 
unterschciden: Meist genugen die geringen Pulyermengen, die am Projektil haften  
u. im  EinschuB abgcstreift werden, fur eine positive Rk. (Dtsch. Ztschr. ges. gerichtl. 
Med. 11. 482— 86. Kónigsberg, Univ.) F r a n k .

'Hans Kałser, E in neuer Vorschlag zur Gehaltsbestimmung von Liąuor Cresoli 
saponatus. Das yorgesehlagene einfache Verf. beruht auf der direktcn Dest. des Liąuor 
Cresoli saponatus aus einem Fraktionskolben bis zu 205 bis 206° in ein direkt yorgelegtes, 
in  Zehnt«lkubikzentimeter untergeteiltes Rohr. Zwischen 100 u. 125° geht der wss. An- 
teil, yermischt m it etwas Kresolen, Ober, dann plotzlichc Temp.-Erhóhung auf 195 u. 
200°, wobei bei einem guten Praparat nur ganz wenig abdest., woraus ersichtlich ist, daB 
Phenol (178— 182°) u. o-Rresol (188°) hochstens in  Spuren yorhandon sind. Bei 205° 
u. 206° gehen die noch yorhandenen Kresole beinahe ąuantitatiy uber. Es darf nicht 
uber 210° erhitzt werden. In  dom graduierten Rohr wird die Anzahl ccm des Gesamt- 
destillats abgelesen. Nach dem Aussalzcn scheidot sich die Kresolschicht ab, u. ihre 
Menge in ccm abgezogen vom Gesamtdestillat ergibt den W .-Geh. Von 100 ccm 
Liquor Cresoli saponatus soli der W.-Gch. hochstens 10— 13 ccm, die Kresolschicht 
mindestens 44— 45 ccm betragen. Zur Best. der KW -stoffe werden 5 ccm óliges 
D estillat m it 50 ccm 8%ig- NaOH u. 5 ccm PAe. geschiittelt. D ie durch KW-stoffo 
bedingte Vol.-Zunahme des PAe. soli nicht mehr ais 0,25 ccm betragen. —  Zur 
Best. der Fettsśiuren wird nach Abdest. der Kresole der h. Seifenanteil aus dom 
tarierten Fraktionskolben in  eine tarierte Schale gestiirzt u. gewogen. Aus einer be- 
stimmten Menge des Seifenruckstandos lassen sich z. B. nach den „einheitlichen  
Unters.-M ethoden der Fettindustrie“ die Gesamtfettsauren bestimmen. (Suddtsch. 
Apoth.-Ztg. 68. 626— 27. Stuttgart.) L. J o s e p h y .

Peter W. Danckwortt, Luminescenz-Analyso im filtrierten ultrayioletten Licht. Ein Hilfsb. 
beim Arbeiten mit d. Analysenlampen. Leipzig: Akadem. Verlagsges. 1928. (VII, 
106 S.) gr. 8°. M. 6.50; geb. M. 7.80.

Adolf MayrhoJer, Mikrochemie der Arzneimittel und Gifte. Tl. 2. Berlin u. Wien: Urban 
& Sohwarzenberg 1928. 4°. 2. Die Arzneimittel organischer Natur. (X, 270 S.) M. 16.— ; 
Lw. M. 18.40.

H. Angewandte Chemie.
Y. Anorganische Industrie.

— , Eleklrolylische Reindarstellung von Tellur. K rit. Bemerkungen uber die elektro- 
lyt. Reindarst. yon Te. D ie Arbeit von Ma t h e r s  u. T u r n e r  (C. 1928. II. 1146) 
wird ausfuhrlieh besprochcn. (Mctallbórso 18. 1799.) K . W o l f .

R. Nitzschm ann. Die volumetrischen Beziehungen der Reaktion N 2 -j- 0 2
2 NO  —  43 200 WE. Es werden eine Reihe von Formeln u. Tabellen zusammen- 
gestellt, aus denen sich der Bedarf dor Rk. an Luft u. 0 2, der Strombedarf in  kW /Stdn.

137*
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u. der Warmebedarf, bezogen auf 1 kg H N 0 3 (100%) ergibt. (Metallbórse 18. 1799 
bis 1800. AuBig.) K . W o l f .

— , Das Ausziehen von Radium aus seinen Erzen bielet ungewóhnłiche Scliimerig- 
keilen. D ie vom  B u r e a u o f  M i a e s u .  dem N a t i o n a l R a d i u m l n s t i t u t e  
ausgearbeitete Methode ist wie folgt: Das Erz wird zu 20 Maschen-GróBe gemahlen, 
m it h. H N 0 3 ausgelaugt, filtriert, sorgfaltig mit NaOH neutralisiert, eine BaCl2-Lsg. 
zugefiigt (2 lb je t  Erz), dann H 2SO.„ so daB ein Nd. vom Ra-Ba-Sulfat erhalten wird. 
Das Filtrat von diesem Nd. enthalt das U  u. V, die ais Natriumuranat u. Eisenvanadat 
gewonnen werden. D ie rohen Ra-Ba-Sulfate werden dann m it C zu Sulfiden reduziert, 
m it HCl behandelt u. fraktioniert krystallisiert, zuerst ais Chloride, spiiter ais Bromide. 
Das Endprod. enthalt 50% R a ais Bromid, wahrend das urspriingliehe Rohsulfat 
auf etwa 1 Teil Ra 1 Million Teile gemischtes Sulfat besaB. Beim fraktionierten Kry- 
stallisieren der Chloride ist der Krystallisationsf aktor rund 1,5, bei dem Bromiden etwa 2. 
(Engin. Mining Journ. 126. 406).) W i l k e .

Oesterreichisehe Chemische Werke Ges., Wien, Wasserstoffmperoxyd. Beim  
Konzentrieren von H 20 2-Lsgg. oder Abdest. von H 20 2 aus seinen Lsgg. oder aus Lsgg. 
der Perschwefelsaure oder ihror Salze, verwendet man App., bei denen die m it den 
erhitzten Eli. in Beriihrung kommenden Teile aus Pb oder saurebestandigem Ee o. dgl. 
u. die m it den Dampfen in Beriihrung kommenden Teile aus keram. Materiał, Glas 
oder S i0 2 bestehen. (E. P. 293 755 vom 4/7. 1928, Auszug veróff. 5/9. 1928. Prior. 
11/7. 1927.) K a u s c h .

Henkel & c ie . ,  G. m. b. H ., Diisseldorf-Holthausen, Reinigen von Chemikalien 
(Schw z. P . 126 192  vom 16/3. 1927, ausg. 1/6. 1928. D . Prior. 24/12. 1926. —  C. 1928.
I . 1691.) K a u s c h .

Metallbank und M etallurgische Ges. A kt.-G es., Frankfurt a. M., Schwefel- 
saure-Kontaktanlage (vgl. F. P. 624913; C. 1927- U . 1996), bestehend aus einer oder 
mehreren elektr. Nd.-Vorr. m it yorangehender oder gleichzeitiger Berieselung des 
Gases, die hinter dem Kontaktofen angeordnet sind u. zur Abseheidung von H 2S 0 4 
bzw. Oleum u. zur Reinigung der Endgase von den letzten S 0 3- u. H 2S 0 4-Resten 
dienen. (Oe. P . 110 547 vom 14/1.1927, ausg. 10/9.1928. D. Prior. 6/10.1926.) M.E.M.

Societe Generale M etallurgigue de Hoboken, Hoboken-lez-Auvers, Belgien, 
Verfahren zum innigen Inberiihrungbringen von Gasen m it Flussigkeiten, z. B. bei der 
/LiSO.j-Herst. Man sieht in dem Reaktionsraum Vorrichtungen vor, die den Gasstrom 
nach seinem E intritt in den Raum aufnehmen u. in starkę Wirbelung versetzen. 
(Aust. P. 10 368/1927 vom 14/11. 1927, ausg. 26/6. 1928.) K a u s c h .

N. C. Dean, Keighley, Yorkshire, Feuerfeste Absorptionskohle. K oks, vegetabil. 
Kohle o. dgl. fiir Respiratoren, Gasmasken usw. wird dureh Behandeln m it einer 
Alkaliwolframatlsg., der man vorteilhaft Alkaliphosphat zugesetzt hat, feuerfest 
gemacht. (E. P. 293 962 vom 18/6. 1927, ausg. 9/8. 1928.)' K a u s c h .

Phosphorus-Hydrogen Co., Maine, iibert. von: Frans G. Liljenroth, Stockholm, 
und Markus Larsson, Niagara Falls, N ew  York, Wasserstoff. (A. P. 1 6 7 3 6 9 1  vom  
18/9. 1923, ausg. 12/6. 1928. Schwed. Prior. 29/5. 1923. —  C. 1924. I. 2625 [F. P. 
565471].) K a u s c h .

Norsk Hydro-Elektrisk K vaelstofaktieselskab, Oslo (Erfinder: B. F. Hal- 
vorsen), Slickstoff-Wasserstoffgemische. (N.P. 4 4 4 8 6  vom 13/2. 1926, ausg. 17/10.
1927. —  C. 1 9 2 8 .1. 2440 [F. P . 627 665].) R a d d e .
k* i Cosmic Arts Inc., iibert. von: Arthur Lambert, New York, Aufarbeitung von 
naturlichen Alkalisalzen sekundaren uiid tertidren Ursprungs. (A. P. 1660  561 vom  
12/6. 1924, ausg. 28/2. 1928. —  C. 1926. I. 1692.) K a u s c h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
H ans Kiihl, Neues iiber den A lit. V f. yersueht von ihm vorgebraeht« Ansehauimgen 

iiber den A lit dureh Umformung von Strukturbildern, die J a e n e c k e  entwiekelte, 
zu begrunden. (Vgl. C. 1928. II. 481.) (Zement 17. 1303— 05.) S a l m a n g .

Richard Hempel, Emailtechnik und Emailforschung im  Lichte der Patentliteratur. 
(Keram. Rdseh. 36. 599— 601. Berlin.) S a l m a n g .

W . N. Harrison, C. M. Saeger jr. und A. I. K rynitsky, Fortschrittsbericht iiber 
G-upeisen fiir  Emaillierzicecke. Blasen auf emailliertem GuBeisen konnen auf 3 Ursachen 
zuriiekgefuhrt werden: auf falsches Email, auf falsches Herstellungsverf. u. auf die
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Eisensorte. D ie Unters. befaBte sich nur m it der letzteren Ursache. N icht nur ver- 
schiedene Eisensorten, sondern auch verschiedene Wiirmebehandlung desselben Eisens 
konnen Blasen hervorrufen. D ie meisten Schwierigkeiten konnten durch mechan. 
oder chem. Entfernung einer dtinnen Oborflachenhaut auf dem GuBstiick beseitigt 
werden. (Journ. Amer. ceram. Soc. 11. 595— 608. Washington, Burcau of
Standards.) Sa l m a n g .

W alter L. Shearer, Die nolwendige Konsistenz eines Giesschlickers. Man kann 
die Viscositat von Giesschlickern nicht wie die von viscosen FU. durch absol. MaB aus- 
driicken. Vf. maB deshalb die Viscositat von Schlickern in einem einfachen Rohr, 
das Vergleichswerte gab u. auch fiir Emailschlicker u. dgl. brauchbar ist. Steifheit, 
Ergibigkeit u. Ausgangsdruck sind die Elemente des piast. Flusses, die alle beriicksichtigt 
werden miissen. (Journ. Amer. ceram. Soc. 11. 542— 59. New Brunswick, N . Y., 
Rutgers Univ.) Sa l m a n g .

E. C. H ill, Einige Versuche an Terrakottaschlickern. D ie Verglasung steigt an 
mit Zunahme an Feldspat u. Ton u. Abnahme an Kaolin. Rissebldg. nimmt ab mit 
Zunahme an Ton u. von Cornwall Stone an Stelle von Feldspat. D ie weiBeste Farbung 
wird durch Kaolin erreicht. (Journ. Amer. ceram. Soc. 11. 260— 63. Philadelphia, Pa. 
Conkling Armstrong Terra Cotta Co.) Sa l m a n g .

L. R. Sętuier, Gelbglasuren fiir  Terrakotla und Entwicklungsgang. Es werden
2 Glasuren m it Rutil, BaCrO, u. N a2U 20 7 beschrieben. D ie Abwesenheit von Ca, Mg 
u. viel Zn ist notwendig, um ein schones Gelb zu entwickeln, da sie ais Katalysator 
bei der Red. der gelben u. orange Tóne zu grauen u. griinen Tónen zu wirken seheinen. 
(Journ. Amer. ceram. Soc. 11. 584— 86. Perth Amboy, N. Y ., New Jersey Terra 
Cotta Co.) Sa l m a n g .

— , E in  neues Pigmeniverfahren fiir  die Photolceramik. Das Vcrf. benutzt die 
lichtempfindlichen Eigg., der Chromatlsgg., die zusammen m it rotem Blutlaugensalz 
u. Bromkali angesetzt u. in  eine Gelatineschicht eingetragen werden, die auf einer 
Glasplatte liegt. (Sprechsaal 61. 687.) S a l m a n g .

Paul E. Cox, Brenn- und Sćhmelzofen, M assen und Glasuren fiir  kleine Handels- 
produktion und den Unterrićht. Zeichnung u. Beschreibung von einem kleinen Brenn-
u. einem Frittcofen werden gegeben. Es werden Angaben iiber geeignete Massen ge- 
macht, ferner iiber 2 Cu-Rotglasuren, die Wrkg. von Salz beim Glasiercn u. iiber Matt- 
glasuren. (Journ. Amer. ceram. Soc. 11. 649— 57. Ames, Iowa, Iowa State 
College.) Sa l m a n g .

Moritz von Rohr, P . L . Guinands Anweisung zum Glasscfonelzen. (Ztsehr. In- 
strumentenkunde 4 8 . 438— 53. Jena.) B o t t g e e .

W ilhelm  Hannich, Der Farbeneinzug in  Hohlperlen. Das Einspritzen der Farb- 
lsgg. u. dereń Zubereitung sowie die Weiterbehandlung wird geschildert. (Glas u. 
Apparat 9. 173— 74. Friedrichswald.) Sa l m a n g .

W alter Meyer, Entfarbung durch Selenverbindungen. Mit Se entfarbte Glaser 
geben Se an organ. Lósungsmm. ab. (Sprechsaal 61. 371. Leipzig.) S a l m a n g .

Robert Twells, Die Wirkung von Lepidolit in  einer Masse fiir  elektrisches Hoch- 
spannungsporzellan. Lepidolit ist ein Li-Glimmer, der oft in Glasuren u. Emaillen ge- 
braucht wird. Fiihrt man in Porzellanen an Stelle von K 20  aquivalente Mengen von 
Li20  ein, so steigt die Temp. des Dichtbrandes. Fiihrt man abor an Stelle von Feld
spat gleiche Gewichtsmengen Lepidolit ein, so fallt sie. D ie so hergestellten Porzellane 
sind schon weiB u. widerstandsfahig gegen Temp.-Wechsel. (Journ. Amer. ceram. 
Soc. 11. 644— 48. Detroit, Mich.) Sa l m a n g .

W. Back, Das Geseker Krexdevorkonnmen und seine Eignung zur Gewinnung ton  
Nalurzement. (Zement 17. 1274— 76. —  C. 1928. II. 1255.) S a l m a n g .

H aegerm ann, Das Geseker Kreidewrkommen und seine Eignung zur Gewinnung 
von Nalurzement. (Zement 17. 856— 58. 894— 98. —  C. 1928- II. 483.) S a l m a n g .

J.-B. Monnier, Uber die Wahl der Rolistoffe in  der Fabrikation von Pflasłerziegeln. 
Allgemeine techn. Ausfiihrungen. (Cć-ramiąue 31. 245— 47.) S a l m a n g .

A. E. R. W estman, Wirkung reduzierender Gase auf die Bruchfesligkeit feuerfesler 
Ziegel. Es ist bekannt, daB feuerfeste Ziegel in der H itze durch die Wrkg. reduzierender 
Gase geschwiŁcht werden, was auf die Ablagerung von C an den Eiseneinschliissen 
zuruckzufiihren ist. Zur genaueren Kenntnis dieses Vorgangs erhitzte Vf. Steine bei 
550 u. 1100° in Leuchtgas u. priifte dereń Festigkeit. D ie hoch erhitzten Steine erlitten 
keine EinbuBe, wahrend die bei 550° erhitzten miirbe wurden. Der Fe-Geh. der hoch
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erhitzten Steine war sogar hohor ais der der anderen Steine. (Journ. Amer. ceram. 
Soc. 11. 633— 38. Univ. of Illinois.) S a l m a n g .

E. Probst und A. Hummel, Probleme des Betons und Eisenbetons. Es wird berichtet 
iiber Unterss. der Wasserdurchldssigkeit von Beton in Abhangigkeit von seinem Auf- 
baue u. yom Druckgefalle, u. iiber Unterss. iiber den EinfluB haufig wiederliolter 
Belastungen auf Beton u. Eisenbeton. (Mitt. deutseh. Materiali)riifgs.-Anstalten 1928. 
8—10.) R u h l e .

— , Zerstorung einer Eisenbetondecke durch JRostangriff der Eiseneinlagen. Eisen
beton war m it einem SteinholzfuBboden u. Linoleum bedeekt. Durch Saurebldg. wur
den die Eiseneinlagen zerfressen. (Zement 17. 1288.) Sa l m a n g .

Hans Kiihl, Zerstorung einer Eisenbetondecke durch Rostangriff der Eiseneinlagen. 
(Vgl. yorst. Ref.) Vf. halt iiberschussige MgClo-Lauge aus dem Holzzement fiir die 
Schadenursache. (Zement 17. 1348.) S a l m a n g .

Paul Muller, Schamottemasseaiifbereitung. E s werden Beispiele der Organisation 
der Aufbereitung in yerschiedenen Typen feuerfester Fabriken angefuhrt. (Tonind.- 
Ztg. 52. 1398— 1400.) S a l m a n g .

C. Gottfried, Rontgenographische Untersuchungsmethoden m it besonderer Beriick- 
siclitigung der keramisclien Werkstoffe. Zusammenfassender Vortrag iiber dio gebrauch- 
lichsten Methoden der Róntgenanalyse. (Ber. Dtsch. korarn. Ges. 9. 445— 53.) G o t t f r .

Josef Robitschek, Der Gebrauch von 8-Hydroxychinolin bei der cliemischen Analyse 
der Silicate. Mit Hilfo dieses Reagenz kann man Al u. B'Ig fiillen u. von den anderen 
Basen trennen. Diese Trennung gelingt auch bei Anwesonheit von KieselsiŁure, was 
wichtig ist, wenn diese nicht bestimmt zu werden braucht. D ie Ergebnisse sind sehr 
genau. (Journ. Amer. ceram. Soc. 11. 587— 94. Kaznejov b. Pilsen.) Sa l m a n g .

Burchartz, Prufung hochwertiger Portlandzemente nacli den Normen. D ie Er
gebnisse der Prufung von 83 solcher Zemente werden gegeben. (Mitt. deutseh. Material- 
priifgs.-Anstalten 1928. 7— 8.) R u h l e .

L. Bendel, Vergleichung der verschiedenen Eisenbetonbestimmungen. Ubersicht. 
(Tonind.-Ztg. 51 [1927]. 1796— 98. 1813— 15. 1828— 31. 1849— 50.) P f l u c k e .

Frederiek W. Brown, Columbus, und Gideon, R. Austin, Bellefontaine, V. St. A .,
Geformte Massen aus Dolomit. Gepulverter Dolomit wird in NickelgefiiBen rasch auf 780°, 
dann langsam auf 870° erhitzt u. das Erzeugnis, welches aus MgO u. CaC03 bestelit, 
in W. aufgesehwemmt, welchcs einen Farbstoff gel. oder in Suspension enthalt. Die 
gefarbte M. wird m it einer Lsg. von MgCl2 behandelt u. geformt. Eisenhaltige Dolomite 
werden vor dem Brennen gedampft. (A. P. 1 6 8 2  479 vom 10/11. 1924, ausg. 28/8. 
1928.) K u h l in g .

O. H. Berger, Birmingham, V. S t. A ., Bituminoser StrafSenbelag. D ie Mischungen 
von minerał. Stoffen, hartem Asphalt u. hochsd. Ol gemaB dem Hauptpatent werden 
m it W. oder niedrig sd. Ol in solcher Menge gemiseht, daB die Mischung eine hell- 
braune Farbung annimmt. Die dazu erforderlichen Mengen W. oder 01 betragen 3— 5% . 
(E. P . 293 830 vom 2/7. 1928, ausg. 5/9. 1928. Prior. 13/7. 1927. Zus. zu E. P. 257 114; 
C. 1927. I. 170.) K u h l in g .

Vn. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
G. V. C. Houghland, Dungimgsstudien mit Friihkartoffeln. Vf. yerwendet 7— 6— 5- 

Jlischdiinger, d .li. m it 7% N H 3, 6% P„05 (ais Superphosphat) u. 5°/0 K„0 u. yerandert 
in diesen Mischungen die N- u. K-Quelle. Er untersucht den EinfluB von jSTaN03, 
(NH4)2S 0 4, Leunasalpeter, Fisch- u. Blutmehl, Harnstoff u. aktiyiertem Abwassor- 
schlamm. Unter den organ. Diingern gaben Harnstoff u. aktivierter Schlamm die 
liochsten Ertrage, unter den anorgan. stand (NH.1)„S04 an der Spitze. In Mischung 
m it Blut- oder Fischmehl bewahrten sich Leunasalpeter, N aN 03 u. (NHJoSO.,. Durch 
yorangehende Griindiingung wurden die Ernten weiter gesteigert. D ie Wrkg. der 
Kalidiinger ergeben die Reihenfolge: Chlorid, Sulfat, 20%ig. Kalisalz. Eine doppelt 
so starkę Mischung, also ein 14— 12— 10 Salz, ergab in halber Gabe dieselbe Wrkg. 
(Soil Science 26. 199— 214. Univ. of Maryland.) T r e n e l .

Eduard R. Besemfelder, Verfahren zur chemischen Bodenkultur. I. u. II . V f. 
schlagt einen App. zur kiinstlichen Verregnung von Salzlsgg. vor. Es konnen entweder 
Diingesalze „verregnet“ werden oder Schiidlingsbekampfungsmittel. Durch ,,V er-' 
regnung“ zweier Lsgg. hintereinander z. B. yon Bicarbonat u. dann yon Bisulfat, soli es
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móglieh sein, den Boden mit nascierender CO; zu dungen, zu lockern u. die Rk.-Wiirme 
der Pflanzenwurzel nutzbar zu machen. E in  „elektr. Araometer“ m it einem „Prozent- 
regler“ soli fur homogene Lsg. Sorge tragen. Vf. macht ferner den Vorschlag, Wald- 
sehiidlinge u. Waldbrande m it Sehrapnells, die m it entsprechenden Agenzien gefiillt 
sind, zu bekampfen. (Chem.-Ztg. 52. 717— 19. 734— 35.) T r e n e l .

J. Ponsard, p jj und Bodenaciditat. Definition der (H ‘) u. Hinweis auf ihre Be- 
deutung fiir die Landwirtschaft. (Journ, Agricult. prat. 92. 258— 59.) T r e n e l .

W. V. Halversen, Der W tr i von Nitrifikationsuntersuchungen fiir  die Beurteilung 
physikalisch und chemisch extrem verschiedener Boden. Vf. untersueht die Nitri- 
fikation von (NH.,)2SO,,- u. Blutmehl unter verschiedener Dungung u. Kalkung in 
zwei grundverschiedenen Boden. Der Nitratgeh. stieg m it der Kalkung. In schweren 
gut gepufferten Boden sind 4 Woehen Incubationszeit notwendig, um gute Ver- 
gleichswcrte zu erhalten, in  leichter sandigen Boden m it geringem Humusgeh. 
miissen geringore Mengen von stickstoffhaltigem Materiał angewendet werden
u. die Incubationszeit ist auf 2 Woehen zu bemessen. (Soil Science 26. 221— 31. 
Oregon Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

Karl Steyer und Georg Eberle, Die Unkrautflora der Acker und ihre Bedeutung 
ais biologisches Eeagens auf den Reaklionszustund ihrer Boden. Vff. nehmen die Unkraut- 
flora in  Liibeck u. in  der Niederlausitz statist. auf. D ie Bodenrk. wird in der KCl-Auf- 
schlammung m it dem Acidimeter naeh T r e n e l  in  W.- u. KCl-Auszugen u. colorimetr. 
bestimmt. D ie Unterss. zeigen, daB eine groBe Anzahl der sogenannten „Saure an- 
zeigenden“ Unkrauter auch auf nichtsauren Boden vorkommen. Vorsieht ist z. B. 
geboten bei der Beobachtung von A l c h e m i l l a  a r v . , A n t h e m i s  a r v . , 
R a p h a n u s  r a p h a n i s t r u m ,  V i o l a  t r i c o l o r  u. selbst bei R u m e s  
a c e t o s o l l a ;  auch s p e r g u l a  a r v .  kann nur in  Verb. mit anderen Unkrautern 
ais Leitpflanze fiir saure Boden gelten. Einwandfreie Leitpflanzen fiir saure Boden sind 
(saurer ais pn 5,0 in KCl-Aufschlammung): O r n i t h o g a l u m  u m b e l l a t u m ,  
S c l e r a n t h u s  a n n u u s  u. auf sehr leichten Boden A r n o s o r i s  m i n i m a .  
T u s s i l a g o  f a r f a r a ,  L a m i u m  p u r p u r e u m  u. a m p l e x i c a u l e  sind 
Leitpflanzen fiir nicht saure Boden. Vff. glauben, die Bodenrk. allein aus der Unkraut- 
flora beurteilen zu konnen u. sind der Meinung, daB die Unkrautdiagnose nicht die 
„Fehlermóglichkeiten" exakter physikal.-chem. Methoden enthalt. (Arbb. biol. Reichs- 
anst. Land- u. Forstwirtsch. 16. 325— 420. Liibeck, Landw. Vers.-Station.) T r e n e l .

Alfred Aslander, Ezperhm nte uber die Ausrottung der Canadadistel, Cirsium  
arvense durcli Ghlorate und andere M ittel. E s wurden untersueht: NaCIOn, KC103, 
NaCNS, NaCN, N aH A s03. Nur die Chlorate vertilgten die Distel. Sie wurden in  Gaben 
von 200 kg N aćlO , bzw. 250 kg KC103/lia, ais trockenes Salz im Herbst auf den Acker 
gestreut, angewendet. (Journ. agricult. Res. 36 . 915— 34. Cornell Agric. Exp. 
Stat.) T r e n e l .

S. Mareovitch, Fhiorrerbindungen in  der Industrie, ihr Wert ais Insektenvertilgungs- 
mittel. Ais geeignetster Ersatz fur Arsenverbb. zum Schutz von Pflanzen gegen In- 
sekten erweisen sich Fluorsilicate. Trockener Puder von Fluorsilicat u. Schwefel 
zeigte sich wirksamer ais feuchter. Dio Ggw. freier Feuchtigkeit (Tau) ist zu ver- 
meiden. Quantitative toxikolog. Verss. m it Mosquitolarven haben gezeigt, daB 
Natriumfluorsilicat giftiger wirkt ais Natriumarsenit u. viel giftiger ais Na-Arseniat. 
Unl. Fluoride zeigen geringo Giftwrkg. Von organ. Sauren ist Salicylsaure am giftig- 
sten, yon Metallen Hg. Natriumfluorsilicat ist achtmal so giftig ais Natriumfluorid. 
Cr- u. Sb-Fluoride sind giftiger ais Na-Fluorid. Sowohl As ais Fluorverbb. sind bei 
Tempp. iiber 100° wirksamer ais bei tiefen Tempp. (Chem. Trade Journ. 83. 117 
bis 119. 141— 42.) ,JuNG.

P. R ischbieth, Zur Analyse der Nitrate. Der Vf. beschreibt eine Methode zur 
Best. der Nitrate, d ie  das Verf. von Gr a n d e a u -S c h l Os in g  m it der Eisenmethode 
vereinigt, wobei Zeit gespart wird u. die beiden Verff. anhaftenden Fehler vermieden 
werden. (Chem. Ztg. 52. 691. Hamburg.) J u n g .

George Jołm Bouyoucos, Die Hydrometermethode in  Anwendung auf eine genauere 
mechanische Bodenanalyse. (Vgl. C. 1928- II. 385.) In  Yerb. m it der STOKESschen 
Formel kann die mechan. Bodenanalyse m it der Hydrometermethodc exakt schnell 
ausgefiihrt werden. (Soil Science 26. 233— 38. Michigan, Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

J. S. Joffe und L. L. Lee, N otiz zur Bestimmung des spezifischen Oewichts der 
Boden im  Bodenprofil. D a bei der Best. des spezif. Gewichts der Boden Brocken u.
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Steinchcn stóren, elimiiiieren Vff. das Gewicht der Brocken. Sie zielien vom Gewieht 
des troekenen Bodens das der Brocken nach dem Sieben ab u. dividieren m it der Diffo- 
renz der Volumina beider Antcile. Das Volumen der Steine finden sie aus ihrem Ge
wicht, dm d iert m it 2,6. D iese reduzierteDichte nennen Vff. das „aktiveVolum gewicht“  
des Bodens. (Soil Science 26. 217— 19. N ew  Jersey, Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

Joseph M. Ginsburg, E in A pparat zur Herstellung von ausgemessenen Blaitfldchen 
zur Gelialtsbestimmuncj des aufgespritzten Inselctizids. Der App. besteht im wesentlichen  
aus einem kreisrunden Hohlmesscr, der aus den zu untersuchenden Blattern definierte 
Flaclien m it Hilfe eines Stempels ausschneidet. D ie Anzahl der yorgenommenen 
Schnitte wird automat, registriert. Vergleichsanalysen zeigen, daB das aufgespritzte 
Arseniat durch den Schnitt nicht heruntergeschabt wird. (Journ. agricult. Res. 36. 
1007— 09. New Jersey, Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

J. van der Plaes, Mariaburg, Belgien, Diingemittel. Fein gepulverte, zweckmaBig 
befeuchtete Gemisehe von Rohphosphat, manganhaltigem Stoff, z. B. Erz, kiesel- 
saurehaltigem Stoff, w ie Sand, Quarz o. dgl., einem alkal. reagierenden Stoff, wie 
N a2C 03 oder K 2C03 u. gegebenenfalls Ca, werden mindestens bis zum Sintern der M. 
erhitzt. D ie Menge der Bestandteile des Gemisches wird so gewahlt, daB das Erzeugnis 
ein Silicophosphat der Formel P 2Os-S i0 2-4CaO-Na2O u. A120 3, Fe20 3 u. MnO in aqui- 
molekularem Verhaltnis enthalt. (E . P. 293 837 vom 12/7. 1928, Auszug veróff. 5/9.
1928. Prior. 13/7. 1927.) K u h l in g .

E. R . Stackable, San Francisco, Diingemittel. Mischungen von H 3P 0 4 oder 
Ca(H2PO.,)2 u. CaS04 werden bei Ggw. von wenig W. m it N H 3 behandelt. Auf 1 Molekel 
H 3P 0 4 oder Ca(H2P 0 4)2soll’nicht mehr ais 1 Molekel C aS04 u. nicht mehr ais 2 Molekeln 
N H 3 angewendet werden. Es entstehen C aH P04 u. (N H 4)2H P 0 4, welche durch Aus- 
laugen getrennt werden. (E. P. 293 942 vom 19/5. 1927, ausg. 9/8.1928.) K u h l i n g .

Antaldo Antaldi, Italien , Dungernittd. D ie beim Verbrennen pflanzlicher u. 
tier. Stoffe gebildeten Gase u. Dampfe werden nacheinander durch eine saure u. eine 
alkal. FI. geleitet u. die Erzeugnisse, gegebenenfalls nach Neutralisation, dem GieB- 
wasser fur Garten zugesetzt oder zur Trockne verdampft u. ais Felddiingem ittel 
benutzt. D ie Asehen der verbrannten Stoffe dienen zur Herst. der erwahnten alkal. 
Lsgg. Zur Absorption der bas. Bestandteile des gas- u. dampffórmigen Yerbrennungs- 
erzeugnisses verwendet man verd. H N 0 3, H 2SO, oder Gemisehe beider Sauren. (F. P. 
641 253 vom 24/8. 1927, ausg. 31/7. 1928. It . Prior. 1/5. 1927.) K u h l i n g .

Georg Blohm, Die Kalkung der schweren Boden. (Vortr.) Berlin: KaLkverlag 1928. (30 S.)
8°. M. —.60.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarb eitung.
Harald Skappel, E in  neues Verfahren und einige neue Prinzipien der Metallurgie 

und Aufbereitung komplexer sulfidischer Erze. Im  Gegensatz zu der bisher ublichen 
Art, die bekannten Aufbereitungsverff. nur auf Erze u. andere Bergwerksprodd. an- 
zuwenden, beruht das Verf. des Vfs. darauf, die Rohstoffe zunachst einem Hutten- 
prozeB derart zu unterwerfen, daB die entstehenden Schmelzprodd. leicht nach den 
Methoden der Aufbereitung weiter verarbeitet werden kónnen. —  Im  Zusammenhang 
damit weist Vf. auf den teilweise metali., teilweise unmetall. Charakter der Sulfide
u. Oxyde hin, u. stellt die Regcl auf, daB die metali. Eigg. der Sulfide u. Oxyde mit 
zunehmender Bildungswarme abnehmen. —  Zur Unters. des chem. Gleichgewichts 
in  huttenmann. Schmelzen unterwirft Vf. diese Schmelzen einer Elektrolyse, sorgt 
also fiir langsame Verminderung des vorhandenen O u. S, u. verfolgt die Verteilung 
der Metalle in  den verschiedenen Schichten: Schlacke, Stein, Speise, Metali. D ie ge- 
wonnenen Resultate lassen dann Schliisse zu, in welcher W eise der HiittenprozeB 
gefiihrt werden muB, damit die Schmelzprodd. leicht aufbereitet werden konnen. 
(Metali u. Erz 25 . 367— 70. 400— 11. Oslo.) L u d e k .

I. L. B ox und E. H. Crabtree, Erste Untersuchung von ErzdbfaUen zur Wieder- 
verwendung. Das Materiał muB genauestens untersucht werden, die Gesamtmenge, 
der Blendegeh., die D. der verschledenen Teilchen u. der notwendige Mahlgrad, um  
das Materiał freizulegen, bestimmt werden. (Mining and Metallurgy 9. 316— 17. Picher 
[Okla.], Consolidated Lead and Zine Co.) W il k e .
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Fritz W ust, Eine neue Theorie des Hochofemerfahrens. (Rev. techn. Luxem- 
bourgeoise 20. 81— 92. —  C. 1927. I. 2627 u. C. 1928. I. 2650.) W ilk e .

F. H. W illcox, Hochofenprdzis in  Deutschland. Eine a?nerikanische Ansiclit. Die 
Lago in Deutschland u. Verglciche m it den Ver. Staaten werden angestellt. Der Ofen- 
bau, das Lagom u. Chargieren, dor Koka u. Sohrott, das Sintern afrikan. Erze, die 
minderwertigen heim. Vorkk. u. a. werden beriihrt. (Iron Coal Trades Rew 117. 
370— 71. Chicago, Freyn Engineoring Co.) W i l k e .

W illiam  Mason, Hochtemperatur-Tiegelófen. D ie Abmessungen, Anlage u. prakt. 
Betriebsweise wird geschildert. (Metal Ind. [New York] 26. 392— 93.) W i l k e .

— , Automatische Ofenkontrolle beim Harlen. GleichmaBigkeit beim Harten wurde 
von den A u t o m o t i v o  G e a r W o r k s ,  Inc., Richmond [Ind.] durch Einbau ihres 
gasgefeuerten rotierenden Ofens erreicht, der einen Durchsatz von 900 lbs je Stde. 
hat. Der Ofen besitzt 2 Heizzonen, die auf eine Temp. genau eingestellt werden. Der 
Ofen wird m it H ilfe von Abb. beschrieben. (Iron Age 122- 579.) W i l k e .

W . Parker, Normalisieren von Stahlblecli. D ie neueste Ofenart is t die kontinuier- 
liche, in  der die Bleche gleichzeitig erwarmt u. gekuhlt werden. D ie Warmebehandlung 
ist so unter genauer Kontrolle wahrend des Durehgehens der Bleohe durch den Ofen, 
das nur wenige Minuten dauert. Diese Kontrolle ist wesentlich, um die richtigen 
metallurg. Eigg. zu erhalten, denn das Materiał muB gleichmaBig gerade uber die krit. 
Temp. gebracht werden u. bis zur unteren krit. Temp. abgekiihlt sein, bovor es den 
Ofen verlaBt. Wesentlich ist, daB gleiches Materiał erhalten wird, da jcdos Blech genau 
dieselbe Warmebehandlung erleidet. Ein von der B r i t i s h  F u r n a c e s ,  Ltd., 
Chesterfield, aufgestelłter Ofen wird beschrieben. Der Ofen bringt die vielen Vorteile 
m it sich, die ein kontinuierliches Verf. stets hat. (Iron Coal Trades Rev. 117- 397 
bis 398.) W i l k e .

