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A. Allgemeine und pbysikalische Chemie.
J. W ., Srnnte August Arrhenius, 1859—1927. Nachruf. (Proceed. Roy. Soc., 

London. Serie A. 119. Nr. 783. IX—XIX.) W ilk e.
H. A. M., Paul Heinrich Jłitter von Oroth, 1843—1927. Nachruf. (Proceed. Roy, 

Soc., London. Serie A. 1 1 9 . Nr. 783. XX—XXII.) W i l k e .
Ed. Donath, M ax Margosches. 30. IV. 1876 bis 26. IX. 1928. Nachruf. (Chem.* 

Ztg. 52. 825. Brunn.) J u n g .
A. Heiduschka, Theodor Paul f .  Nachruf. (Chem.-Ztg. 52 . 841.) J u n g .
Suzanne Veil, JDie Ultraschallwellen. t)bersicht uber die Erzeugung u. Anwendung 

der Ultratone mit einer Reihe von Abbildungen desselben Inhalts wie die Arbeit von 
B o u t a r i c  (C. 1928 . II. 1645). (Rev. scient. 66. 590—96.) B e h r l e .

A. Racousine, Uber die irrerersible Entwasserung einiger krystallisierler Salz- 
hydrałe. Vf. leitet uber die Hydrato u. die Anhydride yon Borax, Glaubersalz u. Soda 
einen k. Luftstrom. Die Hydrate verlieren dabei ihr Krystallwasser (5, 10 bzw. 8 Mol), 
wahrend die Anhydride niclit oder nur langsam W. aufnelimen. Vf. zicht aus diesem 
Verh. den SehluB, daB die Entwasserung krystallwasserhaltiger Salze nur dann unter 
die Phasenregel fallt, wenn eine wirkliche therm. Dissoziation vorliegt, sonst aber 
prakt. irreversibel ist. (Buli. Soc. chim. France [4] 43 . 744— 47.) R . K . Mu l l e r .

Maurice Aumeras, Uber den Ionisationsgrad von Schwefelwasserstofflósungen. 
(Vgl. C. 1 9 2 8 . II. 519.) Aus Berechnungen des Vf. geht die Gleichgewichtsbeziehung 
CdS +  H 20  =  CdOH‘ +  HS' (nicht CdS =  Cd" +  S") hervor. Auch wenn man Vfs. 
Konstanto B  =  940000 bei der Berechnung der Loslichkeit nach der BODLANDERschen 
Pormel (aus der Bildungswarme u. den Ionenpotentialen) benutzt, ergibt sich ein in 
der GróBenordnung richtiger Wert der Loslichkeit. (Compt. rend. Acad. Sciences 
186. 1724—26.) R. K. Mu l l e r .

A. von Antropoff und E. Germann, Zur Kinelik der Reaktion zuńschen Calcium 
und Stickstoff. Es handelt sich um Verss. mit verschiedenen Sorten von Ca, techn. 
u. ganz reinem sublimiertem Ca, u. N2 ganzlich ohne u. mit geringem 0 2-Geh. Es zeigte 
sich, daB zwischen 400 u. 440°, wo die Rk. am schnellsten verlauft, diese in 3 Stufeń 
vor sich geht. Zunachst findet eine schnelle Rk. zwischen der blanken Oberflache 
u. dem N2, dann eine langsame durch eine dunne Nitridhaut gehemmte Rk. u. 3. wieder 
eine sehr schnelle Rk. statt. Letztere tritt ein, wenn die amorphe Nitridschicht in eine 
poróse, krystalline Form umgewandelt ist. Spuren von 0 2 hemmen die Rk. bereits 
volIstandig durch Oxydbldg. Ist jedoch eine Nitridschicht vorhanden, so sind kleine 
Mengen von 0 2 ohne EinfluB, da das Nitrid von 360° an mit dem 0 2 reagiert. Na, 
K, Si besehleunigen die Rk., indem sie die Umwandlung des amorphen in das poroso 
Nitrid besehleunigen. Das Si muB hierbei in sehr innige Beruhrung mit dem Ca ge- 
bracht werden, da es sonst durch Bldg. von Lithiumnitrid unwirksam gemaeht wird. 
(Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 137. 209—37. Bonn, Physik.-chem. Abt. des Chem. 
Instituts.) SCHUMACHER. .

Jan Zawidzki und Jan Gustav Zawidzki, Kinelik der hydrolytischen Zersetzung 
der a-Brompropionsaure. Es wird die Hydrolysengeschwindigkeit von a-Brompropion- 
saure bei 80° mit 90° gemessen, indem entweder die Zunahme der H-Ionen oder die 
der Bromionen durch Titration mit Baryt- bzw. Silbernitratlsg. bestimmt wurde. Die 
Geschwindigkeit laBt sich durch die Gleichung darstellen: d xjd l — k,^ (a — x)lY x , 
wobei (a — x) die Konz. der noeh yorhandenen Brompropionsaure u. x  die Konz. dea 
gebildet-en HBr bedeutet. Der Temperaturkoeffizient betragt 2,99 bzw. 10°. Es wird 
durch Verss. mit Zusatzen von HBr u. H N03 u. von KBr mit KNOa gezeigt, daB daa 
Auftreten von Y x  im Nenner der Gleichung bedingt wird durch eine Hemmupg der 
Hydrolysengeschwindigkeit durch den hierbei gebildeten HBr, bzw., da H N 03 den
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gleichen EinfluB ausubt, durch dic dabei auftretenden Waśserstoffionen. Die Vff. 
konnen jcdooh kein Reaktionsschema angebon, das zu obiger Gleichung fiilirt. — Zu- 
satz cinor aquivalenten Menge von K2S04 erhóht die Gesehwindigkeitskonstante auf 
das 6-fache, wohingegen KC1 stark verzogernd wirkt. Lotzteres wird durch die Bldg. 
von a-Chlorpropionsaure erldiirt, die erheblich langsamer hydrolysiert wird ais die 
Brompropionsaure. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 137. 72—106. Warschau, Poly- 
technikum, Anorgan. Abt.) SCHUMACIIEE.

J. R. Katz, Weitgehende Ubereinsłimmung im  Rontgenspektrum der fliissig- 
krystallinisclien und der fliissigen Phase derselben Subsłanz. Da die neueren Unterss. 
der Struktur von Fil. (vgl. C. 1928. I. 2160) ergeben liaben, daB die Moll. auch im fl. 
Zustand — wenigstens zum gróBten Teil — starre Form haben, u. da dann die geringe 
GroBe der Volumzunahme beim Sehmelzcn darauf hinweist, daB die Moll. auch schon 
im fl. Zustand nahezu parallel bzw. gittermiiBig geordnet liegen, besitzt schon jede 
echte Fl. denjenigen molekularen Bau, der bisher fiir fl. Krystalle ais charakterist. 
galt. Vf. hat zur Erforsekung der Unterschicde zwischen echten Fil. u. fl. Krystallen 
das Rontgenspektrum von p-Azoxyanisol, p-Azoxyphenetol, p-Azoxybenzoesiiure- 
Athylcster u. a. Substanzen kurz oberhalb u. kurz unterhalb des Obergangspunktes 
von fl. zu fl.-krystallin. aufgenommen, ohne — trotz besonderer Beriicksichtigung 
der Feinstruktur — charakterist. Unterschiede nachweisen zu konnen. Auch fiir dio 
Auffassung der fl. Krystallc ais Brei echter Krystallchen liefern die Aufnahmen keinen 
Anhaltspunkt. (Naturwiss. 16. 758—59. Amsterdam, Chem. Lab. d. Univ., Abt. 
Dr. B u c h n e r .) L e s z y n s k i .

D. Vorlander, Absorptionsspeklren krystalliner Flussigkeiten. (Ygl. vorst. Ref.) 
Unterss. der Absorptionsspektren krystallin.-fl. Substanzen zeigen, daB der Ubergang 
vom krystallin.-fl. zum amorph-fl. Zustand wenig zum Ausdruek kommt, wahrend 
sich das Spektrum beim Ubergang von der krystallin.-festen zu der krystallin.-fl. 
Phase wesentlieh verandert. Im Original sind Aufnahmen von Anisalaminozimlsuure- 
Athylester, Anisalaminozimtsaure-AnisaUster u. ‘p-Cyanbenzalaminozimtsaure-akt. Amyl- 
ester wiedergegeben. Vf. betont, daB die krystallin. Fil. a is. Zwitterformen u. nicht 
ais Zwischenformen anzusehen sind. (Naturwiss. 16. 759—60. Halle a. S.) LESZYNSKI.

R. T. Lattey, Der EinflufS des Lósungsmittels auf die Beweglichkeit eleklrolylischer 
Ionen. Vf. untersucht die Gultiglceit des STOKESsehen Gesetzes fiir die Bewegung 
eines Ions in einem fl. Elcktrolyten. Es zeigt sich, daB ?.0 r\ nur in Lósungsmm. mit 
niedriger DE. annahernd konstant ist. Es handelt sich um ein Gleichgewicht zwischen 
elektrostat. Anziehung u. Warmebewegung des gel. Mol., das auch von dem Dipol- 
moment der Losungsm.-Moll. sowio von dereń GroBe abhangt. Vf. versucht,halb- 
empir. eine Formcl 11] =  a +  (& D )2 bzw. r] =  (a +  a') +  (i? +  fi') (0  D)~ an-
zuwenden, worin a u. /S fiir das łon charakterist. Konstanten sind. In einigen Tabellen 
werden die /.0 );-\Verte verschiedener Salze in verschiedenen Lósungsmm. zusammen- 
gestellt. Interessant ist, daB schon bei hygroskop. Lósungsmm., wie Pyridin, Ab- 
weichungen von der annilhernden Konstanz auftreten. Der Parallelismus zwischen 
Atomradius, (i u. l /a  u. speziell der Zusammenhang zwischen /? u. dem Atomradius 
werden graph. dargestellt. (Philos. Magazine [7] 6. 258— 70. Oxford, Electr. 
Labor.) R. K. Mu l l e r .

Cecil V. King, Kalalyse von Persidfatoxydationen durch Silberion. III. JDie Oxy- 
dation des Ammoniumions. (II. ygl. C. 1928. I. 634.) Durch L eitfahigkeitsm essungen 
wird die Geschwindigkeit der Oxydation von NH4+ durch Persulfat bei Ggw. von 
Ag+ verfolgt, u . zwar in wesentlieh verdiinnteren Lsgg. ais sie von MARSHALL u. 
I n g l i s  (Proceed. Roy. Soc. Edinburgh 24 [1902]. 88) angewandt wurden. Die Er* 
gebnisse der Messungen zeigen meist, aber nicht immer, daB die Rk. autokatalyt. 
verlauft. Die Rk. rerlauft anscheinend in mindestens 2 Stufen von vergleichbarer 
Geschwindigkeit, wahrend friiher angenommen wurde, daB nur eine der Teilrkk. 
mit meBbarer Geschwindigkeit verlaufe (II., 1. c., u . YOST, C. 1926. I. 2429); dabei 
kann sich Toriibergehend ein Rk.-Zwischenprod. ansammeln, wodurch die autokatalyt. 
Form der Geschwindigkeitskurve erklart wird. Es erscheint móglich, daB gcwissc 
UnregelmaBigkciten am Anfang der Kurve fiir die Geschwindigkeit der durch H 
katalysierten Zuekerinversion analog zu deuten sind. (Journ. Amer. chem. Soc. 
50. 2080—88. New York [N. Y.], Columbia Univ., Dep. of Chem.) Stam m .