H. Hanem ann, Untersuchung von Rohstahl aus der „La Tene“-Zeit. D ie chem. 
Analyse ergab neben 0,4%  C Spuren von Si, Mn, P, S, Cu. D ie metallograph. Untors. 
zeigto ein Kleingofuge aus Perlit u. Zementit, u. auch aus Ferrit u. Perlit. Das meta- 
stabile Zementit war also iibor 2000 Jahre bestandig. (Arhiv Hemiju Farmaciju 
Zagreb 2. 115— 19. Charlottenburg, Eisenhuttenm. Lab. Techn. Hochsch.) W e i n r e b .

C. R. Mc Gahey, HersleUung niedrig gekohlten Eisens. Auf die Zusammenarbeit 
des Chemikers u. Huttenmannes u. die richtige Auswahl des Ausgangsmaterials wird 
besonders hingewiesen. (Foundry 56. 723— 27.) W i l k e .

H. B. Knowlton, Tatsachen und Grundlagen der Stahlbearbeitung und Warme
behandlung. X X . Mitt. (X IX . vgl. C. 1928. II. 1479.) D ie App. u. Verff. der Warme
behandlung werden besprochen ,u. a. Pyrometer, Ofen m it Kohlen-, 01-, Gas- u. elektr. 
Feuerung usw. (Trans. Amer. Soo. Steel Treating 14. 415— 34. Fort W ayne [Ind.], 
International Harrester Co.) W i l k e .

Edwin Joyce, Korrosionsbest&ndiges Eisen fiir  Seeflugzeuge. Vorunterss. ergabon, 
daB korrosionsbestandiger Stahl nicht genugend D uktilitat besitzt; wird er aber warme- 
behandelt, damit er die Eigg. von S. A. E . Nr. 2330-Ni-Stahl erreichen soli, so wider- 
steht er nicht der Salzwasserkorrosion. Korrosionsbestandiger Stahl ist sehwieriger 
mit Maschinen zu bearbeiten ais korrosionsbestiindiges Fe u. erfordert eine sehr hohe 
Temp. bei der Warmebehandlung (1010°), die vollkommen den Gebrauch von hart- 
gelóteten Verbb. ausschlieBt. 2 handelsublicho Sorten von korrosionsbestandigem Fe 
wurden eingehender untorsucht; sie hatten folgende Z us.: 0,10 (0,04% ) C, 0,42 (0,22)%  
Mn, 0,017 (0,016)% P, 0,018 (0,016)% S, 0,23 (0,33)%  Si, 12,3 (13,4)%  Cr u. 0,19 (0,13)%  
N i u. erwiesen sich im ganzen ais brauchbar. Besondere Obacht mu 13 auf die Tempp. 
bei der Warmebehandlung gelegt werden, um den m asim alen Widerstand gegen 
Korrosion zu erhalten. D ie Abhangigkeit der AnlaBtemp. u. der Korrosionsfestigkeit 
voneinander ist nur qualitativ festgestellt worden, doch laBt sich immerhin ein deut- 
liches Fallen des Widerstandes mit, fallender AnlaBtemp. erkennen. Mehrere Tabellen 
sind der Arbeit beigegeben. (Iron Age 122. 627— 30. Philadelphia, N aval Aircraft 
Factory.) WlLKE.

J. King H oyt jr., Neuester Fortschritl in  der Stahlherslellung druhen. E in Bericht 
uber Beobachtungen, die im Laufe einer kurzlichen Reise nach England u. Schweden 
bei den wichtigsten Firmen gemacht wurden. (Mining and Metallurgy 8. 310— 11. 
New York [N. Y .], A. M il n e  & Co.) _ W i l k e .

B. D. Saklatwalla, D ie Richtung der Entioicklungen des Konstruktionsstahls. E ine  
ausfuhrliche Beschreibung der Fortschritte in der Yerbesserung der Eigg. u. der Yer-
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wendungen des Stahles bis zur Ggw. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. T 198—202. T. 210 
bis 212.)  ̂ WlLKE.

W . H. W ills, Ober die N atur und die Anwendungen der Hauptarten des Werkzeug- 
stahles. D ie Entw. des elektr. Ofens u. der Al-Red.-Methode bei der Herst. der Fe- 
Legicrungen hat dio Zahl der Werkzeug-Legierungsstahle erhóht u. daher sind jctzt 
Hunderte von Werkzeugstalilen auf dem Markt. Sie lassen sich in  5 Gruppen teilen: 
C- u. C-V-, ólhiirtende, hoch-C- nicdrig W-, heiBarbeitende u. Schnelldrehstiihle. Der 
Zweck der Abhandlung, ist die Struktur u. dio physikal. Eigg. jeder dieser Stahlsortcn  
zusammenfassend vom prakt. Gesicktspunkte aus zu behandeln. (Trans. Amer. Soc. 
Steel Treating 14. 363— 76. Dunkirk [N. Y .], Atlas Steel Corp.) W ilk e .

B. M. Larsen und A. W . Sikes, Eine Bemerkung uber die Wirkung der Warme- 
behandlung auf die anormalen Einsaizliartestiihle. Kurzlich veróffentlichten E p s t e i n  
u. R a w d o n  (C. 1927. II. 2344), daB Einsatzhartung sowolil Anormalitat in  der Korn- 
gróBe wie auch in der Struktur heryorrufen kann. Anormale KorngróBe kann dabei 
durch yerschiedene Warmebehandlung in  der gleichen Art wie bei anderen Stahlen  
geandert werden. Aber die Strukturanormalie, die sich in der Neigung zur Ausscheidung 
von Ferrit u. Zementit in der ubereutektoiden Zono auBert, wird durch keine Warme
behandlung merkbar beeinfluBt, sogar nicht einmal bei Tempp. um rund 1095— 1120°. 
Im allgemeinen wird diese Ansicht bestatigt, obwohl es auch Ausnahmen gibt, wie z. B. 
die von SEFING berichtete (Bulletin 10 [1927]. Michigan Engin. Experiment Station). 
Zur Wiederholung dieser Verss. wurden Stahle m it 0,06— 0,14% C, 0,10— 0,82% Mn,
0,004— 0,04% Si, 0,014— 0,019% P u. 0,017— 0,030% S angewandt. Danach erscheint 
es wahrscheinlich, daB die Stahle, von denen SEFING berichtete, gróBtenteils zur Art 
m it anormaler KorngróBe gehórten, denn die von ihm angegebene Warmebehandlung 
andert auch nicht merkbar die anormale Struktur. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 
14. 355— 62. Pittsburgh, Pittsburgh Erperim ent Station u. United States Bureau of 
Mines.) WlLKE.

G. W . H egel, Stahlerwarmung mittels der Kontrolltemperaturmethode. Es wird die 
Wrkg. der Schnelligkeit des Erwarmens durch den krit. Bereich auf die Temperatur- 
yerteilung in  einem Stahlstuck an Verss. gezeigt u. auf den Wert dieses Yerf. hin- 
gcwiesen. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 14. 377— 84. Schenectady [N. Y .], General 
Electric Co.) W i lk e .

John Howe H all, Staldgu/3 widersleht schweren Arbeitsbedingungen. D ie in  den 
letzten Jahrzehnten gemachtcn Fortschritte insbesondere die Steigerung der physikal. 
Eigg. durch Verwendung von Legierungszusatzen zum Stahl werden erlautert. (Foundry 
56. 655— 56. 702— 04. Highbridge [N. J .], Taylor-Wharton Iron & Steel Co.) W il.

Alfred Marcus, Bussische Erze. Aus RuBland werden neuerdings in gesteigertem  
MaBo Zinkkonzentrate angeboten, von denen angeblich jahrlich 100000 t  esportiert 
werden konnen. Es handelt sich um Konzentrato aus den Erzen des Ridder-Gebietes 
im westsibir. Altaigebiet. D ie Zus. ist: Zn 30— 40%, Pb 10— 15%, S 28— 31%, Cu 1,5 
bis 2%, Fe 7% ; Au 30— 40 g in 1000 kg, Ag 200 g in  1000 kg. Preise sind lioch, dabei 
liegt aber keine Knappheit an derartigen Rohstoffen vor. Auch Zinkblendekonzentrate 
werden angeboten. (Metali-Wirtschaft 7. 921— 22.) SCHULZ.

R ussell W . Millar, Kondensmaterialien und „ blaues Pulver“ beim Zinkschmelzen. 
N ash M a ie r  u. R a l s t o n  (C. 1926. I. 2781) reagieren Zn-Dampf u. CO unter den 
Bedingungen, unter denen sie in den Kondensraumen sind, so, daB ZnO u. C gebildet 
werden. D ie neueren Unterss. haben nun erwiesen, daB, wenn Zn-Dampf u. reines 
CO unter Teildrucken von 0,03 resp. 0,5 a t u. einer Temp. yon 650° zusammengebracht 
werden, die Rk. in  Abwesenheit eines akt. Katalysators auBerordentlich langsam ist. 
Keine Beschleunigung des Rk.-Verlaufes war beobachtbar, wenn die Temp. auf 850° 
stieg u. der Zn-Dampfdruck 0,5 at erreichte. Da die Unterss. in  Silicarohrcn u. spater 
in Ggw. yon ZnO, reinem gesclimolzenen Zn, geschmolzenem Zn m it 0,04% Fe, A120 3 
u. Kaolin, dem alles Fe entfernt war, yorgenommen wurden, so sind die Wandę des 
Rk.-Raumes u. diese Substanzen keine akt. Katalysatoren. Kaolin, dem das Fe nicht 
entzogen worden war, rief die Rk. in  hohem Grade hervor, wie aus dem Fallen des 
Gasdrucks im App., dem Erscheinen yon ZnO an den Rohrwandungen u. dem Nieder- 
schlagen yon C auf dem Kaolinteilchen zu ersehen war. D ie erste Rk. war die Bldg. 
yon C u. C 02 aus CO, die durch E isenosyde katalyt. beschleunigt wird, aber nicht 
durch die oben erwahnten inakt. Substanzen, u. die darauffolgende schnelle Oxydation  
des Zn durch C 02. —  Die Oxydation des Zn-Dampfes durch die Feuchtigkeit, die C 02 
der Kohle u. die beim Yerbrennen gebildeten C 02 ruft in den ersten Schmelzstufen
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den gróBten Teil des blauen Pulvers hervor. Auch der Kondensraum kann kontinuierlich  
etwas Pulvor bilden, doch konnen die Gase vor der katalyt. Wrkg. der Raumwande 
durch eino Schutzschicht yon Zn, ZnO oder einer Mischung dieser Substanzen gescliiitzt 
werden. (Mining and Metallurgio 9. 395. Berkeley [Cal.], U. S. Burcau of Mines.) WlL.

O. Bauer und G. Sachs, Die Bedeutung des Gufigefuges fiir  die Eigenschaften von 
Kupfer. Eine Ursache fiir zahlreiehe Eehler kann in der Undichtigkeit der Cu-Giisse, 
besonders liegend gegossener Barren, gesucht werden. Stehend gegossene Knuppel 
waren dagegen auBerordentlich dicht. Fehlstellen lassen sich auch auf eingeschlossene 
Luft, am haufigsten auf Oxyduleinschliisse zuriickfuhren. Kleingefiigc u. Eigg. des 
yerarbeiteten Cu hangen vom GuBgefiige nicht mehr nachweislich ab. (Mitt. deutsch. 
Materialpriifgs.-Anstalten 1928. 4.) R u h l e .

A. Launert, Einwirkung von Salzgemischen auf Kupfer. Widerstand u. Durch- 
messer von Cu- Stiiben beim Erhitzen m it Gemischen von KOI +  SrCl2, KC1 +  BaCl2, 
SrCk +  BaCl, oder m it den reinen Salzen in Fe-Rohren im elektr. Ofen werden bei 
Tempp. yon ca. 500— 700° gemessen. (Compt. rend. Acad. Scionces 187. 206 
bis 207.) K r u g e r .

D. B. Keyes, Die elektrolytische Aluminiumabscheidung rollbracht. E in neues Verf. 
wird angezeigt, daB bisher nur im Laboratorium ausgefiihrt worden ist. Das Al wird 
aus organ. Metallkomplexen, die bei gewóhnlicher Temp. oder nur wenig erhóhter 
Temp. fl. sind, elektrolyt. niedergeschlagen. Nahere Angaben fehlen. (Metal Ind. 
[New York], 26. 383.) W ilk e .

Jam es Silberstein, Sehr feste Metalle. D ie bekannten Fortschritte in der Er- 
hóhung der Festigkeit werden kurz skizziert. (Metal Ind. [New York]. 26. 385.) W i l k e .

— , Praktisch bewahrte Speziallegierungen. HandwerksmaBige Angaben iiber Zus., 
Erschmelzen u. GieBen von Bronzen u. anderen bekannten Legierungen. (Metali 1928. 
145— 47.) S c h u l z .

M. H an sen , Der Verlauf der Sdttigungsgrenze des a(ChiSn)-Misciikrysialls. D ie 
Loslichkeitsabnahme von Sn in  Cu m it fallender Temp. wurde durch Verss. bestiitigt 
u. der Verlauf der Lóslichkeitsgrenze zwischen 600° u. Raumtemp. durch Beobachtung 
u. Mk. bestimmt. (Mitt. deutsch. Materialprufgs.-Anstalten 1928. 5.) R u h l e .

O. Bauer und M. Hansen, D as Ersłarrungs- und Umicandlungsschaubild der 
Kupfer-Zinklegierungen. D ie hieruber bereits vorhandenen Arbeiten sind krit. gesichtet 
u. durch eigene Unterss: nachgepriift worden. Es haben sich dabei zwar keine grund- 
satzliehen Unterschiede herausgestellt, wohl aber ein teilweise erheblich yeranderter 
Yerlauf der Loslichkeitskurven, was an Hand eines Schaubildes naher ausgefiihrt wird. 
(Mitt. deutsch. Materialprufgs.-Anstalten 1928. 5— 7.) R u h l e .

A. Le Thomas, Einige Eigenschaften von Spezialmessingen mit Nickel- und Mangan- 
gehalt. D ie Zus. der Legierungen war in einem Fali 53,20% Cu, 38,82% Zn, 4 46% N i, 
2,95% Mn u. 0,56% Fe; im anderen Fali 52.8% Cu, 37,44% Zn, 4,74°/9 N i, 3,13% Mn,
1,05% Fe u. 0,9%  Zn. D ie Elastizitatsgrenze schwankt bei verschiedenen Tempp. 
wdllkurlich; im  allgemeinen scheint aber die Dehnung mit der steigenden Temp. zu- 
zunehmen, die Brinellharte abzunehmen. Dann wurden Unterss. an einer Bronze m it 
88,40% Cu, 9,77% Sn, 0,25% Pb u. 1,28% Zn sowie m it 87% Cu, 11,58% Sn, 0,42%  Pb 
u. 0,72% Zn vorgenommen. D ie Elastizitatsgrenze nahm hier m it steigender Temp. 
merklich ab. Dio Bruchfestigkeit nim mt bei der 10%ig. Bronze ab u. scheint auch 
bei der 12%ig. Bronze sich zu verringcrn. D ie Legierungen wurden dann der therm. 
Analyse unter Vcrwendung des Dilatometers von Ch e v e n a r d  unterworfen. D ie 
Unterss. iiber den EinfluB der therm. Behandlung u. die mógliche Vergutung der N i- 
Mn-Legierungen zeigte, daB die therm. Nachbehandlung fiir diese Spezialmessinge 
keinen Yorteil bringt. E s wurden dann die besten Bearbeitungs- u. Verwendungs- 
móglichkeiten des Spezialmessings untersucht. Sie sind fiir Schnell-Arbeitsmaterialien 
gut geeignet. Weiter folgte eine Unters. der mechan. Eigg. einer Reihe yon Legierungen 
m it 5% u. 3% Mn, dereń Grundmasse m it 62/38, 60/40, 58/42 u. 56/44 berechnet war. 
D ie Elastizitatsgrenze, dio Bruchfestigkeit u. die Hartę nahmen m it abnehmendem 
Cu-Geh. zu. D ie Korrosionsfestigkeit der N i-, Mn-haltigen Messinge wurde dann mit 
der yon Cr-Stahl m it 12% Cr, Cr-Monelmetall, P-Bronze, N i-Stahl m it 5% u. 25% N i 
yerglichen. Danach konnen die Spezialmessinge m it Ni-Mn-Geh. sieh m it den besten 
korrosionsfesten Legierungen messen. (Metallbórse 18. 1996— 97.) W i l k e .

J. Laissus. Die mechanischen Metalluntersuchungen. E in e  Z usam m enstellung m it 
Abb. (Science m oderne 5 . 337— 41. 385— 90.) W i l k e .
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H. M. German, Hartebealimmung. Einige dor neueren Anschauungen iiber die 
Brinell-, Rockwell- u. Skleroskop-Haitepriifung werden zusammengestellt u. an Dia- 
grammen die entsprechendcn Hartewerte von Brinell, Rockwell C, Rockwell B u. 
Skleroskop gezeigt. Zum SehluB werden kurz die Vickers u. Monotron-Harte-Maschinen 
behandelt. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 14. 343— 54. Bridgeyille [Pa.], Universal 
Steel Co.) WlLKE.

A. B. K inzel, Wachsende Anvxndibarke.it des Biegerersuches. (Iron Age 122. 575 
bis 577. —  C. 1928. I. 576.) W il k e .

E. Voigt, Eine neue Methode zur Bestimmung der inneren Arbeitsaufnahmefahigkeit 
von Werksloffen bei dynamischer Beansprucimng. Krit. Bespreehung der Methoden 
zur Diimpfungsbest. u. Angabe einer neuen, die Genauigkeit der anderen Methoden 
um 2 Zehnerpotenzen ubertreffenden Anordnung. Bestst. der Abhiingigkeit der 
Dampfung von Belastung u. Dauerbeanspruchung an Stalli, Ewen, Kupfer, Messing, 
Glas u. Porzellan. (Ztschr. techn. Physik 9. 321— 37.) L e s z y n s k i .

O. Schlippe, Oberflachenuntersucliungen. Beschreibung eines Verf. zur Messung 
der Grófie von Bearbeitungsspuren auf der Oberfliiche von metali. Werkstiicken dureh 
Herst. von Gelatineabgiissen, die dureh Mikrotom in dunne Soheiben zersclmitten 
werden. Anwendung auf versehieden fertiggestellte Bohrlócher. (Metall-Wirtschaft 7.
931— 36.) S c h u l z .

von Goler und G. Sachs, Entstehung des Guflgefiiges. D ie Krystalle wachsen, 
obcrflachlich betraohtet, bei gleichbleibender Randtemp. senkrecht auf der Begrenzungs- 
flache auf u. gradlinig weiter ins Innere, bis sie m it anderen Krystallen zusammen- 
stoBen, wie z. B. bei Zn-GuB zu beobachten ist. (Mitt. deutseh. Materialprufgs.-An- 
stalten 1 9 2 8 . 4— 5.) R u h l e .

Kuhnel, Die Benutzung der Streckgrenze bei Berechnung und Abnahme. Nach 
Verss. von M ohnnann und Karth. Die Ergebnisse umfangreieher Verss. an Bau- 
stahlen sollen die Einwande, die insbesondere Mo s e r  gegen die Benutzung der oberen 
Streckgrenze ais Abnahmewert erhob, widerlegen. D ie untere Streckgrenze soli ebenso 
schwanken wio die obere. Allerdings werden fiir RundzerreiBstabe starkero t)ber- 
hohungen der oberen Streckgrenze festgestellt, wahrend bei Flach- u. Profilstaben 
die obere Streckgrenze eine zur Abnahmepriifung geeignete Werkstoffeig. darstellen 
soli. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 72. 1226— 32.) S c h u l z .

Kotaro Honda und Ryónoske Yamada, Ober die Yerdnderung der elastischen 
Konstantę in  Metallen, die dureh Kaltbearbeitung verursacht worden ist. D ie Veranderung 
der elast. Konstantę wurde an Fe-EinkrystaUen u. anderen Metallen, die aus Poly- 
krystallen bestanden, gemessen. Es wurde dabei erkannt, daB die Konstantę dureh 
Kaltarbeit emiedrigt wird. Der Verminderungsbetrag ist rund 3% bei Einkrystallen 
u. 6— 10% bei Polykrystallen. Beim Fe-Einkrystall wird die elast. Konstanto nach 
der Kaltbearbeitung dureh ein Anlassen bei tiefer Temp. nicht geandert, aber beim  
Vielkrystall von Fe in anderen Metallen gewinnt die Konstantę dureh die gleiche Be- 
handlung viel wieder zuruck. D ie Hóhe der Verminderung der Konstantę stimm t 
gut m it der theoret. aus dem Gesetz der atom. Krafte erreebneten uberein. D ie unter- 
suchten Metalle waren: Fe-Einkrystall, Armco-Fe, Fe m it 0,1% , 0,3% u. 9,5%  C, 
Cu, 4: 6 Messing u. Al. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 17. 723— 42. Research 
Institute for Iron, Steel and Other Metals.) W il k e .

Alfred Schulze, Ober die thermische Ausdehnung ton  Eisenlegierungen. Vf. bs- 
stim m t die therm. Ausdehnung der Systeme F e-Si (bis zu 8,37% Si), Fe-ylż (bis zu 
zu 10,52% Al) u. Fe-M n  (bis zu 14,41% Mn) bis zur Temp. von 500°. Fiir Fe-Si u. Fe-Al 
ergibt sich das fiir das Vorhandensein von Mischkrystallen charakterist. Verh. Bei 
der therm. Ausdehnung der Fe-Mn-Legierungen treten die magnet. Umwandlungs- 
erscheinungen deutlich in Erscheinung. (Ztschr. techn. Physik 9. 338— 43. Physik.- 
Techn. Reichsanstalt.) L e s z y n s k i .

Raymond H. Hobrock, Eine Benierkung iiber die Ausdehnung, die dureh die 
Nitrierung eines Speziallegierungsstahles veranlaj}t ist. D ie Untersuchungsstiicke ent- 
hielten 0,38—0,43%  C, 0,20—0,30% Si, 0,40—0,60% Mn, 1,60— 1,80% Cr, 1— 1,25%  
Al, 0,15—0,25%  Mo u. 0,30—0,60%  N i. Bei der Nitrierung findet eine Ausdehnung 
statt, die nicht dureh einen AnlaBvorgang ausgeglichen werden kann. Der Ausdehnungs- 
betrag ist eine Funktion der Eindringtiefe u. der Behandlungszeit u. dementspreehend 
ist der Ausdehnungskoeffizient K n =  Gesamtanderung in linearer Dimension: 2 X E in
dringtiefe bei Zylindern. Diese Koeffizienten wurden fiir alle Verss. bereehnet u. gegen 
die Behandlungszeit in ein Diagramm eingezeichnet. D ie Zickzackkurven zeigen dann
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die Ergebnisse fur die Behandlung bei yerschiedenen Drucken yon 5— 600 mm iiber 
1 at u. yerschiedener Zeit. Aus diesen Angaben wurde die Langenyeranderung eines 
Stahles, der 24 Stdn. bei einem N H 3-Druck von 600 mm iiber 1 a t behandelt worden 
ist, m it 0,00289 cm berechnet u. auch im  Experiment bestatigt gefunden. (Trans. 
Amer. Soc. Steel Treating 14. 337— 42. Lafayette [Indiana], Engineering Experiment 
Station, Purdue U niv.) W lL K E .

C. R. Wohrman, Einschlusse im  Eisen. Eine pholomilcrographische Untersuchung.
IV. Mitt. Oxyd-Sulfid-Einschliisse. (III. vgl. C. 1928. II. 1484.) In der Ggw. von
S u. 0 2 werden in  reinem Fe Oxyde u. Sulfide gebildet, dio miteinander Lsgg. bilden 
u. beim Abkiihlen in  2 Hauptbestandteilc zerfallen: in  einen Bestandteil, der liaupt- 
siichlich Eisenoxyd oder -sulfid darstellt oder in  ein eutekt. Gemisch. AuBerdem konncn 
sich Magnetitkrystalle (? ) u. komplexe feste Sulfid-0,-Lsgg. oder feine Aggregate 
bilden, die durch ihren geringen Widerstand gegon Sauren gekennzeichnet sind. Ist 
Mn in kleinen Mengen anwesond, so yerbindet es sich zuorst m it 0 2; die gebildet en 
Oxyde gehen m it Eisonoxyd u. -sulfid in  eine feste Lsg., die sich beim Abkiihlen wie eine
0 2-S-Lsg. des reinen Ee yerhiilt. In  Ggw. betrachtlicher Mn-Mengen bildet sich langs 
den Oxyden MnS. MnS u. MnO gehen ebenfalls m it den Eisenoxyden u. -sulfiden 
in Lsg. u. bilden beim Abkiihlen entweder eine feste Lsg. yon FeS u. MnS, yon MnO 
u. FeO oder ein eutekt. Gemisch. D ie komplexen 0 2-S-Einsehlusse haben je nach der 
Warmehandlung des Grundmotalls yerschiedene Struktur. Abschrecken unterdriickt 
im allgemeinen die Bldg. des Eutektoids u. bringt feine Strukturen hervor, anderer- 
seits ruft Anlassen grobo Struktur u. ein Ausseheiden der IConstituenten der E in
schlusse heryor. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 14. 385— 414. Haryard Uniy.) WlL.

Sinkiti Sekito, Hanłgenslrahlenunłersuchung der Dichte abgeschreckler Sidhle und 
der inneren Spannung in  ihnen. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 17. 679— 92. —
C. 1928. I. 2868.) W ilk e .

T. A. W right, Probenalime -und Wertbestimmung zweiłer MetalUorten. (Metal 
Ind. [New York] 26. 384— 85. New York, Lucius Pitkin, Inc.) WlLKE.

E. H. Schulz, Die łechnologische Bedeułung der Gase in  den Metallen. D ie technolog. 
Bedeutung muB man nach 2 Hauptriehtungen unterscheiden: es handelt sich einmal 
um freie Gase, die Hohlraume bilden u. zweitens um gebundene gel. Gase. D ie ein- 
schlagigen Fragen werden behandelt. (Metallborse 18. 1997. Dortmund.) W lLKE.

W . P. Barrows, D ie Fleckenbildung von GufimetalUn. Es gibt 2 Arten von Flecken- 
bldg. D ie erstc wird nur bei lackierten Sulfid- oder „oxydierten“ Uberzugen in  Form  
von dendrit. (baumahnlichen) Krystallen angetroffpn, meistens m it einer schwarzen 
oder fast schwarzen Farbo. D ie Flecko heiBen „Krystallfleeke. “ D ie 2. Art bestelit 
aus unregelmaBigen Flachen yerschiedener Farbę u. wird „Farbfleck“ genannt; diese 
Art wird hier untersucht. D ie Vorunterss. fiihrten zu folgenden Schliissen: Farbflecke 
kommen boi oxydierten oder unoxydierten tlberzugen vor, wahrend Krystallfleeke 
nur bei S-haltigen Uberztigen zu sehen sind. Sowohl bei lackierten wie unlackierten 
Stiicken sind die Farbflecke anzutreffen, wahrend die Krystallfleeke nur bei lackierten 
yorkommen. Farbflecke entstehen auf plattierten u. unplattierten GuBstiicken. 
Feuchtigkeit in  der umgebendon Atmosphare ist notwendig, um die Farbflecke hervor- 
zubringen. Stiieke, die mehrere Woehen keiner Feuchtigkeit ohne Fleckenbldg. aus- 
gesetzt waren, bildeten sofort nach wenigen Stunden Flecke, wenn sie in  eine Atmosphare 
yon 90% Feuchtigkeit kamen. AuBerdem erschoinen die Farbflecke gewóhnlich in  
feuchter Atmosphare in  wenigen Stunden, wahrend die anderen Flecke Woehen oder 
Monatc benotigen. D ie Farbflecke werden durch Poren im GuB yeranlaBt, die ent
weder schon yorhanden oder durch die Wrkg. von Lsgg. heryorgerufen worden sind. 
Dieser SchluB wird aus der ófteren Anwesenheit eines kleinen dunklen Fleckes in  der 
Mitte jedes Farbbereiches u. aus der weiteren Tatsache gezogen, daB nach Entfernung 
der obersten Schicht, in  yielen Fallen die Farbbereiche an derselben Stelle wieder er- 
scheinen (oft sogar noch nach mehrmaligem Entfernen). W eiter yeranlaBt die Ggw. 
yon „hygroskop." (Feuchtigkeit absorbierenden) Verbb., die in  den Metallporen ent- 
halten oder gebildet werden, die Farbfleckbldg. Dabei kónnen sowohl alkal. wie saure 
Verbb. die Ursache sein. D ie Feuchtigkeit der Atmosphare, die durch die Salzo in den 
Poren absorbiert wird, yeranlaBt die Salze zu kriechen, sich auf der Oberflacho aus- 
zubroiten u. einen Fleck zu bilden, in  extremen Fallen sogar eine Krystallisation festen 
Materials heryorzurufen. Hieraus ergeben sich 3 Punkte zur Vermeidimg der F lecke: 
Vermeidung von Poren im GuB; Verhindern des E intritts der farbenden Verbb. in  
die Poren oder des Dortbleibens; AussclilieBung starker Feuchtigkeit yon den Gegen-
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standen, nachdem sie gebrauchsfertig sind. In diesen 3 Richtungen sind Verss. unter- 
nommen worden, iiber die berichtet wird, auch einige Erfolge sind zu verzeichnen, 
aber bisher ist noch nichts Endgiiltiges erreicht. (Metal Ind. [New York] 26. 397— 98. 
Bureau of Standards.) W ilice .

Julius v. Bossę, Die technische Verwertung der Eleklrodenzerslaubung. Durch die 
Hcrst. von Hochvakuumgcfafien von 6 u. mehr Kubikmeter Rauminhalt ist es ge- 
lungen, dio Eleklrodenzerslaubung zur Erzeugung von Metallndd. auf Gegenstanden 
nutzbar zu ruachen. Das in den Handen der Gesellschaft fiir Elektrodenzerstaubung 
in  Bohlitz-Ehrenberg b. Leipzig liegende Verf. findet Anwendung zur echten Ver- 
goldung u. Versilberung von Pelzen, Federn, Stoffen usw., zum Leitendmaehen von  
Waehsaufnahmeplattcn in der Schallplattenindustrie, zur direkten Herst. von Druck- 
stocken von photogr. Platten, zui Herst. elektr. leitendor Papiere usw. Eine Anlage 
zum Metallisieren yon Stoffen u. Papieren is t im Original abgebildet. (Umschau 32. 
820— 22.) J u n g .

W alther Ifendahl, Verchromung anstatt Yernickelung. Kurze referierende An- 
gaben. (Motali 1928. 143— 44.) S c h u lz .

— , Neue Haube fiir  Chromierungsbader. Nach Angaben der A. Y . Mc D o n a l d  
M a n u f a c t u r i n g  Co., Dubuąue [Iowa], lassen sich dio Dampfe ohne Belastigung 
der Aufsichtsperson durch ihre neue Einrichtung entfernen, die ein genugend groBes 
Geriist m it 3 feststehenden Seitenwanden u. einer senkrecht verschiebbaren Front- 
seite ahnlieh wie ein Abzug hat. Eine Anlage der Tanks vor dem Fenster wird emp- 
fohlen. (Metal Ind. [New York] 2 6 . 383.) W i lk e .

E. M. Baker und A. M .R ente, Porositat von elektrolylisch niedergeschlagenem 
Chrom. Chrom wird auf Nickelkathoden niedergeschlagen (auch bei der techn. Ver- 
chromung dient gewóhnlich N i ais Unterlage fiir die Chromschicht) u. die Porositat 
der Chromschicht wird untersucht. Das Prinzip der (von anderen Autoren bereits 
angewandten) Untersuchimgsmethode besteht darin, daB Kupfer sich aus saurem Bade 
nicht auf Chrom, wohl aber auf N ickel niederschlagt; wo daher der Chromiiberzug 
das darunter liegende N i nicht bedeckt, kann sich nach der Verchromung Cu aus einem 
sauren Verkupferungsbade abscheiden. D ie am wenigsten porosen tjberzuge werden 
bei 55° m it einem Bade, das 2,5-mol. an Chromsaure ist, erhalten, wobei die optimale 
Schiclitdicke des Cr-Nd. etw a- 9 X 10~4 mm betragt. Bei 1/3 dieser Schichtdicke 
kann man, soweit es auf geringe Porositat ankommt, fast ebenso gute Resultate fur 
jede Temp. zwischen 40 u. 60° bekommen. Steigt Temp. oder Konz. des Verehromungs- 
bades, so muB man auch die Dicke der Chromschicht steigern. Zur Erklarung der Neigung 
des Chromuberzugs zur Porositat wird darauf hingewiesen, daB bei der elektrolyt. 
Abselieidung von Chrom enorme Mengen von Wasserstoff frei werden; aufierdem 
kann nach H u t t i g  u. B r o d k o r b  (C. 1925. II . 905) elektrolyt. Chrom bis 0,45%  
Wasserstoff enthalten, der bei 58° abgegeben wird, womit yielleicht die geringere Porosi
ta t des Chroms bei Łoherliegenden Tempp. zusammenhangt; schlieBIich hat nach 
K o h l s c h u t t e r  (C. 1927. II. 1333) Chrom, nachdem es elektrolyt. abgeschieden 
ist, die Tendenz, sich zusammenzuziehen. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 54. 9 Seiten 
Sep. Univ. of Michigan.) Stam m .

Harald K. Work, Eleklroplatlieren auf Alum inium und seinen Legierungen. 
(Trans. Amer. electrochem. Soc. 53. 24 Seiten Sep. — C. 1928. II. 490 u. 
1146.) W i lk e .  •

Charles W . Sherman, „Tuberkelbildung“ auf Gufieisenrohren. Der Bericht des 
C o c h i t u a t e  W a t o r  B o a r d  of Boston u. von Prof. E . N. H o r s f o r d  aus dem  
Jahre 1852 werden wórtlieh wiedergegeben. (Journ. N ew  England Water Works Assoc. 
42. 259— 77. Boston [Mass.], Me t c a l f  & E d d y .) W i l k e .

K . H . L ogan, Der gegenwdrtige Stand der TJntersućhungen iiber Bodenkorrosion 
(vgl. auch C. 1928. II. 939), die vom Bureau of Standards ausgefiihrt werden, wird 
in seinen Einzelheiten gesehildert. D iese Unterss. haben bisher im wesentlichen ergeben, 
daB die Anfressung von Gufieisenrohren sich m it der Zeit verringert. Es ergaben sich 
Anzeichen dafiir, daB durch die Lagerung von Rohrleitungen in einer Reihe ver- 
schiedcner Boden galvan. Zellen entstehen, dereń Pole meilenweit auseinanderliegen. 
D ie Unterss. sind noch nicht abgeschlossen. (Oil Gas Journ. 27. Nr. 15. T 209.) N a p h t .

— , Briichigicerden von Kesselblechen durch chemischen Angriff. E in F ali des 
Briichigwerdens durch alkal. Angriff besclireibt die B r i t i s h  E n g i n e ,  B o i l e r  
a n d  E l e c t r i c a l  I n s u r a n c e  C o . ,  Ltd., in ihrem techn. Bericht von 1927, 
der Yerkiirzt wiedergegeben wird. (Iron Coal Tradcs Rev. 117- 367.) W i lk e .
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G. N. Quam, Eine Bevx.gungsvorrichtu.ng, die gestattet, zwecks Best. der Korrosions- 
wrkg. Fil., z. B. Milek u. dergl. iiber in Reagenzglasern befindliche leicht zusammen- 
gefaltetc Metallstreifen zu verteilen, so daB diese in regelmaBigen Intervallen benetzt 
werden, wird beschrieben u. abgebildet. (Ind. engin. Chem. 20. 908.) NAPHTALI.

American M illing and Refining Co., iibert. von: M ilton E . Branthaver,
Shadygrove, V. St. A ., Vorrichtung zum Auslaugen gerosteter sulfidischer Erze. D ie 
verwcndeten Rostofen besitzen eine ziemlich enge, am Boden liegende Austragsoffnung, 
welche unter W. o. dgl. miindet. Aus dieser Offnung fallt das gerostete Gut in h e i B e m 
Zustande, ohne m it der L u ltin  Beriihrung zu kommen, in die Laugefl. (A. P. 1 681 696 
vom 10/5. 1924, ausg. 21/8. 1928.) K u h l i n g .

Italo Cavalli, Italien, Verwertung der beim Abrdsten von P yriten  rerbleibenden 
Riickstande. D ie Riickstande werden durch Absieben von den groben Anteilen, welche 
erfahrungsgemaB den gróBtcn Prozentsatz an Schwefel enthaltcn, getrennt, gemahlen u. 
im Gegenstrom system at. m it Hypochloritlsg. ausgelaugt. Der urspriinglich etwa l,7 ° /0 
betragende Gehalt der Abbrande an Schwefel geht bei dieser Behandlung auf etwa 0,18%  
zuriick u. die Erzeugnisse konnen ohne weiteres zur Gewinnung von m etali. Fe ver- 
wendet werden. (F. P. 641 401 vom 26/9. 1927, ausg. 3/8. 1928. I t . Prior. 7/10.
1926.) K u h l i n g .

H. G. Flodin, Stockholm, Metali-, besonders Eisenscliwamm. Metali fiihrendes Erz
wird fein gemahlen, m it K ohlc u. einem Bindem ittel gemischt u. zu Briketts gepreBt. 
D ie Briketts werden getrocknet u. vorgewarmt u. fallen in diesem Zustand in eine 
unter dem Trockenraum angeordnete Reduktionskammer, welche von auBen m ittels 
Verbrennungsgase auf die erforderliche Temp. geheizt wird. Das bei der R ed. ent- 
stehende CO wird in den der Rediiktionskammer benachbarten Heizraum geleitet u. 
dort verbrannt, die festen Reduktionserzeugnisse fallen auf eine gedrehte Platte, 
werden von dieser standig abgestrichen u. einer Fordervorr. zugefiihrt. (E. P. 293868  
vom 11/7. 1928, Auszug veróff. 5/9. 1928. Prior. 14/7. 1927.) K u h l i n g .

E. H. Doppee, St.-Quentin, Frankreich, Stahllegierungen. D ie Einfiihrung von  
Si, Mn, N i, Cr, W, Co, V, Ti usw. in Stahl erfolgt in Vcrb. m it Al, zweckmaBig in  Form  
von Aluminiumlegierungen der genannten Stoffe, welche nicht weniger ais 9°/0 Al 
enthalten. (E. P. 293 764 vom 10/7. 1928, Auszug veróff. 5/9. 1928. Prior. 11/7.
1927.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fein verteilte Metalle werden
erhalten durch Erhitzen ihrer Osyde, Hydroxyde oder reduzierbaren Salze m it H 2 
oder H 2 enthaltenden Gasen in Ggw. eines Katalysators bei verlialtnismaBig niedrigen 
Tempp. Z. B . werden Gemische von Kieselgur, gefallten Salzen des Cu, N i oder Co, 
u. kleinen Mengen von fein verteiltem  Cu oder N i unter 20— 40 at Druck mit H 2 auf 
40— 100° erhitzt. (E. P. 293 749 vom 28/6. 1928, Auszug verdff. 5/9. 1928. Prior. 
11/7. 1927.) K u h l i n g .

General Electric Co., Ltd., London, und C. J. Sm ithells, Wembley, England, 
Legierungen. D ie Legierungen enthalten N i u. Cr u. gegebenenfalls Mo oder W. Sio 
werden hergestellt durch Erhitzen der Mischungen der reinen Metallpulver bis zum 
Sintern in einer Atmosphare, aus welcher keine Verunreinigungen aufgenommen werden 
konnen, vorzugsweise in reinem H 2, unter zeitweiliger mechan. Bearbeitung. Die 
Metallpulver selbst werden elektrolyt. erzeugt, Chrompulver durch Elektrolyse einer 
Cr2(SO.,)3 enthaltenden Lsg. von Cr03, Nickelpulver durch Elektrolyse von Lsgg. von  
NiCl2. D ie Legierungen enthalten zweckmaBig mehr ais 10 u. nicht mehr ais 50% Cr. 
B ei Ggw. von i lo  oder W soli der Geh. an N i mehr ais 60% betragen u. der Geh. an 
Mo oder W 20% nieht iibersteigon. Legierungen m it mehr ais 50% N i, besonders 
solehe m it 70% N i u. 30% Cr zeichnen sich durch hohe Bestandigkeit gegen mechan. u. 
oxydierende Einww. bei hohen Hitzegradcn aus. (E. PP. 293 727, 293 728 u. 293 740 
vom 7/4. 1927, ausg. 9/8. 1928.) " K u h l i n g .

Climax ffiolybdenum Co., iibert. von: A. K issock, N ew  York, Molybddnlmltige 
Legierungen. Zur Einfiihrung von Mo in Fe oder andere Metalle u. Legierungen der- 
selben verwendct man Verbb. des Mo, z. B. CaMo04. Man tragt diese Verbb. in Metall- 
bader oder auf den Badern angeordnete gesehmolzene Schlacken ein, welche wenigstens 
einen Bestandteil enthalten, welcher gróBere A ffinitat zum 0 2 hat ais Mo. Z. B. wird 
CaMoO., dem Fe wahrend des Ausschmelzens aus seinen Erzen beigemiseht. (E. P .
293 860 vom 19/6. 1928, Auszug veroff. 5/9. 1928. Prior. 15/7. 1927.) K u h l i n g .
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Andrew C. James, Houston, V. St. A ., Uberzugsmasse, bestehend aus Wasserglas u. 
gepulyertem Mn, Ti, Cr u. Mo, zweckmaBig 35% Wasserglas, 5% Molybdan- u. je 
20% Mangan-, Titan- u. Chrompulver. Die Alasse dient zum tlberziehen von Metallen, 
welclie, besonders in Form von Elektroden, auf andere Metalle, vorzugsweise Fe oder 
Stahl, aufgesckmolzen werden sollen. (A. P. 1 6 8 2  524 vom 5/7. 1927, ausg. 28/8. 
1928.) K u h l i n g .

Ohio BraSS Co., iibert. von: Pliny P. Pipes, Mansfield, V. St. A., Lotstabe. Die 
Lotstabe enthalten ais hauptsachlichsten Bestandteil Handelskupfer, welches mit
0,1— 0,2%  P  u. 0,5— 1% Sn legiert ist. Sie dienen yorzugsweise zur Yerlotung von  
Stahlgegenstanden, besonders Eisenbahnschienen mittels elektr. Lichtbogens oder 
Acetylensauerstoffgeblases u. liefern von Gaseinschliissen, Schlacken u. dgl. freie 
Lótungen. (A. P. 1681904  vom 18/3. 1927, ausg. 21/8. 1928.) K u h l i n g .

Chemie-Produkte Ges., Berlin, Schulz fu r  Kabel, Sohre oder andere Metallgegen- 
slunde gegen Korrosion durch Umgeben m it Streifen von Geweben oder Papier, die 
auf beiden Seiten m it Gemischen von Riickstanden der Petroleumdest., weichem  
Bitumon u. Fiillstoffen, wie Ton, Talk usw., iiberzogen sind. (E. P. 293 835 vom  
10/7. 1928, Auszug veróff. 5/9. 1928. Prior. 13/7. 1927.) K a u s c h .

Otto Bachmann und Werner Koster, Uber die zerstorende Ein wirkung schwefelhaltiger 
Verbrennungsgase auf Nickel. — t)ber das Yerhalten von technischem Aluminium bei 
Kaltbearbcitung und Warmebehandlung. Zurich: 1927. (18 S.) 4°. Diskussions-
beriehte hrsg. von der Eidg. Materialprufungsanstalt an der Eidg. Techn. Hoch- 
schulo Zurich. Bericht Nr. 22.

R. Monti et E. Anthoine, Manuel d’exploitation des gisements auriferes au Congo 
belge. Lifege: Desoer 1927. (186 S.) 105 fr.

IX. Organische Praparate.
Societe anonyme Le Petrole Synthetigue, iibert. von: Georges 01ivier,

Asnióres a. Seine, Verfahren zur Uberfilhrung ton  Methan in  Kohlenwasserstoffe mit 
hoherem Kohlenstoffgehalt. (A. P. 1 677 363 vom 3/6. 1926, ausg. 17/7. 1928. F. Prior. 
3/2. 192G. —  C. 1927- II. 2570.) S c h o t t l a n d e r .

Holzverkohhings-Industrie A .-G ., iibert. von: Otto Fuchs, Konstanz i. B ., 
Oxydation von Athylalkoliol. A . u. sauerstoffhaltige Gase werden durch Uberleiten  
iiber Katalysatoren in Acetaldehyd iibergefiihrt. D ie Rk.-Gase aus dem Kontaktraum  
werden durch Kuhlung von W. befreit u. der Acetaldehyd alsdann m it wasserbindenden 
Losungsmm. aufgenommen. Ais Ausgangsmaterial kann wss. A. benutzt werden; 
in  diesem Falle konnen auch Kontaktsubstanzen venvendet werden, die bei Oxydation 
von absol. A. Nebenrkk. yerursachen. ZweekmaBig wird fiir den entstandenen CH3CHO 
ein solches Losungsm. verwendet, welches die Weiterverarbeitung des CH3CHO in 
diesem Losungsm. gestattet, w ie z. B . CH3COOH, Aldol oder Paraldehyd. (E .P .
294 037 vom 14/11. 1927, ausg. 9/8. 1928.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Gres., Frankfurt a. M., Herstellung vcm Kohlehydrat- 
ester. Vor dem Esterifizieren entfem t man aus der Cellulose, Starkę usw. die Luft 
durch Gase oder Dampfe von Stoffen, die durch die Acetylierungsmischung absorbiert- 
werden, zweckmaBig im  Vakuum, wie Pyridin, N H 3, CH20 , Essigsaure, Wasserdampf. 
Man behandelt Baumwollinters m it Wasserdampf u. nitriert dann. —  Man troeknet 
Zellstoffbrei iu einer Vakuumkammer, durch die N H 3 geleitet wird; der luftfreio Zell- 
stoff wird dann aeetyliert. (E .P . 293 757 vom 5/7. 1928, Auszug veroff. 5/9. 1928. 
Prior. 11/7. 1927.) F r a n z .

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, Darstellung von Dialkylacetylharn-stoffen. 
(E .P . 281365  T o m  27/8. 1926, ausg. 29/12. 1927. F. P. 628 033 v o m  15/9. 1926, 
ausg. 17/10. 1927. S ch w z.P . 123 234 vom 18/8. 1926, ausg. 1/11. 1927. —  C. 1927-
II. 1079 [A. P. 1 633 392].) S c h o t t l a n d e r .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. S t. A ., iibert. von: Ferdinand Keller, 
Offenbach a. M.-Burgel und Karl Schnitzspahn, Offenbach a. M., Herstellung von 
festen, bestandigen, gut loslichen Salzen armmtischer Diazoniumverbindungen. (A. PP. 
1677  558, 1 6 7 7  640 vom 11/2. 1927, ausg. 17/7. 1928. D. Prior. 12/2. 1926. —
C. 1928. I. 2306 [F. P. 628 973].) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik vormals Sandoz, ubert. yon: Otto B illeter, Ernst Rothlin  
und Julius Peyer, Basel, Schweiz, Darstellung von in  Wasser leichtWslićhen Ver-
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bindungen der m-Aminóbenzoesaurealkyleste.r. (A . P. 1 678 317 vom 3/3. 1927, ausg. 
24/7. 1928. D. Prior. 10/3. 1926. —  C. 1928. I. 2539.) S c h o t t l a n d e r .

Hercules Powder Co., Wilmington (Delaware), iibert. von: Alan C. Johnston, 
Mine H ill (New Jersey), Iierstellung von Abietinsaure-Alkylestern  aus Ficlitenharz 
durch Behandlung der alkoh. Laugenlsg. m it einem Alkylierungsmittel. —  20 g NaOH  
in 25 ccm W. gel. werden m it 150 ccm A. verd. u. m it 150 g Ficlitenharz bis zur klaren 
Lsg. unter RuckfluG gekocht. Dazu werden 40 g Diathylsulfat, das sind 115% der 
theoret. Menge, zugesetzt, der.A. wird aus der Lsg. abdest. u. der Riiekstand 1— 2 Stdn. 
auf 145° erhitzt. Der Abielinsduredthylester wird im Yakuum abdest. Ausbeute 80— 85%  
der Harzmenge. Das D iathylsulfat kann auch durch CJH^-Cl ersetzt werden, dabei 
wird dann im geschlossenen GefaB unter Druek gearbeitet. In gleicher Weise werden 
dor Methylester und andere Alkylester liergestelit. (A. P. 1 882 280 vom 29/7. 1926, 
ausg. 28/8. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Durand & Huguenin S. A ., iibert. von: Theodore Voltz, B asel, Sehw eiz, Dar- 
stellung von hochchlorierten sticlcstoffhaltigen hydroaromatischen Produkten. (A. P. 
16 7 9  998 vom  24/2. 1923, ausg. 7/8. 1928. D. Prior. 23/2. 1922. — C. 1925. I. 
300.) ' SCIIOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellwng von ct-Anikra- 
chinonylketonen. —  (E. P. 271 884 vom 25/5.1927, Auszug veróff. 27/7. 1927. D. Prior. 
25/5. 1926. —  C. 1928. I. 2751.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Darstelhmg von <x-Anthra- 
chinonylketonen, dad. gek., daB man im  Bz.-Kern durch eine Aroylgruppe substituierte 
Benzanthrone oder dereń Substitutionsprodd. mit oxydierenden M itteln behandelt. —  
So wird z. B. Bz.-l-Benzoylbenzanthron  (dargestellt z. B. aus Bz.-l-Benzanthroncarbon- 
saureclilorid m it Bzl. u. A1C13, F. 195°) m it einem Eisessig-Chmmsduregemisch oxydiert 
u. vermutlich in Monophtaloylbenzil ubergefuhrt. D ie Oxydation verlauft wahr
scheinlich wie folgt:

CO

C O -C O  —<  >
/ \  \ ____/

(E. P. 272 225 vom 2/6. 1927, Auszug veroff. 27/7. 1927. D. Prior. 7/6. 1926. Zus. 
zu E. P. 271884; vgl. yorst. R ef.) U l l r ic h .

Grasselli D yestu if Corp., N ew  York, V. St. A ., iibert. von: Otto Braunsdorf 
und Eduard H olzapfel, H ochst a. M. und Paul Nawiasky, Ludwigshafen a. Rh., 
Darstellung vonkemlialogeniertenschwefellialligen Benzantlironderivaten. (A. P. 16 7 7  545 
vom 23/3. 1926, ausg. 17/7. 1928. D. Prior. 27/3. 1925. —  C. 1928. I. 411 [D. R. P.
451 959 USW.].) SCIIOTTLANDER.

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
HersleUung von Arsen- und Antiinonrerbindungen der Pyridin- und Chinolinreihe. 
(Holi. P. 18 41£ vom 6/11. 1924, ausg. 16/7. 1928. D. Priorr. 19/11. 1923 u. 24/9.
1924. — C. 1927- I. 1749 [E. P. 250 287].) S c h o t t l a x d e e .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
— , Das Waschen zinner-schwerter Seide. Der Bldg. von Sn-Seifen, die tible Flecken 

entstehen lassen, kann durch Spiilen unter Zusatz von Essigsaure abgeholfen werden. 
(Ztschr. ges. Textilind. 31. 605— 06.) Su v e r n .

R. Giinther, Die Verwendung von China clay und Walkerde in  der Textilindustrie. 
Angaben uber die Herst. von Appreturen fiir WeiBwaren, Schmirgelleinen, Schuh- 
futter, Hutlinon, Jakonett, Poketing, billige Schirtings, Schreibleinen, Einpapier- 
stoff, Buchbinderleinen, Kunstleder, Wachstuch, Druclckattune, Zeltbahnen, sehwarze 
Croises, fur Schwerschlichte, uber die Anwendung der Stoffe in  der Fasorstoff- 

X. 2. 138
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aufbereitung, der Druckerei, chem. Roinigung, beim Farben u. Bleichen. (Ztsehr. 
ges. Textilind. 31. 586— 89. 606— 09. Krefeld.) S u v e r n .

— , Die verschiedenen Anicendungęweisen der Cydorane. Angaben uber das Wasehen 
roher u. verarbeiteter Wolle, iiber Walken, Reinigen von Wollabfallen, Fleckentfernung. 
(Rev. gen. Teinturo, Impression, Blanchiment, Appret 6. 929— 37.) Su v e r n .

H ., D ie Vorbereitung der Baumwollgewebe zum Bleiclien. Das Abkochen m it 
Ca(OH)2 oder NaOH sowie das Entschlichten mittels chem. Praparato ist besprochen. 
(Ztsehr. ges. Textilind. 31. 655.) Su v e r n .

Ernst Kraus, Farben m it Blau, Bot, Gelb oder m it Bunt w id  Schwarz. (Bemerkungen 
zu dem gleićhnamigen Aufsatz von I i. Russina.) (Vgl. C. 1928. II. 712.) Es ist vorteil- 
hafter, von einheitlichen Farbstoffen auszugehen, ais m it Mischungen zu farben. 
Die Zahl der einheitlichen egalisierenden Farbstoffe ist zurzeit gering u. sie sind nicht 
billig. Das Durcharbeiten der Fiirbevorschriften nach der OSTWALDschen Farben- 
lehre ist wichtig u. notwendig. (Ztsehr. ges. Tcxtilind. 31. 655— 56.) S u v e r n .

— , Streifenbildung beim Farben kunstseidener Gewebe und Wirkwaren. Der Prak- 
tiker steht dieser Erscheinung hilflos gegenuber. Man macht dafur auBer der Ungleich- 
mafiigkeit in der Dicke der Einzelfaden auch den Feinbau der Kunstseide, die Dispersitat 
der Fasersubstanz, vcrantwortlich. Das zum Nachweise von Viscoseseide u. zur Best. 
der Oxycellulose in  Kunstseide von Go e t z e  (C. 1926. I . 1071) vorgeschlagene Silber- 
reagens ist nach S o iijie r  geeignet, die zur Streifenbildung fuhrenden Fehlstellen in 
der ungefarbten Ware anzuzeigen. (Mitt. deutsch. Materialprufgs.-Anstalten 1928. 
15— 16.) R u h l e .

W . H ., Fortschritte der Farbstoffsynthese, Fdrberei, Druckerei und Kunstfaser- 
erzeugung. Besprechung einiger Patente. (Ztsehr. ges. Textilind. 31. 656— 57.) Su.

C. R. Johnson, Ober Ru/S. I. Eine Untersuchung iiber die fluchtigen Bestand- 
teile im  Ru fi. Vollstandige Analysen iiber 5 SortenRuB. — Verbrennungsanalyse des 
Ausgangsmaterials im ursprunglichen Zustande sowie nach Entgasung, B est. des durch 
Entgasung entstandenen Gew.-Verlustes, Unters. der gewonnenen Gase u. Berechnung 
der Verteilung des C in  den verschiedenen Anteilen. —  SchlieBlieh werden die Be- 
ziehungen zwischen Menge u. Zus. der fluchtigen Bestandteile aus verschiedenen RuC- 
arten u. den Eigg., die sio damit gemischtem vulkanisiertem Kautschuk erteilen, unter
sucht. (Ind. engin. Chem. 20. 904— 08.) N a p h t a l i .

— , Musterkarten. Tylammonfarben. D iese von den A d l e r - F a r b w e r k e n  
A.-G., Essen, in den Handel gebrachten Farbstoffe dienen zum Bedruckcn von Baum- 
wolle, Kunstseide, Mischgewebe, Seide u. Wolle, durch Mischen lassen sich alle Tóne 
herstellen. D ie Echtheit ist gut. (Ztsehr. ges. Textilind. 31. 657.) Su v e r n .

Haller, Untersuchungen Uber Druckfarbenverdickun<jen. Es wurde bei der Unters. 
von Starkę, Tragantk u. Gummi davon ausgegangen, daB eine in den Solen oder Gelen 
dieser Stoffe vorhandene Struktur sich durch eine gewisse Orientierung in diesen 
Massen gebildeter Ndd. in bestimmten Richtungen iiuBern miiBte. Sind feine Wandę 
von fester oder wahrscheinlicher zahfl. Natur vorhanden, so war anzunehmen, daB 
durch Adsorption feiner Niederschlagsteilchen an diesen Wandungen eine gewisse 
Differenzierung in  der Lagerung der Teilchen eintreten wiirdc. (Melliands TextUber. 
9. 586— 90. 771— 72.) Su v e r x .

W. Reim ann, Von der Fdrbenvermahiung. N icht auf die Mengenleistung kommt 
es an, sondern auf die Leistung in bezug auf Feinheit bei einmaligem Durchgang. 
Hierfiir is t dem Steinmahlgang, besonders dem Oberlaufergang, der Vorzug zu geben. 
Fiir die genau wagerechte Lagerung des festen Bodensteins werden Hinweise gegeben. 
W ichtig ist weiter die Aufschutt- oder Speisevorr., sowie die Schaffung guter Liiftung. 
Auch dem Walzenstuhl sollte in  der Farbenmiillerei mehr Beachtung geschenkt werden. 
Gute Abwartung u. Pflege der Maschine ist wichtig. (Farbę u. Lack 1928. 294.
328.) Su v e r n .

E. O. Rasser, Kreide ais Farb- und Anstrichmittel. Einzelne Vorschriften. (Kunst-
stoffe 18. 177— 79.) Su v e r x .

F. Hiilsenkamp, Der Olverbrauch hochdisperser Farbkórper. (Vgl. ElBNER' u .
La u f e n b e r g , C. 1927. II. 2012.) Man muB auch auf das Vol. achten, yielleicht 
durch Gegenuberstellung des Absetzvol. m it dem Vol. der angeriebenen Farbę. Auch 
die Art des Abreibens hat einen gewissen EinfluB auf das spezif. Vol. u. den Gasgeh. 
Solchen Farben, die eine auBergewóhnlich hohe Ausgiebigkcit besitzen, ist mit MiB- 
trauen zu begegnen, die Ausgiebigkeit wird fiir eine bestimmte Farbensorte ziemlich 
konstant sein. (Farbę u. Lack 1928. 254— 55. Berlin.) Su y e r n .
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H. A. Gardner und A. W . van Heuckeroth, Die Adliasion von Ansirichfilmen. 
Weitere Besidtate iiber die Haftfestigke.it von Filmen auf verschiedenen Oberflachen. (Vgl.
C. 1928. II. 188.) Vf. berichtet iiber weitere Resultato iiber die quantitative Best. 
der Haftfestigkeit von Anstrichfilmen auf Schwarzblech, galyanisiertem Eisonblech, 
Holz, Glas, Zinn- u. Aluminiumplatten nach der friiher beschriebenen Methode. (Ind. 
engin. Chem. 20. 600— 01. Washington, D . C.) B r a u n S.

H . Goldarbeiter, Wien, Bleichen. Zum Bleichen der fur die Hutherst. m it Hg-
Salzen, Zn(N 03)2, Zinnitrat usw. gebeizten Haare yerwendet man H 20 2, vorteilhaft 
in alkal. Lsg. iń Ggw. von Katalysatoren, wie Kaliumferrieyanid. (E. P. 293 828 
vom 27/6. 1928, Auszug yeroff. 5/9. 1928. Prior. 13/7. 1927. Zus. zu E. P. 291743; 
C. 1928. II. 1389.) F r a n z .

Josef Fischer, Hronow, Tschechoslowakische Republik, Vorrichtung zum N ap- 
behandeln, insbesondere Fdrben von Textilgut (Geweben, Garnen usw.) in  Bahnform, 
bei der die Warenbahn dureh einen m it F lotte gefullten, yon benaehbarten, waage- 
recht gelagerten Walzen gebildeten Zwickel forlaufend gefiihrt wird, 1. dad. gek., 
daB der Flottenraum dureh zwei waagereeht iibereinandergelagerte, gegeneinander 
regelbar anpreBbare Walzenpaare unter seitlicher Abdichtung luftdicht abgeschlossen ist.
—  2. daB innerhalb des von den vier Walzenpaaren eingeschlossenen Flottenraumes 
Leitwalzen derart angeordnet sind, daB die zwisohen den zwei oberen W alzen ein- 
laufende Ware um die eine Walze der beiden unteren Walzen herumlauft, wieder in 
den Flottenraum zuriickkehrt u. waagereeht dureh den letzten freien Zwickel austritt. —  
Das Verf. eignet sich besonders fiir das Farben m it łuftempfindlichen Farbstoffeu. 
(D. R .P . 464 714 KI. 8a vom 1/5. 1926, ausg. 5/9. 1928.) F r a n z .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, iibert. von: Paul Karrer, Ziirich, 
Schweiz, Beliandeln von Baumwollfaden. (A. P. 1 673 627 yom 6/3. 1926, ausg. 12/6. 
1928. D. Prior. 11/3. 1925. —  C. 1927- I- 2358 [E. P . 263 169].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Fdrben m it substantiven
Azofarbstoffen. Man triinkt Baumwolle m it den H arnstoffderiw . yon Azo- oder Dis- 
azofarbstoffen m it einer C 02H-Gruppe u. einer freien Aminogruppe in der Kupplungs- 
komponente u. behandelt m it Cr-Salzlsgg. nach. Man farbt Baumwolle m it dem Harn- 
stoffderiy. des Farbstoffes aus diazotierter l-Amino-3-sulfo-6-chlor-5-benzoesaure u.
3-Amino-4-kresolmethylatlier, trocknet u. behandelt m it Chromsulfatlsg.; man erhalt 
klare goldgelbe Tone; das Harnstoffderiv. aus dem Azofarbstoff aus diazotierter 
1,3,5-Aminosulfobenzoesaure u. o-Anisidin gibt beim Nachbehandeln m it Chromi- 
chloridlsg. griinstichiggelbe Farbungen. Dunkelrotorange Farbungen erhalt man mit 
dem Harnstoffderiy. aus dem Farbstoff aus diazotierter Aminoazobenzoldisulfosaure u.
2-Amino-4-methylphenvlglykokollsaure u. Nachbehandeln m it Chromchloridlsg. Das 
Harnstoffderiy. aus dem Farbstoff aus diazotierter 2,5-Diehloranilin-4-sulfosaure u. 
m it m-Aminobenzoesaure liefert gelbe, das aus dem Farbstoff aus diazotierter Naphth- 
ionsaure u. 2-Amino-4-methylphenylglykokollsaure orange Farbungen. D as Verf. 
eignet sich besonders fiir die Batikfarberei. (E. P. 293 813 yom 6/4. 1927, ausg 
9/8. 1928.) F r a n z .

K alle & Co., Akt.-Ges., Biebrich a. Rh. (Erfinder: M aximilian P. Schmidt, 
Biebrich a. Rh.), Verfaliren zum Fdrben von tieriscJien und pflanzlichen Fasern, darin 
bestehend, daB man die Faser m it Naphthochinon-2,3-carbazolen in der fiir Kiipen- 
farbstoffe iiblichen Weise auf die Faser auffarbt oder aufdruckt. —  Die Naphtho- 
chinon-2,3-carbazole farben die Faser gelb. (D. R. P. 4 5 4 4 9 3  KI. 8m yom 30/5. 
1925, ausg. 24/8. 1928.) F r a n z .

Standfast Dyers & Printers, Ltd., J. I. M. Jones und W. Kilby, Lancaster, 
Fdrben und Drucken m it Kupenfarbstoffen. Man farbt oder bedruckt m it den wasser- 
losliehen E sterderiw . der Leukoyerbb. yon Kupenfarbstoffen u. entwickelt die Farbung 
dureh Behandeln m it verd. wss. angesauerten Lsgg. yon CuSO., oder CuCl2, vorteilhaft 
bei Siedetemp. Man yerwendet z. B. d ie Leukoester des Dimethoxydibenzanthrons, 
Indanthrons usw. (E. P. 293 890 yom 15/3. 1927, ausg. 9/8. 1928.) F r a n z .

Grasselli Dyestuir Corp., N ew  York, V. S t. A ., iibert, von: Hermann Wagner, 
Soden a. Ts., H einz Eichwede und Erich Fischer, H ochst a. M., Fdrben von ge- 
mischter Faser. (A. P. 1 678 611 yom 28/1. 1926, ausg. 24/7. 1928. D . Prior. 7/2.
1925. — C. 1927- I- 523 [F. P. 610 308].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erich Kayser, 
Frankfurt a. M.-Griesheim), Verfaliren zum Fdrben v<m Acetatseide m it Eisfarben.
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(D. R. P. 465 423 KI. 8m vom 15/12. 1925, ausg. 18/9. 1928. —  C. 1927- II. 331 
[E. P. 262 830]. F ra n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farben von Celluloseestern 
und -athern. Man farbt unter Zusatz von bydrierten isoeycl. Basen oder ihren Salzen, 
vorzugsweise in  schwach alkal. Bade. Man yerwendet z. B. Hexaliydroanilin, Hexa- 
hydromethylanilin, Hexahydrodthylanilin, Hexahydrodthyl-o-toluidin, Hexahydro-m- 
toluidin, Hexahydroxylidin, hydriertes 1,5- oder 1,7-Naphthrjlendiamin. Man farbt 
Celluloseacetatseide m it l-Amino-4-hexahydroanilinanthrachinon-2-sulfonsaure in Ggw. 
von Hexaliydroanilin blau. (E .P . 293 766 vom 10/7. 1928, Auszug veróff. 5/9. 1928. 
Prior. 11/7. 1927.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in  Basel, Basel, Schweiz, Fdrben von 
Celluloseestern oder -athern. Man farbt m it Tetraaminoanthrachinonen, in denen eine 
oder zwei Aminogruppen durch eipen Arylrest substituiert sind. l,5-Diamino-4,S-di- 
phenylaminoanthrachinon filrbt Celluloseacetatseide aus wss. Suspension griinstichig- 
blau; man verwendet ferner l,5-Diamino-4,8-(4,4'-diainino)-dianilidoanthrachinon  u.
l-Anilido-4,5,8-triaminoanthrachinon. (E .P . 293 006 vom 29/6. 1928, Auszug veróff. 
22/8. 1928. Prior. 29/6. 1927.) F r a n z .

Celanese Corporation of America, Delaware, V. St. A ., iibert. von: George 
Holland E llis, Henry Charles Olpin und W illiam  Bertram Miller, Spondon 
b. Derby, England, Fdrben und Bedrucken von Celluloseacetat. (A. P. 1679 935 vom  
15/8.1927, ausg. 7/8.1928. E . Prior. 30/9.1926. —  C. 192 8 .1. 2008 [E. P. 283 253].) F r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Farben von Celluloseestern 
oder -athern. Man yerwendet hierzu die Monoazofarbstoffe aus den diazoticrten Amino- 
arylsulfo- oder -carbonsiiuren u. <x,'/-Diketohydrinden. Der Farbstoff aus diazotierter 
p-Anilinsulfosaure u. <x,y-Diketohydrinden fiirbt Celluloseacetatseide echt gelb. (F .P . 
640 746 vom 10/9. 1927, ausg. 20/7. 1928. D . Prior. 22/9. 1926.) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corporation, New York, V. St. A ., iibert. von: Karl 
Daimler, Carl Erich Muller und Hugo Gartner, Hóchst a. M., Deutschland, 
Effektfaden aus ticrischer Faser. (A. P. 1 6 6 8 1 4 4  vom 12/2. 1926, ausg. 1/5. 1928.
D . Prior. 20/2. 1925. —  C. 1926. II. 2945 [E. P. 248 007].) F r a n z .

Bleachers’ A ssociation, Ltd., R . Gaunt, Manchester, und C. L. W ahl, Bolton, 
Bedrucken von Gewebe. Ais Lósungsm. fiir bas. Farbstoffe verwendet man Glykole m it 
mehr ais zwei u. weniger ais 5 C-Atomen. Man vermischt Acridinorange D H  m it Tri- 
methylenglykol u. British gum-Verdickung. Ais Lósungsm. kann man Propylenglykol, 
ais Hilfsstoffe Tannin u. Formaldehydhydrosulfit benutzen. (E. P . 292441 vom 27/2. 
1928, ausg. 19/7. 1928.) F r a n z .

Munitex Corporation, Lodi, New Jersey, V. St. A ., iibert. von: Hans Lee- 
mann, Bottmingermuhle-Binningen b. Basel, und Giovanni Tagliani, Basel, Er- 
ze.ugung von Reservefdrbungen auf der pflanzlichcn Faser. (A. PP. 1679 477, 1679 478, 
1679 479, 1679 480 u. 1679 481  vom 27/4. 1925, ausg. 7/8. 1928. D. Prior. 7/5. 
1924. —  C, 1926. I. 241 [E. P. 233 704].) F r a n z .

H. T. Bohm e Akt.-G es., Chemnitz, Deutschland, Appretieren von Gewebe. Man
versetzt eine Lsg. von MgSO,, u. gegen Salze bestiindigen Dextrin m it der Emulsion 
von glanzgebenden Stoffen, wie Paraffin, Stearinsiiure. Man emulgiert Paraffin m it 
Hilfe einer aromat. Sulfonsiiurc, wie Dipropylnaphthalinsulfonsiiure, oder m it hoch 
sulfonierten Olen, die durch Anwendung eines tlberschusses an H 2SO., in Ggw. wasscr- 
freier Sauren anorgan. oder organ. Siiureanhydride, oder Siiurechloride hergestellt 
werden konnen. (E .P . 293 746 vom 19/6. 1928, Auszug veróff. 5/9. 1928. Prior. 
11/7. 1927.) F r a n z .

Henry Dreyfus, England, Appretieren von Garn aus Celluloseestern. (F. P. 635 218 
vom 30/5. 1927. ausg. 10/3. 1928. E . Prior. 4/6. 1926. —  C. 1927- II. 173 [E. P. 
264 382].) F r a n z .

I. G- Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Druckplatten fiir  lithographische
Zwecke. D ie aus Magnesium oder Magnesiumlegierungen bestehenden, rasch bewegten 
Platten werden mittels stark verd. HNOj wahrend 10— 100 Sek. geatzt. Vorzugsweise 
eeeignete sind Platten, welche aus Mg oder Mg u. Al u. einer geringen Menge Si be- 
stehen. (E. P. 293834 vom 9/7. 1928. Auszug vcroff. 5/9. 1928. Prior. 13/7.
1927.) K u h l i n g .

R. Koch und O. K ienzle, in Firma Koch & K ienzle, Berlin, Druckv&rfahren. 
Zwecks Verwendung beim Intagliodruckvcrf. werden Trager aus Holz oder anderen 
Stoffen m it einer Schutzschicht bedeckt, yorzugsweise elektrolyt. m it einem Metali-
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bolag yersehen. Auf diesen wird die Druckfarbc aufgebracht u. m ittels Walzen auf 
die zu bedruckende Flachę iibertragen. (E. P. 293 873 vom 13/7. 1928, Auszug veróff. 
5/9. 1928. Prior. 14/7.1927.) K u h l i n g .

Britisłi D yestuffs Corp. Ltd., A. J. Hailwood und A. Shepherdson, Man
chester, Erzeugung fe in  zerteilter fesler Korper (Indigo, Indantliren, l-Amino-2-metliyl- 
anthrachinon, Holzkolile u. Pyranthron). Man riihrt die Korper in einer FI. suspen- 
diert m it einem Pulyer aus barterem Stoff (Fe, Cu, Zn, Sand, S i0 2) um. (E. P. 293 896 
vom 11/4. 1927, ausg. 9/8. 1928.) K a u s CH.

A xel ViggO Blom, Ziirich, Bleipigmente. N iedrig schm. Bleilegierungen, z. B . 
Legierungen des Pb m it Mg, Sn, Sb oder mehreren dieser Metalle werden bei nahe 
ihren F F. liegenden Tempp. so vorsichtig oxydiert, daB die m it dem Pb legierten Metalle 
nicht yeriindert werden. D ie Erzeugnisse bilden m it Leinol verrieben gute Rostsehutz- 
farben u. kónnen auch ais Fullm ittel fiir Kautschuk dienen. (Schwz. P. 125 969 
vom 28/7. 1926, ausg. 16/5. 1928.) K u h l i n g .

M onroe-Louisiana Carbon Co., Monroe, Louisiana, ubert. von: Chauncey 
Matlock, Brooklyn, N . Y ., Ii u fi. Man verwendet ais Zersetzvorr. fiir KW -stoffgase 
eine Anlage, die aus einem Ofen m it darin angeordneten Gasbrennern, einer Gas- 
mischvorr. fiir die KW -stoffe u. ungeniigende Mengen Luft u. Verbindungslcitungen 
zwischen den Brennern u. der Mischmaschine besteht. (A. P. 1 682 945 vom 5/1. 
1921, ausg. 28/8. 1928.) K a u s CH.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leopold Laska 
und Arthur Zitscher, Offenbach a. M.), Verfahren zur DarsteUung von Azofarbsłoffen, 
dad. gek., da(3 man 2-Arylamino-8-naphthol-6-carbonsaurearylide m it beliebigen 
Diazoyerbb. kombiniert. —  Das m it einer Lsg. von 2-Phenylamino-8-naphthol-6- 
carbonsaureanilid getrankte Baumwollgarn wird m it einer Lsg. von diazotiertem
3-G'hloranilin entwickelt, man erhalt olive Farbung; m it der Diazoverb. des 5-Nitro-
2-łoluidin erhalt man ein dunkles Oliye, des o-Aminoazotoluol ein braunliches Schwarz, 
m it o-Pheneiolazo-l-naphlhylamin ein Tiefschwarz; die m it 2-Phenylamino-S-naphthol- 
6-carbonsaure-p-anisidid grundierte Baumwolle wird durch diazotiertes 4-Chlor-2-toluidiii 
braunoliv, m it 4-Chlor-2-nitranilin graubraun, 2,5-Dichloranilin rotlichdunkelbraun, 
4,4'-Biaminodiphenylamin  schwarz gefarbt, die m it 2-Phe.nyl-8-naphthól-6-carbon- 
saure-p-naphthalid getrankte Baumwolle wird durch Entwickeln m it diazotiertem  
D ianisidin  blauschwarz gefarbt. 2-Phenylamino-8-naphthol-6-carboJisaureanilid, aus
2-Phenylamino-8-naphthol-6-earbonsaure u. Anilin bei Ggw. eines Kondensations- 
m ittels, Zers.-Punkt etwa 170°, unl. in Bzl., 1. in A.-Eg. 2-Phenylamino-8-naplithol- 
6-carhonsaure-p-cmisidid, oliygriines Pulyer, F. ungenau etwa 160° unter Zers., 1. in 
A ., Eg., swl. in Bzl. 2-Phe,nylamino-8-nwphthol-6-carbonsaiire.-fj-naplithalid, gelb- 
griines Pulyer, F. ungenau 170— 175°, unl. in Bzl., wl. in  A ., 1. in Eg.. (D. R. P. 465 433  
KI. 22a yom 16/10. 1926, ausg. 18/9. 1928.) ' F r a n z .