Cecil V. King, Kalalyse von Persulfatoxydationen durch Silberion. IV. Oxydahon 
des Oxalałions. (III. vgl. vorst. Ref.) Dio Geschwindigkeit der bereits von KEMPE 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 38 [1905]. 3965) untersuchtcn Rk. wird unter rerschicdenen



Es wird bestatigt, daB die Rk. bei Abwesenlieit yon  Silbersalzen sclir ]angs;tut rer- _ * ■» 
lauft. Bei Ggw. von Ag-Salzen dagegcn geht die Rk. viel schneller yonstattetffrala v. c 
die Oxydation von NH3 usw. unter den gleichcn Bedingungen. Dabei, diirften fiwlL 
katalyt. Einfliisse der GefaBwand oder von zufalligen Yerunreinigungen eino Rolle 
spielen. Einige der Geschwindigkeitskurven zeigen autokatalyt. Charakter. Die 
UnregelmaBigkeit u. Niehtreproduzierbarkeit der Resultate laflt aber eine eindeutige 
Erklarung fur den Verlauf der Rk. nieht zu. {Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2089—99.
New York [N. Y.], Columbia Univ.) StAMM.

—, Neue Ansichten iiber kalalytische Wirkung wid die Chemie des Sauerstoffs. 
Berieht iiber Forschungsergebnisse von MOUREU u. DuFRAISSE, betreffend die 
Wirkungsweise der „negativen Katalysatoren" bei Autoxydationsvorgangen. AnstoB 
zu den Unterss. gab die Erage einer Stabiłisierung von Acrolein gegen Oxydation durch 
0 2; dies gelingt durch Zugabe minimaler Mengen von Phenolen, z. B. von Hydrochinon. 
Erklarung des Begriffs der „negativen Katalyse“. Hinweis darauf, daB die negativen 
Katalysatoren die GleicHgewichte nieht zu verschieben yermogen. Es wird naeh einer 
Darst. der Zusammenhange zwischen Rk.-Geschwindigkeiten, Aktivierungsenergie u. 
MAXWELLseher Verteilung die Vermutung ausgesprochen, daB negative Katalysatoren 
die Bldg. „aktivierter“ Moll. zu yerhindern vermdgen. (Canadian Chem. Metallurg. 12.

P. Jordan, Der Charakter der Qvuntenphysik. (Naturwiss. 16. 765—72. 
Hamburg.) L e s z y n s k i .

W. P. G. Swann, Neue Atomtheorim. tjbersicht iiber die S c h r o d in g e r - 
HEiSENBERGsche Quantenmeehanik. (Journ. opt. Soe. America 17. 163—97. Phila-

J. Prenkel, Anicendung der Pauli-Fermischen Elektronengastheorie auf das Problem 
der Kohasionskrdjle. D ie Arbeit enthalt eine Diskussion des THOMAS-PERMIschen 
Atommodells u. d en  Versuch einer Theorie des inneren Aufbaues d e r Atomkerne unter 
Beriicksichtigung der magnet. Krafte. (Ztschr. Physik 50. 234—48. Leningrad, Phys.- 
Techn. Rontgen-Inst.) LESZYNSKI.

Felix Joachim V. W isniewski, Ober die Struktur der Alome. Die verschiedenen 
Bauarten der Atome werdon aus den Róntgenserien K, L, M, N  abgeleitet auf Grund 
Hypothese, daC es nur ein Niveau K, ein Nireau L, ein Niveau M  usw. in jedem 
Atome gibt, u. der selbstYerstandlichen Annahme, dali nur zwischen solchen Energie- 
niveaus Elektronenaustauseh mit Eneigieemission stattfinden kann, welche in einem 
bestimmten Atome koexistieren. Es w rd versucht, die Energieniveaus K, L, M  usw. 
durch solche zu ersetzen, die einzelnea Elektronen der Elektronenringe entsprechen. 
(Physikal. Ztschr. 29. 716—21.) LESZYNSKI.

Carl Ramsauer und Otto Beeck, Der Wirhungsąuerschnilt von Gasmolekulen gegen- 
iiber Alkaliionen von 1— 30 Volt Geschwindigkeit. Ausfuhrlichere Mitt. der bereits 
(C. 1928. I. 1256) referierten Unterss., die durch Verss. mit / / , ,  0„ u. N 2 erganzt werden. 
Ar wird gegenuber allen Alkalien, He u. Ne gegenuber Li, K, Cs u. K wird gegeniiber He, 
Ne, Ar, H,, 0 2 u. N2 untersucht. Der untersuchte Geschwindigkeitsbereieh liegt zwischen
1 u. 30 Volt." Zu den bereits referierten Ergebnissen ist hinzuzufugen: Pur eine ge- 
gebene Greschwindigkeit liegen die Wirkungsquerschnittskurven um so hoher, je groBer 
die Atomnummer des Alkalis ist. Die gefundene Radiensumme iibertrifft den kinet. 
Gasmolekiilradius fiir eine gegebene Geschwindigkeit u. ein gegebenes Alkaliion um 
so mehr, je groBer der kinet. Radius an sich schon ist. Die aus dem Vergleich mit ver- 
wandten Gebieten sich ergebenden Beziehungen werden von den Vff. ais noch nieht 
hinreichend gesichert angesehen. (Ann. Physik [4] 87. 1—30. Danzig-Langfuhr, 
Physik. Inst. d. Techn. Hochsch.) LESZYNSKI.

S. Mokruschin, Die Obcrflćichenschicht einer Flussigkeil und die Grofie der Molekule. 
(Ann. Inst. polytechn. Oural [russ.] 6 [1927]. 89—92. — C. 1928. II. 1647.) R o ll .

I. Waller und R. W. James, Ist die Krystallreflexion der JRonigenslraHen ein rem 
klassisches Plidnomen ? Zu der Mitteilung von J a u n c e y  u . C l a u s  (C. 1928. II. 1524) 
b e m e r k e n  die Vff., daB die Behandlung der Reflexion der Rontgenstrahlen durch 
Krystalle n a c h  der S C H R O D IN G E R s c h e n  Wellenmechanik, wobei zwar jedes Element 
nach klass. Gesetzen gestreut wird, nieht einschlieBt, daB die Krystallreflexion ein 
rein klass. Phiinomen sei. (Naturę 122. 132—33. Manchester, Univ.) E. J o s e p h y .  •

254—55.) F r a n k e n b u r g e r .

A j . A to m s t r u k tu r .  R a d io c h e m ie .  P h o to c h e m ie .

delphia.) K l e m m .
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G. L. Clark, A. J. King und J. F. Hyde, Die Krystallstrukturen der Erdalkali- 
metalle. Vff. weisen darauf Mn, daB nur fur Ga exakte rontgenograph. Bestst. vor- 
liegen. Vff. bereiten reine Praparato von Ga, Sr  u. Ba  u. untersuchen sie rontgenograph. 
nach der Pubrermethode. Ba wird durch Vakuumsublimation aus einem Gemisch 
von BaO u. Al erhalten; Aufbewahrung unter Ar. Die sublimierten Krystalle werden 
in eine zylindr. Hohlform aus Stahl geprefit u. mit Ol zum Schutz gegen Oxydation 
impragniert, hierauf ausgewalzt, in Streifen zerschnitten u. mit NaCl ala Vergleichs- 
substanz in Pyrexr6hren eingesehmolzen. Die Rontgenogramme erweisen, daB Ba 
im kub. System krystallisiert, 2 Atome in der Einheitszelle enthalt, wobei letztere 
5,04 A Kantenlange besitzt. Die Struktur ergibt sich aus dem Intensitatsverhaltnis 
der Linien ais korperzentriert. Die D. ergibt sich hiernach zu 3,52. Sr wird in analoger 
Weise dargestellt. Die Rontgenogramme dieses Metalls sind weniger gut definiert 
%vie die des Ba infolge standiger Versehleierung des Films; Verss. zur VergroBerung 
der Krystallite bleiben erfolglos. Auch Verwendung von Cn-K a-Strahlung an Stelle 
von Mo-/<T a-Strahlung zur Unterdriickung einer Eigenfluoreseenz der S r-Atome bessert 
die Resultate nicht. Gegeniiber der Feststełlung von SlMON u. VOHSEN (C. 1928.
II. 1061), daB Sr ein flachenzentr. kub. Gitter mit 6,03 A Gitterkonstanten besitzt, 
betonen Vff., daB ihre mit Sr erhaltenen Linien sich mit keiner kub. Struktur ver- 
einbaren lassen; moglicherweise sind beim Sr Ubergangsstadien zwischen der flachen
zentr. Modifikation des Ca u. der kórperzentr. des Ba nebeneinander vorhanden. 
Verunreinigungen konnen die Unscharfe der Aufnahmen nicht vcrschulden, da gemaB 
chem. Analyse die Praparate 99,9%ig sind. Ra  scheint demnaeh im kórperzentr. 
kub. Gitter zu krystallisieren. (Proceed. National Acad. Sciences Washington 14. 
617—18. Illinois, Univ.) F r a n k e n b u k g e r .

Frida Oberłies, Bestimmung der Gitterkonstanten an der Mischkrysiallreihe 
KGl-KBr. In Mischkrystallen sind gleichwertigo Stellen im Gitter von yerschieden- 
artigen Atoinen besctzt. Palls diese Verteilung gesetzmaBig ist, miissen neue, in den 
reinen Komponeriten nicht vorhandene Interferenzen auftreten. Vf. bestimmt die 
Gitterkonstante von KCl-KBr-Mischkrystallen mit 100, 90, 80, 50 , 20, 0 Mol.-% KC1 
nach der BRAGGschen Reflcxionsmethode. Die hierzu erforderlichen groBen Krystalle 
sind aus der Schmelze gewonnen, dereń Abkiihlung im elektr. Ofen wahrend 2 oder 
3 Wochen yorgenommen wurde. Die Aufnahmen mit Cu-Antikathode zeigen das Cu- 
K  a-Dublett, die Cu-/]-Linie u. das W-L  a-Dublett. Die Gitterkonstanten werden ais 
Mittelwert aus mehreren Messungen auf 0 ,0 1 %  mitgeteilt: KC1 3,1362, KBr 3,2952, 
5 0 %  Mischkrystall 3,2151 bzw. getempert 3,2170 A. Neue Interferenzen treten in 
den Mischkrystallen nicht auf, also ist die Yerteilung der Cl- u. Br-Atome ais umgeordnet 
anzusehen. In der Mischungsreihe sind die Differenzen der Gitterkonstanten pro- 
portional dem Mischungsverhaltnis. (Ann. Physik [4] 87. 238— 58.) E is e n s c h it z .