Grasselli D yestuff Corp., N ew  York, iibert. von W ilhelm  Neelm eier, Lever- 
kusen a. R h ., Hersłellung von Azofarbstoffen. (A. P. 1 6 7 6  458 vom 21/7. 1926. ausg. 
10/7. 1928. D . Prior. 2/8. 1924. —  C. 1927. II. 644 [F . P. 621 209].) ' F r a n z .

Grasselli D yestuff Corp., N ew  York, ubert. von: Leopold Laska und Arthur 
Zitscher, Offenbach a. M., Deutscliland, Hersłellung von Azofarbstoffen aus 2,3-Oxy- 
naphthoesaurearyliden. (A. P. 1 678 599 vom 24/5. 1926, ausg. 24/7. 1928. D . Prior. 
28/5. 1925. —  C. 1927. II . 748 [F. P. 616 754].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Erzeugung von Azofarbstoffen 
auf der Faser. Man yereinigt Diazonium- u. Tetrazoniumborfluoride m it 2,3-Oxy- 
naphthoesaurearyliden, Pyrazolonen, Dipyrazolonen, Acetessigsaurearyliden, Diacet- 
essigdiaminodiarylyerbb. auf der Faser. Phenyldiazoniumborofluorid u. 2,3-Oxynaphthoe- 
saure-2'-m ethyl-l'-anilid g ib t rotorange, 4-Cldor-2-metliyl-l-phenyldiaz<miumborfluorid 
u. 2,3-Oxynaphthoesaure-4'-chlor-2'-methyl-l'-anilid blaurote, 2- oder 4-Nitrophenyl- 
diazoniumborfluorid u. 2,3-Oxynaphthoesaure-5'-chlor-2'-toluidid blau rote 3-Nilro- 
phenyldiazoniumborfluorid u. 2,3-Oxynaphthoesaureanilid orange, 2,5-Diclilor-4-methyl- 
phenyldiazoniumborfluorid u. 2,3-Oxynaphthoyl-2'-anisidin scharlachrote, 2,3-Dicldo'r-
4-methylplienyldiazoniumborfluorid u. 2,3-Oxynaphthoyl-5'-chlor-2'-anisidin tiirkisch-
rote, 4,4'-Di(diazoniumborfluorid)-dipłienylamin  u. 2,3-O xynaphthoyl-l'-naphthylam in  
schwarze Farbungen. (E. P. 292100 vom 5/6. 1928, Auszug yeróff. 9/8. 1928. Prior. 
13/6. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von schwarzen 
Trisazofarbstoffen. Man yereinigt die Diazoyerb. des in saurer Lsg. hergestellten Amino-
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azofarbstoffes p-Aminobenzolazo-2-amino-8-oxynaphthalin-6-sulfonsaure in alkal. Lsg. 
m it einem zweiten Mol. 2-Amino-8-naphthol-6-sulfonsaure, diazotiert von neuem u. 
kuppelt mit m-Phenylendiamin. Man vereinigt diazotiertes p-Nitrani]in in  saurer Lsg. 
m it 2-Amino-8-oxynaphthalin-6-sulfonsaure, macht alkal., redu/.iert die N 0 2-Gruppe 
m it Schwefelnatrium, diazotiert u. kuppelt in  alkal. Lsg. m it 2-Amino-8-oxynaphthalin- 
6-su]fonsaure, nach erneutem Diazotieren vereinigt man die Diazoyerb. mit m-Phenylen- 
diamin. An Stelle der 2-Amino-8-oxynaphthalin-6-monosulfonsaure kann man auch 
die entsprechende 3,6-Disulfońsaure verwenden. D ie Farbstoffe farben Baumwolle u. 
Kunstseide m it Ausnahme der Cellnloseacetatseide in echten schwarzen Tónen, Cellulose- 
acetatseide bleibt in Mischgeweben ungefarbt. (F. P. 640 262 vom 30/8. 1927, ausg. 
10/7. 1928. D. Prior. 6/9. 1926 u. 21/5. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a . M., Triarylmethanfarbstoffe. 
(B. P. 291887  vom 11/3. 1917, ausg. 12/7. 1928. —  C. 1928. II . 396 [A. P . 
1 663 869].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Grotowsky, 
Ordingen, Niederrh.), Verfahren zur Herstellung ton  nachcliromierbaren Farbsloffen 
der Triaryimethanreihe, darin bestehend, daB ein Aldehyd m it 1 Mol. einer o-Oxy- 
earbonsaure u. 1 Mol. eines sekundaren oder tertiaren aromat. Amins kondensiert 
u. die erhaltene Leukoverb. in bekannter Weise oxydiert wird. —  Der Farbstoff aus 
Athylbenzylanilinsulfosaure, Kresotinsaure u. Diclilorbenzaldehyd farbt Wolle graublau- 
yiolett, durch Nachchromieren erhalt man ein reines griinstichiges Blau. Der Farb
stoff aus o-Chlorbenzaldeliyd, 2,4-Dinitrodiphenylamin-3'-sulfosaure u. o-Kresotinsaure 
farbt W olle gelb, durch Nachchromieren entsteht ein Gron. (D. R. P. 465 507 
KI. 22b vom  9/7. 1925, ausg. 19/9. 1928.) F r a n z .

National A nilinę & Chemical Co. Inc., N ew  York, iibert. von: Henry B. Faber,
Buffalo (New York), Herstellung von Sulfonsauren arornalisclier Verbindungen, ins- 
besondere von Triarylmethan-Yerbb., aber auch von N aphthalinderiw . etc., durch 
Behandlung der festen Prodd. m it dampffórmigem S 0 3 event. yerdiinnt m it Luft ctc. 
Grobkórniges Materiał wird beispielsweise m it S 0 3 in einer Kugelmiihle behandelt. 
Von den zu sulfonierenden Prodd. werden u. a. erwahnt Malachitgriin, das in  Helretia- 
griin iibergeht, Oxytetraatkyldiar/iinotri'phenyhneihan, das in Patentblau ubergeht, 
Naphthylamine, Naphthole, Aminonaplithole, Dioxynaphthylamine, Anthrachinonverbb., 
ferner liosaniline, Spritblau  etc. Dabei entstehen Mono-, Di- oder Trisulfonsauren. 
(A. P. 16 7 9  211 Tom 2/7. 1921, ausg. 31/7. 1928.) M. F . Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von Farbstoffen. 
Man kondensiert Naphtkostyril oder seine Substitutionsprodd. m it einem tertiaren 
Amin oder einem Phenol m it H ilfe von sauren Kondensationsmitteln; durch Sulfonieren 
erhalt man saure Wollfarbstoffe. Man kondensiert Naphthostyril in Ggw. yon POCl3 
erforderliehenfalls unter Zusatz von Verdunnungsmitteln m it Dimethyl-, Diiithyl-, 
Methylbenzyl-, M ethylcyclohexyl-, Athylbenzyl- u. Dibenzylanilin, N-Athylcarbazol, 
N-Methyldiphenylamin, Dialkyl-1-naphthylamin, Dialkjd-2-naphtliylamin, m-Diathyl- 
aminophenetol, m-Chlordimethylanilin, m-Chlordiathylanilin, Oxyhydrochinon, Gallus- 
saure, Resorcin, Pyrogallol, Tetramethyl-o-phenylendiamin, Tetramethyl-m-phenylen- 
diamin u. N ,N'-Dimfcthyl-l,2,3,4-tetrahydrochinoxalin. D ie bei der Kondensation von  
Naphthostyril m it tertiaren Aminen erhaltlichen Prodd. werden in saurer Lsg. mit 
Salzen, wie N a-Acetat, ZnCl2 gefallt. D ie Farbstoffe farben tannierte Baumwolle, 
Wolle, Seide, Papier usw. blaustichigrot, blau u. blauschwarz. Beim Sulfonieren des 
Kondensationsprod. aus N aphthostyril u. Dimethylanilin  m it Oleum erhalt man einen 
Wolle aus saurem Bade violett fiirbenden Farbstoff. Das Kondensationsprod. aus 
Naphthostyril u. Pyrogallol g ibt eine Sulfonsaure, die Wolle gelb, nachcliromiert rot- 
orange farbt. Ais saures Kondensationsmittel kann man auch Thionylchlorid ver- 
wenden. Methylcyclohexylanilin  erhalt man aus Cyclohexylanilin mit Methylierungs- 
m itteln, D im ethylsulfat oder Toluolsulfosiiuremethylester. N,N-D im ethyl-1,2,3,4-lelra- 
hydrochinozałin  entsteht durch Erhitzen yon l,2,3,4-Tetrahydrochinoxalin  m it CH3OH 
unter Druck u. Zersetzen der gebildeten ąuaternaren Verb. durch Erhitzen m it N H 3 
unter Druck. (E. P. 289 692 yom 6/9. 1927, ausg. 25/5. 1928.) F r a n z .-

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Pigment- 
farbstojfen. Man setzt Farbstoffe m it sauren salzbildenden Gruppen m it organ, zu unl. 
Verbb. um; ais organ. Basen verwendet man Dicyclohexylamin, Guanidin, trisub- 
stituiertes Melamin, Diathylnaphthylamin usw. Zu einer Lsg. des Na-Salzes der
l-Amino-4-anilidoanthrachinon-2-sulfonsdure in W. gibt man eine Lsg. yon Dicyclo-
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hezylam in  in der borechneten Menge verd. HCl, der Farbstoff ist unl. in W., 1. in  A., 
Aceton, Benzylalkohol, Cyclohexanol m it blauer Farbę. D ie wss. Lsg. des Na- 
Salzes der p-Nitrophenylazosalicylsaure gibt m it der wss. Lsg. des Chlorhydrates des 
Chinolins einen gelben Farbstoff, unl. in W., 1. in Aceton u. Benzylalkohol m it gelb- 
roter, in A. u. Bzl. m it gelber Farbę. D ie Farbstoffe konnen auch auf einem Substrat, 
wie Tonerde, Baryt usw. erzeugt werden. Sie dienen zum Farben von Lacken u. Ol- 
farben. (F . P. 640 726 vom 9/9.1927, ausg. 20/7. 1928. D . Prior. 11/9. 1926.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: W alter Mieg, Opladen), Darstellung 
von Kiipenfarbstoffen der Anthrachinonreihe, darin bestehend, daB man die aus Di- 
anthrachinonylaminen u. ihren Deriyy. erhaltliehen carbazolartigen Kondensations- 
prodd. in Aminoverbb. iiberfiihrt u. diese m it acylierenden M itteln behandelt. —  Die 
durch Nitrieren des Carbazols aus l,l'-Dianthraehinonylam in erhaltliche 4,4'-Diniłro- 
verb. wird durch Kochen m it Schwefelnatriumlsg. in die Aminoverb. ubergefuhrt, aus 
der man durch Kochen m it Benzoylchlorid in Nitrobenzol die Dibenzoylverb., feine 
dunkle Nadelchen, swl. erhalt; der Farbstoff farbt Baumwolle aus der k. u. w. Kiipe 
dunkeloliye, er ist ident. m it dem Farbstoff von Beispiel 2 des D . R . P. 239544. Das 
Carbazol aus 1,2'-Dianthrachinonylamin liefert bei analoger Behandlung einen braunen 
Kiipenfarbstoff. Das durch Nitrieren des Carbazols aus l,l'-D ianthrachinonyl-l,4-di- 
aminoanthrachinon erhaltliche Nitroprod. wird durch Kochen m it Schwefelnatriumlsg. 
reduziert u. die erhaltene Aminoyerb. in  Nitrobenzol benzoyliert, der Farbstoff farbt 
Baumwolle aus der Kiipe chlor- u. kochecht korinth. (D. R. P. 464292  KI. 22b vom  
22/1. 1925, ausg. 15/8. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein  
und Martin Corell, Frankfurt a. M .-H óchst, Verfahren zur Darstellung vcm Saure- 
farbstoffen der Anthrachinonreihe. (D. R. P. 465 435 KI. 22b vom 24/12. 1925, ausg. 
19/9. 1928. —  C. 1927. I. 3141 [E. P. 263 795].) F r a n z .

British D yestuffs Corp., Ltd., A . Shepherdson, W . W . Tatum und F . Lodge, 
Manchester, Aminoanthrachinonfarbstoffe. Man spaltet aus symm. 1,4-Dialkyldiamino- 
anthrachinonen durch Behandeln m it H,SO.i uber 150° Alkylgruppen ab. Beim Er
hitzen von 1,4-Dimethyldiaminoanthrachinon m it H 2S 0 4 auf 180— 220° erhalt man 
nach dem Verdunnen m it W. einen Farbstoff, der Ćelluloseacetatseide lebhaft blau- 
yiolett farbt. ( E . P .  291814  vom 13/12. 1926, ausg. 12/7. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Anthrachinonfarbsioffe. Man 
erhitzt 1-Oxyanthrachinon oder seino D er iw . m it Atzalkalien in  Ggw. eines organ. 
Lósungs- oder Suspensionsmittols yorteilhaft unter AusschluB yon 0 2. D ie Farbstoffe, 
wahrscheinlich 1,1'-Dioxy-2,2'-dianthrachincmyle, werden durch fraktioniertes Fallen 
aus H 2S 0 4 oder durch Behandeln m it Oxydationsm itteln gereinigt. D ie Farbstoffe 
farben die tier. Faser aus schwach alkal. Kiipe. Der Farbstoff aus 1-Oxyanthrachinon 
durch Erhitzen m it KOH, A. oder Anilin farbt Wolle aus der Kiipe gelb; der aus l-O xy-
4-aminoanthrachinon m it alkoh. KO H im  N 2-Strom farbt Wolle aus einer Ammonium- 
hydrosulfitkiipe grau. l-Oxy-4-inethoxyanthrachinon  liefert einen Wolle braun farbenden 
Kiipenfarbstoff. (E .P . 292 896 yom 18/3. 1927, ausg. 19/7. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Anthrachincmfarbstoffe. D ie  
nach E . P . 292 896 (ygl. yorst. Ref.) durch Erhitzen yon l-Oxyanthrachinon oder 
seinen D er iw . m it Atzalkalien erhaltliehen Kiipenfarbstoffe werden durch Behandeln  
m it Oxydationsmitteln, w ie Hypochlorit oder Permanganatlsgg. oder durch Ausfallen 
aus der schwefelsauren Lsg. gereinigt; die gereinigten Farbstoffe dienen zum Farben 
der tier., pflanzlichen oder kiinstliehen Faser. (E .P . 292 897 yom  18/3. 1927, ausg. 
19/7. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., HersteUung von Farbstoffen 
und Zwischenprodukten. Man erhitzt aromat. Mono- oder Polyketone m it wenigstens 
einer freien Peristellung zur Ketocarbonylgruppe m it A1C13 u. einem Alkalichlorid in 
Ggw. von 0 2 oder 0 2-haltigen Gasen. Ais Oxydationsm ittel kann man noch M n02, 
NaNOo, PbO=, CuCl2 usw. yerwenden. 2-Chlorbenzanthron entsteht aus 4-Chlor-1- 
benzoylnaphthalin, 2-Cyanbenzanthron aus 4-Cyan-l-benzoylnaphthalin, Benzanthrcm-2- 
carbonsaure aus l-Benzoyl-4-naphthoesaure, 4,5,8,9-Dibenzpyren-3,10-chino?i aus 1,4-Di- 
benzoylnaphthalin oder aus 2-Benzoylbenzanthron, 3,4,8,9-Dibenzpyren-5,10-chinon 
aus 1,5-Dibenzoylnaphthalin oder aus Bz. 1-Benzoylbenzanthron, 3{2),4(l)-Naphtho-8,9- 
benzpyren-5,10-chinon aus Bz. 1-a-Naphthoylbenzanthron u. 2-Bz. 1-Benzanthron- 
dicarbonsaureanhydrid aus 4-Benzoylnaphthalsaureanhydrid durch Erwarmen m it 
NaCl ii. A1C13 auf 120° unter Durehblasen von 0 2. 4-Chlor-l-benzoylnaplithalin erhalt
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man aus l-Ohlorńaphthalin u. Beńzoylehlorid, m it CuCN erhalt man hieraus 4-Cyan-l- 
benzoylnaphthalin, das bei der Hydrolyse l-Benzoyl-4-naplithoasaure gibt. 2-Benzoyl- 
benzantliron erhalt man aus Benzanthron-2-carbonsaure in  der ubliehen Weise. Die 
Prodd. sind teils Kupenfarbstoffe, teils Zwischenprodd. (E. P . 293 768 vom 11/7. 
1928, Auszug yeróff. 5/9. 1928. Prior. 11/7. 1927.) F r a n z .

Gesellschaft Sur Chemiscłie Industrie in  Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von DibenzaJithronkiipenfarbstoff en. Zur H erst. von Mischungen aus Isoviolantliron u. 
Dichlorisoyiolantliron yermischt man die Farbstoffe oder man oxydiert die Lsg. eines 
Gemisches der Leukovorbb. Aus dem Gemiseh der Leukoyerbb. kann man die Leuko- 
ester herstellen u. diese zum Farben u. Drucken yerwenden. (E . P. 293 795  vom 4/7. 
1928, Auszug veróff. 5/9. 1928. Prior. 12/7. 1927.) F r a n z .

I. G- Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Kunz. Mann
heim), Verfahren zur Herstellung von Coeramidoninen, dad. gek., daB man auf 2-Amino-
1-arylidoanthrachinone oder ihre Substitutionsprodd. Kondensationsmittel einwirken 
laBt u. dio 2-Aminocoeramidonine gegebenenfalls sulfiert. — Die Verbb. gehen sohon 
beim Verriihren m it H 2S 0 4 yon 66° B ś in die entsprechenden 2-Aminocoeramidinonine 
uber, die sich in Sulfosauren uberfiihren lassen; sie farben Wolle aus saurem Bade 
in roten bis yioletten Tónen, 2-Amino-l-p-toluidoanthrachinon, darstellbar durch 
Kochen von l-Chlor-2-aminoanthrachinon in p-Toluidin, werden in Nitrobenzol m it 
A1C13 auf 50° erwarmt, das Rk.-Prod. 0 21H140!N2 kajrn aus Chlorbenzol umkrystal- 
lisiert werden, F . 258— 260°. D ie Kondensation kann auch m it H 2S 0 4 durehgefiihrt 
werden. 3-Brom-2-amino-l-p-toluidoanthrachinon liefert nach dem Behandeln m it 
H 2S 0 4 ein Kondensationsprod., rotes Krystallpulyer aus Pyridin, F. 247—-249°.
2-Ainino-14-methylcoera.midonin liefert beim Behandeln yon Oleum von 23°/0 S 0 3
eine Sulfosaure, die Wolle echt rot farbt. 3-Brom-2-amino-14-methylcoeramidonin 
liefert eino Sulfosaure, die Wolle violettrot farbt. (D. R. P. 465 434 KI. 22b vom  
27/1. 1925, ausg. 19/9. 1928.) F r a n z .

Felice Bensa, Genua, Beeinflussung von Aluminiumcliloridbackschmelzen von 
Peryleiwerbindungen. (D. B,. P. 484208  KI. 22e vom 10/4. 1925, ausg. 13/8. 1928. 
Oe. Prior. 10/4. 1924. —  C. 1926. I. 246 [E. P. 232265].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kupenfarb- 
stoffen aus 8,8'-Dioxy-l,2,l',2'-dinapliihazin. Das durch Verschmelzen von 1,2,1',2'- 
Dinaphthazin-8,8'-disulfosaure m it KOH erhilltliche 8,8'-Dioxy-l,2,l',2'-dinaphthazin, 
das beim Behandeln m it Alkylierungsmitteln Dialkyloxydinaphthazine liefert, wird 
so w eit halogeniert, daB mehr ais 4 Halogenatome in das Mol. eintreten. D ie Farb
stoffe farben Wolle u. Baumwolle aus der Kiipe in roten Tónen. —  Man leitet in eine 
sd. Lsg. yon 8,8'-D ioxy-l,2,r,2'-dinaplithazin  in Essigsaureanhydrid unter Ruhren 
Cl2 ein, bis keine Absorption mehr crfolgt; auf Zusatz von W. scheidet sich das Prod. 
in orangen bis braunen Krystallen ab, es enthalt 8— 10 Atome Cl im Mol., 11. in Nitro- 
benzol, die Lsg. der braunen Krystalle in H 2S 0 4 entwickelt beim Erwarmen HC1; 
behandelt man das Prod. nach dem Aufhoren der HCl-Entw. m it W ., so erhalt man 
ein rotes Prod., das Baumwolle aus der Kiipe in  sehr echten roten Tónen farbt. —  
Man leitet Cl2 in eine Suspension von 8,8'-Dioxy-l,2,l',2'-dinaphthazin in  Nitro- 
benzol bei 130° ein, bis eine gelbe Lsg. entstanden ist, die Lsg. wird mehrere Stdn. 
m it K-Acetat yerriihrt u. der abgeschicdene Farbstoff abgetrennt. —  Man erhitzt 
das nach dem Beispiel 3 des E. P. 241 270 erhaltliche Chlorierungsprod. m it Essig
saureanhydrid zum Sieden u. le itet bei 130° CL ein, man yerdiinnt mit Eg. u. kocht, 
bis die HCl-Entw. aufhórt, nach dem Filtrieren erhalt man einen leicht yerkiipbaren 
Farbstoff, der Baumwolle kraftig rot farbt. — Zu einer Lsg. von 8 ,8'-D ioxy-l,2 ,l',2 '- 
dinaphthazin in Nitrobenzol gibt man bei 80° Jod u. Sulfurylchlorid, nach dem Ab- 
kiililen u. Filtrieren fallt man den Farbstoff m it Ligroin u. Bzl. ais krystallin. gelbes 
Pulyer. In  die durch Erhitzen yon 8,8,-D ioxy-l,2,l',2'-dinaphthazin m it Essigsaure
anhydrid in Nitrobenzol erhaltliche Lsg. der Acetylverb. leitet man bei 120— 130° 
Cl2 u. gibt nach Beendigung der Bk. K-Acetat zu. —  Man erhitzt 8,8'-Diox3>--l,2,l,,2'- 
dinaphthazin in  Nitrobenzol m it Benzoylchlorid u. le itet dann in die Lsg. der gcbildeten  
Benzoylyerb. bei 120—-130° Cl2 ein, alsdann gibt man K-Acetat zu. Zu der durch 
Erhitzen von 8,8'-Dioxy-l,2,l',2'-dinaphthazin in  Nitrobenzol m it Essiganhydrid 
erhaltlichen Lsg. gibt man bei 115° Jod u. Sulfurylchlorid. Das entstandene hoch- 
chlorierte gelbe Prod. wird bei 25— 30° m it S 0 2 behandelt, der OberschuB durch 
Einblasen von Luft entfernt, auf 180° erwarmt u. m it Na-Acetat yersetzt, der Farb
stoff wird dann filtriert. Man lóst 8,8'-Dioxy-l,2,l',2'-dinaphthazin in Dichloressig-
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saure u. leitet bei 20—25° Cl2 ein. Man fallt das Chlorierungsprod. (10 Atonie Cl 
im Mol.) durch Verd. m it W ., filtriert u. trocknet. Zur t)berfiihrung des Chlorierungs
prod. in den Farbstoff lóst man es in H 2SO., u. riihrt 30 Min. unter Zusatz yon Cu- 
Pulver, nach dem Trennen vom Cu fa llt man den Farbstoff durch Venlunncn m it W. 
Man kann das Chlorierungsprod. auch durch Behandeln m it Hydrosulfit u. NH:| oder 
durch gelindes Erwarmen m it Pyridin u. S 0 2 oder durch Erhitzen m it wss. S 0 2 unter 
Druck usw. in den Kiipenfarbstoff iiberfuhren. D en rohen Farbstoff kann man durch 
Verriihren m it k. H 2S0.,, Filtrieren vom Farbstoff, Waschen m it H 2SO,, u. W. reinigen, 
aus der Mutterlauge erhalt man durch Verdiinnen m it W. einen gelblich fiirbenden 
Farbstoff. (E. P. 2 9 1 5 4 6  vom 14/3. 1927, ausg. 5/7. 1928.) F r a ń  z.

National A nilinę & Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Donald
G. Rogers, Buffalo, New York, V. St. A ., Hersłellung von reinern N-Dihydro-1,2,1',2 '- 
anthrachinonazin. D ie durch Erhitzen von 2-Amiuoanthracliinon m it KOH crhśiltliche 
Schmelze wird in  W. unter Zusatz einer zur Red. des Farbstoffes erforderlichen Menge 
Natriumhydrosulfit gelóst u. dann gekuhlt, liierbei scheidet sich das Alkalisalz der 
Leukoyerb. des Farbstoffes in Krystallen aus, nach dem Filtrieren wird m it verd. 
Alkalilauge unter Zusatz von etwas H ydrosulfit gewaschen, in W. gelost u. der Farbstoff 
durch Einleiten von Luft gefallt. (A. P. 1 6 7 9  230 vom 8/3. 1923, ausg. 31/7. 
1928.) F r a n z .

Leopold Cassella & Co. G. III. b. H., Deutschland, Dichlor-N-dihydro-1,2,2',1'- 
anłhrachinonazin. (F. P. 583016 vom  20/6. 1924, ausg. 5/1. 1925. —  C. 1925. I. 1019 
[A. P. 1509808 yon Ge o r s  K a l is c h e r  u . H e i n r ic h  S a l o w s k i .]) R a d d e .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, iibert. von: 
Fritz Straub, Guillaume de M ontmollin, Basel und Max Schmid, Riehen b. B asel, 
Schweiz, Chromverbindungen von Pyrazolonazofarbsłorfen. (A . P . 1 676 581 vom 16/12.
1927, ausg. 10/7. 1928. Schwz. Prior. 24/12. 1926. — C. 1928. I. 2009 [E. P .
282 783].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Hersłellung von Monoazo- 
farbsłoffen. Man yereinigt eine diazotierte Anilinmonosulfosaure m it l- [2 ‘-Chlor- 
5'-sulfophenyl]-3-mełhyl-5-pyrazolon. Ais Diazokomponente verwendet man Sulfanil- 
saure, Anilin-o-sulfonsaure, 2-Methyl-l-aminobenzol-4-sulfonsaure, Metanilsaure,
2-Chlor- oder 2,5-Dichlor-l-aminobenzol-4-sulfonsaure, 2,5-Dichlor-l-aminobenzol-3-sul- 
fonsaure, 2-Chlor- oder Brom-6-methyl-l-aminobenzol-4-sulfonsaure u. 2,4-Dichlor- 
l-aminobenzol-6-sulfonsaure. D ie Farbstoffe farben Wolle in klaren grunstichiggelben 
licht- u. wasserechten Tónen an. (E. P. 290 230 vom 10/5. 1928, Auszug veroff. 4 /7 .
1928. Prior. 10/5. 1927.) F k a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersłellung von Azofarbstoffen. 
Man vereinigt Diazo- oder Tetrazoverbb. m it l-(o-Sulfohalogen)-phenyl-3-methyl-
5-pyrazolon. Man yereinigt diazotierte Sulfanilsaure m it l-[4\5')-chlor-2'-sulfophenyT]-
3-metliyl-5-pyrazolon, o-Chloranilin m it l-[4'-Brom-2'-sulfophcnyl]-3-inethyl-5-pyrazolon,
2,4-Dichloranilin-6-sulfonsaure, o-Anilinsulfonsaure oder m-Aminobenzaldeliyd m it 
l-[4'-Chlor-2'-sulfophenyl]-3-methyl-5-pyrazolon, Anilin m it l-[4'-Melhyl-5'-chlor-2'-sulfo- 
phenyT\-3-methyl-5-pyrazolon, l-Chlor-2-aminobenzol-4-sulfonsaure m it l-[4'-Chlor-6'- 
methyl-2'-sulfoj)henyl]-3-inethyl-5-pyrazolon, l-Methyl-2-aminobenzol-4-sulfonsaure m it 
l-[5'-Clilor-G'-me.thyl-2'-sidJophenyl]-3-msthyl-5-pyrazolon, m-Aminobenzoesaureanilid 
m it l- \4 ' ,5'-Dichlor-2'-sulfophenyl\-3-niethyl-5-pyrazolon, 4,4'-Diamino-3,3'-diclilordi- 
aminodiphcnylmethan m it 2 Moll. l-[4'-Brom-2'-sulfophenyl\-3-melhyl-5-pyrazolon  oder 
1 Mol. 2,2'-Dimcthyl-4,4'-diaminodiphcnyl m it 2 Moll. 1-14',5'-Dichlor-2'-sulfophenyl]-
3-methyl-5-pyrazolon. D ie Farbstoffe farben Wolle lichtecht gelb. (E. P . 290 253 
vom 11/5. 1928, Auszug veróff. 4/7. 192S. Prior. 11/5. 1927.) F r a n z .

Dow Chemical Co., iibert. von: Charles J. Strosacker und Chester C. Kennedy, 
Midland, Michigan, V. St. A ., Hersłellung von Iudigo. Man sebm. Phenylglyein m it 
Alkali in einem GefiiB, das in einem Heizbad von gleichem F ., Alkali, beheizt wird, 
das GefaB wird dann unter AusschluB yon Luft in  einen Behalter m it W . gebracht, 
in dem sich das gebildete Indoxyl lost. (A. P. 1 678 619 vom 20/2. 1924, ausg. 24/7. 
1928.) F r a n z .

Newport Co., Carrollville, Wiseonsin, ubert. yon: I. Gubelmann, J. B. Oesch, 
South Milwaukee und E. Havas, Milwaukee, Wiseonsin, V. S t. A ., Thioindigofarbstoffe. 
Man behandelt 4,4'-Dimethyl-6,6'-dichlorthioindigo in konz. H 2S 0 4 m it Br,, bis der 
Farbstoff 2 Atome Br aufgcnommen hat. Der Farbstoff m it l  Atom Br farbt Baum-
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wolle rot. (E . P. 292  904  vom 23/4. 1928, Auszug veróff. 22/8. 1928. Prior. 25/6.
1927.) F r a n z .

D. Gardner, Rueil, Seine-et-Oise, Frankreicli, Herstellung von wasserloslichen 
D erim ten von unloslichen Farbstoffen, insbesondere Kupenfarbstoffen. Man behandelt 
Kiipenfarbstoffe, Anilinschwarz usw. m it Tetrachloriden oder Tctrabromiden der 
Metalle der vierten Gruppe des period. Systems, erforderlichenfalls unter Zusatz Yon 
wasserfreien wasserloslichen organ. Losungsmm. Man behandelt Indigo  oder einen  
Halogenindigo m it wasserfreiem SnClt , bis die HCl-Entw. aufhórt u. erwarmt dann 
m it E g .; in ahnlicher Weise behandelt man Purpurin. Rhodamin B  extra wird mit 
wasserfreiem TiCl4 behandelt; die neuen Prodd. sollen zum Farben u. Bedrucken 
Yerwendet werden; der Farbstoff wird dureh Behandeln m it Oxydationsmitteln ent- 
w ickelt. (E. P . 291 827 vom 5/2. 1927, ausg. 12/7. 1928.) F r a n z .

D. Gardner, Rueil, Seine-et-Oise, Frankreieh, Fdrben m it Kupenfarbstoffen. Man
reduziert den Kiipenfarbstoff dureh Zusatz von Titanosalzen in einem wss. nicht alkal. 
Bade. D ie Lsg. des Farbstoffes kann dureh Zusatz eines organ. Losungsm. oder dureh 
Verwendung der aus den Kupenfarbstoffen dureh Behandeln m it SnCl4 usw. erhalt- 
lichen Prod. erfolgen. Der Farbstoff wird auf dem Gewebe dureh Verhangen an der 
Luft oder dureh Behandeln m it einem Oxydationsbad, Lsg. von KC103, entwickelt. 
Man behandelt eine Lsg. von Indigo in Eg. m it Titanoehlorid u. verd. m it W. (E. P. 
2 918 2 8  vom 5/2. 1927, ausg. 12/7. 1928.) F r a n z .

Durand & Huguenin, Akt.-Ges., Basel, Sehweiz, iibert. vo.i: W ilhelm  Bauer, 
Wiesdorf b. Leverkuscn, Deutschland, Herstellung von wasserloslichen Esterderiraten 
von Kupenfarbstoffen. (A. P. 1668  392 vom 15/10. 1926, ausg. 1/5. 1928. D. Prior. 
26/10. 1925. —  C. 1927. I. 1232 [E. P. 260 303].) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herstellung 
von Derivaten der Leukoverbindungen von Kupenfarbstoffen. Man behandelt die Leuko- 
verbb. der Kiipenfarbstoffe m it organ. Sauren. die ein ersetzbares Halogenatom ent
halten, wie Monohalogenessigsauren, /i-Chlorpropionsaure u. Benzylchloridsulfosaure.
—  Man erwarmt eine alkal. Lsg. von Leukothioindigo m it einer wss. Lsg. von Mono- 
chloressigsaure unter Zusatz Yon Soda, nach dem Filtrieren wird angesauert u. das 
rotlich braune Pulver, unl. in W. u. verd. Sauren, 11. in  Alkalien, filtriert. In  gleicher 
Weise stellt man das Einwirkungsprod. von Monochloressigsaure auf IndigoweiB her. 
D ie Prodd. dienen zum Bedrucken Yon Geweben, die Entw. des Farbstoffes erfolgt 
dureh Behandeln m it sauren Oxydationsm itteln. (E .P . 291768  Yom 8/6. 1928,
Auszug Yeroff. 1/8. 1928. Prior. 8/6. 1927.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herstellung 
von schwefelhałtigen Farbstoffen aus den wasserloslichen Chromverbindungen von Azo- 
farbstoffen. Man behandelt die Chromverbb. von Azofarbstoffen m it schwefelnden 
Mitteln; die erhaltenen Farbstoffe fśirben Baumwolle aus schwefelnatriumhaltigem  
Bade wasch- u. lichtecht. —  D ie Cr-Verb. des o-Oxymonoazofarbstoffcs aus diazotierter 
l,2-Aminonaphthol-4-sulfonsaure u. 1-Naphthol liefert nach dem Kochen m it einer 
wss. Lsg. Yon N a2S u. Schwefel einen rótliehblau farbenden Farbstoff. Beim Erhitzen 
der Cr-Verb. m it N a2S u. S in A. oder Amylalkohol entsteht ein blauer Farbstoff. 
Aus der Cr-Verb. des o-Oxymonoazofarbstoffes aus diazotierter 1,2-Aminonaphthol-
4-sulfonsaure u. 5,8-Dichlor-l-naphthol entsteht beim Erhitzen mit einer alkoh. Lsg. 
von N aaS zu S ein griinstiehigblauer Farbstoff; ahnliche Farbstoffe erhalt man aus der 
Cr-Verb. des Azofarbstoffes aus der bromierten l,2-Aminonaphthol-4-sulfonsaure. 
(E .P . 290179  Yom 7/5. 1928, ausg. 4/7. 1928. Prior. 7/5. 1927.) F r a n z .

Tower Manufacturing Co., Inc., iibert. von: Lincoln M. Shafer, Jersey City, 
N ew  Jersey, V. St. A ., Herstellung von Scliwefelfarbstoffen. Man erhitzt eine Mischung 
yon m-Toluylendiamin, Dehydrothio-p-toluidin u. p-Phenylendiamin oder p-Nitr- 
anilin m it Schwefel: die Farbstoffe farben Baumwolle aus Na„S-Lsg. in gelbbraunen
Tónen. (A. P. 1 675 430 vom 18/1. 1926, ausg. 3/7. 1928.) ' F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Company, iibert. Yon: Robert E. Rose, Wil-
mingtoji, Delaware, V. St. A., Disubstituierte Guanidinsahe von saure Gruppen ent- 
haltenden Farbstoffen. (A. P. 1 6 7 4 1 2 8  vom 2/11. 1923, ausg. 19/6. 1928. —  C. 1927.
I. 1378 [F. P. 612 382].) F r a n z .

Joseph Hay Am ies, Philadelphia, V. S t. A ., Anstrichsmasse. 65 Teile gemahlener 
harter Asphalt oder Pech werden m it 35 Teilen Rohpetroleum h. gemischt, der Mischung 
15 Teile m it moglichst wenig h. W. abgelóschtes CaO u. schlieBlich noeh 10 Teile
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Naphtha zugefiigt. Das Erzeugnis dient ais faulniswidriger bzw. rostschiitzender 
Anstrich fiir Holz u. Fe. (A. P. 1 682 589 vom 20/2.1923, ausg. 28/8.1928.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Lithopon. (E .P . 2 8 9 1 5 3
Tom 21/1. 1927, auag. 17/5. 1928. —  C. 1928. I. 1583 [F. P . 628969].) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. JM., Anslrichmasse, bestehend
aus freier Fettsaure, Leinól u. einem irgendeine Zn-Verb. enthaltenden Farbstoff.
(E. P. 289968 vom 7/2. 1927, ausg. 31/5.1928. Zus. zu E. P. 289 153; s. vorst. Ref.) K a u .

Coty (Soe. Anon.), Suresnes, iibert. yon: Charles Pollacchi, Paris, Frankreich, 
Gewinnung von Farbstoffen aus Hennablattern. (A. P. 1 668 603 vom 29/6. 1925, ausg. 
8/5. 1928. F . Prior. 2/7. 1924. — C. 1926. I. 2848 [F. P . 596133].) F r a n z .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
G. Dupont, Was man aus der Fichte gewinnt. Vortrag Iiber Gewinnung u. die 

vielfaltige Verwendung der Harzprodd. (Terpentinol, Kolophonium) u. der holzigen 
Bestandteile der sudfranzos. Fichte. (Buli. Inst. P in 1928. 151— 58.) E l l m e r .

S. R. Trotman, Die Pflanzengummis. Verwendung in, M edizin und Industrie. 
(Ygl. 0 . 1928. II. 814.) Kurze t)bcrsicht iiber die medizin. u. industrielle Verwen- 
dung von pflanzlicbem Gumrtii, wobei im  besonderen auf Gummi arabicum, Traganth, 
irisches u. islandisches Moos, Agar-Agar, Alginsaure (der Hauptbestandteil von Algin), 
Norgine (aus Seetang) u. die Pektine eingegangen wird. (Chem. Trade Journ. 83. 
225— 27.) B e h r l e .

I. Postowski und W . Pljusnin , Untersuchung und Beinigung des Sulfat-Terpentins. 
Beschreibung des unter Nr. 18 609 zum Russ. Patent angemeldeten Verf. der Rein- 
darst. von Sulfat-Terpentin. Verf. besteht darin, daB das bei der Sulfateelluloseherst. 
anfallende Rohterpentinól von seinen Verunreinigungen (Methylmercaptan, Di- 
methylsulfid) dadurch gereinigt wird, daB das Rohól der fraktionierten Wasserdampf- 
dest. unterworfen u. zur Beseitigung der letzten Spuren von Mereaptan m it sehr 
schwachen Chlorkalklsgg. oxydiert wird. (Ann. Inst. polytechn. Ural. 6 [1927]. 
245— 59. [russ.].) G o in k is .

P. H. W alker und E. F. Hickson, Beschleunigte Untersnchungsinethoden von 
schutzenden organischen Uberziigen. (Metal Ind. [London] 33. 183— 84. — C. 1928.
II. 605.) ___________________  W i l k e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Herstellung von harzartigcn 
Kondensationsprodukten aus Harnstoff, Thioharnstoff oder dereń D er iw . u. einem  
Alkohol oder einem Keton  oder einem Dcriv. derselben unter Zusatz einer Aminorerb., 
die nicht z u der Harnstoffgruppe gehort, in Ggw. eines Metalles der Alkali-, Erdalkali- 
oder Zn-Gruppe, wobei wl. Metallverbb. von viscosem oder harzartigem Charakter 
entstehen. —  Glykol, Harnstoff u. p-Toluolsiilfamid werden zusammen erhitzt u. nach 
dem Abkiihlen m it Na-Amalgam  behandelt. —  Diacetin, Acetylharnstoff u. Acetanilid 
werden kondensiert u. dann m it Ca-Spanen verriihrt. —  Bulyknglykol, Harnstoff, 
p-Toluolsulfonamid, Acetanilid u. Zn-Staub werden zusammen erhitzt oder Butylen- 
glykol, Harnstoff, p-Toluolsulfonamid u. M g-Pulver. (E. P. 290 192 vom 22/3. 1928, 
Auszug veroff. 4/7. 1928. Prior. 9/5. 1927.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M ., Herstellung von Kondensations
produkten aus Harnstoff u. Formaldehyd oder aus Dimethylolharnstoff. D ie Ausgangs- 
stoffe werden getrennt in W. oder organ. Losungsmm. gel. oder suspendiert u. dann 
vereinigt evtl. unter Zusatz von naturlichen oder kunstlichen Harzen, Celluloseestern 
oder Weichmaćhungsmittdn. —  Eine wss. Lsg. von 3 kg Harnstoff, 80 g N aH 2P 0 4 u. 
20 g N a2H P 0 4 in 3,5 kg W. wird zu der sd. Lsg. von 7 kg Paraformaldehyd (54°/0ig) 
in 15 kg Athylenglykohnonomethylather zugesetzt. Das Prod. wird evtl. z. T. ein- 
gedampft u. dient ais Anstrichmittel. —  30 kg Harnstoff werden in 60 Litern warmem 
Aihylenglykolmonoacetat gel. u. 100 cem 30°/0ig. Essigsaure zugesetzt. Diese Lsg. wird 
zu einer sd. Lsg. von 44 kg Paraformaldehyd (90°/oig), 6,7 kg Nitrocellulose, 13,5 kg 
Phthalsaurediathylester in  150 Litern Athylenglykolrnonoacetat in  diinnem Strahl ein- 
geleitet u. dio M. noch einige Zeit erhitzt. —  500 kg Dimethylolharnstoff u. 500 g A. 
werden auf 60— 70° erhitzt u. dann 1 kg verd. alkoh. HCl zugesetzt. Nach weiterem  
Zusatz von 2 kg Na-Acetat wird der A. abdest. u. das viscose Prod. wird durch Erhitzen  
1— 2 Tage auf 60—70° gehartet. Es besitzt eine grofie Hartę u. ein hohes Isolations- 
Ycrmogen. (F. P. 641420  vom 11/9. 1926, ausg. 3/8. 1928. D. Priorr. 21/10. u. 
7/11. 1925.) " ' M. F. Mu l l e r .
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Sełden Co., Pittsburgh, Pennsylvania, V. St. A ., iibert. von: Leonhard Deutsch
und Isak Thorn, Wien, Hersłellung liełler, liarter, unschmelzbarer und unloslicher Kon- 
dcnsationsprodukte aus Phenolen und Aldehyden. (A. P. 1 6 7 8 1 0 7  vom 15/9. 1923, 
ausg. 24/7. 1928. Jugoslaw. Prior. 28/9. 1922. —  C. 1925. II. 354 [Schwz. P . 107 627
USW.].) SCHOTTLANDER.

Eduard Redlhammer & Sohne, Tschechoslowakei, Gegenstande aus Kunstharz. 
Dio Kunstharzmasse wird sta tt wie sonst in fl. Zustande in gelatinosem, halbfesten 
Zustande in  Formen aus Glas -oder anderem Materiał hineingepreCt u. gibt nach der 
durch Druck u. Erwarmen bewirktcn Hiirtung in einfachem Arbeitsgang cincn stark 
glanzenden Gegenstand, der keiner weiteren Veredelung z. B . durch Polieren bedarf. 
Der Ausdehnungskoeffizicnt des Materiales der Form soli móglichst dem der Harz- 
mischung entsprechen, um Dcformationen beim Harten zu vermeiden. Hohlgcgenstande 
erhalt man in  der beschriebenen W eise unter Verwendung eines Formkernes aus Glas 
oder iihnlichem Materiał. (F. P. 639 331 vom 11/8. 1927, ausg. 19/6. 1928.) R a d d e .

Eugene Pierre Darragon, Frankrcich, Seine, Presse fiir  die Hersłellung von ge- 
formten Gegensłandcn aus synthetischen Harzen oder ahnliclien Massen. Zur schnellen 
u. wirtschaftlichen Verarbeitung von Massen aus z. B. Bakelit u. a. eignet sich die 
an Hand von Zeichnungen beschriebcne Presse, die aus zwei PreBkórpern besteht, 
von dencn der eine zur Kompression, Erwarmung u. Erweichung des Harzes dient, 
wahrend gleichzeitig der andere zur Abkiihlung unter Druck benutzt wird. (F. P. 
639 249 vom 9/8. 1927, ausg. 16/6. 1928.) R a d d e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Lach. Es handelt sich um 
Harzóllacke, welche unter Zusatz von Bzn., welches durch die Hydrogcnierung von  
C-haltigen Stoffen gewonnen wird, dargestellt werden. Z. B .: 10 Teile Leinól-Kopal- 
harz werden in  10 Teilen Bzn. gel., welches durch Hydrogenierung von rohem amerikan. 
Mineralól gewonnen werden. (E. P. 287 115 vom 8/11. 1926, Auszug veróff. 9/5. 
1928. Prior. 9/11. 1925.) T h i e l .

E. I. du Pont de Nemours & Co., W ilmington, V. St. A ., Lach. Zunachst iiber- 
zieht man m it einem Lack aus einem Ester eines mchrwertigen Alkohols (Glycerin) 
einer mehrbas. Saure (Phthałsaure), trocknendem Ol (Holzól) u. gegebenenfalls Harzen. 
Nach Trocknen dieses Anstriches wird m it Nitrocelluloselack o. dgl. uberstrichen. 
(E. P . 287 940 vom 30/3. 1928, Auszug veróff. 23/5. 1928. Prior. 30/3. 1927.) T h i e l .

E. I. Du Pont de Nemours &  Co., V. St. A ., Nitrocelluloselack. Ais Bcispiel ist 
angegeben: Nitrocellulose 10 Teile, Damar 12 Teile, Dibutylphthalate 2,5 Teile, Butyl- 
acetat 24 Teile, Tetrahydrofurfurylalkoliol 5 Teile, Athylalkohol 14 Teile, Butyl- 
alkohol 10 Teile, Toluol 6,5 Teile, Gasolin 28 Teile. (Aust. P. 10 008/1927 vom  
22/10. 1927, ausg. 5/6. 1928.) T h i e l .

FredR ebell, Perth, W estaustralien undFraneis George Dowd, East Cannington, 
Westaustralien, Dampfbestandiger Lack, bestehend aus einem Minerał- oder Paraffin- 
wachs u. kolloiden Stoffen (Petroleumschlamm, Kautschuk, PjTOxylin, Harze oder 
Bitumen) gelost in einem fliichtigen Lósungsm. (Aust. P. 8240/1927 vom 12/7.
1927, ausg. 10/7. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Fdrben von Lacken. Man ver- 
mischt Lacke aus Celluloseestern, -ather, Harzen, Kunstharzen m it Salzen von Farb
stoff en, die Sulfo- oder Carboxylgruppen cnthalten, m it Am m oniakderiw ., wie Alkyl- 
amine, Athanolamine, Aralkylamine, Arylamine, hydroaromat. Aminę, heterocyel. 
Basen, Basen von Farbstoffen. D ie Salzc kónnen den fertigen Lsgg. oder bei der Herst. 
der Massen zugesetzt werden. Man verwendet z. B . die Salze des Dicyclohexylamins, 
der Auraminbase oder Victoriablaubase m it dem Disazofarbstoff aus Dianisidin u.
l,8-Aminonaphthol-2,4-disulfonsaure zum Blaufarben von Nitrocelluloselsgg., das 
Piperidinsalz des Azofarbstoffes aus 4-Chloranilin-3-sulfonsaure u. Diphenylamin zum 
Gclbfarben einer alkoh. Lsg. yoii Manilakopal. Das Salz aus Cyclohexylamin u. dem 
Azofarbstoif aus Aminoazobenzol u. 2-Naphthol-6,8-disulfonsiiure farbt scharlach. 
Man lóst den Azofarbstoff aus Benzidin u. l,8-Aminonaphthol-2,4-disulfonsaure in 
einem Nitrocelluloselack u. setzt dann Dicyclohexylamin zu; einen lebhaft rotgefarbten 
Lack erhalt man durch Lósen des Salzes aus Benzylanilin u. dem Azofarbstoff aus Amino
azobenzol u. 2-Naphthol-3,6,8-trisulfosaure in Nitrocelluloselack. Einen violett farbenden 
Farbstoff erhalt man durch Fallen von Rhodamin B m it dem Azofarbstoff aus Athyl- 
p-plienylendiamin u. l,8-Dioxynaphthalin-3,6-disulfosaure. (E .P . 293 067 vom 24/2.
1927, ausg. 26/7. 1928.) F r a n z .
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W olff & Co. Kommandit-Ges. auf Aktien. Walsrode und Hans Schulz, Bom- 
litz , Herstellung von aus zwei oder mehr Schichten bestehenden Verbundiiberziigen. Man 
yerwendet Lsgg. solcher Nitrocellulose, die im Lósungsm. der darauffolgenden Lack- 
schicht prakt. unl. sind. Z. B. man grundiert m it einem Lack folgender Zus.: 10°/o Nitro- 
cellulose (12,8%_.N), 5% Harzester, 8% Butylphthalat, 20°/0 Butylacetat, 17% Pro- 
P3'lacetat, 15% A thylacetat, 15% Propanol, 10% Pigmentfarbe. Daraus streicht man 
einen Lack aus: 13% Nitrocellulose (12%  N ), 7%  Butylphthalat, 10% Butanol, 
35% Methanol, 25% Toluol, 4% Ricinusol, 6% Pigmentfarbe. (Oe. P. 110 541 vom  
24/11. 1926, ausg. 10/9. 1928. D. Prior. 4/12. 1925.) T h i e l .

Der Bernstein. Konigsberg: Staatliche Bernstein-Manufaktur 192S. (12 S.) 8°. M. — .50.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
A. D. Luttringer, Balatakautschuk. Geschichtc, Vork., Gewinnung u. Koagulation  

yon Balatakautschuk in  Guayana, in  Surinam, in  Brasilien u. in  Manaos wird besprochen. 
Dic in  diesen Landem in den letzten Jahren orzielten Ausbeuten bzw. Angaben der 
ausgefiihrten Mengen werden mitgeteilt. (Caoutchouc et Guttapercha 25. 14 036 
bis 14 039. 14 076— 79.) H u n e m o r d e r .

F. L. E llio tt, Die Verschiedenheit in  der P lastizitdt des Plantagenkautschuks. 
(Vgl. C. 1928. II . 1040.) (India Rubber Journ. 76. 212— 15.) H u n e m o r d e r .

P. P. von Weimarn, Dispersoidologische La te xuntersuchungen. In  m it N H . 
konseryiertem Latex  ist die Zahl der ultramkr. Teilchen betrachtlich gróBer ais die der 
mkr.; Fraktionierung durch Stehenlassen liefert einen wirklich „kolloiden“ Latex. 
Eine gewisse Zahl der ultramkr. Teilchen besitzt kugelfórmige oder annahernd kugel- 
formige ellipsoide Gestalt; Birnenformen sind fiir Hevcalatexteilchcn nicht spezif., 
entstehen aber leicht in wss. Ófemulsionen in Ggw. von Emulgierungsmitteln, z. B. 
beim Mischen von 1 Tropfen Immersionsól m it 1 Tropfen konz. wss. L iJ -  oder N aJ- 
Lsg. Gewisse Latexarten stellen wahrscheinlich Emulsionssuspensionen gelatinóser 
Isospherulite, die den Formen des aggregativen fl.-krystallinen Zustandes angehóren, 
dar. Der Film um ein Latexteilchen kann nicht m it einem Rohkautschukfilm verglichen 
werden; er besteht nicht aus einer einzigen Substanz, sondern aus einem Gemisch 
von Subultramikroteilchen von Kautschuk u. Teilchen von Proteinen oder anderen 
Stoffen des Dispersionsmittels. Proteine, W., Harze, etc. sind nicht nur im Ober- 
flśichenfilm, sondern auch im Inncrn der Isoaggregate zugegen. —  Vf. untersueht die 
Koagulation yon Hevealatex durch hochkonz. Lsgg. von L iJ , L iC N S, Ca(C N S)2, 
N aJ, Ga(NOs)2, CaCl,, etc., Pyrogallol, Resorem, Thioharnstoff, Gnanidinrhodamd 
u. anderen Dispergatoren fiir Proteine, die Koagulation durch hochkonz. Essigsaure 
u. KOH , die Proteine unter Abbau dispergieren, u. durch Na-Citrat, K -N a-Tartrat, 
K„SOt (Aggregatoren fiir Proteine). Bei Tempp. u. Konzz. der Lsgg. der die Proteine 
dispergierenden Stoffe, bei denen die Dispergierung der Latexproteine nicht schnell 
yerlaufen kann, oder m it Lsgg. yonProteinaggregatoren, koaguliert derLatex, wenigstens 
innerhalb mehrerer Tage, iiberhaupt nicht, oder gibt eine nicht zusammenhangende, 
durch Schiitteln leicht wieder in  fl. Konsistenz uberfiihrbare M. Bei Tempp. u. 
Konzz., wo rasche Dispergierung der Proteine stattfindet, entsteht sofort oder nach 
kurzer Zeit ein einziges Stiick koharenter Gallerte mit deutlich yektoriellen elast. 
Eigg.; durch solche Gelatinierung lassen sich Kautschukgebilde beliebiger Form 
gewinnen. Jc hoher die Temp. der Latexkoagulation durch Proteine dispergierende 
Stoffe ist, desto groBer ist die Zugfestigkeit des Koagulums. Beim EingieBen yon 
Latex in sd. Lsgg. von Salzen, die Proteine aggregieren, u. fortgesetztes Kochen gehen 
die zuerst abgeschiedenen diinnen Flocken in eine einzige, grofie, lose, leicht zerreiBbare 
Flockc iiber, wahrend beim EingieBen in sd. Lsgg. von Proteindispergatoren koharente 
Koagula von hoher Zugfestigkeit entstehen. Lsgg. von Stoffen, die Proteine unter 
Zers. dispergieren, rufen sekundśire Erscheinungen hervor. —  Koagulation yon Latex 
durch EingieBen oder Zerstauben in die wss. Lsgg. von Seidenfibroin, Casein, Cellulose, 
Chitin u. Keratin  in konz. wss. Lsgg. von Stoffen, die Proteine u. Polysaccharide dis
pergieren, fiihrt zu gemisehten Koagula; bei Fibroin, Casein u. Keratin miissen die 
komplexen Koagula noch m it Lsgg. von Aggregatoren behandelt werden. —  Der durch 
Schnitteln yon gleichen Yoll. Vultex u. bei Zimmertemp. gesatt. LiJ-Lsg. in  einem Re- 
agensglas gebildete Gallertstab hat erheblich geringere Zugfestigkeit ais ein ent- 
sprechender Stab aus Latex. Durch Kompression wird die Gallerte aus Vultex elast.
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u. ihxe Zugfestigkeit steigt. Toilchenform u. Struktur der Koagula scheint bei Latex  
n. Vultex gleich zu sein. Gute elast. Filme kónnen nicht nur aus Latex, sondern auch 
aus Vultcx durch Verdampfung des W. auf groBcn Uhrglasern erhalten werden. Dio 
elast. Vultexfilme kommen nicht durch Zusammenkleben der Nicht-Kautschuk-Schichtcn  
der Teilchen, sondern durch Vcreinigung der Kautschukinhalte zustande. D ie innere 
Struktur der Latex- u. Vultexgele u. -Films ist fibrillar; dio Dicke einzelner Fibrillen 
ist geringer ais die der Latex- oder Vultexteilchen. Ihrc minimale Dicke iiberschreitet 
nie die Dimensionen mehrerer. Moll.; sie kónnen monomolekular sein. (Buli. chem. 
Soc. Japan 3. 157— 68. Imperial Industrial Res. Inst. of Osaka.) K r u g e r .

T. L. Garner, Die Wirkung von Anłioxydantien auf die Farbę von Gummimischungen. 
(India Rubber Journ. 76. 175— 78. —  C. 1928. II. 1041.) H u n e m o r d e r .

F . Jacobs, Die Alterung von Kautschuk. (Vgl. C. 1928 . II. 819.) D ie yerschiedenen  
Alterungsmethoden fiir Kautschuk, wie z. B. die Methoden nach GEER, BlERER- 
D a v is ,  werden besprochen. (Caoutchouc et Guttapercha 25. 13 964— 65. 14 079 
bis 14 082.) H u n e m o r d e r .

L. S loim , Die synihetischen Kautschuke. Fortsetzung. (Vgl. C. 1928. II. 1041.) 
(Rev. gen. Caoutchouc 5. Nr. 43. 7— 8.) H u n e m o r d e r .

P. S. Shoaff, Ober zu beachtende Faktoren bei der JRegenerathersteUung. (India 
Rubber Journ. 76. 284— 87. —  C. 1928. I. 2134.) H u n e m o r d e r .

Max Rathke, Die Hartgummistaubfabrikation. D ie yerschiedenen Qualitatsklassen 
des fiir Mischungen ais Fiillstoff in Frage kommenden Hartgummistaubes u. dereń 
Zubereitung wird besprochen. (Gummi-Ztg. 42. 2688— 89.) H u n e m o r d e r .

— , E in neue$ Tiefkiihlmittel f iir  Patentgummiwarenfabriken. D ie gebrauchlichsten 
Salzlsgg., die ais Kaltetrager in  Gefrieranlagen zur Verwendung gelangen, werden 
besprochen u. ihre Nachteile diskutiert. Vf. beschreibt dann die Zus. u. Herst. der 
unter dem Namen „Rcinhartin-Sole“ im Handel befindlichen Sole, sowie die Vor- 
teile, die bei Yerwendung derselben entstehen. (Gummi-Ztg. 42. 2254— 56.) H u n e m .

Paul Alexander, Die Yerwendung von zollbegwisligtem M ineralól in  der Kautsćhuk- 
industrie. (Gummi-Ztg. 42. 2410— 11.) H u n e m o r d e r .

K .D . P .L td ., London, iibert. von : M etallbank und M etallurgische Ges. 
Akt.-G es., Frankfurt a. M., Konzentrieren von Kautschukmilch. Vor dem Konzen- 
trieren setzt man der Kautschukmilch Desinfektionsmittel zu, ausgenommen Verbb., 
die den Kautschukteilchen eine negative Ladung erteilen, wie N H 3; man setzt der 
Kautschukmilch Alkalifluoride oder Alkalisalicylatc u. KOH zu u. dampft dann ein. 
(E. P. 293 771 yom 11/7. 1928, Auszug yeróff. 5/9. 1928. Prior. 11/7. 1927.) F r a n z .

General Rubber Co., New York, V. St. A ., Behandeln von Kautschukmilch. Man 
yersetzt Kautschukmilch m it Salzen der Alginsiiure, hierbei scheidet sich der den 
Kautschuk enthaltcnde Teil oben u. der die W .-l. Nichtkautschukstoffe enthaltende 
Teil unten ab. Der obere, den Kautschuk enthaltende Teil kann in der iiblichen Weise 
auf Kautschuk yerarbeitet werden. Man yersetzt 100 Teile Kautschukmilch m it
0,2 Teilen alginsaurem NH., in Form einer 5°/„ig. Lsg. (E. P. 294 002 vom 25/8. 1927, 
ausg. 9/8. 1928.) F r a n z .

Alfred Petersen, Frankfurt a. M., Deutschland, Verfahren und Vorrichtung zum  
Konzentrieren von Kautschukmilchsaft. (A. P. 1 670 900 vom 12/11. 1925, ausg. 22/5. 
1928. D . Prior. 14/11. 1924. —  C. 1926. I. 2747 [E. P . 243016].) F r a n z .

W . A. W illiam s, Edinburgh, Elektrolytische Abscheidung von Kautschuk aus 
Kautschukmilch. Man yersetzt die Kautschukmilch m it Salzen der Metalle, aus denen 
dic Elektroden bestehen, in solchen Mengen, daB eine Koagulation der Kautschuk
milch nicht eintritt; die Spannung soli gering sein, daB eine Elektrolyse des W. nicht 
eintritt, z. B. 1,5 Volt. Man yersetzt eine Kautschukmilch m it einem N H 3-Geh. yon 
1/ 2-n. u. einen 30% nicht ubersteigenden Kautschukgeh. m it einer iiber 2% nicht 
hinausgehenden Menge Z nS04, man elektrolysiert unter Verwendung von Zn-Elek- 
troden, das Zn wird an der Kathode, Kautschuk an der Anodę niedergeschlagen. (E. P. 
293 095 yom 28/3. 1927, ausg. 26/7. 1928.) F r a n z .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London und F. H. Lane, Erdington, Birmingham, 
Elektrophoretische Abscheidung von Kautschuk aus Kautschukmilchsaft. Um die fiir die 
elektrophoret. Abscheidung des Kautschuks erforderlichc Stromdichte zu bestimmen, 
yerwendet man eine Prufanode, die so gebaut ist, daB die Stromdichte in ihrer Lange 
yerandert werden kann, so daB man yerschiedene Abscheidungen erhalt, die Anodę
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ist m it einer Skala yerschen, m it dereń Hilfe man die Stromdichte an jedem Punkte

(Jenerał Carbonic Co., New Yo . , ____ y R. Minor, Ossining,
New York, Behandlung ton  KauUchukmischungęn. Behandlung yon Kautschuk- 
mischungen beim Mischen m it C 02 in  fester Form yerhindert zu starkę Temp.-Erhohung 
u. Anyulkanisieren, sowie ermoglicht die Verwendung yon Ultrabeschleunigern. Gleich- 
7.eitig wird jede Oxydation yermieden. E in  so behandelter Kautschuk zeigt hohe 
Dehnungsfestigkeit u. bessere Eigg. ais ein gewóhnlicli behandelter. D ie C 02 wird 
wiedergewonnen. (A. P. 1 6 7 5 1 2 4  vom 11/9. 1926, ausg. 26/6. 1928.) R a d d e .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London und D. F. Twiss, Erdington, Birmingham, 
Entfernen von Rost bei Vorrichtungen, die zum M aslizieren von Kautschuk dienen. Man 
bringt in  das Innere der durch W. kuhlbaren Walzen Kugeln oder Walzen aus Eisen, 
Stein oder Kautschuk unter, die das Ansetzen von R ost im  Innern der Walzen ver- 
hindern. (E. P. 293 519 vom  11/5. 1927, ausg. 2/8. 1928.) F r a n z .

C. Mae Intosh &  Co. Ltd., S. A. Brazier und G. F. Thompson, Manchester, 
Bunte Kautschukgegenstande. Man uberzieht Kautschuk auf einer oder beiden Seitcn  
m it einer yersehieden gefarbten Kautschuklsg., vereinigt die Schichten zu Blocks, 
deformiert erforderlichenfalls durch Pressen u. schneidet dann in Schichten, die ein 
feines Linienmuster zeigen. (E. P. 292754  vom 26/5. 1927, ausg. 26/7. 1928.) F r a n z .

Anodę Rubber Co., Ltd., London, England und P. Klein, Budapest, Ungarn, 
Trocknen von Kautschukgegenstanden. Kautschukgegenstande, die durch Tauchen 
in wss. Kautschukdispersionen hergestellt worden sind, werden auf der einen Seite 
auf hóhere Tempp. erhitzt, das W. entweicht auf der anderen Seite. Befindet sich der 
Gegenstand auf einer Metallform, so le itet man einen h. Luftstrom durch die Form. 
Bei Anwendung von porósen Formen erhitzt man von auBen u. zieht die Feuchtigkeit 
durch die Form ab. D ie Gegenstande kónnen auch auBerhalb der Form getrocknet 
werden. In  gleicher Weise kann mail Gegenstande aus Casein, Albumin, Cellulose- 
ester, Natur- oder Kunstharzen trocknen. (E. P. 293 061 vom 25/1. 1927, ausa;. 
26/7. 1928.) F r a n z .

Max Draemann und Max Biihling, Deutschland, Herstellung von Kautschuk- 
fdden. Eine auf etwa 30— 40° erwarmte Kautschukmasse wird nach Zusatz eines KW- 
stoffes unter hydraul. Druck von 20— 100 kg durch feine Offnungen gepreBt, wobei 
die inneren Krafte der Kautschukmasse —  E lastizitat u. Kohasionskraft —  wahrend 
des ganzen Fabrikationsvorganges durch entsprechend groBere auBere Krafte —  
Kompression, Zug u. Warme —  uberwunden werden, so daB die spontanen Bewegungen 
der Kautschukmasse, durch welche Unregelmafiigkeiten der Kautschukfaden bewirkt 
worden, nicht mehr auftreten. D er ProzeB wird m ittels eines an Hand von Zeichnungen 
cingehend beschriebenen App. kontinuierlich durchgefuhrt. Zur tjberwindung der 
inneren Krafte werden z. B. die Faden nach dem Austreten aus den Offnungen sofort 
von einem Transportband weitergefiihrt u. dadurch einem standigen Zug unterworfen, 
wobei nach dem- Trocknen Vulkanisation in einem S gel. enthaltenden Bade bewirkt 
wird. (F. P. 640179 vom 9/8. 1927, ausg. 7/7. 1928.) R a d d e .

Dispersoid Syndicate Limited. England, Farben von Kautschuk. (F. P. 569 816 
vom 17/8. 1923, ausg. 18/4. 1924. D . Prior. 21/8. 1922. —  C. 1924. II. 1284 [E. P. 
210495].) F r a n z .

Rubber Service Laboratories Co., iibert. von: W infield Scott, Akron, Ohio, 
Vulkanisieren ton Kautschuk. Ais Vulkanisationsbeschleuniger verwendet man die 
Einw.-Prodd. von CS2 auf die Kondensationsprodd. aus einem sek. aliphat. Amin 
(Diathylainin) u. einem Aldehyd (Formaldehyd). (A. P. 1 678 084 vom 9/9. 1925, 
ausg. 24/7. 1928.) F r a n z .

Rubber Service Laboratories Co., iibert. von: W infield Scott, Akron, Ohio, 
Vulkanisieren von Kautschuk. Ais Vulkanisationsbeschleuniger yerwendet man die 
Einwirkungsprodd. von CS2 auf die Kondensatiomprodd. aus einer hydrierten cycl. 
Iminoverb., P iperidin  u. einem ungesatt. cycl. Aldehyd, Furfurol. (A. P. 1 6 7 8 0 8 5  
vom 9/9. 1926, ausg. 24/7. 1928.) " F r a n z .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London und D. F. Twiss, Erdington, Birmingham, 
Vulkanisieren ton  Kautschuk. Yiscose oder lialbfeste Vulkanisationsbeschleuniger, M ittel 
zur Verliutung des Alterns oder Weichmachungsmittel werden vor dem Vermischen 
m it dem Kautschuk m it Kolophonium in geschmolzenem oder gelostem Zustande 
yermischt. Man erhalt die Stoffe in  flockiger Form, die sich leicht m it dem Kautschuk  
mischen lassen. Man yermischt z. B. 9 Teile Kolophonium m it 1 Teil Olsaure, 3 Teile

ablesen kann. (E. P. 293 343 yom
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Kolophonium m it 1 Teil Aldol-l-Naphthy lamin oder 3 Teile Kolophonium m it 1 Teil 
Crotonaldehydanilin. (E. P. 293 502 vom 19/4. 1927, ausg. 2/8. 1928.) F r a n z .

Pierre Louis Men jo U, Frankreicli, Seine, Vulkanisieren von Kautschuk und Er- 
neuem  von Radśchlduchen. Gewebehaltigcr Kautschuk von alten Radreifen wird mit 
Yaselinól 3 Stdn. auf ca. 150° erwarmt, nach der Auflsg. des Kautscliuks das Gewebe 
entfernt, S u. Beschleuniger der Piperidin-, Piperazinreihe u. a. zugefiigt u. noch 2 Stdn. 
auf 150° erhitzt. Dabei wird eine dunkelbraunc oder schwarze Pastę erhalten. Er
warmen von gemahlenem Crepe m it Trinitróbenzol u. MgO bei 135— 150° liefert eben- 
falls eine ahnliche piast. M. Diese Massen sind zum Reparieren u. Wiederbrauehbar- 
machen von Radsehlauchen gut geeignet. (F. P. 564 816 vom 23/3. 1923, ausg. 12/1. 
1924.) R a d d e .

Pierre Louis Menjou, Frankreich, Seine, Vulkanisation von Kautschuk und Er- 
neuern von Radśchlduchen. In  einem geeigneten, in der Patentschrift eingehend be
schriebenen App. wird die Reparatur der bis auf die erste Leinwandschicht abgenutzten 
Reifen so durchgefiihrt, daB eine neue Schicht der nach dcm Verf. des Hauptpatentes 
(vgl. vorst. Ref.) erlialtenen piast. Massen direkt auf die gebrauchten Reifen in ge- 
niigender Dieke aufvulkanisiert wird. (F . P. 27 615 vom 4/4. 1923, ausg. 4/8. 1924. 
Zus. zu F. P. 564816; vorst. Ref.) R a d d e .

Ludwig W . Buckley, W est Somerville, Mass., Synthetischer Chiclekautschuk. 
Pontianacgummi wird gereinigt, indem er in einem geeigneten Wasehapp. in  einer 
Atzalkalilsg. bei relativ hoher Temp., jedoch noch untcrhalb des Kp. kraftig geruhrt 
u. danach abwechselnd m it h. u. k. W. gewaschen wird. Dureh Mischen von 280 Pfund 
gereipigtem Pontianac m it 30 Pfund Guttapercha u. 400 Pfund Gutta K  (weiBe Gutta- 
pereha) in h. W. wird eine gut brauchbare Chiclegummimasse erhalten. (A. P. 1 528 526 
vom 4/6. 1921, ausg. 3/3. 1925.) R a d d e .

S. Sorabji, Versova b. Bombay, Indien, M ittel zum VerschliefSen von Lochem  
in  Radreifen, bestehend aus 10 Pfund feingepulverter Hornblende, 1 Pfund Gips, 
20 Pfund Graphit u. 1 Pfund Dextrin sowie 50 Pfund dest. W ., dem 1 Unze Salicyl- 
siiure u . 2 Unzen Glycerin zugesetzt worden ist. (E. P. 292 835 vom 8/11. 1927, 
ausg. 26/7. 1928.) • K a u s c h .

C. Mae Intosh & Co., Ltd., S. A. Brazier und L. R. Ridgway, Manchester, 
Tennisbdlle. Die Balie werden nach Uberziehen mit dem Gewebe m it einer Lsg. von  
Kautschuk in  Naphtha .CCI., u. einem Vulkanisationsbesclileuniger, Dithiocarbamate, 
Xanthogenate, impriigniert, das Gewebe wird hierdurch wasserdicht u. weniger gas- 
durchliissig. (E .P . 293 124 vom 1/4. 1927, ausg. 26/7. 1928.) F r a n z .

F. Heim de Balsae, R. Audubfirt et G. Lejeune, Etudcs physico-cMmiąues sur les latex caout- 
clioucifercs. Paris: Ministere des colonies 1928. (67 S.) 8°.

Anton Sorlin, Kautschuken, dess odling, anviinding o kommersiella bctydelse. Stoekholm: 
Geber 1928. (160 S.) 8°. [Teori och teknik] 3.50.

XIH. Atherische Ole; Riechstoffe.
Eduard Krug, Die Gewinmmg natiirlicher Dufistoffe. Die Methoden der Ge- 

winnung dureh Pressen, W.-Dampfdest., Maeeration mit Fett, Enfleurage u. Extraktion  
werden beschrieben. (Dtsch. Parfiimerieztg. 14. 332—37.) E llm E R .

— , D as Trochnen von Vanille. Beschreibung der kunstlichen Trocknungsprozesse 
der Vanilleschoten vermittels Sonnen- u. Ofenwarmo (Mexiko) u. Dampf (Madagaskar 
u. Reunion) zur Erzielung schnelleren u. gleichmaBigeren Reifens. (Perfumery essent. 
Oil Reeord 19. 185— 86.) E l l jie r .

Schimmel & Co., Bothagrasol. Zwei Ole aus Madras hatten folgende Kon- 
stanten: D .ls 0,9321 u. 0,9303; an =  — 18° 28' — 20° 45'; nn^0 =  1,48693 u. 1,48587;
SZ. 2,2 u. 2,2; EZ. 46,7 u. 40,1; EZ. nach Acetylierung 112,9' ( =  33,9% CJOH 1S0 )  u. 
110,1 ( =  33,0% C]0Hj8O); 1. in 2,1 u. in 3,8V oll. u. mehr 80% ig. A. Sie sind wahr
scheinlich ident. mit dem von R a o , SUDBOROUGH u . W a t s o n  untersuchten Bode- 
grasol aus Mysore u. stammen Termutlich von derselben, jedoch verschieden benannten 
Pflanze. Der Geruch ist schwach ingwerartig u. hat m it dem des Inchigrasols, dem 
nach R a o , S u d b o r o u g h  u . W a t s o x  der Geruch des Bothagrasols nahesteht, nichts 
zu tun. (Ber. Schimmel 1928. 8.) E l lm e r .

Schimmel & Co., Cistusblatterdl. Aus Cistusblattern aus Spanien wurden dureh 
W.-Dampfdest. 0,18% eines bei 15° butterartigen, bei 30° fl. Prod. von ambraartigem
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'Geruch gewonnen; D .30 0,9560; nD30 =  1,49592; SZ. 28,0; EZ. 42,9; I. in  90% ig. A. 
nur unter starker Paraffinabscheidung. (Ber. Schimmel 1928. 16.) E l l m e r .

Schimmel & Co., Ol von Cryptomeria japonica. An 6 aus Japan stammenden 
■Olen aus dem Wurzelholz der japan. Zeder wurden die Eigg. bestimmt: Earblos bis 
blaBgriine Ole von schwach pfefferartigem Geruch; Kp. 270— 300°; D .]5 0,9325 bis
0.9431; aD =  — 8° 20' bis — 20° 49'; nD20 =  1,50910— 1,51075; SZ. bis 0,3; EZ. 0,9
bis 9,3; EZ. nach Acetylierung 36,4—57,9; noch nicht 1. in  90%ig. A., mit 95%ig. 
.A. in jedem Verhaltnis mischbar. (Ber. Schimmel 1928. 23.) E l l m e r .

Schimmel &  Co., Ol von Dacrydium Franklinii. E igg. der aus dem Holz von  
Dacrydium  Franklinii Hook. (Huon pine) gewonnenen Ole: f ar bios oder blaBgelb, yon  
^schwachem Geruch. D .16 1,0406— 1,0470; an =  + 1 °  21' bis — 1° 16'; nD20 =  1,53037 
bis 1,53446; 1. in  4,3— 4,8 Voll. u. mehr 60%ig. A. (Ber. Schimmel 1928. 23.) E l l m .