L. Vegard und E. Esp, Ober die Krystallstruktur der Alaune. Untersucht wurden 
nach der DEBYE-Methode die vier Alaune: Ammoniakalaun, NH4A1(S04)2-12 H20, 
Kalialaun, KA1(S04)2-12 H20 , Ferriammoniakalaun, NH^FefSOj),-12 H20 , u. Chrom- 
alaun, KCr(S04)2-12 H20 . Die Elementarwiirfelkantenlangen in obiger Reihenfolge 
sind: 12,11, 12,08, 12,165 u. 12,03 A. Raumgruppe T ha mit 4 Moll. ein Elementar- 
■wurfel. Langivierige Berechnungen fuhren schlieBlich zu der folgenden Struktur: In 
einem Achtel des Elementarwiirfels ist eine Kugelpackung der sechs O-Atome von W. 
naehst einwertigem Metali u. sodann die Sulfatgruppe ais eine Kugelpackung mit der 
Grundflache des Sulfattetraeders gegen die Wassergruppe u. der Spitze gegen drei- 
wertiges Metali gerichtet. Das Ganze bildet eine Kugelpackung langs der trigonalen 
Achse, die durch ein Metallatom an jedem Ende der Aehse begrenzt ist. Parameter- 
werte sind nicht angegeben. Die Struktur stimmt iiberein mit der auf ganz anderem 
Wege von Co r k  (C. 1928. I. 2047) gefundenen. (Ann. Physik [4] 85. 1152—64. Oslo, 
UniV., Physikal. Inst.) GOTTFRIED.

F. J. Ewing und Linus Pauling, Die Krystallstruktur von Kaliumplatinchlorid. 
Vff. verweisen auf eine, zivischen friiheren Bestst. der Gitterstruktur des K 2PtCl6 be- 
stehende Diskrepanz bezuglich des Wertes des Parameters /j, welcher die Lage der 
Cl_-Ionen bestimmt (0,16 gegeniiber 0,24 A; vgl. S c h e r r e r  u . S t o l l ,  C. 1922. III. 
482, u. W y c k o f f  u . P o s n j a k ,  C. 1923. III. 15). Aus theoret. Griinden halten 
L e n n a r d -  J o n e s  u . D e n t  (C. 1927. II. 538) die von S c h e r r e r  u. S t o l l  angegebenen 
Parameterwerte fur die richtigen. Demgegenuber kommen Vff. auf Grund ihrer 
Messungen zur?Ansicht, daB jener Werte u. damit die erwShnte Theorie nicht mit dem 
Esperiment in Einklang zu bringen sind. Sorgfaltig durch Umkrystallisieren gereinigte
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K2PtCl6-Krystallchen yon oktacdr. Habitus werden nach der LAUEschen Methode 
mit Mo u. W-K-Strahlung aufgenommen (COOLIDGE-Rohre mit 52 Kilovolt Sparmung). 
Zusammen mit Spektralaufnahmen ergeben diese Rontgenogramme, daC K2PtCl0 
die Struktur des Kaliumchlorstannats mit den Werten dlm — 9,73 A u. /u =  0,24 ±
0,005 A besitzt. Der Wert /i =  0,16 von SCHERRER u. STOLL erweist sich ais inkorrekt. 
{Ztschr. Krystallogr. Minerał. 68. 223—30. Pasadena, Californien.) F r a n k e n b u r g e r .

Ralph W. G. Wyckoff, Die KrystalUirukluren von MononiethylammoniumcTdcrro- 
stannat und -chloroplałinat. LAUE-Photogramme von (N H 3CH3)2SnCle ergaben, daB 
dieses Salz eine Elementarzelle mit nur einem Mol. u. den Dimensionen a =  50° 14' 
u. a0 =  8,42 A besitzt. Es gehort der rhomboedr.-holoedr. Krystallklasse an u. hat 
eine yerzerrte Fluoritstruktur. Die Parameter der Atome in der Elementarzelle sind: 
Sn (0, 0, 0), Cl 3 Di—5 (Zt) mit u  =  0,225 ±  0,01 u. v — —0,26 ±  0,1. C- u. N-Atome 
besitzen die Lagen 3D i—5 (c) mit uc  annahernd 0,21 u. ujj annahernd 0,27. (NU3CE3)2- 
SnBra u. (NH 3CH3)2PtCle haben ganz ahnliche Atomanordnung. Die Elementarzelle 
des letzteren ebenfalls mit einem Mol. hat die Dimensionen a =  48° 46', a0 =  8,31 A. 
Aus diesen Bestst. erhalt man Daten fur die absol. Ionenradien, welche gut mit den 
bereohneten iibereinstimmen, u. zwar Sn++++ =  0,65 A; Cl” =  1,81 A, NH3 =  1,62 A 
u. CH3 =  2,04 A. (Amer. Journ. Science [S illim an ] [5] 16. 349—59. New York, 
Rockefeller Inst.) E n s z l i n .

Ralph W. G. WyckoJf, Die Krystallstrulctur von Monoathylammoniumchloro- 
stannat, (NH 3G2Hs)2SnCle. Vf. studiert die Gitterstruktur von Ammoniumchloro- 
stannaten u. -plalinalen, in welchen 2 der H-Atome des (NH4)-Ions durch KW-stoff- 
(Athyl-) Ketten ersetzt sind. Krystalle von (NH3C2Hs)2SnCle u. von (NH 3C2H5)2PiCla 
werden aus Lsgg. von NH3C2H6C1 dureh Zugabe von jPlatinohlorwasserstoffsaure bzw. 
Zinnchlorwasserstoffsaure gewonnen. Mit Hilfe von Laue- u. Spektralaufnahmen 
dieser Krystalle gelingt es, durch Analyse der Rontgenogramme ais Einheitszelle beider 
Krystallgitter ein hexagonales, ein Mol. enthaltendes Prisma festzustellen. Fur das 
Chlorostannat hat diese Einheitszelle die Dimensionen a0 =  7,24A u. c0 =  8 ,4 lA ; 
die weniger exakt bestimmten Dimensionen des Chlorplatinats sind o0 =  7,13 A u. 
c0 =  8,53 A. Es wird weiterhin die Anordnung der Einzelatome fiir die Raumgruppe 
3 Di — 3 im einzelnen festgesetzt. Beim Chlorostannat ergeben sich die fiir die Cl- 
Ionen bestimmenden Parameter u  u. v zu 0,16 u. 0,17. Die sich ausbildende SnCl6- 
Gruppe besitzt dieselbe GróBe u. Gestalt wie in anderen Chlorostannaten. Falls die 
weiteren interatomaren Abstande die in anderen Krystallen gefundenen Werte be
sitzen, so ergibt sich v' fiir N zu 0,84; v" fiir Methylkohlenstoff zu 0,54 u. v"' fiir Methylen- 
kohlenstoff zu 0,695. Die Struktur ist von der bekannten Pyrochroitanordnung. 
Sn (oder Pt): (o) 0 0 0; Cl (i) u, u, v; 2 m, u. v; u, 2 u, v ; m, u, v ; 2 u, u, v; u, 2 m, v. 
N (a) i  f  v'; % iv ';C  (a) i  f  v"; f  J v"  u. i  f  v f  i  v"'. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 
68.231—38. New York, R o c k e f e l l e r  Inst. for Medical Research.) F r a n k e n b u r g e r .

J. S. Townsend, Elektronenbewegung in  Oasen. In Antwort auf die Kritik von 
D'At k in s o n  (C. 1928. II. 1418) wird die Theorie des Vf. uber den Mechanismus der 
Elektronenstofie in Gasen nochmals entwickelt u. Terteidigt. (Proceed. R o y . Soc., 
London Serie A 120. 511—23.) R a b in o w it s c h .

Rudolf Kollath, Uber die senkrechte Ablenkung langsamer Elektronen an Gas- 
•molekiilen. Die yerwendete Apparatur gestattet, die (bei tiefer Temp.) aus einem Elek- 
tronenstrahl senkrecht abgelenkten Elektronen gesondert zu messen. Der Ablenkungs- 
raum wird mit den zu untersuchenden Gasen gefiillt. Aus dem Druck (10-1 bis 
10~2 mm Hg) u. der Geschwindigkeit der einfallenden u. reflektierten Elektronen er- 
rechnet sich der fiir senkrechte, elast. Reflexion wirksame Querschnitt der Gasmolekule. 
Verss. mit veranderter Elektronengeschwindigkeit zeigen ein Maximum des Quer- 
schnittes, das bei den untersuchten Gasen zwischen 1,5 u. 3,0 yV olt liegt. Der Ver- 
gleich des fur elast. Reflexion wirksamen Querschnitts mit dem (Brutto-) Wirkungs- 
querschnitt ergibt ein fiir die einzelnen Gase verschiedenes Bild: Fiir Ne, A r, Kr, CH4 
liegt das Maximum des Querschnittes senkrechter Ablenkung bei niedrigerer Ge
schwindigkeit, fiir H2 u. He bei gleicher Geschwindigkeit wie das des Wirkungsąuer- 
schnittes. N2, N20 , CO u. C02 haben zwei Maxima des Wirkungsąuerschnittes, von 
denen das erste bei gleicher Geschwindigkeit liegt, wie das Maximum des fiir senk
rechte Reflexion wirksamen Quersehnittes. (Ann. Physik [4] 87. 259—84. Danzig- 
Langfuhr.) ElSENSCHITZ.

Reinhold Viohl, Messung der WarmeentuAcklung bei der Kondensalion von Elek
tronen in Metallen. Ein zylindr. HochvakuumgefaB ist durch einen geerdeten Schirm
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in Quadranten geteilt. Im crsten ist ein Gluhdraht mit einem Potential von — 50 V 
ausgcspannt. Der Emissionsstrom wird durch ein axiales Magnetfeld kreisfórmig ab- 
gelenkt u. gelangt duroli 3 Schlitze im Schirm in den 4. Quadranten, wo er auf einem 
Ni-Blech aufgefangen u. ii ber ein Instrument zur Erde abgeleitet wird; der Empfanger 
ist zur Vermeidung von Sekundiiremission ais Kafig ausgebildet. Die kinet. Energie 
der Elektronen ist nur vom Radius ihrer Bahn abhangig; die durch die Blendenbreite 
gegebene Geschwindigkeitsverteilung wird berechnet. Die tlierm. Energie des Elek- 
tronenstrahls betragt unter den yorliegenden Bedingungen 0,05 V, das Raumladungs- 
potential darf vernachlassigt werden. Die Energie der aufgefangenen Elektronen wird 
durch Tcmperaturerhohung des Ni-Bleches mittels Thermoelement gemessen; die 
spezif. Warnie des Ni wird ais Mittel aus bekannten Messungen zu 0,1085 bei 50° an- 
gesetzt. Der t)berschuJ3 der gemessenen Warme uber die kinet. u. therm. Energie der 
auftreffenden Elektronen, also ihre Kondensationswarme aul Ni, betragt 97 800 ±  
9800 cal. (Ann. Physik [4] 87. 176— 96. Berlin, Univ., Physikal. Inst.) ElSENSCHITZ.