Schimmel & Co., Dillkrautól. M i l t i t z e r  Dillkraut ergab bei der W.-Dampf- 
dest. 0,116% blaBgriinen Oles m it fadem, yon Dillsamenól yersehiedenem Geruch.
D .15 0,8752; aD =  + 108° 35'; nD2o =  1,47691; 1. 1: 1 in 90%ig. A. Hauptbestandteil
i s t  Phellandren; Carvon ist anscheinend nicht enthalten. D ie m it Natriumsulfit 
reagierenden Anteile (6%) erinnerten im  Geruch an Fettaldehyd. (Ber. Schimmel 
1928. 23.) E l l m e r .

Schimmel & Co., Ebermirzol. Aus der Wurzel yon Carlina acaulis L . wurde 
•durch Dest. in l,4% ig. Ausbeute ein 01 yon gelbbrauner Earbe u. einem an Foenum 
:graecum erinnernden Geruch erhalten. D JS. 1,0334; ajj =  — 5° 22'; nn20 =  1,56548; 
SZ. 1,1; EZ. 7,5; EZ. nach Acetylierung 24,3; 1. in  4,3 Yoll. 90% ig. A. (Ber. Schimmel 
1928. 24.) E l l m e r .

Schimmel & Co., Ol von Eucalyptus dives. Aus den zwischen den KW -stoffen  
u. dem Piperiton  liegenden Fraktionen konnte nach mehrmaliger Behandlung dieser 
AiiteiJe m it Natriumsulfit Terpinenol-4 isoliert werden. K p.760 208— 212°; Kp.5_6 79 
bis 81°; D .JS 0,9275; ccD =  —  22° 30'; nD20 =  1,47740; oi-Naphthylurethan, F . 105°. 
Durch langeres Schiitteln m it 5% ig. H 2S 0 4 wurde Terpinenterpin  (1,4-Terpin ), E. 137 
his 138° (aus Methylalkohol), erhalten. Oxydation m it Permanganat bei niederer Temp. 
ergab das Glycerin des Terpinenols-4, E. 113— 115°. Das hieraus gewonnene Sublimat,
E . 129°, ergab bei der Dest. m it HC1 im  Dampfstrom neben p-Cym ól Carvenm (Sem i
carbazon, E. 197— 198°); Oxydation m it alkal. Permanganatlsg. fuhrte zu einem Saure- 
.gemisch, E. 190— 195°, welches bei der W.-Abspaltung in  das Bilacton, E. 64— 66°, 
iiberging. Es ist demnach in  dem Sauregemisch die Dioxydicarbonsdure, C,0H18O,,, 
P- 200°, enthalten. Durch gasfórmige HC1 lieB sich der neu gefundene Alkohol in  
Terpinendiliydrochlorid, F . 51°, uberfiihren. Piperitol wurde in dem 01 yon Euca

ly p tu s  dives nicht gefunden, u. es ist moglich, daB bei der groBen Ubereinstimmung 
in  den physikal. K onstanten in dem Alkohol, in welchem R . T . B a k e r  u . H . G. S m it h  
bei der Unters. des gleichen Oles (vgl. O. 1922. II. 149) Piperitol yermuteten, eben- 
falls Terpinenol-4 yorgelegen hat. (Ber. Schimmel 1928. 46.) E l l m e r .

R . Ernest Meyer, Loslichkeit und Alkoholgehalt im  Geraniol. (Amer. Perfumer 
essential Oil Rey. 23. 348. —  C. 1928. I. 2669.) E l l m e r .

Schimmel & Co., Kiefernstubbenol. E in aus zerkleinerten Kiefernstubben m it 
W .-Dampf dest. 01 hatte folgende Eigg.: D .15 0,8599; an =  + 2 2 °  43'; nD20 =  1,46993;
1. in 7 Voll. 90%ig. A. D ie Analyse ergab 35— 40% d-a-Pinen  (Pinennitrosochlorid
F. 103°) u. jS-Pinen (Oxydation zu Nopinsaure, F . 125— 126°), ferner 40— 50% A 3-Caren.
O-haltige Bestandteile (eyent. Terpineol oder ein Terpinenol) konnen hochstens 
wenige Prozente des Ols ausmachen (Unterschied vom  amerikan. Pineól). (Ber. 
Schimmel 1928. 100.) E l l m e r .

R . Delange, Cliemische Konstitution der verschiedenen Substanzen m it Moschus- 
geruch. Zusammenfassender Bericht iiber die Konst. der natiirlichen Moschusgeruch- 
trager Zibeton, Muscon u. Ambrettolid sowie der hauptsachlichen kunstlićhen Moschusse. 
(Cłdm. et Ind. 19. Sond.-Nr. 484— 95.) L i n d e n b a u m .

Adelaide Labo, Neue Studien iiber synthetisćhe Moschusarten. Referat iiber 
die neueste Literatur. (R iy. Ital. Essenze Profumi 10. 105— 09.) E l l m e r .

Hugo Janistyn, Muscon, Exalton (Apo-M uscon) und Zibeton. Vorlt., E igg. u. 
Handelswert yon Moschus- u. Zibetprodd. Zusammenfassende Darst. der Unterss. 
yon RuziCK A iiber Muscon u. Zibeton u. dereń Synthese. Verwendung der synthet. 
Handelsprodd. in  der Parfumerie nebst Angaben einiger Rezepte. Insbespndere ist 
E salton  zur Nachahmung des Ambraduftes befahigt. Gewisse Unterschiede zwischen 
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echtem Moschus u. Exalton bestehen, weil dieses frei von den natiirlichen Ver- 
unreinigungen ist. (Dtsch. Parfiimerieztg. 14. 28— 31. 52— 55. 116— 17.) H e l l e r .

W alter T reff, Das Nerol. (Vgl. auch C. 1928. II. 193.) D ie Best. der K onstanten  
von 7 z. T. ais Nerol, z. T. unter ahnlichem Namen im Handel befindlichen Mustern, 
deutscher u. ausland. Herkunft hat Werte gezeigt, die die Reinheit der Prodd. zweifel- 
haft erscheinen lassen. D ie chem. Unters. wurde durch Isolierung der Alkohole m it 
Phthalsaureanhydrid u. Behandlung der prim . Alkohole m it CaCl2 vorgenommen u. 
der Nerolgeh. durch Bromierung auf titrimetr. Wege u. durch Isolierung des Br-Ad- 
ditionsprod. bestimmt. Nur bei 3 Mustern gab die Titration oinigermaBen auf Nerol 
stimmende Werte u. konnte das Tetrabromid des Nerols, E. 118— 119°, isoliert werden. 
D ie ubrigen Muster bestanden z. T. aus inakt. Citronellol oder aus d-Citrcmellol, dessen 
Drehung durch Zugabe linksdrehendor Kórper verschleiert worden war, z. T. aus 
G traniol; ferner konnten festgestellt werden ein Terpenalkohol C10H 18O, der weder 
m it Geraniol noch m it Nerol ident. war, u. Sesguiterpene. Schon die mangelhafte 
Br-Aufnahme, dio D ., die opt. Drehung u. der Geruch wiesen meist auf andere Bestand- 
teile ais Nerol hin. (Parfumerie mod. 21. 169— 71.) E l l m e r .

Sam uel M. Gordon, Studien iiber Pfefferminzarten. 16. Die nicht fluchtigen 
Beslandteile von Mentha aąualica, Linne. (15. Mitt. vgl. C. 1928. I. 3005.) Das durch 
Perkolation m it A. (95%) gewonnene E strak t reagiert sauer (Lackmus); Trocken- 
riickstand 18,8%. Bei der Pentosanbest. erhalt Vf. 3,65% Furfurol (entsprechend 
7,05% Penlose) u. 6,22% Pentosan. D ie Dampfdest. des Trockenruckstandes ergab 
0,846% ath. 01, das Sesguiterpene u. Eurfuro] enthielt. Konstanten des ath. Oles:
D .2121 0,8649, n D25 (A bbe) =  1,4588, [a]D25 =  2,54, SZ. 0, EZ. 39,79, EZ. (nach Acety- 
lierung) 120,5; demnach vorhanden: 13,93% Ester (Linalylacetat), 36,43% freier 
Alkohol (Linalool), Gesamtalkoliol 47,38%. Das (nach Abtrennung des ath. Ols) saure 
Dampfdestillat wird mit BaC03 neutralisiert, das Eiltrat dest. u. die ersten Anteile 
in HC1 (3%) aufgefangen. Daraus wurden (ĆH3)3N  isoliert. In dem zur Trockne ge- 
brachten R est wurde Essigsaure nachgewiesen. —  Der Riickstand von der Dampfdest. 
bestand aus einer dunkelbraunen Fl. (A) u. einer ólig-harzigen M. (B), die getrennt 
werden. Dio Unters. von (^4) ergab: einen nicht weiter untersuchten phenolartigen 
Kórper, eine hellgelbe zur Gruppe der Flavone gehórende Substanz (F. 250— 253°), 
Glucose (ais Phenylosazon identifiziert: F. 199— 201°), einige Sauren, die nach der 
Farbrk. (m it FeCl3 rot, m it Resorcin u. H aSO., rot m it griiner Fluorescenz) zur Gruppe 
anhydridbildender Fettsauren oder aromat. o-Carbonsauren gehóren, Bemsteinsaure, 
Methylpentose (durch das Phenylosazon, F. 178°, identifiziert), Betain, Cholin, K N 0 3. 
Alkaloide wurden nicht gefunden.

Unters. von (B). D ie mit Secsand verriebene, dann gctrocknete M. wird nach- 
einander mit: 1. PAe. (6,9% der Blatter: schwarzes, halbfestes Ol); 2. A. (0,57%  grunes 
Pulyer); 3. CHC13 (0,6%  harte, briiohige, schwarze Substanz); 4. Essigester (schwarzes 
Pulver); 5. A. (schwarzes Pulver) ausgezogen. Aufarbeitung des PAe.-Extraktes: 
Das m it alkoh. KOH aufgenommene, 6 Stdn. der Dampfdest. unterworfene E xtrakt 
liefert ein alkal. reagicrendes D estillat u. wird deshalb in  verd. HC1 aufgefangen. Im  
Trockenruckstand wird M ethylamin u. Ammoniumćhlorid nachgewiesen. Aus der stark  
alkal:, m it Seesand verriebenen u. zur Trockne gebrachten Mischung wurde ein 01 
isoliert (nu20 =  1,4695, D .2020 0,8787, [a]o20 =  1,06), das ais Linalool, Cl0H lsO, erkannt 
wurde. — Oxydation m it Cr03 ergab Citral, durch a-Citral-/?-naphthochinonsaure,
F . 198— 200°, identifiziert. —  Aufierdem wurden erhalten eine wachsahnliche, halbfeste 
M. u. ein rotes 01. D ie wachsahnliche M. lóst sich zur H alfte in Essigsaureanhydrid 
u. gibt die gewóhnlichen Sterinrkk.; der in Essigsaureanhydrid unl. Anteil wurde weder 
von H 2SO.,, noch H N 0 3 angegriffen, noch von KMn0.r Lsg. entfarbt, u. gab auch keine 
Sterinrk. Der reine Kórper schmolz scharf bei 69,5— 70°. D ie Annahme, daB Dolria- 
kontan, C32H0(„ vorliegt, wird durch die Analyse bestiitigt. (Amer. Journ. Pharmac. 
100. 433— 49. Wisconsin, Phytochem. Lab. Univ.) A. Mu l l e r .

■ H ugo Jan istyn , Neuere Rieclistoffe und dereń Verv:enduvg. Rezepte fiir die Ver- 
wendung von Amyloxyisoeugenol (Kp.?, 156°, D . 1,0297— 1,0351, nn20 =  1,52 87 bis
1,5308, 1. in  6 Voll. 70%ig. A.) zu Gartennelkengeruchen, fiir die Verwendung von 
Phenyldthylsalicylat (Ivp.3 180°) zu WeiBdorn-, Nelkenbluten-, Hyazinthen-, Klee- 
u. Heugeriichen, u. fiir die Verwendung des von der Firma PiERRE D h u jie z  unter 
dem Namen Essence Tagete in den Handel gebrachten, ais Erśatzm ittel fiir dio Al- 
dehyde Clt  u. Cu  geeigneten, ath. Oles zu Apfelbliiten- u. Phantasiegeriichen. (Dtsch. 
Parfiimerieztg. 14. 404— 05.) E l l m e r .-
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Fritz Schulz, Die Infusionen, Solutionen und Tinkturen in  der Parfiimerie. . Nach 

kurzer Besprechung der bei der Bereitung von Infusionen usw. gemachten. Fehlćr, 
u. dereń Vermeidung werden eine groBe Anzahl von Rezepten zur Herst. von 'In
fusionen, Solutionen u. Tinkturen angefiihrt. (Seifensieder-Ztg. 55. Parfumeuix2:- 
81— 82. 83— 84.) S c h w a e z k o p f .

— , Nolizen iiber Parfumierung von Scif en. M it einem Oberblick iiber das Haltbar- 
machęn der Seifenąualitdt und der Parfumierungsmittel. D ie bei parfumierten Seifen 
móglichen Veriinderungen des Seifenkorpers u. der Riechstoffe u. die Móglichkeit der 
Behebung derselben werden ausfiihrlich besprochen u. zahlreiche Anregungen zur Ver- 
wendung der Riechstoffe fiir verschiedenartige Seifen gegeben. (Perfumery essent. 
Oil Record 19. 326— 30.) E l l m e r .

Schimm el u. Co., Ober den Nachweis kleiner Alkoholmengen in  Cassiaol. Zum 
Nachweis kleiner Mengen von A. im Cassiaol empfehlen S c h im m e l  & Co. die Best. 
des Flammpunktes m it dem fiir Petroleum gebrauchlichen Flammpunktspriifer von  
P e n s k y -Ma r t e n s . Das Cassiaol mu .3 vor der Best. gut mit entwassertem N a2S 0 4 
getrocknet werden. Fiir reinen Zimtaldeliyd wurde ein Flammpunkt von 118°, fiir 
rektifiziertes Cassiaol ein Flammpunkt von 117° bestimmt. — In Tabellen werden 
die Flammpunkte fiir Zimtaldehyd u. Cassiaol bei versehiedenem A.-Zusatz aufgefuhrt. 
Fiir die Praxis diirfte es genugen, bei Cassiaólen einen Flammpunkt von nicht unter 
75° zu verlangen. (Dtseh. Parfiimerieztg. 14. 405— 07.) E l l m e r .

Th. von Fellenberg, Eine Reaktion zur Oehaltsbestimmung d-er Enzianbranntweine 
an atherischen Olen. D ie durch Aussehutteln von 5 ccm des auf 30% A. verd. Brannt- 
weins mit 5 ccm PAe., F . 29— 45°, u. .Trhitzen des Auszuges m it 1 ccm 15-n. H 2S 0 4 
in  sd. W. fiir eine Minutę, wobei der ,'A e. fortkocht, erhaltene Braunfarbung wurde 
im  Mikrocolorimeter des Vf. mit einei einer Typlsg. verglichen. Zur Herst. dieser 
wurde krystallisiertes Cobaltonitrat Me r c k  in 16 ccm W. gel. (0,5 ccm der Lsg. =  
31,0 mg Co20 3), 8 ccm dieser Lsg. +  1 icm  0,1-n. K 2Cr20 7 +  8,5 ccm W. == Typ des 
echten Enzianbranntweins. Sehr niedi-ige Werte deuten auf Verfalschung. (Mitt. 
Lebensmittelunters. Hygiene 19. 242— 51. Bern, Eidg. Gesundheitsamt.) Gd .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
K. G. Schulz, Bedeutung der Holzverfliissigung zur Kohleliydratgewinnung. Fiir 

die Volksernahrung in Deutschland durjh Bercitstellung von Schwcinefleisch kommt 
das Verf. zur Holzverfliissigung nach B e r g iu s  nicht in Frage, da unsere heimisehe 
Landwirtschaft vollig ausreichende Mengen an Kohlehydraten (Kartoffeln) zur Schweine- 
m ast bereitstcllen kann. AuCcrdem ist das nach BERGIUS gewonnene techn. Er- 
zeugnis zwar ein in W. 1. Zucker, u. zt/ar eine Hexotetrose, aber nicht siiB u. nicht 
m it Hefe vergarbar, weshalb es fiir deutsche Verhaltnisse ais Nahrstoffąuclle nicht 
in  Frage kommt. (Ztschr. Spiritusind. 51. 237.) R u h l e .

Giuseppe Oddo, Cewinnung von Saccharose aus Karoben (Jóhanniśbrot). Vf. 
verweist auf den Johannisbrolbauni (Ceratonia siliąua) ais einer ausgiebigen Quellc 
fiir die Gewinnung yon Saccharose nebon Zuckerrohr u. Zuckerrube. Vf. hat in sicilischen 
Caroben nach neuesten Feststellungen ?■)— 25% Saccharose neben 10— 20% Invert- 
zucker gefunden. Zur Gewinnung der baccharose daraus eignet sich am besten das 
Ausziehen m it A. oder Methylalkohol, dio beide nach dem Auskrystallisieren des Zuckers 
aus der Mutterlauge mu- m it goringen Verlusten wieder gewonnen werden. D ie sich 
fiir dio industriellen Auswertungen der ^erss. ergebenden Moglichkeiten werden er- 
órtert. (Chim. et Ind. 20. 207— 15.) R u h l e .

O. Spengler und F. Tódt, Die Inversionsgefahr von Zuckerfabnksprodukten. Vff. 
geben ein Verf. an, nach dem es moglich i3t, fiir alle im  Betriebe vorkommenden Fiillo 
die Inversionsgefahr auf einfache Weise abzuschiitzen. Dazu sind Temp.-pH-Kurvon 
m it Hilfe der Ergebnisse der Unterss. von J a c k s o n  u . G i l l i s  (C. 1921. II. 746) u. 
auf Grund der Tatsache gezeichnet worden, dafl die Inversion nur durch den pn-Wert 
u. die Temp. nach einfachen GcsetzmiiBigkeiten beeinfluBt wird. D ie prakt. Anwen- 
dungsmóglichkeiten dieser unmittelbaren Ablesung der Inversionsgefahr werden er- 
drtert. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1928. 393— 405.) R u h l e .

Fr. Nosek, Die Reinigung der Zuckersdfte. Zusammenfassende Darst. bei Ge- 
legenheit eines Vortrages. (Ztschr. Zuckerind. 6echoslovak. Rep. 52. 673— 77.) R h l e .

E. PSenicka, Apparat zur Vermeidung von Zuckerverlusten auf der Diffusion.

1928. II. HXIV. Ztjckee; K o h ł e n h y d r a t e ; St a e k e . t ;2079.
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Der App. wird an Hand von Abbildungen nach Einrichtung u. Handhabung erortert. 
(Ztschr. Zuckerind. ćechosloyak. Rep. 52. 677— 80.) R u h l e .

H . Claassen, D ie Zunahme der Fdrbung der Safte und Zucker. D ie Umrechnung 
der Farbzahlen auf 100 Nichtzucker gibt ein richtigcres Bild der Farbzunahmo ais 
die Umrechnung auf 100 Polarisation, was an einem Beispiele aus dem GroBbetrieb 
naher gezeigt wird. (Ztrbl. Zuckerind. 36. 988.) R u h l e .

Ernst Thielepape und Paul Meier, Uber die Kohlensdureabspaltung beim A us
kochen des Diinnsaftes. I. D ie gebrauehliche alleinige Zuriickfuhrung der COo-Ent- 
bindung aus sd. Diinnsaft auf den Zerfall der Dicarbonate ist nicht mehr aufrecht zu 
erhalten; es lauft zweifellos eine andere therm. C 02-Abspaltung nebenher, die Vff. 
quantitativ verfolgt haben. Dabei wurde festgestellt, daB bei etwa 116° die gesamte 
C 02-Abspaltung ohne wesentliche Zuckerverluste yerhaltnismaBig rasch in  begrenzter 
Zeit beendet werden kann. Zieht man von der therm. abspaltbaren Gesamt-C02 die 
Carbonat-C02 ab, so erhalt man die „Zersetzungs-C02“. Langeres Auskochen bei 
iiber 124° fuhrt dagegen zu einer dauernden C 02-Abgabe u. damit zur restlosen Zucker- 
zers. Fiir die Praxis ist dagegen das langanhaltende Auskochen bei 116° vóllig un- 
bedenklich. —  D ie zu den Verss. yerwendeten App., die Ausfuhrung der Verss. u. die 
Ergebnisse werden eingehend beschrieben. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1928. 
385— 92.) R u h l e .

K .  Sandera, Studie iiber die Zusammensetzung und die physikalischen Eigenschaften 
der Melasse. D ie wiederholt beobachteten groBen Schwankungen in der Entzuckerung 
der Melassen, z. B. in  1925/26, yeranlaBten Vf., 24 Melassen aus dieser Kampagne 
zu untersuchen; die Ergebnisse der Unterss. werden gegeben. Eine eindeutige Erklarung 
der Ursachen fiir die erwahnten Schwankungen kann damit aOerdings nicht gewonnen 
werden, da diese Frage m it der umfassenderen Frage nach der Melassebldg. verschmilzt, 
weshalb es haufig nótig war, die ubliche Analyse durch eingehendere Unterss. zu er - 
ganzen. Vf. berichtet dariiber. Dio Arbeit gliedert sich in einige selbstandige Teile: 
D ie Best. der Saecharisation u. Polarisation (Reinheitsquotient), ferner in  die Be- 
sprechung der anorgan. u. organ. Nichtzuckerstoffe, u. des Reinheitsąuotienten u. 
anderer wesentlicher Koeffizienten. Wegen aller Einzelheiten ist das Original ein- 
zusehen. (Listy Cukroyarnickó 46. 481; Ztschr. Zuckerind. ćechosloyak. Rep. 53. 
1— 11.) R u h l e .

H. Claassen, Die sliclcstoffhaltigen Bestandteile der Melasse und ihre Bedeutung 
f iir  dereń Bewertung. Vf. erortert eingehend den Geh. der deutschen Melassen an 
Gesamt-N u. an N-kaltigen Stoffen, die Best. einzelner Gruppen N-haltiger Stoffe in  
der Melasse u. den Wert der N-haltigen Stoffe der Melassen fiir die Herst. der Backerei- 
hefe. . Gegenuber den Riibenzuckermelassen sind Zuckerrohrmelassen ungiinstiger fiir 
die Hefeherst. zusammengesetzt. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1928. 371
bis 384.) R u h l e .

Teofilo Gaspar y Arnal, Wiedergewinnung der Melassen, der Kalisalze und anderer 
alkalischer Verbindungen in  der Zuckerindustrie. Vf. erortert dio Ausfallung der 
K-Salze aus den Melassen der Zuckerfabriken nach seinem Verf. der Ausfallung ais 
einfache, doppelte oder kom plese Ferrocyanide (C. 1926. II. 275) u. die Gewinnung 
von Rohrzucker aus den Melassen nach Abscheidung der dio Krystallisation des 
Zuckers hindernden Salze. (Chim. et Ind. 20. 27— 29.) R u h l e .

H. Cassel, Aufgabe und Wert der Oberfluchenspannungsmessung fiir  die Zucker
industrie. D ie Rohsafte der Zuckerfabriken enthalten Kolloidstoffe, zur Messung 
dereń Menge die Best. der Oberflachenspannung geeignet ist. Im vorliegenden Falle 
sind das Tropfenverf. u. das AbreiBverf. nicht zu brauchen, die beide an grundsatzlichen 
Mangeln leiden. Dagegen ist das Verf. des masimalen Blasendruckes davon frei; eine 
zweckmaBige danach arbeitende Yorr. wird nach Angabe des Vfs. von der Firma 
S t r o h l e in  & Co. hergestellt. (Ztrbl. Zuckerind. 36. 1016.) R u h l e .

M. M. Cory, San Diego (Kalifornien), iibert. yon: John Perl, Los Angeles, Ver- 
zuckerung von cellulosehaltigem M ateriał aller Art m it W.-freiem HCl-Gas im Gegen- 
strom in mehreren horizontalen, ubereinandergelagerten u. miteinander yerbundenen 
zylindr. GefaBen, in denen die M. durch Transportschnecken befordert wird. Das 
HCl-Gas wirkt in gekuhlter u. m it einem indifferenten Gas verd. Form ein. D ie iiber- 
schiissige Saure wird aus dem yerzuckerten Prod. durch Verdampfen entfernt. (A. P.
1 677 406  vom 3/7. 1925, ausg. 17/7. 1928.) M. F . Mu l l e r .
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Soc. an. Raffinerie Tirlem ontoise, Tirlemont (Belgien), Entfernung von Schaum 
aus Zuckerlosungen, insbesondere von Ca-, Ba-, Sr- oder anderen Saecharatlsgg., durch 
Zenlrifugieren in  einer Schnellumlaufzentrifuge, wobei in  der Zentrifuge ein Schaum  
m it ca. 15— 20°/o W.- oder Fl.-G eh. zuriickbleibt. (E. P. 290 265 vom 21/1. 1928, 
Auszug veróff. 4/7. 1928. Prior. 12/5. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Otto Jaschke, Crowley (Louisiana), Extralction, Gewinnung von Starkę w id  Pro
teinen aus Reis, der zunachst gemahlen wird, um die Zellen aufzubreehen, aus denen 
Starkę u. Gluten durch Verriihren m it schwach alkal. W. entfernt werden. Beim  
Stehen setzt sich aus der Lsg. die Starko ais Bodensatz ab, wahrend d ie Proteine sich 
oben abscheiden. D ie obere wss. Lsg. etc. wird von der Starkę abgezogen, die darauf 
ausgewaschen u. abgeschleudert wird. (A. P. 1 681118  yom 4/4. 1925, ausg. 14/8.
1928.) M. F. Mu l l e r .

Haberland Mig. Co., Allwood (New Jersey), ubert. von: Eugene W ulkan, 
Wien, Verfahre7i und A pparatur zur Gewinnung von kalt ąuellender Starkę aus gewóhn- 
licher Starkę bei 100— 110° in Ggw. von W ., das tropfenweise unter Rtihren auf die 
Starkę fallt, die sich zu einer Pastę zusammenballt u. in  dieser Form getrocknet wird. 
(A. P. 1 677 314 vom 12/8. 1924, ausg. 17/7. 1928.) M. F . Mu l l e r .

Corn Products R eiining Co., N ew  York, Gewinnung von Dextrose aus Starkę, 
die zunachst m it HCl in  einem KupfergefaB hydrolysiert wird, wobei eine Lsg. m it 
89— 90% Dextrose- u. Saccharosegeh. erhalten wird. D ie beigemischte Saccharoso 
wird durch nochmalige Hydrolyse in Abwesenheit von Metallsalzen in  HCl-saurer 
Lsg. in  D estrose umgewandelt u. som it die Ausbeute an Dextrose erhóht. Zu diesem  
Zwecke wird die Dcxtroselsg. m it N a2C 03 etc. neutralisiert u. dabei werden die Proteine, 
Fette, kolloidalen Verunreinigungen u. Schwermetallsalze ausgefallt. Nach dem F il
trieren wird die saccharosehaltige Dextroselsg. m it HCl in einem emaillierten oder 
gegen Saure widerstandsfahigen GefdB hydrolysiert, neutralisiert, filtriert u. auf 30° Bó 
eingedampft, dann iiber Knochenkolilo nochmals filtriert u. auf Dextrose verarbeitet. 
(E. P. 290 847 yom 15/6. 1927, ausg. 21/6. 1928.) M. F. Mu l l e r .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
E m ily Grewe, Wirkung trochier Magermilch auf die Backfahigkeit verschiedener 

MeJile. D a Backcr zuweilen iiber MiBerfolge berichtet haben, wenn sie beim Brot- 
backen Milch zum Teigo gaben, so hat Vf. eine Reihe von 7 yerschiedenen Weizen- 
mehlen m it jo 4%  trockener Magermilch gemischt u. damit Backverss. angestellt. 
Dabei hat sich in  der T at gezeigt, daB die Einw. der Lange der Teiggarung auf das 
Brotvol. u. die zum Backen erforderliehe Zeit u. Temp. bei den yerschiedenen Mehlen 
auf Zusatz von Magermilch verschieden sind. Bei einigen Mehlen ist die Backfahig
keit durch den Zusatz der Magermilch yerbessert worden, bei anderen nicht. (Cereal 
Chem. 5. 242— 55.) R u h l e .

O. Eckardt, Die Bedeutung des Fettes im  Brotgetreide und Geback. Der Fettgeh. 
richtet sich sehr nach der Art des Gebackes. Wahrend im Weizen der Fettgeh. haupt- 
sachlich auf die Aleuronschicht beschrankt ist, verteilt er sich im  Roggenkorn gleich- 
maBiger. W ichtig erscheint, daB m it dem Fettgeh. auch der Vitamingeh. steigt oder 
fallt. (Volksernahrung 3. 218—19.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Ludwig R ies, D ie Trocknung der Pflaumen in  Bessarabien. Das zurzeit dazu 
benutzte Verf. ist iiuBerst riickstandig, so daB die ursprunglich hochwertigen Pflaumen 
um 20— 30% im Werto herabgemindert werden („bessarab. Rauchpflaumen“ ). Vf. 
befiirwortet die Beschaffung neuzeitlicher Trockeneinrichtungen, dereń eine Vf. an 
Hand einer Skizze beschreibt. (Konserven-Ind. 15. 539— 41.) R u h l e .

Edwin Le Fevre, Die Herstellung von Sauerkraut im  GroPen. Hinweis auf U . S. 
Dep. of Agiic. Circular 35, Juni 1928. (Journ. Franklin Inst. 206. 401— 02.) T r e n e l .

E. Remy, Konserven und Vitamine. Ausschlaggebend fiir eine ausreichende 
Menge der Vitamine in  Konserven ist der ursprunglicho Vitamingeh. der frischen 
Ware, sowie gonauo Beobachtung der Vorschriften der Konseryierungs- bzw. Steri- 
lisationstechnik. (Umschau 3 2 . 484— 87. Freiburg, U niv., Hyg. Inst.) HlRSCH-K.

H. Zeller, W . Wedemann, L. Lange und E. Gildemeister, Ober die sogenannte 
niedrige Dauerpasteurisierung der Milch m it besonderer Beruclcsichtigung der Abtotung 
von Seuchenerregem. Von den Yerff. zur Haltbarmachung der Milch  hat allein die 
Pasteurisierung prakt. Bedeutung erlangt. D ie Bedingung, daB dabei die Milch in  
ihrer natiirlichen Zus. moglichst wenig verandert 'n-ird, wird am besten durch Dauer-
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‘pasteurisierung ( ł/„ Stde. bei GO— 63°) erfiillt. Es bliob noch die Naclipriifung der 
Erage der Abtotung von Seuchenerregern, insbesondere von Tuberkelbazillen, unter 
den bei der Dauerpasteurisierung eintretenden Bedingungen zu kliiren. Den ganzen 

,hier vorliegenden Fragenkreis haben Vff. an Hand des umfangreichen hierzu vor- 
liegenden Schrifttums durchgearbeitet, sowie an Hand umfangreicher. eigener Verss., 
zu denen 2 App. mit Dauerpasteurisierung (Vierzellen-Dauererhitzer) von A h l b o n , 
Hildesheim, u. der B e r g e d o r f e r  E i s e n w e r k e  dienten. App., die nach 
dem DurehfluBsystem arbeiten, sind abzulehnen. Was die Vorteile der Dauerpasteuri
sierung gegenuber der Hochpasteurisierung anlangt, so konnten sie Vff. durch ihre 
Unterss. bestatigen. Was die Einw. der Dauerpasteurisierung auf Krankheitserreger 
anlangt, so wurden dadurch sicher abgetotet der Virus der Maul- u. Klauenseuche, 
der Bac. Abortus Bang (seuchenhaftes Verkalben), das Bact. Coli (Kalberruhr), tier. 
u. menschliche Stamme der Paratyphusgruppe, Typhusbazillen; eine starkę Minderung 
der Zahl zeigten Mastitisstreptokokken, u. eine Abtotung zum weitaus gróBten Teile 
die Tuberkelbazillen. Ihr Gesamturteil fassen Vff. dahin zusammen, daB der Dauer- 
. pasteurisierung gegenuber der Hochpasteurisierung wohl eine Reihe von Vorteilen, 
aber keine wesentlichen Nachteile zuzuschreiben sind. (Ztschr. Fleisch-, Milchhyg. 
3 8 . Sonderheft 1— 72.) R u h l e .

W. Frei und H. Lienhard, Untersuchungen uber die Wasserstoffionenkonzentration 
des Ghlorcalciumserums von normaler und 'pathologischer Kuhmiłch. Das sogenannte 
Chlorcalciumserum, dessen Herst. in der Praxis der Milchunters. iiblich ist u. bei 
den vorliegenden Unterss. der colorimetr. pH-Bcst. wegen an Stelle yon Vollmilch 
oder abgerahmter Milch herangezogen werden muBte, hatte einen Sauregrad (S°) 
v o n  6,8— 7,0, einen Breehungsindex (R) yon 39,2— 39,8 u. pn yon 5,9— 6,1. ph bleibt 
bei Sauerung zunachst konstant, steigt dann leicht u. nach 21 Stdn. steil an. S° lauft 
annahernd parallel. W.-Zusatz beeinfluBt pn nicht, 8°  nimmt proportional dem 
•Zusatz zu. Entrahmung laBt R  u. S° leicht, pn nicht abnehmen. Kochen der Milch 
laBt alle drei Werte unyerandert. Nahere Angaben iiber individuelle u. tagliche 
Schwankungen uber den EinfluB von Alter, Lactation, Trachtigkeit, Brunst, Geburt, 
Futterung auf die genannten Faktoren, sowie die durch patholog. Zustande (Mastitis) 
bedingten Veranderungen. (Biochem. Ztschr. 1 7 8  [1926]. 1— 27. Zurich, U niy., 
Veterin.-pathol. Inst.) P f l u c k e .

Arthur Scheunert, Ober den Vitamingehalt der Silagefutter. (Vgl. C. 1928. I. 
2958.) Abermalige Bestatigung, daB in  einer Grunfutterkonserve, die nach den in  
Deutschland ublichen Verfahren hergestellt ist, die Vitamine A, B  u. C enthalten  
sind. (Ztschr. f. Ticrziichtung u. Zuchtungsbiologie 8 [1927]. 349— 77. Sep. Leipzig, 
U niv., Veterin.-phys. Inst.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

R. M. Bethke, G. Bohstedt, H. L. Sassaman, D. C. Kennard und B. H. Eding- 
ton, Der vergleichende Ndhrwert der Proteine von Leinsaatmehl und von Baumwoll- 
saatmehl fiir  rerschiedene Tiere. Nach Besprechung des Schrifttums werden die an- 
gewandten Verff. u. die m it Ratten, Ferkeln, Huhnern u. Kalbern angestellten Verss. 
u. dereń Ergebnisse erortert. D ie beiden Proteine erwiesen sich ais gleichwertig bei 
der Verfiitterung an Ratten. Baumwollsaatmehl erwies sich gegenuber Ferkeln ais 
schadlich. Fiir Hiihner erwies sich Baumwollsaatmehl fiir wirksamer ais Leinsaatmehl. 
Das Alter oder die R eife yon Huhnern scheint die Aufnahme beiderlei Mchle zu be- 
einflussen. Bei der Gabe an Kalber erwiesen sich beiderlei Mehlo ais nahezu gleich
wertig bei gleichzeitiger Verfiitterung von Alfalfaheu, Maissilage u.. Mais. (Journ. 
agricult. Rcs. 36. 855— 71.) R u h l e .

H. J. Denham , G. W atts und G. W. Scott-Blair, Bemerhung iiber die Messung 
der Viscositat von Mehlaufschwemmungen. Vff. halten ihre Ausfiihrungen (C. 1 9 2 7 .
II . 757) gegenuber der Kritik VAN DER L e e ’s (C. 1 9 2 8 .1 .1814) aufrecht. (Cereal Chem. 
5 . 330.) R u h l e .

Eva L. Stephens, A lice M. Child und C- H. B ailey, Einige Anwendungen spektro- 
'photometrische.r Verfahren auf Backversućhe. Vff. berichten uber ihre Verss. zur Spektro- 
photometr. Messung der Farbę von Backwaren (cookies), die mehr oder minder groBe 
Zusatze yon Melasse erhalten haben. D ie Ergebnisse sind in Schaubildern zusammen- 
gefaBt. (Cereal Chem. 5. 256— 68.) R u h l e .

W . Ekhard, Ober die Bestimmung des Starkę- und Zuckergehalts in  Kartoffeln. 
Besprechung der yerschiedenen, hierzu yorgeschlagenen Verff. (Ztschr. Spiritusind. 5 1 . 
241— 42.) R u h l e .
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Gerhard Fleischhauer, Uber den Wert der Chlorofunkmethode bei der Milch- 
untersuchung. D ie Chlorofunkmethode nach G. S c h u l z e  bezweckt den bei zah l- 
reichen Eutcrleiden bestchenden UberschuB an Chloriden in der Milch festzustellon  
u. stellt eine Modifikation des VOLLHARDschen Rhodanidverf. d a r. D ie N ach p riifu n g  
ergab, daB mkr. hochgradig verdachtige. u. Streptokokken enthaltende E inzelm ilch - 
proben in  42% bzw. 53% dureh Chlorofunk ais unvordachtig u. 194 einwandfreie 
Einzel- sowie 114 Sammelmilchproben in  22% bzw. 15% ais krank angezeigt wurden. 
D ie Chlorofunkmethode ist nicht geeignot, mit Sicherheit krankhaft veranderte Milch 
festzustellen. (Dtsch. tieriirztl. Wchschr. 36. 542— 43. Berlin, Bakteriolog. Inst. d. 
Landwirtschaftskammer.) F r a n k .