D. R. Barber, Silberblaschen und -filme. Boi der elektr. Zerstaubung von Silber 
beobaehtet Vf. die Bldg. von gasgefiillten Silberblaschen in der Zerstaubungsróhre. 
Ein mkr. Nachweis einer kornigen Struktur der Ndd. gelang nicht, ebenso war es nicht 
moglicli, durch Messung der Interferenzfarben die Dickc der durch die Zerstaubung 
erhaltenen Filme zu bestimmen, da die Glaswande sieli braun rerfarbten. (Naturę 
122. 55—56. Exeter, Univ. Coli.) L e s z y n s ic i .

K. Prasad und s. Basu, Anderung des Widerslands von Blei durch die Einwirlcung 
von Radium. Vorlaufige Mitteilung der Beobachtung, daB /J-Teilchen u. y-Strahlen aus 
Ra  auf einer isolierten P6-Platte eine Widerstandsanderung bowirken. Die Anderung 
ist nicht permanent u. der Widerstand schwankt mit der Zeit, indem er seinen 
urspriinglichen Wert wieder annimmt. (Naturę 122. 610. Patna, Science Coli.) BEHRLE.

Tadashi Onoda, Die Ionisationskurve der a-Strahlen des Póloniums im  reinen Sauer- 
sloff. Vf. benutzt zu seinen Messungen die CuitlEsche Methode (C. 1926. I. 306). 
Der ais FiiOgas verwandte 0 2 wird elektrolyt. hergestellt; der EinfluB noch vor- 
handener Verunreinigungen wird ais gering festgestellt. Aus der fur 0 2 aufgestellten 
Ionisationskurve folgt fur die Reichweite der a-Strahlen des Po eine Reichweite von
з,63 cm ±  0,01 (15°, 760 mm Hg); T a y l o r : R15 — 3,43; vgl. a. M e r w e  [WlLSON-
methode]: R0 =  3,32). Fiir das Bremsvermogen des 0 2-Mol. ergibt sich bei der Fest- 
setzung yon 3,87 cm ±  0,01 ais Reichweite der a-Strahlen des Po in Luft 1,066 ±  0,01. 
Dieser Wert stimmt mit dem von G ib s o n  u. E y r i n g  (C. 1928. I. 1933. 1934) ge- 
fundenen iiberein. (Journ. Physique Radium [6] 9. 185— 86. Paris, Radium- 
institut.) G. S c h m id t .

P. W hite und G. M illington, Geschmndigkeitsverteilung von fl-Slrahlen nach 
Durchgang durch dunne Folien. /?-Strahlen von RaB +  RaC werden durch eine Glimmer- 
folie (2—6 mg/qcm) durchgelassen u. magnet, spektroskopiert. Die schmalen /9-Spektral- 
linien werden beim Durchgang a) Y c r s c h o b e n  u. b) verbreitert. Es wird die Form der 
verbreiterten Linien durch Mikrophotometrierung bestimmt, u. eine. allgemeine Ver- 
teilungskurve fur die verschiedenen Linien (Hg =  1410 bis 1938) konstruiert. Es wird 
weiterhin der wahrscheinlichste GeschwindigkeitsYerlust ais Funktion der Foliendicko
и. der Anfangsgeschwindigkeit bestimmt. Es ergeben sich kleine Abweichungen von
den Voraussagen der BOHRSchen Streuungstheorie. (Proceed. Roy. Soc., London 
Serie A 120. 701—26. Cambridge, EngL, Clare Colledge.) R a b in o w i t s c h .

Lise Meitner, Das y-Strahlen-speklrum des Protactiniums und die Energie der 
y-Slrahlen bei a- und P-Slrahlenumwandhmgen. Nachdem von H ahn u . V. GROSSE 
(C. 1928. I. 2781) gezeigt worden war, daB Protactinium neben seiner charakterist. 
a-Strahlung auch /S-Strahlcn, die nur Photoeffckte einer y-Strahlung sein konnen, 
emittiert, wurden von der Vf. diese /J-Strahlen im Magnetfeld untersucht, um die 
Wellenlangen der zugehorigen y-Strahlung zu erhalten. Ais Strahlenąuelle wurde
0,4 mg reines Protaetiniumpentoxyd verwandt. Infolge der schwachen Intensitat 
der Strahlenąuelle betrug die Expositionszeit ca. 100 Stdn. Die Eichung des Magnet- 
feldes erfolgte mittels der starksten /3-Linie von Th B, dereń Ho-Wert zu 1398 an- 
genommen wurde. Von den zum Protactinium gehorenden 12 /S-Strahlgruppen konnten 
9 ais Photoeffekte von 3 y-Strahllinien mit den Wellenlangen X =  130, 41,9 u.
38,2 • 10~n  cm zugeordnet werden. Aus dem Vergleich mit verschiedenen y-Spektren 
ergibt sich, daB die in Form von y-Strahlen abgegebene Energie bei allen a-Strahlern 
im selben GróBenordnungsbereich liegt, wahrend diese Energio bei /?-Strahlern im 
Yerhaltnis von mclir ais 1: 50 yariiert. Ferner ergibt sich, daB bei a-Strahlern der-
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selben Zerfallsreihe die Energio der kurzwelligsten emittierten y-Linie um so groBer 
ist, je groBer die Lebensdauer des die a-Strahlen emittierenden Elementes ist; bei 
j?-Strahlen findet man das umgekehrte Verh. (Ztschr. Physik 50 . 15—23. Berlin- 
Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Chemie.) G. SCHMIDT.

Davi<ł L. Webster und Robert M. Yeatman, Wiedervereinigung von Ionen 
in der Kaminer eines Hóntgenslrahlspelclromełers. Zum genauen Vergleich von Róntgen- 
strahlintensitaten muB die an den Ionisationskammern angelegte Spannung groB 
genug sein, um die Wiedervereinigung von Ionen unter den Betrag der MeBgenauigkeit 
an sich. herunterzusetzen. Das bringt aber mchrere Unbeąuemlicbkeiten mit sieb: 
das Erzeugen soleh hoher Spannungen (meist gegen 900 V) erfordert teure Batterien; 
auBerdem ist nieht immer eine Y ó ll ig e  IĆonstanz der Spannung zu gewabrleisten. Vff. 
untersuehen daher mit einer im einzelnen bescbricbenen Kammer — mit verhaltnis- 
maBig gleichmaBigem Feld iiber das ionisierte Gebiet an Stelle des oft verwendeten 
sehweren Einzeldrahts ais ICollektor — den Anteil, der bei Verwendung niedrigerer 
Spannungen dureb Ionenvereinigung verloren geht. Es zeigte sich, daB dabei fur jede 
Spannung bis herunter zu 45 Volt ein Anteil einzusetzen ist, der der insgesamt er- 
zeugten Ionenzahl proportional ist; bei 45 Volt etwa 10%- Bei 22 Volt ist das Ver- 
haltnis nooh einigermaBen konstant, bei noch niedrigeren Spannungen dagegen nieht 
mehr. Di es zeigt, daB die Wiedervcreinigung bis 45 Volt kettenformig verliiuft, 
d. h. das freigemachte Elektron kann sich nur mit solchen Ionen yereinigen, die durcli 
das gleiche Photoelektron ionisiert sind, wahrend bei niedrigen Spannungen Ver- 
einigung mit allen uberhaupt vorhandenen Ionen erfolgt. Die Verss. erstreckten sich 
nur auf reflektierte, d. h. schwache Strahlen; fur starkę, insbesondere direkte Strahlen 
wird die Verwendung groBerer Spannungen kaum zu vermeiden sein. (Journ. opt. 
Soc. America 17. 254—59. Stanford Univ., California.) K le m m .

R. Glocker und H. Schreiber, Quantiłative Iłćhitgenspektralanalyse mit Kalt- 
erregung des Speklrums. Vff. zeigen, daB bei Kalterregung der Eigenstrahlungen eines 
Stoffes durch Bestrahlung mit Rontgenstrahlen die bei der bisherigen Methode der 
Rontgenspektralanalyse mitunter auftretenden Fehler infolge von Konzentrations- 
anderungen des Stoffes wahrend der Aufnahmen vermieden werden konnen. Die Ver- 
suchsanordnung ist derart, daB zwischen einer Haddingrohre u. einem Yakuumspektro- 
graph ein hohler Stahlkórper vakuumdicht eingebaut ist, der den Sekundarstrahler 
enthalt. Dieser besteht aus einem Al-Blech von 12 qcm Oberflaehe, auf der ein diinner 
Belag des feinpulverisierten Stoffes unter Zumischung von Zaponlack aufgetragen 
wird. Die Primarstrahlung trifft unter einem Winkel von 70° auf, wahrend die Sekundar- 
strahlung unter einem Winkel von 20° streifend abgenommen wird. Der Abstand der 
Mitte des Strahlers von dem Brennfleck betragt 4,3 cm, vom Spalt des Spektrographen
з,3 cm. Die Verss. ergaben, daB selbst beim Zusatz groBer Mengen eines hochadsor- 
bierenden Elements die relativen Intensitaten der zu vcrgleichenden Linien nur gering- 
fligige Abiinderungen erleiden. Spannungsanderungen ergaben keinen groBen EinfluB
и. es ist daher keine besonders sorgfaltige Konstanthaltung der Spannung zur Erzielung
genauer Werte bei Spektralanalysen notwendig. Auch der EinfluB fremder Bei- 
mengungen ist ziemlich gering, so andert sich z. B. das Linienverhaltnis der Xa-Linien 
von V u. Ti bei einem Wolframzusatz von 6 W-Atomen auf 1 V-Atom im Betrage von 
1,71: 1,59, also um 7%, wahrend es sich bei der Aufnahme auf der Antikathode um 
60% geandert hatte. Vff. glauben hiermit erwicsen zu haben, daB die Erregung des 
Rontgenspektrums mit Rontgenstrahlen unter Verwendung unendlieh dicker Schichten 
die bisher bestehenden Schwierigkeiten einer allgemein anwendbaren quantitativen 
Spektralanalyse zu beheben vermag. AuszuschlieBen sind nur die Ealle, in denen die 
Eigenstrahlung eines Bestandteiles gerade zwischen den Adsorptionskanten der beiden 
zu vergleiehenden Spektrallinien liegt. (Ann. Physik [4] 85 . 1089—1102. Stuttgart, 
Teehn. Hochschule.) GoTTFKIED.

Elizabeth J. Allin, Uber die UnterwasserspeJctren verschiedener Melalle. F o r t-  
se tzung  v o n  A rb e iten  v o n  BuFFAM u . IreT O N  (G. 1926. I .  2296), CLARK u . C o h e n  
(C. 1927. II. 1436) u . v o n  A l l i n  u . I r e t o n  (C. 1928. I. 1838). S trom ąuelle  fu r d ie  
F u n k en streck e  i s t  e in  THORDARSON-Transformator v o n  1 K ilo w a tt  m it  110 V  P rim ar-  
sp an n u n g ; im  S ek u n d ark re is  lieg t eine 1,3 cm  lange F u n k en streck e . P erio d en zah l 60. 
A ufnahm e d e r F u n k e n sp re k tren  m it Q u arzsp ek tro g rap h . E s  w erden  u n te rsu c h t d ie  
U n te rw assc rsp ek tren  v o n  W. Te, Th u . U. B esonderes A ugenm erk  w ird  au f d ie  Selbst- 
u m k eh r einzelner E m issionslin ien  infolge v o n  E ig en ab so rp tio n  d u rch  den  M etalldam pf 
ge rich te t. B eim  W  fin d en  sich  90 solcher u m g ek eh rte r L in ien  im  G eb iet von  4000 bis
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2300 A. Bei der Unters. des Te wird wegen der Sprodigkeit dieses Metalls im reinen 
Zustand eine 35%ig. Legieruńg mit A u  venvendet. Beim Th gelang es nicht, Legie- 
rungen zu erhalten; dagegen konnte mit ,,thorierten“ W-Stueken gearbeitet werden; 
die Tom  Th stammenden Emissionslinien werden durch Vergleichsaufnahmen mit 
reinen W-Elektroden festgestellt. Beim U  finden sich keine selbstumgckehrte Linien. 
Das Spektrum ist vollig kontinuierlich u. reicht bis unterhalb 2000 A. Der Unterwasser- 
funken zwischen U-Elektroden ist daher eine giinstige Lichtąuelle fur kontinuierliches 
Ultraviolett. Die Intensitiit bleibt bis 2050 A prakt. konstant. Es folgt eine tabellar. 
Aufzahlung der beim W, Te u. Th beobachteten Emissions- u. Absorptionslinien. 
(Trans. Roy. Soc. Canada [3] 21. Sect. III [1927]. 231—35. Toronto, Univ.) E k b g .

P. Bovis, Die breiten koniijiuierlichen Absorptionshanden der Halogene. (Vgl. 
C. 1927. II. 1435.) Vf. untersucht photograph.-photometr. die Absorption des fl. 
Broms zwischen 5° u. seinem Kp. die Absorption des Broms in verschiedenen Losungs- 
mitteln (H20 , CHC13, CC14, CS2, C2H5OH), ferner die Absorption des festen Jods in 
reinem Zustand u. im Herapatit. Brom in fl. Zustand u. im Gaszustand besitzen eine 
gemeinsame Bando (Maximum bei 421 m/;), die auf gleiche M. bezogene Absorption 
ist im fl. Zustand doppelt so grofl ais im Gaszustand. Messungen der Absorption 
des gasformigen Broms ergeben, daB diese zwischen 340 u. 250 m/t vernaehlassigt 
werden kann, wahrend fl. Brom in diesem Gebiet absorbiert. Der Vergleich der Ab
sorption des Gases u. der El. ergibt wesentliehe Abweichungen von der Theorie. Die 
Temp -Abhangigkeit wiirde auf einen um das 7-fache zu groBen Ausdehnungskoeffizienten 
schlieCen lassen. Uber die Messungen in Lsg. ist bereits (1. c.) berichtet worden. Mes
sungen der Absorption von Chlf. u. CCI., lassen eine dem CCI.] zugeschriebene ultra- 
violette Bandę ais durch CS2-Verunreinigungen vorgetauscht erkennen. Bei der Ab- 
sorptionsmessung am festen Jod waren pleochroit. Erscheinungen zu berucksichtigen. 
Es wurde eine Bandę (Maximum 255 m/t) beobaehtet, die der Bandę des Dampfes 
bei 206 m/t zu entsprechen scheint. — Es wurde die Absorption von Lsgg. der folgenden 
ais photometr. Lichtfilter benutzten Salze gemessen: CaSO{ -5 II„Ó, CuCl2-2 II70, 
(G2H30 2)2Cu-H„0, Go8 0 1 ■ 7 II^O, CoCL-6 IŁ,O, gemeinsame Lsgg. von CuS04 u. CoCl2, 
ferner ŃiSO^-7 H .fi, N iCL-6 H20  sowie Lsgg. verschiedener Konzz. von K 2CrOi. 
Die Spektren dieser Lsgg. blieben im Verlauf einer 4-jahrigen Unters. prakt. un- 
yerandert. (Ann. Physiąue [10] 10. 232—344.) L e SZYNSKI.

P. K. Kichlu, Erstes Funkenspeklrum des Kryptons. (Vgl. C. 1928. I. 297. 
C. 1928. II. 1064.) Die Linien des „blauen“ Kr-Spektrums, die von L. u. E. B lo c h  
n. D e j a r d i n  (C. 1924. I. 2566) dem Kr+ zugeschrieben wurden, werden in ein System 
geordnet u. Terme werden berechnet. Es kónnen die meisten theoret. zu erwartenden 
Termo identifiziert werden, die den Anordnungen s2p5; s2 pl • s ; s2p l -p u. s2 p l ■ d ent
sprechen. Ncben Termen, die von dem Grundterm 3P  des Kr++ sich ableiten, werden 
auch von den Kr++-Termen XD  u. XS  abzuleitenden Terme beobaehtet. Die absolute 
Hohe des 2P-Grundterms des Kr+ ergibt sich durch Extrapolation aus nur zwei Serien- 
glicdern zu 214-103 cm-1, was 26,4 V entspricht (empir. Ionisierungsspannung 28,25 V). 
(Proceed. Roy. Soc., London Serie A 120. 643— 49. Eatna, Indien, Science Coli.) R a b .

C. J. Brasefield, Das Spektrum des Wasserstoffmolekularions. Vf. zeigte friiher 
(C. 1928. I. 1616), daB die Kanalstrahlen im Wasserstoff bei geringem Druck uber- 
wiegend aus H2+-Teilchen bestehen. Es wird jetzt das Spektrum des Kanalstrahllichtes 
bei diesen Bedingungen (ca. 0,01 mm Druck) ausgemessen. Die Linien zerfallen in
3 Gruppen: solche, die mit zunehmendem Druck rasch an Intensitat zunehmen;
solche die ihre Intensitat dabei wenig andern, u. solche, die ein Maximum der Intensitat 
zwischen 0,005 u. 0,008 mm Druck zeigen. Das letzte Verh. laBt sich aus t)berlegungen 
iiber freie Weglange. fur die im Kanalstrahl fliegenden H2+-Ionen erwarten. Die Linien 
dieser Gruppe, die alle relativ schwaeh sind, konnen also dem H 2+ zugeschrieben werden. 
Sie Iiegen alle in der Gegend zwischen Hi? u. Hy. Es kónnen Anfange von 3 Banden 
gefunden werden. Da nur ein Zweig vorliegt, halt Yf. ihn fur den O-Zweig. Er schreibt
d ie  B an d en  den  O szilla tionsiibergangen  O ------>- O u . d en  d re i E lek tronenubergangen
8, 9, 10 — y  4 zu, da die Bandenkópfe in der Nahe der entsprechenden He+-Linien 
4859, 4542 u. 4339 A liegen. (In der Gegend der He+-Linie 4686 [4 — >-3] konnten 
die H2+-Linien noch nicht zu einer Bandę zusammengefaBt werden.) Die drei beob
achteten Bandenkópfe lassen sich durch eine RYDBERG-Form el v — A  — 4iJ (m +  fi)2 
mit A  =  27743; Ii =  109678,3 u. \i ~  0 darstellen. (Proceed. National Acad. Sciences, 
Washington 14. 686—89. Chicago, Ryerson Phys. Lab.) RABINOWITSCH.
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P. Maring, Untersuchungen uber das Spektrum des Eisenlichtbogens bei verminderiem 
Druck im  Gebiet 2270— 3900 X  Vf. berichtet ron vergleichenden Messungen der Luft- 
u. Vakuumlinien des Fe-B ogens im bisher unerforschten Gebiet zwischen 2370 u. 
3935 A. Es wird die Zunahme der Scharfe der Linien im Vakuum sowie die Einteilung 
in vier Druekgruppen bestatigt. VerhaltnismaBig zahlreiche Linien treten nur im 
Vakuum auf. Wiederholt kann beobachtet werden, daB weit yoneinander abliegende, 
unabhangig erseheinende Luftlinien im Vakuum zu einer einzigen zusammengezogen 
erscheinen; ais Beispiel seien die Luftlinien 2493, 193 u. 2493, 261 (Mittel 2493, 227) 
angefiihrt, denen die Vakuumlinie 2493, 229 entsprieht. Vf. gibt eine gesonderte  Zu- 
sammenstellung u. Diskussion der MeCergebnisse fur besonders in te rcssierende  Linien- 
gruppen, wie die „Normalen“, die Linien der G a l e  u. ADAMSscłien Druekgruppen 
(vgl. Astrophys. Journ. 37 [1913]. 391), sowie vorzuglick die Multiplettlinien. (Ztsehr. 
wiss. P lio to g r., Photophysik u. P lio tochem . 26. 47—85. B onn, Pliysikal. Inst. d. 
Univ.) L e s z y k s k i .

J. B. Green und R. J. Lang, Serienspektren der cadmiumahnlichen Atonie. Aus 
den friiher analysierten Spektren von Cd, In+ u. Sn++ werden die Terme des Sb+++ 
(Sb IV) estrapoliert; auch die zu erwartende Multiplettaufspaltung wird naeh dem 
Gesetz des regultiren Dubletts vorausberechnet. Vergleieh mit dem empir. Spektrum 
(Hochspannungsfunken im Vakuum) ergibt dann die genaue relative Lage der Terme 
51S, blP, 53P, 53D, 43F, 53P ' u. & S  u. Einordnung von 25 Linien (800—1500 A); 
die absol. GróBe des Grundterms 515  betragt ea. 340000 om-1 (42 Volt). — Im Spek
trum des In+ (In II) werden zweite Serienglieder u. die Terme, 63P, 63Ą  73S  usw. 
bestimmt (5, 6, 7 sind in dieser Arbeit wahre Hauptąuantenzahlen, nicht Laufzahlen). 
(Proceed. National Acad. Sciences, Washington 14. 706—10. Ohio State Univ., Menden- 
hall Lab., u. Univ. of Alberta, Phys. Lab.) R a b in o w iTSCH.