Fr. H. Schmidt, Neues iiber die Yiscositdtsmessung in  Molkereiprodukten. Es 
wird auf dio Bedeutung der Best. der Viscositat bei der Verarbeitung der Milch hin- 
gewiesen u. eine Reihe von App. zur Best. der Viseositat der Milch besprochen. (Milch- 
wirtschaftl. Ztrbl. 57 . 245— 48.) R u h l e .

W illiam  P. Hammond, Scarsdale (New York), iibert. von: H illhouse Buel, 
Seattle (Washington), Uberzugsmittel von Gegenstandan, die zur Aufbewahrung von 
Getrćinken, Lebensmitteln etc. dienen, bestehend aus einer Lsg. von Athylacetylcellulose 
in  Aceton unter Zusatz eines Weichmachungsmittels. D ie damit bestrichenen etc. 
Gegenstande erhalten nach dem Verdunsten des Lósungsm. einen festen Uberzug, 
der weder Geruch noch Geschmack besitzt. (A. P. 1 680 934 vom 8/9. 1921, ausg. 
14/8. 1928.) M. F. M u l l e r .

Francis C. Beardslee, B .M . Huffine und J. I .H u ffin e  G. m. b .H ., Los 
Angeles (Kalifornien), iibert. von: Francis C. Beardslee, Apparatur zur Beslrahlung 
-von Nahrungsmitteln m it ultravioletten Strahlen in  gel. oder fl. Form, bestehend aus 
einem zylindr. GefaB m it kon. Boden, das ein fiir ultraviolette Strahlen durchlassiges 
Fenster besitzt u. in  dem von der polierten Innenwandung die Strahlen nach allen 
Seiten in die F l. reflektiert werden. Die F l. wird dureh einen Luftstrom geriihrt. 
(A. P. 1 682 318 vom 14/10. 1926, ausg. 28/8. 1928.) M. F. M u l l e r I

Charles M. Richter, Chicago (Illinois), iibert. von: August J. Pacini, Gewin- 
nung von antiracliitischen vitamin-D-haltigen Nahrstoffen aus wachstumfórdernden 
M itteln m it Vitamin A-Geh. dureh Bestrahlung m it Lichtstrahlen von Wellenlangen 
s  3022 A. —  Z. B. werden Schwamme, wie Agaricus campestris (Wiesenschwamm), 
die ais vitamin-A-haltige Nahrmittel dienen, m it einer Alkohol-Acetoti-Misahung oder 
m it Bzn. extrahiert, z. B. werden 2 kg frischer Schwamm m it 500 ccm absol. A. u. 
1000 ccm Aceton 6 Stdn. unter RiiekfluB bei vermindertem Druck extrahiert. Nach  
dem Dekantieren u. Abdest. des Lósungsm. unter vermindertem Druck bleibt ein  
fettiger Riickstand (0,783 g) zuriick, der in  so viel absol-. A. gel. wird, daB jeder ccm  
0,01 g Substanz enthalt. D ie alkoh. Lsg. wird m it Fullererde (1 g auf 1 ccm Lsg.) 
geschiittelt, so daB der A. verdunstet. Das erhaltene Troekenprod. dient ais yitamin-A- 
haltiges Nahrmittel. Beim Extrahieren von 2 kg Schwamm m it Bzn. wird fast die 
doppelte Menge (1,563 g) fettige Substanz extrahiert. — Im  zweiten Beispiel werden
2 kg Mutterkornpilz m it 500 ccm absol. A. u. 1000 ccm Aceton wie yorher extrahiert u. 
das Extraktionsm ittel entfernt. In  dem Riickstand werden die verseifbaren Bcstand- 
teile  m it alkoh. Kalilauge verseift u. dureh Aussalzen mit CaCl2 entfernt. D ie filtrierte 
Lsg. wird zur Trockne gedampft, u. es bleibt ein W.-unl. vitamin-A-haltiger Riick- 
stand zuriick, der ebenso wie das im ersten Beispiel gewonnene Prod. frei von Vit- 
amin D  ist. —  Diese Prodd. werden in  einer offenen oder bedeckten Glasschale 20 Zoll 
von der Lichtąuelle entfernt, z. B. von einer 1500 Watt-Wolframmetallfadenlampe 
oder einer Bogenlampe, 210 Min. u. langer bei Wellenlangen von 4000 A. aufwarts 
bestrahlt unter AussehluB von ultravioletten Strahlen, was beispielsweise dureh eine
0,5%ig- CuCl2-Lsg. oder eine geeignete Farbstofflsg. ais Filterschicht erreicht. wird. 
Der Vitamin-A-Geh. der Prodd. geht dabei teilweise in Vitamin-D-Geh. iiber. —  Die 
bestrahlten W.-unl. oder fettigen Riickstande werden m it der 20fachen Menge einer 
wss. Lsg., bestehend aus 1 Teil taurocholsaurem N a, 3 Teilen glykocholsaurem N a  u.
6 Teilen W., ca. 8 Stdn. lang auf dem W .-Bade erhitzt, wobei eine dunkelbraune, 
schwach triibe Lsg. u. ein weiBer N d. entstehen. Nach dem Filtrieren wird die Lsg. 
eingetrocknet u. der Riickstand dureh Erwarmen in  A. gel. Aus dieser Lsg. wird m it 
neutralem Pb-Acetat glykoeholsaures Pb ausgefallt, abfiltriert u. dureh Zusatz von 
bas. Pb-Acetat u. N H 3 wird die Taurocholsaure gefallt, abfiltriert u. schlieBlich dureh 
Einleiten von H 2S sam tliches Pb ais PbS entfernt. Die klare alkoh. Lsg. wird ein-
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gedampft, der dabei erhaltene Riickstand ist wl. u. hat stark antirachit. Eigg. (A. P -  
1 681120 vom 24/8. 1927, ausg. 14/8.1928.) M. F. M u l l e r .

W isconsin Alumni Research Foundation, i ib e r t . v o n : Harry Steenbockr 
M adison  (W isconsin), Herstellung vo?i antirachitisch wirksamen Stoffen, insbesondere 
Nahrungsmitteln, durch Bestrahlung. (A. P. 1680 818 v o m  30/6. 1924, ausg. 14/8. 

' 1928. —  C. 1926.1 . 2985 [E. P. 236197].) M. F. Mu l l e r .
British Arkady Co. Ltd., R. Whymper und H. Hewitt, Manchester, Iler- 

steUung von Brot aus Mehl u. Sauerteig, dem yorher Pilzkulturen von Aspergillus 
Orycae oder P enidllium  zugesetzt werden. D ie Pilzkulturen werden auf Reis- oder 
Gerstenmehl, Reis- oder Weizenkeimlingen gezuchtet. (E. P . 289 978 yom 12/2.
1927, ausg. 31/5.1928.) M . F. M u l l e r .

Bartlett Arkell, New York, Kaugummi. Der Kaugummi enthalt eine geniigende 
Menge von Mg(OH)2 (weniger ais 3% des Kaugummigewiehtes), um die Mundsauren 
wiihrend des Kauens zu neutralisieren, d ie aber die Eig. des Gummis ais Kaugummi 
nicht beeintrachtigt. Das Praparat kann aus einem inneren Kern, der aus der K au- 
gummimasse besteht, u. einer Hiille aus Zucker bestehen, wobei das Mg(OH)2 sowohl 
im  Kern ais auch in  der Hiille yorhanden sein kann. (E. P . 294 299 vom 2/5. 1927, 
ausg. 16/8. 1928.) S c h u t z .

John Y. Huber jr., Ardmore (Pennsylyanien), Haltbarmaćhen von Fetten, Ulen 
tind Wachsen, z. B. von Butter, Milchpulver etc., durch Zusatz yon Furfurol etw a
1:10000  Teile. (A. P. 1 680 047 vom 4/2. 1924, ausg. 7/8. 1928.) M . F. M u l l e r .

Die Futterkonservierung. Hrsg. vom Verein zur Fórdcrg. d. Futterkonserrierung E. V. in
Berlin. H. 4. 1928. Berlin: P. Parey 1928. (84 S.) 4°. M. 4.— .

S. Gericke, Die Bedeutung des Kalkes fiir die landwirtschaftlichen Nutztiere. Berlin: Kalk-
Terlag 1928. (04 S.) 8°. M. 1.60.

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

Friedr. von H ossie, Alte Papiermuhlen de.r hessischen Ldnder. (Fortsetzung zu
C. 1928. H . 609.) (Papierfabrikant 26. Fest- u. Auslandsheft 47— 58.) Su v e r n .

H. Serger, Pergamentpapiere und ihre Bewertung. Nach einer kurzeń Schilderung 
der H erst. von Pergamentpapier werden Fehler, welche Pergamentpapier in  bezug auf 
seine Verwendung ais Butter- oder Margarinepackmaterial haben kann, Methoden zur 
Wertbest* von Pergamentpapieren u. die Ergebnisse einer Prufung von 10 Papieren 
des Handels besprochen. (Pharmaz. ZentralhaUe 69. 514— 18. Braunschwcig.) B r a u n s .

Fritz Hoyer, Vervollkommnung der Holzschleifverfahren. Nach Schilderung der 
Notwendigkeit der starksten Ausnutzung der festen M. des Holzes u. der groBeren 
Yerwendung von Abfallholz bespricht Vf. die alteren Schleifverff., die die Grundlage 
fur die neueren Verff. bilden. D iese werden an Hand zahlreicher Abb. naher beschrioben. 
(Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 72. 1341— 44. Cothen-Anhalt.) B r a u n s .

W alter Peters, Fortschritte in  der Zellstoffindustrie. Es wird kurz uber einige- 
Fortschritte in  der Holzputzerei der Kocherfiillung, der Laugenbereitung u. die Ver- 
wertung der . Sulfitablauge berichtet. (Apparatebau 40. 218— 19.) B r a u n s .

Fred Motsehman, Der Prozef} der Sulfitzellstoffabrikalion. III. Die Saureher- 
stdlung. (II. ygl. C. 1928. II. 508.) In Forts. seiner Arbeit bespricht Vf. die yer
schiedenen Arten von Kuhlern, die Anordnung der Laugentiirme u. die Art des an- 
gewandten Kalkes. (Paper Ind. 10. 989— 93.) B r a u n s .

Gr. Soltau, Einiges uber die S 0 2-, W (inne- und Mengenbilanz der Uberlreiblauge 
und der tJberlreib- und Entspannungsgase beim Sulfitkochproze/3. Vf. bestim m t die- 
qiiantitative Zus. der Ubertreibgase u. errechnet m it dereń Hilfe u. m it den bekannten 
Mengen- u. Warmeyerhaltnissen zwischen den einzelnen, am KochprozeB u. an der 
Wiedergcwinnung beteOigten Stoffen die GroBenordnungen der S 0 2-, Wasserdampf- 
u. Ubertreiblaugenmengen der einzelnen Kochphasen. (Papier-Fabrikant 26. Verein 
der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 550— 54. Frankfurt a. M.) B r a u n s .

F. Reinthaler, Die Lilienfeldseide. D ie H erst. von Viscosekunstseide nach den
E . PP. 281 351, 281 352 u. 212 865 (C. 1928. I. 1475. 1476) yon L i l i e n f e l d  wird  
geschildert. (Seide 33. 298— 302. W ien.) B r a u n s .

H. Sommer, D ie Anwendung der ultravioletten Strahlen in  der textil-chemischen 
Dntersuchungspraxis. Bemerkungen zu dem gleichnamigen Aufsatz von M . Nopitsch.
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(Vgl. C. 1928. I. 2553.) Vf. borichtet iiber einige im Materialpriifungsamt mit der 
Analysenlampe gemachten Erfahrungen. Nach diesen wird die Forderung der ein- 
deutigen Anzeige von der Analysenąuarzlampe nicht in  allen Fallen erfiillt. Man darf 
daher die Bedeutung der Quarzlampe fur die Textilpriifung nicht uberschatzen. 
(Melliands Textilber. 9. 753— 55. Berlin.) B r a u n s .

W. W eltzien, D ie Verwendung der ultravioletten Słrahlung bei łexlilen Unter- 
suchungen. I. Nach Beschreibung der zu den Untorss. yerwandten Quecksilberquarz- 
lampen beriehtet Vf. iiber einige Unterss. am Stiick auf Flecken, Fiirbungen u. Material- 
unterschiede. Zum Aufsuchen yonFlecken ist die Quarzlampe besonders geeignet, weiter 
laBt sich damit feststellen, ob auBcrlich gleich oder ahnlich erseheinende Farbungen m it 
dem gleichen Farbstoff hergestellt sind. Besonders charakterist. sind die Fluorescenz- 
erscheinungen die yerschiedene Fasern, die m it besonders ausgesuchten Farbstoffen an- 
gefarbt sind, zeigen. Mit ihrer H ilfe lassen sich Materialdifferenzen im  Stiick an Fasern 
der gleichen Art besonders bei Yiscoseseiden auffinden. D ie Methode hat den groBen 
Vorteil, daB der Oberflachenglanz wegfallt. (Seide 33. 306— 10. Krefeld.) B r a u n s .

— , Metallschddliche Bestandteile in  Papier. D ie chem. Analyse laBt hier haufig 
im Stiche wegen der Geringfugigkeit der schadlichen Stoffe. Man bringt deshalb das 
Papier durch Umwickeln in  innige Beriihrung m it dem Metalle u. laBt es dabei eine 
Zeitlang unter geeigneten Umstariden. Bei Ggw. schadlicher Bestandteile lauft das 
Metali (z. B. eine Cu- oder Stahlplatte) in  der Regel nach etwa 1 Stde. an. (Mitt. deutsch. 
Materialpriifgs.-Anstalten 1928. 13— 14.) R u h l e .

T. C. Bentzen, Nachuieis von Formaldehyd im  Papier. Chem. gebundener Form
aldehyd laBt sich nach 2 Priifungsverff. nachweisen. In  50 ccm einer 27%ig- NaOH- 
Lsg. lóst man etwas Resorcin auf u. tragt etwa 1 g des in  schmale Streifen gesehnittenen  
Papieros ein, schiittelt um u. erhitzt zum Kochen. W enn nach einer halben Stde. 
keine Rotfarbung eintritt, ist das Papier frei von Formaldehyd. Im  anderen Falle 
muB m it der Ggw. von Formaldehyd gerechnet werden. In  diesem Falle empfiehlt 
es sich, die F l. teilweise abzudest. u. im D estillat wio liblich den Formaldehyd nach- 
zuweisen. (Paper Trade Journ. 8 7 . Nr. 3. 49.) B r a u n s .

Johannes Berger, Die Abh&ngigkeit der Leimfestigkeit vom Mahlungsgrade. 
An einer Anzahl von Zellstoffpapieren yerschiedensten Mahlgrades wird die Leim
festigkeit m it jener yon Druekpapieren yerschiedener Leimstufen unter Anwendung 
verschiedener Leimfestigkeitspriifungsmethoden yerglichen. Aus den Tabellen u. 
Kurven ergibt sich, daB die Tintenfestigkeit m it steigendem Mahlgrad zunimmt. 
(Papierfabrikant 26. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 561— 65. 
Kóthen i. Anh., Papiertechn. Inst. d. Gewerbehochsch.) B r a u n s .

Spicers Ltd., London, iibert. yon: H. Friedlander, Berlin, Impragnieren von 
Fasermaterial, wie Baumwolle, Seide, Wolle, Zellstoff, Papiermasse etc., m it einer 
wachshaltigen Emulsion, die erhalten wird aus Wachs, einem organ. Losungsm., wie 
CC14, u. Casein, Fetten, Olen, Seifen, Harzen  u. a. B ei Zugabe der Emulsion zu einem  
Papierbrei wird ein Prefispan- oder Vulkanfiberersatzprod. erhalten. D ie Emulsion 
kann auch einer Celluloselsg. yor dem Ausfallen der kunstlichen Seide zugesetzt werden. 
(E. P. 290 625 vom 24/4. 1928, Auszug yeróff. 11/7. 1928. Prior. 18/5. 1927.) M. F. Mu.

Augustę Boidin, Seclin (Frankreich), und Jean Effront, Briissel, Herstellung 
eines Leim- und Impragniermittels fiir Textilwaren aller Art etc. aus Starkę, die m it 
einem starkeverflussigendem Enzym' behandelt wird, wobei die yergiirbaren Zucker, 
wie Maltose oder Glucose, u. niedere Starkeprodd., w ie Dextrin, zerstórt werden. —  
15 kg Rohstarke werden m it 25 kg W. yerriihrt, die Lsg. neutralisiert, dann werden
0,3—0,5 kg Enzym  zugesetzt. D ie Starkemilchlsg. wird dann in  60 kg W. von 75—80° 
gegossen u. die Lsg. 15— 30 Min. bei dieser Temp. gehalten. Das Erhitzen der Stiirke- 
milchlsg. geschieht auf diese Weise sehr schnell, wodurch die Bldg. von hydrolyt. 
Nebenprodd. yermieden wird. Nach beendeter Rk. wird die Lsg. m it Essigsaure an- 
gesauert u. durch Erhitzen das Enzym abgetotet. (A. P. 1 677 614 vom 24/2. 1925, 
ausg. 17/7. 1928.) M. F . M u l l e r .

Henry Dreyfus, England, Behandeln von Geweben. (F. P. 637 7 6 4  yom 16/7.
1927, ausg. 8/5.1928. E . Prior. 27/7.1926. —  C. 1 9 2 8 .1 . 1731 [E. P. 280 989].) F r a n z .

W alter Schneider, Hamburg, Fixierung stickstoffhaltiger Substanzen auf Textil- 
und anderem Fasermaterial, dad. gek., daB 1. das T extilgut m it bei der Hydrolyse 
Glykokoll abspaltenden Proteinkórpern, wie Leim, Gelatine, Glutin o. a ., in Verb. 
m it Glycerin behandelt u. der Einw. von H itze ausgesetzt wird, 2. das Textilgut nach
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Ansprucłi 1 ohne Glycerin der Hitzeeinw. ausgesetzt wird, 3. das T estilgut nach An- 
spruch 1 u. 2 der Hitzeeinw. unter Druck ausgesetzt wird. —  Man geht m it dem Textil- 
gut durch eine Lsg. von Glutin in W ., befreit vom UberschuB des Glutins u. setzt das 
T estilgut h. Luft von etwa 130— 180° aus. Das Verf. dient zur Erzeugung von Glanz, 
yon wasser- u. bugelechtem Seidenfinish auf mercerisiertcr oder nichtmercerisierter 
Ware, zum Animalisieren vegetabil. Faser, zum Wasserdiclitmachen, zum Steifen yon 
Filzhiiten an Stelle von Schellack. (D. R. P. 4647 2 2  KI. 8k vom 23/9. 1926, ausg. 
23/8. 1928.) F r a n z .

Achille Serre Ltd., London, A. E . Hatfield, London, und E. A. A lliott, Chesham 
Bois, Buckinghamshire, Trockenwaschen und Reinigen von Wolle. Man wascht die 
Wolle in  der Waschmaschine m it der Wasohlsg., laBt ab, filtriert u. le itet das Filtrat 
wieder in die Waschmaschine zuriick. D ie Waschfl. enthalt eine 11. Seife m it geringem 
Dissoziationsvermógen; man lóst ein Teil der Seife in 500— 1000 Teilen des Lósungsm., 
nach 24 Stdn. darf keine Dissoziation erfolgt sein. D ie Seife kann einen OberschuB 
an Fettsaure, A ., CH30 H , enthalten, neutrale Seifen konnen Cyclohexanol, Chlor- 
KW -stoffe enthalten. (E. P. 293 886 vom 15/2. 1927, ausg. 9/8. 1928.) F r a n z .

H. Simon Ltd. und F. R. Jolley, Manchester, Trennen des Asbestes von Gangart. 
Der gemahlene Rohstoff wird innerhalb eines geschlitzten muldenfórmigen m it W. 
gefiillten GefaBes m ittels einer Fórdersclmecke durchgearbeitet. Das muldenfórmige GefiiB befindet sich innerhalb eines weiteren, ebenfalls m it W. gefiillten GefaBes m it 
senkrechten Wanden, welches eine zweite Fórderschnecke u. unter dieser einen Rost 
enthalt. D ie Fórderschnecken trennen Asbest u. Gangart, letztere fallt zunachst durch 
die Schlitze des muldenfórmigen GefaBes u. dann durch den Rost, die Mischung von  
Asbest u. W. gelangt in Absetzbehalter. (E. P. 291864 vom 8/3. 1927, ausg. 12/7.
1928.) K u h l in g

Beekw ith Mfg. Co., Boston, Massach., iibert. yon: Albert L. Clapp, Danyers, 
Massach., Hersłellung von Haarfilz. Eine Mischung von z. B. 20 Teilen Lumpen, Sulfat- 
oder Sulfitpiilpe oder anderem cellulosehaltigen Materiał, 30 Teilen Ziegen- oder Rinder- 
haar aus Gerbereien u. 6 Teilen NaOH sowie event. 8 Teilen Alaun wird in  einer Sehlag- 
maschine m it geniigend W. so lange behandelt, bis die Haare sich teilweise gelatinós 
gel. haben u. die Mischung eine schleimige M. bildet. Dazu werden 50 Teile lange Tier- 
haare hinzugesetzt u. weiter bis zur Bldg. einer homogenen M. behandelt, die auf der 
Papiermaschine zu einem Eilz yerarbeitet wird. Event. setzt man 10 Teile H olz oder 
Sagespane ais Fiillm ittel hinzu. D ie erhaltenen Prodd. finden Verwendung ais Baustoff, 
FuBbodenbelag u. a. (A. P. 1 6 7 3  967 vom 12/9. 1923, ausg. 19/6. 1928.) R a d d e .

Francis G. Rawling, Knoxville (Tennessee), Gewinnung von Zellstoff aus Holz- 
sclinitzeln etc. durch Verkochen m it einer Lsg. von N a2S 0 4 u. von einem Na-Salz 
einer schwach ionisierten mehrbas. Saure, z. B. N aH C 03, bei 100— 150°, Abziehen 
der Koch-Fl. u. darauffolgende Behandlung des Holzes etc. m it S 0 2 bei 100— 160° 
oder m it starlcer Nalronlauge oder N a2S oder einer Mischung beider bei 180°. —  Z. B. 
werden Espenholzschnitzel m it einer wss. Lsg., die 4% N a2S 0 3 u. 1,5% N aH C 03 enthalt, 
ca. 1 Stde. lang auf 125° erhitzt. Nach dem Ablassen der Kochlauge wird S 0 2-Gas 
in den Kocher unter Druck eingeblasen u. die M. darnit bei 150° behandelt. (A. P. 
1 679 682 vom 21/7. 1926, ausg. 7 /8 .1928.) M. F. M u l l e r .

Chemipulp Process, Inc., W atertown (New York), iibert. yon: Thomas L. 
Dunbar, Verjahren und Apparatur zur Gewinnung von Zellstoff durch Verkochen von  
Fasermaterial in ununterbrochenem Betriebe nacheinander in mehreren miteinander 
yerbundenen Koclikammern m it yersehiedenem Arbeitsdruck u. yerschiedener Temp. 
In  der ersten Kammer wird die M . m it der AufschluB-Fl. unter gewóhnlicliem Druck 
yerkocht, worauf die Kooh-El. zusammen m it ausgescliiedenen fluchtigen Olen ab- 
gelassen, yon den Olen getrennt u. in einer der Kochkammern wieder yerwendet wird. 
In  den anschlieBenden Kammern wird das Prod. unter hóherem Druck u. bei hóherer 
Temp. yerkocht, worauf die Koch-Fl. abgelassen u. in die yorhergehende Kammer 
gelangt, wahrend die Zellstoffmasse in die anschlieBende niichste Kammer wandert. 
(A. P. 1 6 7 9  336 vom 25/10. 1926, ausg. 31/7. 1928.) M . F. M u l l e r .

D. Gardner, Rueil (Frankreich), Gewinnung von Harzen und Zellstoff aus harz- 
haltigen Pflanzen und Holzern durch Behandlung m it Wasserdampf. Das dabei yor- 
nehmlich in  fein  yerteiltem  Zustande erhaltene Harz wird m it Alkali in Ggw. eines 
Reduktionsmittels, w ie Na-Bisulfit oder -Hydrosulfit, behandelt, wobei sich eine Harz- 
seifenlsg. bildet, aus der das Harz ausgefallt wird. —  Z. B . wird Holz zunachst m it 
Wasserdampf eyent. in  Ggw. eines ólsauren Salzes bei Drucken bis zu 2 at. behandelt
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■u. das erhaltene harzhaltige Prod. wird getrooknet, gepulvert u. bei 30° in einer Kolloid- 
miihle m it Natronlauge von 2— 2,5° Be in Ggw. von N a-Bisulfit innig vermisclit. Durch 
AnsiŁuern wird hieraus das Harz gewonnen, das nach dem Abtrennen durch Auflósen 
in  Terpentinol, Ligroin oder Bzn. gereinigt wird. Das zuriickbleibende cellulosehaltige 
Prod. wird m it Natronlauge (7— 8° Bć) behandelt u. dabei ein Zellstoffprod. gewonnen, 
das zur Papierbereitung dient. (E. P. 289774 vom 23/4. 1928, Auszug veroff. 27/6.
1928. Prior. 30/4. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Richard Bohlig, Frankfurt a. M., Całciumbisulfitlauge. H erst. 1— 5 g S 0 2 ent- 
haltender CaH2(S 0 3)2 aus W ., S 0 2-Gasen u. Kalkbruchsteinen, dad. gek., daB hierbei 
ein Drehapp. m it eisernen Kugeln yerwendet wird. (D. R. P. 464 262 KI. 12 i vom  
3/12. 1926, ausg. 6/9. 1928.) K a u s CH.

Noninflam mable Film  Co., Ltd., London, und H. J. Mallabar, Watford, 
Celluloseacelat. Man acetyliert Cellulose m it H ilfe von ZnCl2 u. HCl. Der Zusatz 
geringer Mengen HCl bei Verwendung von ZnCl2 ais Kondensationsmittel ermoglicht 
die Ausfuhrung der Acetylierung in der Kiilte. D ie Uberfiihrung in das in Aceton 1. 
Celluloseacetat erfolgt durch Zusatz von W. zu dem Acetylierungsgemisch oder durch 
Behandeln des gefaliten Prod. in Lsg. oder Suspension mit verd. Mineralsauren. (E. P. 
293 724 vom 6/4. 1927, ausg. 9/8. 1928.) F r a n z .

Naamlooze Vennootscliap Nederlandsche Kunstzijde-Fabriek, Arnhem, H ol
land, Celluloseacetat. D ie Hydrolyse des Cellulosetriacetats erfolgt mit H ilfe einer Lsg. 
von H 2S 0 4 bei 20°, bis die Viscositiit des hydrolysierten Prod. das l ł/2-fache des ur- 
spriinglichen Triacetats betragt; das hydrolysierte Prod. dient zur Herst. von Eunst- 
Jaden, Filmen, Bandem , piast. Massen, Lacken usw. (E. P. 292 398 vom 8/10. 1927, 
ausg. 19/7. 1928. Prior. 20/7. 1927.) F r a n z .

British Celanese, Ltd., London, England, ubert. yon: C. Dreyfus, N ew  York,
V. S t. A ., Falten von Gewebe. Gewebe, die ein in der Warme piast, werdendes Cellulose- 
deriv. enthalten, werden bei einer das Cellulosederiv. piast, machenden Temp. u. 
geniigend hohem Druck in Falten gelegt. Das Gewebe kann vorher m it weichmachenden, 
cjuellend wirkenden oder losenden Stoffen behandelt werden, wie Aceton, Cyclohexanon, 
Acetessigester, Ammoniumthiocyanat, Stannichlorid usw. (E. P . 293 857 vom 15/6.
1928, Auszug yeróff. 5/9. 1928. Prior. 15/7. 1927.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, ubert. von: C. Dreyfus, N ew  York, V. St. A .,
Herstellung von Bandem aus Geweben. Gewebe, die in  der Warme piast, werdende
Cellulosederiw., Celluloseacetat, enthalten, werden m it einem h. Messer in Streifen 
geschnitten, hierbei schm. das Celluloseacetat zu einer Kante zusammen, die ein Aus- 
fasern des Bandes yerhiitet. Man kann dio Kanten auch durch Behandeln m it Losungs- 
oder Quellungsmitteln am Ausfasern yerhindern. (E. P. 293 858 vom 15/6. 1928, 
Auszug yeroff. 5/9. 1928. Prior. 15/7. 1927.) F p.a n z .

Spicers Ltd. und H. J. Hands, London, Plastische Massen. Ais Plastifizierungs- 
m ittel fiir Celluloseester oder -ather yerwendet man Diphenylmonobresyl- u. Mono- 
phenyldikresylphosphat. Zum Plastifizieren von Celluloseacetat yerwendet man 25— 40°/o 
.eines 45— 60°/o Phenyl u. 55—35% Kresyl enthaltendcn Phospliates. D ie Mischungen 
dienen zur Herst. von Film en, Kunstfasern usw. (E. P. 294 008 vom 27/8. 1927, 
ausg. 9 /8 .1928.) F r a n z .

Societe -Chimiąue des TJsines du Rhóne, Seine, Frankreich, Herstellung von 
'plastischen M assen aus Celluloseestern in  Paherform . Man fallt die piast. M. durch 
Abdestillieren des Lósungsm. in Ggw. eines Fallungsmittels, das hoher siedet, ais das 
Lósungsm. In einer Mischyorr. mischt man Celluloseacetat m it Aceton, einem Plasti- 
fizierungsm ittel, pulyerisiertem Asbest u. einem schwarzen Farbstoff, zu der homogenen 
Pastę g ib t man W. unter Aufrechterhaltung einer Temp. yon 50°, hierauf wird unter 
Riihren das Aceton abdestilliert u. das erhaltene Pulyer getrocknet. (F. P . 33 066 
vom 22/2. 1927, ausg. 12/6. 1928. Zus. zu F. P. 622733; C. 1927. II. 1222.) F r a n z .

fim ile Christian de Stubner, V. St. A ., Farbstoffe und gefarbte Massen. (Reff. 
nach E. PP. 277949 u. 277989 vgl. C. 1928. I . 266 u. 276.) Nachzutragen ist: Ais 
Fallungsm ittel kann auch ein Gas, wie H 2S, dienen. Man kann eino Fiillung eines 
feinst yerteilten Cellulosederiy. in einer koli. Farbstoff lsg., z. B . einer koli. Lsg. yon  
Ultramarin erzeugen u. die kolloid gel. Bestandteile der Mischung gemeinschaftlich 
fallen u. entwassern. Allgemein wird, wemi, w ie im F ali yon Ultramarin u. Cellulose
deriy., die elektr. Vorzeichen der kolloid gel. Stoffe d ie gleichen sind, ihre Fallung u. 
innige Mischung durch Zusatz einer kleinen Menge eines Kolloids yon entgegengesetztem
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Vorzeichen bewirkt. (F. P . 641 482 vom 22/9. 1927, ausg. 4/8. 1928. A. Prior. 23/9. 
1926 u. 7/6. 1927. E . Prior. 30/4. 1927.) K u h l i n g .

Edvin Brandt, Silket som natur och konstprodukt. Stockholm: Geber 1928. (196 S.) 8° 
[Teori och teknik] 4.25.

Karl Fiedler, Dio Materialien der Textilindustrie. 5., neubcarb. Aufl. Leipzig: M. Jiinecke
1928. (X II, 188 S.) 8°. =  Handbuch d. ges. Textilindustrie. Bd. 1 =  Bibliothek d. 
ges. Technik. 212. p. M. 3.90.

Maurice de Keghel, Le blanchissage rationnel et automatique du lingę. Procćdćs domestiques 
et mercenaires. Paris: Gauthier-Villars 1927. (132 S.) 27 fr.

Chiranjiv Lali Mohindra, Dieindisolie Juteindustrie undihre Entwicklung. Berlin: E. Ebering
1928. (XII, 161 S.) gr. 8°. =  Volkswirtschaftl. Studien. H. 20. nn. M. 7.20.

XXIV. Photographie.
Fritz W eigert und Franz Liihr, Uber einige Eigenschaften photograpliisćher 

Sćhichten. Vff. halten das Quantengesetz fiir dio photograph. Schichten unter Annahme 
des Halogensilbors ais absorbierenden Bestandteil noch nicht fiir bestatigt u. nehmen 
an, daB nicht nur bei den Auskopieremulsionen, sondern auch bei den Halogensilber- 
emulsionen ohne iibersehussige 1. Silbersalzo hauptsachlich das motali. Ag in  einem  
Kom plex m it dom Halogensilber in der Gelatine der eigentliche lichtempfindliche 
Bestandteil ist. Ais Stiitze dieser Auffassung wird die konvexe Form der Schwiirzungs- 
kurve bei arithmet. Darst. der Liehtmenge angesehcn, die fiir Autosensibilisationen  
typ. ist. Fiir dio Entstehung des nach der Analysenmethode der Vff. (vgl. C. 1927.
II . 2638) nachgewiesenen Ursilbers wird Red. durch die Gelatine angenommen. Durch 
Erwarmung der Emulsion vor dem GuB erhoht sich die Ursilbermenge. E in  Vergleich 
von Ursilbermenge u. Empfindlichkeit unabhangig von Fehlermóglichkeiten durch 
Zunahme der Triibung der Schichten ist nur moglich, wenn das Ursilber wieder aus 
der Schicht entfernt wird (m ittels Persulfat, welches Ag2S nicht angreift). E s ergibt 
sich, daB die Photosilbermenge m it der Ursilbermenge ansteigt. In Valentaemulsionen 
botragt die Ursilbermenge etwa l° /00 der Gesamtsilbermenge. Auch reine Halogensilber- 
Gelatine-Emulsionen enthalten orhebliche Mengen Ursilber. Auf 9 X 12 Platten betrug 
die Ursilbermenge in  10-3 mg bei einer Dauer der Erwarmung der Emulsion vor dem  
GuB von 0 bzw. 4 Stdn. fiir AgCl-Emulsion 8,5 bzw. 37,2, fiir AgBr Emulsion 8,5 bzw. 
30,2 u. fiir AgJ-Emulsion 8,1 bzw. 5,8. Aus der Unters. der direkten Photosilber- 
abscheidung von selbst hergestellten AgBr-Emulsionen schlieBen Yff., daB auch hier 
die Menge des Ursilbers von ausschlaggebender Bedeutung ist, u. daB man bei prakt. 
denselben Absorptionen bei verschiedenen Ursilbermengen ganz verschiedene Mengen 
von Photosilber erhalten kann. Es ist also ein Vergleich der im Licht entstehenden  
Photosilberatomo m it der Zahl der vom  AgBr absorbierten Quanten unzulassig, wenn 
man nicht die Absorption u. Sensibilisierung durch das Ursilber beriicksichtigt. —  
In einer Anmerkung bei der Korrektur w eist Vf. darauf hin, daB aus den Messungen 
des Dampfdrucks von AgCl folgt, daB die Bldg. des Ursilbers auch ohne die reduzierendo 
Wrkg. der Gelatine eine thermodynam. Notwendigkeit ist. (Ztschr. Elektrochem. 34. 
605— 11. Leipzig.) L e s z y n s k i .

P. Feldm ann, Z ur Qvantenausbeute bei der Photólyse des Chlorsilbers. Vf. be- 
stim m t die Quantenausbeute bei Belichtung von bindemittelfreiem AgCl unter W. 
m it l  =  365 m/i. E s wurde nach Red. der durch Einw. des bei der Belichtung ent
stehenden Cl auf H 20  gebildeten HCIO die Gesamtmenge der Chlorionen titrim etr. 
bestimmt. D ie eingestrahlte Energie wurde m it H ilfe einer Thermosaule bestimmt, 
die Vers.-Bedingungen waren derart, daB das gesamte eingestrahlte Licht ). =  365 m/z 
Tom AgCl absorbiert wurde. Aus 8 Yerss. ergab sich fiir den Quotienten Cl-Atome/ 
Quanten ais Mittelwert 0,86 m it einer maximalen Abweichung von 2°/0. Bei einer 
zweiten Belichtung von vorbelichtetem AgCl sinkt dieser Wert stark, so daB es nahe 
liegt, die Abweichung vom Wert 1 einer unwirksamen Absorption durch das gebildete 
A g zuzuschreiben. (Naturwiss. 16. 530— 31. Munchen, Chem. Lab. d. Bayer. Akad. 
d. W iss.) L e s z y n s k i .