Louis Harris, Absorplionsspektrum des Sticksloffdioxyds. Durch unabhiingige 
Variation der Temp. im Raum, wo N 0 2 Yerdampft, u. im eigentlichen Absorptionsrohr 
wird die relative Menge von N 0 2 u. N20., geregelt u. der Absorptionsanteil der beiden 
Molekelarten getrennt. Die N 02-Molekeln zeigen Banden mit Feinstruktur zwischen 
2250 u. 6000 A, dereń Analyse begonnen wurde. Besonders gut sind die Banden im 
Gebiet 2250—2600 A aufgelóst. Das Absorptionsspektrum deB N20 4 ist kontinuierlich, 
bei kleinen Drucken mit zwei Intensitatsmasimis (3500 A u. weiter im UltraYiolett); 
bei hóherem Druck flieBen die beiden Absorptionsgebiete zusammen, u. ęrstrecken 
sich von 4000 A bis weit ins Ultraviolette. (Proceed. National Acad. Sciences, Washing
ton 14. 690—94. Massachusetts Inst. of Technology, Research Lab. of Phys. 
Chemistry.) R a b i n o w i t s c h .

L. Kwieciński und L. Marchlewski, Die Absorplion des moletten Lichts durch 
organische Stoffe. IX. (Vgl. C. 1928. II. 622.) Die Lichtabsorption von wss. Lsgg. 
von sehr reiner d-Oalactose (F. 165—165,5°), d-Glucose (F. 14i>—145,5°), d-Fructose 
(F. 103,5°) u. Lactose (F. 204°) wird gleichzeitig mit der Drehungsanderung unter- 
sucht. d-Glucose, d-Galactose u. Lactose zeigen keinc selektive Absorption. Die wss. 
Lsgg. scheinen ein Gemisch von Antimeren ohne aldehyd. Gruppen zu enthalten, 
daneben wohl einen Teil wenigstens der Glucoso in Form von Aldehyd, jedoch nur in 
so geringer Menge, daB ein EinfluB auf die ultraviolette Absorption nicht nachweis- 
bar ist. Bei der Fructose enthalt die wss. Lsg. neben zwei nichtketon. Antimeren 
wahrscheinlich mehrere Prozent keton. Moll. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 725 
bis 743.) R . K . Mu l l e k .

Y. Rocard, Molekulare Theorie der Diffusion des Lićhtes durch Fliissigkeilen.
I. Vernachlassigung des intramolekularen Feldes. II. Das intramolekulare Feld und 
Gesamtergebnisse. Entw. einer rein molekularen Theorie der Diffusion des Lichtes 
durch Fil. Priifung der Theorie an vorliegendem Versuchsmaterial. Umfassende 
Literaturzusammenstellung. (Ann. Physiąue [10] 10. 116— 79. 181—231.) Le.

H. Kopfermann und R. Ladenburg, Ezperimenteller Nachweis der „negalwen 
Dispersion“. (Vgl. C. 1928. I. 2904.) Durch Ausdehnung der Messungen der anomalen 
Dispersion in der Naehbarsehaft -yon Linien des elektr. angeregten Ne auf hóhero 
Stromdichten gelingt der Nachweis der „negativen Dispersion". (Naturę 122. 438 
bis 439. Berlin-Dahlem, KaiserWilhelm-Inst.f. physikal. Chemie u. Elektrochemie.) L e s z .

M. N. Saha, D. S. Kothari und G. R. Toshniwal, Negativ modifizierie Streuung. 
Vff. diskutieren den Ramaneffekt u. weisen auf den Zusammenhang mit den Beob- 
achtungen bei den Resonanzspektren der Dampfe des K, Na u. der Halogehe hin. 
(Naturę 122. 398. Allahabad, Univ., Dep. of Physics.) L e s z y n s k i .
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J. Cabannes, Die ezperimentellen Gesetzmaftigkeiten des Jłamaneffekies und die 
IAchttheorien. Diskussion der Befunde von C a b a n n e s  u. D a u r e  (C. 1928. II. 523) 
T o m  klass. u. ąuantentheoret. Standpunkt. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1714 
bis 1715.) L e s z y n s k i .

A. Bogros und Y. Rocard, Einige genauere Angaben iiber die Effekte von Haman 
und Cabannes-Daure. Yff. schlieBen aus dem Fehlen der von R a m a n  u . Ca b a n n e s - 
D a u e e  (C. 1928. II. 523) beobachteten Linien im Opalescenzlicht auf dio Inkoharenz 
dieser Strahlungen. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1712—13.) L e s z y n s k i .

K. S. Krishnan, Der Ramaneffekt in  Krystallen. Die sich aus den R a m a n - 
Linien bei der Streuung von Hg-Licht durch Quarz ergebenden Ultrarotfreąuenzen 
entsprechen den Wellenliingen 118 //, 94 //, 78 //, 48,5 //, 37,4 /t u. 21,5 /i. (Naturę 
122. 477—78. Calcutta, Bowbazar Street.) L e s z y n s k i .

E. Newton Harvey, Studien iiber die Oxydation von Luciferin óhne Luciferase
und der Mechanismus der Bioluminescenz. (Vgl. C. 1927. II. 2264.) Die Oxydation 
von Luciferin an Anoden der verschiedensten Metalle durch nascierenden Sauerstoff 
oder dio katalyt. Oxydation mittels kolloidalem Pt oder Pd oder dio Eimv. anderer 
oxydierenden Agcnzicn Yerliluft in Abwesenheit von Lucifcrase stets ohne Licht
entwicklung. — Auch Luciferinlsgg., die mit Luciferaselsgg. durch eino Salzbrucke 
verbunden sind, zeigen im Kontakt mit Pt-Elektroden keine Luminescenz. —Mischt 
man Luciferin oder Luciferase fur sich mit oxydiertem Siloxenhydroxyd u. oxydiert 
mit saurem KMn04, so zeigt sich gleichfalls keine Luminescenz. Auch fluoręscierende 
Parbstoffe bewirken bei der Oxj’dation von Luciferin oder Luciferase koine Licht- 
emission. — Alkoh. Lsgg. von Luciferin scndcn jedoch beim Erhitzen oder beim 
Zusatz von KMn04, Bernsteinsaureperoxyd, ozonisiertem Terpentin oder anderen 
Oxydationsmitteln ganz schwaches Liclit aus. Das sind dio einzigen Bedingungen, 
unter donęn das Luciferin ohno die Ggw. von Luciferase Luminescenz zeigt. — Nach 
dem bisherigen Stande der Unters. macht es den Eindruck, ais ob niclit das Luciferin, 
sondern die Luciferase ais Quelle fur die Lichtentwicklung in Betracht kommt. Die 
wahrscheinliehste Annahme ist, daB die durch Oxydation des Luciferins frei werdende 
Energie dio Luciferasemoll. zur Lichtentwicklung anregt. Andererseits spielt die 
Luciferase die Rolle eines Katalysators, der dio 0xydation des Luciferins beschleunigt. 
(Journ. biol. Chemistry 78. 369—75. Princeton, Univ.) Oh l e .

F. 0 . R ice, H. C. Urey und R. N. Washburne, Der Mechanismus von homo-
genen Gasrealctionen. I. Die Wirkung der Hohlraumstrahlung auf einen Molekularstrahl 
von Slickstoffpentoxyd. Es werden kurz die verschiedenen Theorien diskutiert, dio 
den N20 5-Zerfall zu erklarcn versuchen. Experimentell untersucht wird der EinfluB 
der Strahlung eines „sehwarzen“ Kórpers auf einen Molekularstrahl von N20 6. Die 
hierzu Ycrwcndete Apparatur wird eingehend beschriebcn. Die Versuchsbedingungen 
wurden so gewiihlt, daB, falls der Zerfall unter gewóhnlichen Bedingungen allein durch 
den EinfluB der „schwarzen“ Strahlung zu erklaren ware, nur 1 von 1027 Molekeln, 
die den Dunkelraum passiertcn, unzers. bleiben durfte. Es zeigt sich jedoch, daB dio 
„schwarze“ Strahlung ohno EinfluB auf den Zerfall des N20 5 ist. Vff. berechnen dann 
noch mit dem fur N20 5 bekannten Absorptionskoeffizienten fiir das Ultrarot, die Wahr- 
scheinlichkeit, mit der eine Molekel des Molekularstrahles ,,sehwarzo“ Strahlung ab- 
sorbiert. Sie ist auBerordentlich gering, so daB also Theorie u. Experiment iiberein- 
stimmen. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2402—12. Chemical Laboratory of the J o h n s  
H o p k in s  U m r .)  S c h u m a c h e r .

W. Doran und A. E. Gillam, Die Bildung eines Polymeren des Kohlenmonosuljids 
durch Ultravioleltbestrahlung von Schwefellcolilensloff, mit einer Bemerkung iiber das 
Absorpiionsspcktrum, von Schwefełkohlenstoff in  Kohlensloffletrachlorid. (Vgl. GlLLAM 
u. M o r t o n ,  C. 1928. I. 96.) Bei Bestrahlung von CjS2-haltigem CCI., durch Vitaglas 
tritt erst Golbfarbung der Lsg., dann Abseheidung eines rotbraunen Prod. ein. Vita- 
glas laBt prakt. keine Strahlen jcnseits 275 m/t durch. CCl^ ist ein geeignetes Losungsm. 
fiir photochem. Rkk. an der langwelligeren Seitc von 275 m/t, wenn das kurzwelligero 
Licht, das CC14 unter Cl2-Entw. zers., durch Filter absorbiert wird. Aus 800 ccm einer 
Mischung (1:1) von CS, u. CC14 wurden bei 7—14-tagiger Bestrahlung durch Vita- 
glas mit einer Quarzquecksilberlampe 60—80 mg des rotbraunen Prod. erhalten. 
Beim Erhitzen in einer Hartglascapillare sehwarzt sich die Substanz u. zers. sich 
ohne zu schmelzen unter Bldg. eines rotgelben Sublimats u. Auftreten von Mercaptan- 
geruch ,w. konz. H N 03 scheint Yollstandig zu SO,," zu osydieren. Unl. in W., Eg., 
Bzl., Chlf., Acctonitril u. Cyclohexąnon, wl. in Anilin u. Dimethylanilin, besser 1. in
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Pyridin. In w. NH4OH oder NaOH prakt. yollstandig 1. zu einer rotbraunen Lsg., 
aus der verd. Sauren unter gleichzoitiger Entw. von etwas H2S einen amorphen Nd. 
ausfallen. Fast yollstandig 1. in konz. H2SO.,, aus der rotbraunen Lsg. durch W. 
scheinbar unyerandert wieder abgeschieden. Scheint mit Pyridin eino lcckcre Verb. 
zu bilden. Analyso der durch Extraktion mit h. CS2 u. Umfallen aus w. yerd. NaOH 
gercinigten Prodd. ergibt, daB ein polymeres CS yorliegt. — Fiir die CS2-Absorptions- 
bande der Lsgg. von CS2 in CC14 gilt bei Konz. von VlO V 2C00 -mol. das BEERsche 
Gesetz. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. T 259—60. Liyerpool, Uniy.) K r u g e r .

W. N. Herr und W. Albert Noyes jr., Photochemisęhe Untersuchungen. VII. Der 
photochemische Zerfall von Ameisensdure in  fliissigem und im  Gaszustande. (VI. ygl. 
C. 1928. I. 1148.) Es wird die Einw. von (Juecksilberlicht auf gasformige u. fl. Ameisen- 
saure untersucht. Der Schwerpunkt der Absorption im Gaszustande lag bei 250 ni//, 
wahrend die Fl. am starlisten die Linien 313 m/i u. 366 m/i adsorbierte. Die Ameisen- 
siiure kann hierbei in C02 u. H2 u. auch in CO u. H20  zerfallen. Nach der Bclichtung 
wurde der durch fl. Luft nicht kondensierbare Teil der Gase u. der durch fl. Luft kon- 
densierbare durch Kohlensaureschnee jedoch nicht kondensierbare Teil bestimmt. 
Aus den nicht sehr genauen Messungen ergab sich in beiden Fallen eine Quanten- 
ausbeute von etwas weniger ais 1. Bei den Verss. mit Fl., wo mehrere Wellenlangen 
benutzt wurden, stieg dic Quantenausbeute mit der Frequenz. Fiir die Unterss. mit 
gasfórmiger Ameisensaure wurdc ein QuarzgefaB, fur die mit fl. Ameisensaure ein 
solches aus Pyres benutzt. Es werden noch einige Meclianismen diskutiert, die den 
Reaktionsyerlauf crklaren sollen. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2345—50. Chicago, 
Kent Chemical Laboratory of thc Univ.) S c h u m a c h e r .

A s. E le k t r o c h e m ie .  T h e r m o c h e m le .
J. W. Shipley und Chas. F. Goodeve, Bogenbildung bei hoher Spannung und 

Wechselstromelektrolyse. In Fortsetzung friiherer Unterss. (vgl. C. 1928. I. 1939) yer- 
folgten Vff. die Bldg. von Knallgas in Kochem bei Anwendung von Wechselstrom hoher 
Spannung bei Verwendung von Fe-Elcktroden. Der Elektrolyt war Lcitfahigkeits- 
wasser, das etwas alkal. gemacht war; bestimmt wurde der gebildete H2 u. 0 2. Die 
Zers.-Geschwindigkeit war vóllig unabhangig vom FARADAYschen Gesetz sowie den 
Gesetzen der Wechselstromelektrolyse, sondern erwies sich bei gleieher Elektroden- 
oberflach© (1 qcm) ais linear abhangig yon der pro Minutę durchgehenden elektr. 
Energie; bei weniger ais 20 Kilojoules/Min. tritt uberhaupt keine Zers. ein. Bei kon- 
stanter Stromdiclite wachst die Zers.-Geschwindigkeit mit dcm Elektrodendurch- 
messer. Ein OberschuB des H2 in den Zers.-Gasen hangt darnit zusammen, daB Fe 
in Lsg. geht. Der Zusammenhang zwischen Stromstarke, Spannung u. erstem Auf- 
treten von Bogenbldg. wird fiir die 1 qcm-EIektrode durch die Gleichung IT =  0,18 Ii -f- 
280 gegeben ( W — Wattzahl, E  — Spannung); bei konstanter Spannung yerringert 
sich die Stromdichte des beginnenden Bogens mit wachsendcm Elektrodendurch- 
messer. — Die Anwendung yon auBerem Druck verhindert die Bogenbldg. bei Span- 
nungen bis zu 2200 V yollstandig. — SchlieBlich werden Grunde dafiir angefiihrt, 
daB die Zers. des W.-Dampfes im wesentlichen therm. Natur ist u. daB elektr. Zers. 
nur eine sekundare Rolle spielt. (Trans. Roy. Soc. Canada Sect. III [3] 22. 87—102. 
Univ. of Manitoba.) K le m m .

Shogo Tsuboi, Ober die faserige Struktur in  Melallen, die durch TJnlerscliied der 
dektrolytischen Losungsdrucke abgeschieden werden. Wird ein Stiickchen Cu in eine 
AgN03-Lsg. gegeben, so zeigt das abgeschiedene Silber eine faserige Anordnung yon 
Mikrokrystallen, der Art, daB die gemeinsame Achse die [110] Achse des Ag-Krystalles 
ist, u. die Mikrokrystalle um diese Achse bis ca. 11° gedreht sind. Die Faserachse 
bildet einen Winkel von 30° mit der Wachstumsrichtung, die fast parallel zur [112] 
Achse yerlauft. Diese Ergebnisse sind mit der Arbeit yon H ir a t a  u . KOMATSUBARA 
(C. 1927. I. 562 u. 2052) in guter Ubereinstimmung. (Memoirs Coli. Science, Kyoto 
Imp. Uniy. Serie A. 11. 271—77. Shiga Normal Schule.) K. W c l f .

Julius Grant, Die Natur des Nied&rschlages, der bei der Elektrolyse von neutralen 
und alkalischen Losungen mit einer Antimonkatliode entsteht. (Vgl. S a n d ,  G r a n t  u . 
L l o y d ,  C. 192 7 .1. 2276.) Die Ndd., die 1. in der Kathodenabteilung u. auf derKathode 
bei der Elektrolyse yon wss. NaOH mit <S®-Kathode oder von Lsgg. von suspendiertem 
metali. Sb oder Sb-Verbb. mit Pb-Kathode u. 2. bei der Red. yon Sb-Verbb. mit 
nascierendem H entstehen, sind fein yerteiltes Sb mit Spuren yon adsorbiertem H; 
sie stammen yon der Zers. des elektrolyt. gebildeten Stibins, nicht yon kathod. Zer-
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staubung her. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1987—88. London, Sir John Cass 
Techn. Inst.) K r u g e r .

Hideki Hirata, Vber die Anordnung der Mikrokrystalle in  elektrolytisch ab- 
gescliiedenem, Wismut und Antimon. Die rontgenolog. Unters. elektrolyt. abgeschie- 
dener Proben von B i u. Sb ergibt folgendes. Die Błdg. regelmiiBiger Anordnungen 
von Bi-Krystallen scheint von der Stromdiehte u. der Elektrolytkonz. abhangig zu 
sein. Geringe Stromdiehte u. geringe Elektrolytkonz. bilden die gunstigsten Bedin
gungen. Die nichtmetall. klumpigen ltathod. Abscheidungen yon Bi oder Sb setzen 
sich aus Mischkrystallen zusammen, die dasselbe Raumgitter wie das von Bi oder Sb 
aufweisen. Die faserigen Mischkrystalle von Bi sind derart angeordnet, daB die [211]- 
Achse der Faseraehse parallel liiuft. Nieht nur in den faserigen Mischkrystallen, sondern 
auch in den nadelfórmigen Bi-Einkrystallen lauft die [211]-Achse parallel der Nadel- 
achse. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 11. 429—50.) K. W o l f .

C. Marie und M.-L. Claudel, Ober den Einflu/3 des pB fiir den elektrolytischen 
Niederschlag des Kupfers bei Gegenwart von Gelaline. Vff. untersuchen die Abhangig- 
lceit der „Mehrausbeuten“ boi der Elektrolyse von Kupfersulfatlsgg. in Ggw. von 
Gelatine von den pa-Werten. Sie konnen durch exakto Verss. zeigen, daB diese bei 
dem pH-Wert 3,2 ein Maximum durehlaufen, um wieder rasch abzunehmen, je mehr 
sich der pa-Wert der Lsg. dem isoelektr. Punkt der Gelatine (pn =  4,7) nahert. Verss. 
mit Lsgg. groBerer Aciditat (p h >  3,7) lassen leider keinen SchluB ziehcn, ob diese 
„Mehrausbeuten“ bei dem isoelektr. Punkt ein Minimum durehlaufen oder aufgehoben 
werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 170—71.) 'M e n k e .

Grinnell Jones und B. B. Kapłan, Das Normalpotenlial der Jod-Jodidelektrode. 
(Vgl. J o n e s  u. K a p ł a n , C. 1928. II. 587. 1067.) Das Normalpotential der Jod- 
Jodidelektrode, d. i. das Potential der Kette Pt, J2 (fest), J _ (Aktmtat == 1); nKCl, 
HgCl, Hg wird neu bestimmt, u. zwar mit Lsgg., die so wenig freies Jod enthalten, 
daB die Bldg. ron Trijodid auf ein Minimum herabgesetzt wird. Es ergibt sich bei 25°: 
—0,2544 Volt, u. bei 0°: —0,2522 Volt. Der Aktivitatskoeffizient des J~ in KJ-Lsg. 
wird aus Messungcn des Potentials einer Ag-AgJ-Elektrode in Vio-n- K J gegen eine 
gleiche Elektrodę in versehieden konz. KJ-Lsgg. nach einer Gleichung von B r ON- 
STED (Journ. Amer. chem. Soc. 44 [1922]. 938) berechnet. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 50. 2066—76. Cambridge [Mass.], Harvard Univ.) Sta m m .

Edgar Newbery, Melallische t)berspannungsmessungen mit dem Kathodenstrahlen- 
oszillographen. (Vgl. C. 1927. I. 2972.) Die benutzten Elektroden waren Cu, Ag, Zn, 
Cd, Hg, Pb, Fe, Ni u. Co, Anodę u. Kathode waren aus dem gleichen Metali. Die Elektro- 
lyten waren n. Lsgg. der entsprechenden Metallsulfate mit Ausnahme von Ag, Pb u. 
Hg, von denen Nitrate angewandt wurden. Beim Fe w rd e  Ferro- u. Ferrisulfat benutzt. 
Uberspannung u. Ubertragungswiderstand treten nieht eher auf, bis ein Gas an der 
Elektrodo in Freiheit gesetzt wird. H2 wird immer mit Metali niedergeschlagen, wenn 
die Metalle der Ionengruppe elektrolyt. aus reinen Lsgg. ihrer entsprechenden Salze 
ausgeschieden werden, u. dies gibt Veranlassung zur H2-ljberspannung an der Kathode. 
Die Ursache, warum die Metalle der Fe-Gruppe dieses besondere Verh. haben, wird 
behandelt. Es wird gezeigt, daB dies wahrscheinlich der Hydratation der Ionen dieser 
Metalle zuzuschreiben ist. Ein Fehler ist in dem Bau der in den friiheren Arbeiten be
nutzten Zelle entdeckt worden. Dieser Fehler ist die Ursache der falschen Werte fiir 
den Ubertragungswiderstand, er hat aber keinen EinfluB auf die Werte der tJber- 
spannung. (Proceed. Roy. Soe., London. Serie A. 119. 680—86. Univ. Cape Town.) Wl.