G. S. H aslam , Eine. Untersuchung der Wirkung von Kohłe auf eine •photographische
Platte im  Dunklen. Vf. untersucht system at. die schwarzende Einw. von Kohle auf
die photograph. P latte im  Dunklen bei Tempp. von 40— 50° u. Expositionszeifcen 
von 16— 24 Stdn. Es werden sowohl Kontaktaufnahmen m it Kohlestiicken bzw. 
-pulver hergestellt ais auch Aufnahmen, bei denen sich die Kohle in einem Abstand
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von 5 mm von dor Platte befand. Aus den Bestst. des Emanationsgeh. der Asche 
folgt, daB die Radioaktivitat bei dem untersuchten Effekt keine Rolle spielt. Auch 
eine direkte Einw. von Kohlesubstanzen auf die P latte scheint nicht in  Erage zu 
kommen, da die Einw. nur in  oxydierender Atmosphare vor sich geht. Verss. m it 
feuchter u. trockener Kohle sowie m it feuchtem u. trockencm Sand zeigen eine so 
weitgehende Einw. des W. auf die Platte, daB bei Beriicksichtigung des hygroskop. 
Gharakters dor K ohle der Eeuchtigkeit eine wesentliche Rolle fiir das Zustande- 
kommen der Kontaktaufnahmen zuzuschreiben ist. D ie Hauptrolle spielen aber 
Oxydationsvorgange. Zur Unters. der Oxydationsprodd. der Kohle boi den unter
suchten Tempp. wurde C 02-freie Luft wahrend 80— 100 Stdn. durchgesaugt u. in  
W . aufgefangcn. Im  W. lieB sich lediglieh Formaldehyd nachweisen; es wird an- 
genommen, daB dieses durch Einw. des aus adsorbiertem 0 2 sich bildenden 0 3 auf 
eingeschlossenes CH4 entstanden ist. Formaldehyd schwiirzt nicht, sondern hiirtet 
die photograph. Platte. Extraktionsverss. zur Best. der Wirksamkeit einzelner Kohle- 
fraktionen fuhrten fiir verschiedene Kohlesorten zu yerschiedenen Ergebnissen. 
{Fuel 7. 253— 57. Sheffield, U niv., Dep. of Fuel Technology.) L e s z y n s k i .

Fritz W entzel, D ie Yerarbeitung der Filme (Kinofilm e). Besprochen werden: 
Entwickeln, Wassern u. Trocknen sowie Kopieren der Ńegativfilm e, Entwickeln der 
Positivfilm e, Farben u. Tónen der Filme, Reinigen der Filmruckseite u. Wachsen der 
Filmschichtseite. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 72 . 1143— 50. Binghamton.) L e s z y n s k i .

A. und L. Lumiere und A. Seyewetz, Entwickelnde Eigenschaften der Sub- 
stitutionsprodukle des Diphenylamins und seiner S-, O- und N-Derivate. p-Amino- u. 
p-Oxydiphenylamin  u. ihre Sulfonsauren sind weniger kraftige Entwickler ais p-Plienylen- 
diamin u. p-Aminophenol u. dereń N -A lkylderiw . Durch Einfuhrung weiterer N H 2- 
oder OH-Gruppen in  den einen oder anderen K em  wird die entwickelnde Wrkg. zwar 
erhóht, aber die des p-Phenylendiamins oder p-Aminophenols nicht iibertroffen. D a  
diese Verbb. ais Leukobasen von Indaminen u. Indophenolen aufzufassen sind, wurden 
einige bekannte Farbstoffe dieser Grappen m ittels Hydrosulfit zu den Leukobasen 
reduziert u. diese ebenfalls gepriift. Es zeigte sich, daB alle Leulcoindamine entwickelnde 
Eigg. besitzen, obwohl schwach, nicht dagegen die Leukoindophenole. —  D ie Leuko
basen der Oxazine u. Oxazone, Thiazine u. Thiazone, sowie der Azine  besitzen keine 
entwickelnden Eigg. D iese werden also durch eine nochmalige Bindung zwischen den  
beiden K em en des Diphenylamins vóllig aufgehoben. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 
496— 500. Science Ind. photographiąues 8. Informat. cinśmatograph. photograph. 
28—32. _ _ _ L in d e n b a u m .

H. Cuisinier, Mitteilungen uber die Anwendung des Diaminophenolentwicklers. 
Vf. hebt die Vorteile der Diaminophenolentw. hervor u. gibt Arbeitsverff., sowie er- 
probte Formeln. (Rev. Franęaise Photographie 9. 131— 34.) L e s z y n s k i .

A. Lumiere, L. Lumiere und A. Seyewetz, Uber die Farbę der bei der Ent- 
wicklung erhaltenen Silberbilder. (Buli. Soc. Franę. Photographie [3] 15. 92— 98. —
G. 1 9 2 8 .1. 3144.) L e s z y n s k i .

J. M. Eder, Chloramin zur Zersłórung der letzten Reste des Fixiernatrons in  phoio-. 
graphisehen Platten oder Papieren. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 
25. 401— 02. —  C. 1928. I. 2339.) L e s z y n s k i .

A. Steigmann, Tonen und Versłdrken selengetcmier Bromsilberdrucke und Negalive. 
E s wird ein Verf. zum Tonen u. Verstarken selengetonter Bromsilberdrucke u. Negative  
gegeben, das sich auf der Beobachtung aufbaut, daB elektrolythaltige kolloide Se- 
Lsgg. beim Alkalischmachen m it N H 3 m it A gN 03 unter Bldg. von Ag2Se reagieren. 
Yerstarkung u. Tonung, die zu satten, schokoladebraunen Tónen fiihrt, nehmen 
folgenden Verlauf: V e r s t a r k u n g :  1. Behandlung des Negativs im n. Senolbad. 
Wassern. 2. Bleichen m it Dichromat-Bromkalibad; Wassern in  Sodalsg. 3. Verstarken 
m it A gN 03-Na2S 0 ,. T o n u n g :  1. Behandlung der Bromsilberdrucke im n. Senol
bad; Wassern. 2. Bleichen m it Dichromat-Bromkalibad; Wassern in  Sodalsg. 3. Tonen 
im  5%ig. N a2S 0 3-Bad. (Photogr. Industrie 26. 902.) L e s z y n s k i .

— , Anwendung des Kaliumdichromats in  der Photographie. Yf. geht auf die zahl- 
reichen Verwendungsmóglichkeiten des K 2Cr20 7 in der photograph. Praxis ein, z. B. Ver- 
.starkung, Abschwachung, Tonung, Umkehr, Bleichung oder Sensibilisierung bei t)ber- 
tragungsverff., Kontrastausgleich auf Grund des STERKY-Effekts. (Rev. Franęaise 
Photographie 9. 180— 84.) ■ L e s z y n s k i .

Gr. O. ’t H ooft, Methode der Sensibilisierung von Chromgelatine fiir  Orange und 
Rot. Vf. berichtet von Yerss., durch die gezeigt wird, daB es moglich ist, die Emp-
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findlichkeit der Chroingelatine dureh Farbstoffe fiir Orange u. R ot bedeutend zu erhohen, 
wahrend eine Steigerung der Empfindliehkeit fiir V iolett u. Blau bisher nicht gelungen  
ist. Sensibilisierend wirken Griin D A  88778, Kitongrun, Diamantgriin, Brillantsaure- 
griin, Fuclisinrot, Brillantseidenblau  u. Methylenblau. D ie Sensibilisierung ist chem. 
u. nicht opt. Mit Ausnahme von  BriUantseidenblau bleichen die sensibilisierenden 
Farbstoffe —  im Gegensatz zu den untersuchten nicht sensibilisierenden —  in N a2S 0 3- 
Lsgg. stark aus. (Ztschr. wiss. Photogr., Phntophysik u. Photochem. 25. 394— 400. 
Amsterdam.) , L e s z y n s k i .

D. A. Spencer, Farbendrucken m it Diazorerbindungen. Vf. berichtet von gemein- 
sam m it H. D. Murray ausgefuhrten Verss., Dreifarbenabziige auf Grund des Diazo- 
typie-Verf. herzustellen. (Brit. Journ. Photog”flphy 75. Suppl. 30.) LESZYNSKI..

G. Simon, Herstellung von Giltern auf pho. jgraphiscltem Wege. Auf D a g u e r r e - 
Platten lassen sich in befriedigender Weise Reflexionsgitter herstellen. (Compt. rend. 
Aead. Sciences 187. 111— 12.) L e s z y n s k i .

Otto Sandvik, D ie Abhdngigkeit des Auflósungsvermogens photographischen 
M aterials vom Kontrast im  Objekt. (Vgl. C. 1927. I. 2872.) Fiir 5 Emulsionstypen  
wird die Abhangigkeit des Auflósungsyermogens yom Kontrast im Objekt bestimmt. 
E s ergibt sich die Beziehung R  =  (7(1 —  eaI>), wobei R  das Auflósungsyermógen, 
D  die D ichte der undurchsichtigen Stellen des Objekts, G u. a K onstanten bedeuten. 
Bei dem Kontrast 4 betragt R  76%, bei dem Kontrast 7,1 83% des bei einem Kontrast 
von 100— 320 erreiehten Maximalwertes. R  yariiert innerhalb weiter Grenzen m it 
der Exposition, ist aber prakt. unabhiingig yon y. (Photographie Journ. 68. 313— 24. 
Journ. opt. Soc. America 16. 244— 58. Kodak Res. Lab.) L e s z y n s k i .

Arthur Hiibl, D ie Grundfarbenempfindlichkeit photographischer Platten. Vf. 
betont die Notwendigkeit, bei der Angabe der Farbenempfindlichkeit photograph. 
Schichten gegen die Grundfarben die Transparenz der benutzten Farbfilter zu beriick- 
sichtigen, also „Empfindlichkeiten, bezogen auf ideał transparente Filter“ anzugeben.' 
(Photogr. Industrie 26. 901— 02. Lab. d. Kartograph. friiher Militargeograph. 
Inst.) L e s z y n s k i .

L. Lobel, Uber die vorteilhafte Gradation von Diapositivschichten. Sensitometr. 
Unters. (Buli. Soe. Franę. Photographie [3] 15. 98.) . LESZYNSKI.

Chas. N. Shaw, E in impromsierter photomikrographischer A pparat. In  Ermangelung 
eines photomikrograph. App. war Vf. genótigt, sich einen solchen App. selbst mittels 
eines gewohnlichen Kodaks, der unmittelbar iiber dem Okular des Mikroskops be- 
festigt wurde, aufzubauen. Vf. besehreibt an Hand zweier Abbildungen, wie er beim: 
Aufbau des App. yerfahren ist, u. was fiir scharfe Bilder er bei einer Vergr6Berung von  
etwa 200 erhalten hat. (Chemist-Analyst 17. Nr. 3. 16— 17. Chattanooga [Teim.].) R u .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., iibert. von: Otto Matthies, 
Dessau, Peter W ulff, Starnberg, W alter Dieterle und Bruno Wendt, Dessau, Plwto- 
graphische Emulsionen. (A. P. 1 6 7 3  522 yom 10/7. 1926, ausg. 12/6. 1928. D. Prior. 
25/7. 1925. —  C. 1926. II. 2868.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., PJiotographisches Verfahren.- 
D ie Riickseite der lichtempfindlichen Platten wird m it einer Mischung bedeckt, welche 
dureh Zusatz yon CH20  u. einem schwarzen Farbstoff, w ie Saureschwarz 2B, 1. Nigro- 
sin D, RuB, zu einer alkal. Caseinlsg. erhalten wird. Beim Entwickeln der belichteten  
Platten wird der Belag abgespiilt. (E. P. 292 990 yom 9/3. 1928, Auszug yeroff. 22/8.
1928. Prior. 29/6. 1927.) KuHLING.

Soc. Civile pour FJŚtude de la  Photographie et de la  Cinematographie en Cou- 
leurs, N euilly, Frankreich, Filme fu r  photographische und Tcinematographische Zwecke. 
In  die lichtempfindlichen Schichten yon Filmen, dereń Riickseiten m it einer Schicht 
kleiner lichtbrechender Elemente bedeekt ist, werden Farbstoffe eingefiihrt, welche die 
A ktiyitat der von den liehtbrechenden Elementen zuruckgeworfenen Strahlen ver- 
niehten sollen, ohne die A ktiyitat der direkten Strahlen zu beeintraehtigen. D ie Farb
stoffe konnen der lichtempfindlichen Emulsion vor oder nach dem Aufbringen auf 
den Trager beigemischt werden. Geeignete Farbstoffe sind: fur N egative Indulin, 
fur Positive Tartrazin. Auch AgCr04 ist yerwendbar, muB aber der Emulsion vor dem 
Aufbringen auf den Trager beigemischt werden. (E. P. 293 306 yom 29/6. 1928, Auszug 
yeroff. 29/8. 1928. Prior. 2/7. 1927.) K u h l in g .

L. W eston, London, Herstellung von nicht entflammbaren pholographischen Filmen. 
Man behandelt Filme aus Celluloseacetat u. Arylphosphaten, Arylathern, Alkoholen,
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Glycerinestern. usw. vor dem Aufbringen der photograph. Schicht 6 oder mehr Stdn. 
m it W. bei einer 70° nicht iiberschreitenden Temp. Man taucht z. B. den K im  12 bis 
48 Stdn. in  W. yon 30— 50°; zur Beschleunigung des Verf. setzt man dem W. geringe 
Mengen von N H a, Trimethylamin, Anilin, Acetamid, Harnstoff, Pyridin usw. zu. Durch 
diese Behandlung soli das Sehrumpfen des Filmcs in  den photograph. Entwicklungs- 
badern yerhutet werden. (E. P. 293 269 yom 5/1. 1928, ausg. 26/7. 1928.) F r a n z .

Wadsworth W atch Case Co., Dayton, V. St. A ., Photographisches Ver/ahren. 
In  einen Firnis, welcher aus einem hydropholen Kolloid, wie Ol, naturliehem oder Kunst- 
harz, Asphalt o. dgl. u. gegebenenfalls Celluloseester o. dgl., einem Losungsm. u. einem  
in  der M. gel. Metallsalz, z. B. harzsaures Blei, besteht, wird ein freies 'Halogen, z. B. 
J, in der dem Metallsalz aąuiyalenten Menge u. zweckmaBig eine sensibilisierend 
wirkende organ. Halogenyerb., wie CHJS, eingefuhrt. Das freie Halogen setzt sich 
m it dem yorhandenen Metallsalz yollstandig um. D ie F im isse sind lange haltbar. Nach  
Belichtung werden sie z. B. m ittels einer Lsg. entwickelt, welche Olrot u. CCI,, enthalt. 
(Schwz. P. 125 743 yom 10/2. 1926, ausg. 16/5. 1928.) K u h l i n g .

R. Sehwiekert Ges., Freiburg, und E. Burg, Karlsruhe, Photographisches Ver- 
Jahren. Ais lichtempfindliche Stoffe werden Verbb. yerwendet, welche bei der Einw. 
yon Alkali- oder Erdalkalisalzen yon alphat. Sauren oder Oxysauren, aromat. Carb- 
oxyl- oder Sulfosauren, Aminosauren o. dgl. auf Diazo- oder Nitrosoyerbb. entstehen. 
Bei der Belichtung der diese Stoffe u. gegebenenfalls Kupplungskomponenten ent- 
haltenden lichtempfindlichen Schiehten entstehen unmittelbar positiye Bilder. E nt
halten die Schichten auBer den erstgenannten Verbb. u. Kupplungskomponenten 
noch Alkali, so entstehen bei kurzer Belichtung negative Bilder. Den lichtempfind- 
lichen Schichten konnen noch hygroskop. Stoffe, saure Salze, organ. Sauren, Oxydations- 
m ittel u. Katalysatoren zugefiigt werden. (E .P . 293 347 yom 16/1. 1928, Auszug 
yeroff. 29/8. 1928. Prior. 4/7. 1927. Zus. zu E. P. 284253; C. 1928. I. 2768.) K u h l i n g .

Eugene Gay, Lyon, Photographisches Verfahren. D ie Trager werden auBer mit 
den im Hauptpatent genannten Diazoyerbb. m it einem in der Hydroxylgruppe acy- 
lierten Phenol, Diphenol, Triphenol, Naphthol, Dioxynaphthalin, Aminophenol usw. 
getrankt. Nach dem Belichten wird m it einem bas. Stoff, z. B. einer alkal. reagierenden 
wss. Lsg. oder m it Ammoniakdampfen entwickelt. Es entsteht unmittelbar ein positives 
B ild. (S c h w z. P . 1 2 5  6 3 5  yom 28/9. 1926, ausg. 1/5. 1928. Zus. zu Schwz. P. 122999;
C. 1928. I. 3486.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Lichtempfindliche Stoffe. 
<E. P. 289 386 vom 25/4.1928, Auszug yeroff. 20/6.1928. Prior. 25/4. 1927. —  C. 1928.
11.1292. D . R . P . 462398.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., LicHempfindlićhe Stoffe. 
( E . P .  286736 yom 10/3. 1928, Auszug yeroff. 2/5. 1928. Prior. 10/3. 1927. Zus. zu
E. P. 286233; C. 1928. II. 316. —  C. 1928. II. 316 [D. R. P. 459796].) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Lichtempfindliche Schichten. 
An Stelle der nach dem Haupt- u. friiheren Zusatzpatenten yerwendbaren Salze 
der l,2-Naphthochinon-4-sulfosaure u. ihrer D er iw . werden Salze beliebiger anderer 
Sulfosauren des 1,2-Naphthochinons benutzt, z. B . Salze der 1,2-Naphthochinon- 
6-sulfo- bzw. 3,7-disulfosaure oder yon Halogen-, Oxy- oder anderen D er iw . von  
diesen. (E. P. 289 895 vom 4/5. 1928, Auszug yeroff. 27/6. 1928. Prior. 6/5. 1927. 
Zus. zu E. PP. 286233; C. 1928. II. 316, 286736; vgl. vorst. Ref. u. 289386; vgl. vor- 
vorst. Ref.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Raeck, 
Dessau, Ziebigk), Herstellung von Lichtpausen und Photokopien. (D. R. P. 463 263 
K I. 57b yom 7/5. 1927, ausg. 26/7. 1928. Zus. zu D. R. P. 458825; C. 1928. I. 2768. —  
Yorst. Ref. [E. P. 289895].) K u h l in g .

Kodak Ltd., London und Eastm an Kodak Co., Rochester, N ew  York, V. St. A ., 
Sensibilisierend wirkende Chinolinfarbstoffe. Man laBt eine starkę Base u. Jodoform  
auf das ąuaternare Ammoniumsalz yonLepidin oder seinen imBenzolkern substituierten 
D eriw . einwirken. Man behandelt Lepidinjodathylat m it NaOH u. Jodoform in sd. 
CHjOH, beim Abkiihlen krystallisiert ein Farbstoff aus, der von 760 m// bis etwa 1100 va.fi 
sensibilisierend wirkt. Aus der Mutterlauge erhalt man einen Farbstoff, der von 
740 mfi bis 760 m /i sensibilisierend wirkt; an Stelle des Jodathylates kann man auch 
die Methyl-, Butyl- oder Propylhalide yerwenden. Man kann ferner Lepidinathyl- 
p-toluolsulfo?iat, Lepidinathylbenzolsulfonat, Lepidindthylsulfat oder -nitrat u. 4,(i-Di-
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findlichkeit der Chromgelatine durch Farbstoffe fiir Orange u. R ot bedeutend zu erliohen, 
wahrend eine Steigerung der Empfindlichkeit fur VioIett u. Blau bisher nicht gelungen 
ist. Sensibilisierend wirken Grun D A  8877S, Kitongrun, Diamantgriin, Brillantsaure- 
griin, Fuchsinrot, Brillantseidenblau u. Methylenblau. D ie Sensibilisierung ist chem. 
u. nicht opt. Mit Ausnahme von Brillantseidenblau bleichen die sensibilisierenden 
Farbstoffe —  im Gegensatz zu den untersuchten nicht sensibilisierenden —  in N a2S 0 3- 
Lsgg. stark aus. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 25. 394— 400. 
Amsterdam.) L e s z y n s k i .

D. A. Spencer, Farbendrucken m it Diazoverbindungen. Vf. berichtet von gemein- 
sam m it H. D. Murray ausgefiihrten Verss., Dreifarbenabziige auf Grund des Diazo- 
typie-Verf. herzustellen. (Brit. Journ. Photog^aphy 75. Suppl. 30.) LESZYNSKI..

G. Simon, Herstellung von Gittern auf pho, Dgraphischem Wege. Auf D a g u e r r e - 
Platten lassen sich in  befriedigender Weise Reflexionsgitter herstellen. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 187. 111— 12.) L e s z y n s k i .

Otto Sandvik, D ie Abhangigkeit des Auflosungsvermogens photographischen 
M aterials vom Kontrast im  Objelct. (Vgl. G. 1927. I . 2872.) Fur 5 Emulsionstypen 
wird die Abhangigkeit des Auflosungsvermogens vom  Kontrast im  Objekt bestimmt. 
E s ergibt sich die Beziehung R  =  (7(1 —  eaD), wobei R  das Aufldsungsvermógen, 
D  die D ichte der undurchsichtigen Stellen des Objekts, C  u. a K onstanten bedeuten. 
Bei dem Kontrast 4 betragt R  76%, bei dem Kontrast 7,1 83% des bei einem Kontrast 
von 100— 320 erreichten Maximahvertes. R  variiert innerhalb weiter Grenzen m it 
der Exposition, ist aber prakt. unabhangig von y. (Photographic Journ. 68. 313— 24. 
Journ. opt. Soc. America 16. 244— 58. Kodak Res. Lab.) L e s z y n s k i .

Arthur Hiibl, D ie Grundfarbenempfindlichkeit photographischer Plalten. Vf. 
betont die Notwendigkeit, bei der Angabe der Farbenempfindlicbkeit photograph. 
Sehichten gegen die Grundfarben die Transparenz der benutzten Farbfilter zu beriick- 
sichtigen, also „Empfindlichkeiten, bezogen auf ideał transparente Filter“ anzugeben. 
(Photogr. Industrie 26. 901— 02. Lab. d. Kartograph. friiher Militargeograph. 
Inst.) L e s z y n s k i .

L. Lobel, Uber die vorteilliafte Gradation von Diapositivschichten. Sensitometr. 
Unters. (Buli. Soc. Franę. Photographie [3] 15. 98.) . L e s z y n s k i .

Chas. N. Shaw, E in improińsierter photomikrographischer A pparat. In  Ermangelung 
eines photomikrograph. App. war Vf. genotigt, sich einen solchen App. selbst mittels 
eines gewohnlichen Kodaks, der unmittelbar iiber dem Okular des Mikroskops be- 
festigt wurde, aufzubauen. Vf. beschreibt an Hand zweier Abbildungen, wie er beim: 
Aufbau des App. yerfahren ist, u. was fiir seharfe Bilder er bei einer VergroBerung von  
etwa 200 erhalten hat. (Chemist-Analyst 17. Nr. 3. 16— 17. Chattanooga [Tenn.].) R u .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M-, iibert. von: Otto Matthies, 
Dessau, Peter W ulff, Starnberg, W alter D ieterle und Bruno Wendt, Dessau, Plwto- 
graphische Emulsionen. (A. P. 16 7 3  522 vom 10/7. 1926, ausg. 12/6. 1928. D. Prior. 
25/7. 1925. —  C. 1926. II. 2868.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Photographisches Verfahren.. 
D ie Riiekseite der lichtempfindlichen P latten wird m it einer Mischung bedeckt, welche 
durch Zusatz von CH20  u. einem schwarzen Farbstoff, wie Saureschwarz 2B, 1. Nigro- 
sin D , RuB, zu einer alkal. Caseinlsg. erhalten wird. Beim Entwickeln der belichteten  
Platten wird der Belag abgespiilt. (E. P. 292 990 vom 9/3. 1928, Auszug veróff. 22/8.
1928. Prior. 29/6. 1927.) K u h l i n g .

Soc. Civile pour 1’fitude de la  Photographie et de la  Cinematographie en Cou- 
leurs, N euilly, Frankreich, Filme fu r  photographische und kinematographische Zwecke. 
In die lichtempfindlichen Sehichten von Filmen, dereń Ruckseiten m it einer Schicht 
kleiner lichtbrechender Elemente bedeckt ist, werden Farbstoffe eingefiihrt, welche die 
A k tm ta t der von den liehtbrechenden Elementen zuriickgeworfenen Strahlen ver- 
nichten sollen, ohne die A ktivitat der direkten Strahlen zu beeintraehtigen. D ie Farb
stoffe konnen der lichtempfindlichen Emulsion vor oder nach dem Aufbringen auf 
den Trager beigemischt werden. Geeignete Farbstoffe sind: fur N egative Indulin, 
fiir P ositive Tartrazin. Auch AgCr04 ist verwendbar, muB aber der Emulsion vor dem  
Aufbringen auf den Trager beigemischt werden. (E. P. 293 306 vom 29/6. 1928, Auszug 
yeróff. 29/8. 1928. Prior. 2/7. 1927.) K u h l in g .

L. W eston, London, Herstellung von nicht entflamniharen photographischen Filmen. 
Man behandelt Filme aus Celluloseacetat u. Arylphosphaten, Arylathern, Alkoholen,



1928. II. H x x iv  P h o t o g k a p h ie . 2091

Glycerinestern usw. vor dem Aufbringen der photograph. Schicht 6 oder mehr Stdn. 
m it W. boi einer 70° nicht uberschreitenden Temp. Man tauclit z. B. den K im  12 bis 
48 Stdn. in W. yon 30— 50°; zur Beschleunigung des Verf. setzt man dem W. geringe 
Mengen yon N H 3, Trimethylamin, Anilin, Acetamid, Harnstoff, Pyridin usw. zu. Durch 
diese Behandlung soli das Schrumpfen des Film es in den photograph. Entwicklungs- 
badern yerhiitet werden. (E. P. 293 269 vom 5/1. 1928, ausg. 26/7. 1928.) F r a n z .

Wadsworth W atch Case Co., Dayton. V. St. A ., Photographisches Verfahren. 
In  einen Firnis, welcher aus einem hydropholen Kolloid, wie Ol, natiirlichem oder Kunst- 
harz, Asphalt o. dgl. u. gegebenenfalls Celluloseester o. dgl., einem Lósungsm. u. einem  
in  der M. gel. Metallsalz, z. B . harzsaures Blei, besteht, wird ein freies 'Halogen, z. B. 
J, in der dem Metallsalz aquivalenten Menge u. zweekmiLBig eine sensibilisierend 
wirkende organ. Halogenverb., wie CHJS, eingefiihrt. Das freie Halogen setzt sich 
m it dem yorhandenen Metallsalz yollstandig um. D ie Firnisse sind lange haltbar. Nach  
Belichtung werden sie z. B. m ittels einer Lsg. entwickelt, welche Olrot u. CCI,, enthalt. 
(Schwz. P. 125 743 vom 10/2. 1926, ausg. 16/5. 1928.) K u h l i n g .

R. Schwickert Ges., Freiburg, und E. Burg, Karlsruhe, Phołographisches Ver- 
fahren. Ais lichtempfindliche Stoffe werden Verbb. yerwendet, welche bei der Einw. 
ron Alkali- oder Erdalkalisalzen von alphat. Sauren oder Oxysauren, aromat. Carb- 
oxyl- oder Sulfosauren, Aminosiiuren o. dgl. auf Diazo- oder Nitrosoverbb. entstehen. 
Bei der Belichtung der diese Stoffe u. gegebenenfalls Kupplungskomponenten ent- 
haltenden lichtempfindlichen Schichten entstehen unmittelbar positive Bilder. Ent- 
halten die Schichten auBer den erstgenannten Verbb. u. Kupplungskomponenten 
noch Alkali, so entstehen bei kurzer Belichtung negative Bilder. Den lichtempfind
lichen Schichten kónnen noch hygroskop. Stoffe, saure Salze, organ. Sauren, Oxydations- 
m ittel u. Katalysatoren zugefiigt werden. (E. P. 293 347 vom 16/1. 1928, Auszug 
veróff. 29/8. 1928. Prior. 4/7. 1927. Zus. zu E. P. 284 253; C. 1928. I. 2768.) K u h l i n g .

Eugene Gay, Lyon, Phołographisches Verfahren. D ie Trager werden auBer m it 
den im Hauptpatent genannten Diazoyerbb. m it einem in der Hydroxylgruppe acy- 
lierten Phenol, Diphenol, Triphenol, Naphthol, D iosynaphthalin, Aminophenol usw. 
getrankt. Nach dem Belichten wird m it einem bas. Stoff, z. B . einer alkal. reagierenden 
wss. Lsg. oder m it Ammoniakdampfen entwickelt. Es entsteht unmittelbar ein positives 
B ild. (Schwz. P. 125 635 vom 28/9. 1926, ausg. 1/5. 1928. Zus. zu Schwz. P. 122999;
C. 1928. I. 3486.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Lichtempfindliche Stoffe. 
(E. P. 289 386 vom 25/4.1928, Auszug yeróff. 20/6.1928. Prior. 25/4. 1927. —  C. 1928.
11.1292. D . R. P . 462398.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Lichtempfindliche Stoffe. 
( E. P .  286 736 vom 10/3. 1928, Auszug yeróff. 2/5. 1928. Prior. 10/3. 1927. Zus. zu
E. P. 286233; C. 1928. II. 316. —  C. 1928. II. 316 [D. R. P. 459796].) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Lichtempfindliche Schichten. 
An Stelle der nach dem Haupt- u. fruheren Zusatzpatenten yerwendbaren Salze 
der l,2-Naphthochinon-4-sulfosaure u. ihrer Deriyy. werden Salze beliebiger anderer 
Sulfosauren des 1,2-Naphthochinons benutzt, z. B. Salze der 1,2-Naphthochinon-
6-sulfo- bzw. 3,7-disulfosa.ure oder yon Halogen-, Oxy- oder anderen D er iw . von  
diesen. (E. P. 289 895 ram  4/5. 1928, Auszug yeróff. 27/6. 1928. Prior. 6/5. 1927. 
Zus. zu E. PP. 286233; C. 1928. II. 316, 286736; vgl. vorst. Ref. u. 289386; vgl. vor- 
vorst. Ref.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Raeck, 
Dessau, Ziebigk), Hersłellung von Lichtpausen und PhotoJcopien. (D. R. P. 463 263 
KJ. 57b vom 7/5. 1927, ausg. 26/7. 1928. Zus. zu D. R. P. 458825; C. 1928. 1. 2768. —  
vorst. Ref. [E. P. 289895].) K u h l in g .

Kodak Ltd., London und Eastman Kodak Co., Rochester, New York, V. St. A ., 
Sensibilisierend wirkende Chinolinfarbstoffe. Man laBt eine starkę Base u. Jodoform  
auf das ąuaternare Ammoniumsalz yonLepidin oder seinen im Benzolkern substituierten  
Deriyy. einwirken. Man behandelt Lepidinjodathylat m it NaOH u. Jodoform in sd. 
CH3OH, beim Abkiihlen krystallisiert ein Farbstoff aus, der yon 760 m /j bis etwa 1100 m /i 
sensibilisierend wirkt. Aus der Mutterlauge erhalt man einen Farbstoff, der yon  
740 mit bis 760 m/t sensibilisierend wirkt; an Stelle des Jodathylates kann man auch 
die Methyl-, Butyl- oder Propylhalide yerwenden. Man kann ferner Lepidinathyl- 
p-łoluolsulfonat, Lepidindthylbenzolsulfonat, Lepidinathylsulfat oder -nitrat u. 4,6-Di-
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methylchinolinjoddthylat usw. verwenden. (E . P. 292  374  vom 28/7. 1927, ausg. 
19/7. 1928.) F r a n z .

F. H. H ausleiter, Miinehen, Photographische Abschwdcher, aus Blutlaugensalz und 
Rhodanammonium bestehend, 1. gek. durch Zusatz yon KBr bzw. anderen Bromsalzen.
—  2. gek. dureh Zusatz yon N H 3 oder kaust. Alkalien. —  Es wird Dunkelfarbung u. 

’ bei Mityerwendung yon N H 3 Bldg. von CNH bzw. CNK vermieden. (D. R. P. 465 373
KI. 57b vom 15/2. 1928, ausg. 15/9. 1928.) K u h l in g .

Graphikus- Ges. m. b. H ., Hamburg, Selentonbad-Tublelten zur Herstellung von 
Selentonbadem fiir  photographische Silberbilder nach Patent 403588, dad. gek., dafi ein  
Gemenge yon BaS, Se u. einem oder mehreren die Adhasion dieser Gemengbestand- 
teile erhohonden geeigneten Zusatzkórpern durch Prefidruck in Tablettenform gebracht 
wird. —  Geeignete Zusatzkorper sind z. B. D extrin u. Zucker. (D. R. P. 465 458 
KI. 57b vom 7/7. 1927, ausg. 18/9. 1928. Zus. zu D. R. P. 403588; C. 1925. I. 
1266.) K u h l i n g .

Soe. Civile pour l ’Etude de la  Photograpłiie et de la  Cinematographie en 
Couleurs, N euilly, Frankreich, Lichtempfindliche Schichten fiir  farbenphotographische 
Zwecke. D ie lichtempfindlichen Schichten bestehen aus Bichromatgelatine oder mit 
liohtempfindlichen Diazoverbb. u. Phenolen getranktem Cellophan. E i n e  Oberflache 
der Schichten ist m it einem Muster (Netzwerk) aus kleinen lichtbrechenden Elementen  
versehen. Das Muster befindet sich, wenn die Schichten auf einem durchsichtigen 
Trager angeordnet sind, zwischen diesem u. der lichtempfindlichen Schicht. D ie 
chromatisierten Schichten werden nach der Belichtung m it einem schwarzen Farb- 
stoff, die Diazoyerbb. enthaltenden Schichten m it einer Alkalilsg. oder Ammoniak- 
dampfen behandelt, wobei die nicht belichteten Teile schwarz gefarbt werden. (E. P. 
289 864 Tom 29/6. 1927, Auszug veróff. 27/6. 1928. Prior. 6/5. 1927.) K u h l in g .

Lage-Farben-Photographie-Auslands-Ges. m. b. H ., Hamburg, Dreifarbenphoto- 
graphie. (Schw z.P. 125 498 vom 14/10. 1926, ausg. 16/4. 1928. D . Prior. 23/10. 1925.
—  C. 1 9 2 7 .1. 3240.) K u h l in g .

S. de Proeaudine-Gorsky, Cormeille en Parisis, ubert. von: M. Audibert, Villeur- 
banne, Frankreich, Farbenphotographisches Verfahren. D ie einzelnen Farbpositive 
werden m it einer jodhaltigen Lsg., z. B. einer Lsg. yon Jod-Jodkali behandelt, wobei 
das metali. Ag in  Ag J-iibergeht, u. dann in  ein Bad eingefiihrt, welches einen geeigneten 
bas. Anilinfarbstoff u. H yposuliit enthalt. Entwickelt wird m it Pyrogallussaure o. dgl. 
(E .P . 293038 vom 25/6. 1928, Auszug yeróff. 22/8. 1928. Prior. 30/6. 1927.) Kij.

Otto Loisa, Wien, Herstellung zweifarbiger Filme nach Zweifarbe7ifilternegativ- 
film en, 1. dad. gek., dafi man zunachst die hinter dem einen Filter aufgenommenen 
Teilbilder m it dem gleichen Abstand der einzelnen Bilder zueinander auf den Positiv- 
film  kopiert u. in die freigebliebenen Bildstellen dieselben Bilder nach Verschiebung 
yon Negatiy- gegen Positiyfilm  um eine Bildhóhe in  zweiter Belichtungsfolge einkopiert.
— 2. gek. durch Trankung eines nach Anspruch 1 kopierten, ein klares Ferrocyankupfer-
oder Ferrocyankobaltpositiv tragenden Film s m it der Lsg. eines Chromats oder Bi- 
chromats zur Weiterbehandlung nach dem Verf. der Pinatypie. — Die Erzeugnisse 
sind leuehtend u. piast., die Farbenskala geht yon R ot bis Blaugriin. (D. R. P. 465 459 
KI. 57b yom  20/3. 1927, ausg. 18/9. 1928.) 'K u h l i n g .

Werner Langguth, Thun, und Charles Humm el, Niederuzwil, Schweiz, Her
stellung von Lichtbildern in  nalurlićhen Farben, wobei die drei in  den Grundfarben ge- 
fdrbten Teilbilder nacheinander auf die gleiche Unterlage kopiert werden und ais licht- 
empfindlicher Stoff Azofarbstoffkomponenten verwendet werden. (D. R. P. 465 413 
K I. 57b yom 10/7. 1926, ausg. 19/9. 1928. —  C. 1927. II. 2376.) K u h l in g .

Jens Herman Christensen, H olte, Danemark, Photographische. M ittel zur Her- 
steUung von farbigen photographischen Bildern, die in  zurwckgeworfenem Licht betrachtet 
werden kónnen. (D. R. P. 465 374 K I. 57b vom 25/1. 1927, ausg. 17/9. 1928. Dan. Prior. 
25/1. 1926. — C. 1 9 2 8 .1. 1832.) K u h l i n g .

Georges Moreau, La sensitometrie photographique et ses applications. Paris: Gauthier- 
Villars et Cie., Masson et Cie. 1928. (VI, 303 S.) S°. = Encyclopedie Leautś, 2° serie, 

[russ.] A. Terenin, Uber die Photographie im Infrarot (Arbeiten des staatl. opt. Inst. IV. 37) 
Leningrad: Selbstverlag 1928. (4 S.) Rbl, 1.50.

Owen Wheeler, Colour photography. London: Pitman 1928. (148 S.) 8°. 12 s. 6 d. net.
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