Edgar Newbery, Eine Revision der Theorie des Uberlragungswiderslandes. Es wurde 
gezeigt (vgl. vorst. Ref.), daB ein Fehler im Bau der bei friiheren Arbeiten benutzten 
elektrolyt. Zelle falsehe Werte fiir den t)bertragungswiderstand ergeben hat. Es ist 
daher notwendig, zu untersuchen, bis zu welchem AusmaBe die Theorie abgeandert 
werden muB. Eine Anzahl Verss. mit verschiedenen Elektroden \vurden wiederholt, 
wobei sich zeigte, daB die Ergebnisse in allen Fallen gleich waren, so daB nur die Resul
tate mit einer Elektrode wiedergegeben werden. Eine Ag-Kathode in einem Elektro- 
lyten von n. H2S 0 4 bei Raumtemp. wurde angewandt. Es zeigte sich folgendes: der 
Ubertragungswiderstand ist nur vorhanden, wenn ein Gas an einer Elektrode in Freiheit 
gesetzt wird. Die hochsten Werte werden mit sehr kleinen Stromdichten erhalten. 
Bei hohen Stromdichten wird der Ubertragungswiderstand sehr klein. Weiche u. 
polierte Oberflachen geben hóhere Werte ais rauhe Oberflachen. Die Leitfahigkeit 
des Elektrolyten ist von keinem EinfluB. Der Widerstand wachst mit steigender Temp.
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Friiher hat Vf. ausgefiihrt, daB der Ubertragungswidcrstand wohl auf 2 Faktoren 
zuriickgeht: den Widerstand einer Gasschicht auf der Elektrodenoberflache u. den 
Widerstand einer teilweise aus dem Elektrolyten heraus gebildeten Sehioht, die dio 
Elektrodo umgibt. Aus obigem Ergebnis folgt nun, daB der 1. Faktor alloin in Be- 
tracht kommt. Die Verringerung bei hohen Stromdichten wird teilweise durch die 
Kompression der Gasschicht bei sehr hohem mechan. Druck u. teilweiso durch den 
sehr hohen Potentialsprung yeranlaBt. Der positive Temperaturkoeffizient ist auf 
das Anwachsen der Starkę der Gasschicht durch Warme u. damit steigenden Wider
stand zuriickzufuhren. Das Anwachsen der Dicke hat nicht allein die therm. Aus- 
dehnung des Gases zur Ursache. Die Erniedrigung der Oberflachenspannung des 
Elektrolyten durch die Warnie gestattet die Bldg. einer starkeren Gasschicht, bevor 
sich das Gas in Form von Blasen entfernt. Das geringe Anwachsen des Ubertragungs- 
widerstandes durch Zusatz bestimmter Kolloide hat wahrscheinlich dieselbe Ursache. 
(Proceed. Boy. Soc., London. Serie A. 119. 686— 89. Capo Town, Univ.) W i l k e .

Georg Joos, Zur Frage der starken Eleklrolyte und der Spannungsabłiangigheit der 
Leitfahigkeit. Die Verss. von G y e m a n t  (C. 1928. II. 525) iiber die Anderung der 
Leitfahigkeit quer zu einem bereits einen gut moBbaren W lE N schcn Effekt hervor- 
rufenden starken Feld sind experimentell zur Erklarung de3 W lENSchen Effekts gut 
geeignet. Die Erklarung des Ausbleibens der Anderung der Querleitfahigkeit erscheint 
jedoch durch die auf 3 Siitzen aufgebauten Uberlegungen des Vf. viel einfacher, ais 
die Hypothese von G y e m a n t . (Physikal. Ztschr. 29. 570. Jena, Physikal. Inst.) H a n d .

John W illiam  Ingham, Die sclieinbare Hydrałation der Ionen. I. Dichte und 
Viscositdt gesdłłigłer Losungen von Natrium- und Kaliumchlorid in Salzsdure. Yf. be-, 
stimmt die Loslichkeit von NaCl u. KOI in 0—13,5-n. HCl sowie D. u. Viscositat der 
Lsgg. bei 25°. Zur Viscositatsmessung erwies sich die Methode von SCARPA (Gazz. 
chim. Ital. 40 [1910]. 271) ais sehr brauchbar. Der 1. Zusatz von HCI zu einer gesatt. 
NaCl-Lsg. ruft eine kleine Abnahme der Gesamt-Cr-Konz. u. eine kleine Zunahmo 
der Wasserkonz. u. der gesamten Mol.-Zahl pro Liter hervor; bei woiterem Saure- 
zusatz steigt die Gesamtkonz. an gel. Stoffen u. die Wasserkonz. fallt; die D. geht bei
5—6-n. HCl durch ein Minimum. In den gesatt. KCl-Lsgg. erfolgt bei geringem Saure- 
zusatz keine Abnahme der Gesamt-Cl'-Konz.; diese steigt ebenso wie die gesamte 
Mol.-Zahl, bis fast alles K‘ entfernt worden ist. Dann nehmen erst die Wasserkonz. 
u. spater auch die gesamte Mol.-Zahl wie in den NaCl-Lsgg. ab. Die D. hat bei 4—5-n. 
HCl ein Minimum. KC1 wird nicht vollstandig gefallt; bei hoher Saurekonz. nimmt 
die Loslichkeit etwas zu. Die Beziehung zwischen D., Ionenkonzz., Lósungsvol. der 
Ionen u. scheinbarer D. des W. in den Lsgg. laBt sich durch folgende Gleichungen dar- 
stellen: (vgl. MaSSON, Journ. chem. Soc., London 99 [1911]. 1132) NaCl: D .254 1,01275 +
0,001 a +  0,0214 b +  0,01275 c (a, b, c =  Konzz. von H ‘, Na‘ bzw. Cl'); D.254 1,01275 +
0,01375a +  0,034156 (ou.ii =  mol. Konz. von Saure bzw. Salz); KC1: D.254 1,01275 +
0,001 a +  0,0267 6 +  0,01275 c; D.254 1,01275 +  0,01375 a +  0,03945 6. Aus diesen 
Formeln werden die Losungsyoll. von Na" (1,58), K ‘ (12,25), Cl' (22,43), H20  (17,795), 
HCl (22,43), NaCl (24,00) u. KC1 (34,66) berechnet u. mit den aus den Daten von 
W a s a s t je r n a  (C. 1923. III. 586) abgeleiteten verglichen. Fur Saurekonzz. zwischen
0 u. 6-n. ist fur beide Salze die Annahme von Veranderungen der Lósungsvoll. unnotig, 
u. in beiden Fallen gelten dieselben Werte fiir Cl' u. fiir W. Mit diesen Werten lassen 
sich auch die von Gk e e n  (Journ. chem. Soc., London 93 [1908]. 2023) u. E l l is  (Journ. 
Amer. chem. Soc. 38 [1916]. 750) gefundenen DD. reiner HCl mit yergleichbarem 
Gesamtchloridgeh. befriedigend wiedergeben. In den KCl-haltigen Lsgg. nimmt die 
V iscositat mit steigender HCl-Konz. durchweg zu, in den NaCl-haltigen hat sie ein 
Minimum; die Viscositat ri der NaCl-haltigen Lsgg. der Saurekonz. C laBt sich fiir 
G — 0 bis G — 10 durch die Formel 6700 (rj — =  (C — Gm)2 (;/„ u. =  Viscositat
u. HCl-Konz. im Minimum) darstellen. Bei gleicher Cl'-Konz. haben mit KC1 gesatt. 
Lsgg. (auBer bei sehr hohen Konzz.) geringere, mit NaCl gesatt. hóhere Viscositat 
ais reine HCl-Lsgg. Mit Hilfe einer modifizierten ElN STEIN schen Gleichung ergibt 
sich fur den Hydratationsgrad des Na- in der gesatt. Lsg. des reinen Salzes ein Wert 
von ca. 2, der mit steigender HCl-Konz., yielleicht infolge Bldg. von H30'-Ionen, fallt. 
Die Cl'- u. K'-Ionen sind nicht merklich hydratisiert, die H'-Ionen nicht iiber H30 ’ 
hinaus. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1917—30. Edinburgh, Herriot-Watt 
Coli.) K r u g e r .

Ernst Allemann, Bestimmung von Ionenleilungskoeffizienten. Vf. miBt Ketten 
der Art: Normalelektrode | KCl-Lsg. (konz.) | MeR in W. ^  MeR (ólige Phase) |
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Zwischenelektrolyt (gutleitend) in 01 | KC1 (óligo Pliase) n KC1 in W. I Normalelek- 
trode, u. bestimmt, da alle anderen Potentiale anzugeben sind, das Płiasengrenz- 
potential GmcR : MeR in W. | MeR ólige Pliase, wenn zwischen den beiden Phasen 
Gleiehgewicht herrscht. Die Konz. ist dabei dadurch festgelegt, daC ICCl ólige Phase
— die Konz. ist bestimmt durch das Gleiehgewicht gegen wss. n. KCl-Lsg. — u. MeR 
olige Phase gleiche Leitfiihigkeit haben mussen. Die Einzelheiten der Anordnung, 
Messung, Konz.-Best. usw. im Original. Gemessen werden 85 Einzelpotentialspriinge 
von 50 Salzen in W. gegen Amylalkohol, Butylalkohol u. Furfurol. Aus den Er- 
gebnissen ergeben sich fiir 1—1-wertige Salze 2 schon von BEUTNER (C. 1914. II. 108) 
erkannto Regeln: 1. In einer Rcihe von Ionen, geordnet nach zunehmcndem Ein- 
dringungsvermogen in eine Phase, entspricht diesem wachsende Leitfahigkeit u. 
wachsende positivere Beladung dieser Phase bei Kationen, negativere bei Anionen.
2. tJber die GroBe der Wrkg. einzclner Ionen laBt sich z. B. aussagen, daB beim Uber- 
gang von Chloriden zu Nitraten sich die Potentiale um einen konstanten Bctrag andern, 
unabhiingig von den Kationen. Bei mehrwertigen Anionen ergeben sich Abweichungen, 
die vielleicht mit unvollstandiger Dissoziation zusammenhangen. Die thermodynam. 
Theorie der Phasengrenzkriifte von N e r n s t  (Ztschr. physikal. Chem. 9 [1891]. 137) 
gibt die theoret. festgestellten Grenzpotentiale grundsatzlich richtig wieder; durch 
Einfuhrung der Ionenaktivitaten wird versucht, die Theorie den tatsachlichen Ver- 
haltnissen noch weiter anzupassen. Fiir eine rechner. Auswertung langt die Genauig- 
keit der bekannten experimentcllen Werte rdcht aus. Der Zusammenhang zwischen 
Phasengrenzpotentialen u. spezif. Ionenteilungskoeffizienten wird besprochen u. eine 
Anzahl Ionenteilungskoeffizienten fiir die Verteilung zwischen W. gesatt. an Butyl
alkohol u. Butylalkohol gesatt. an W. numer, ausgewertet. Vf. gibt zum SchluB 
eine Ubersicht iiber das bisher Erreichte. Wesentlich ist der Nachweis, daB die 
Phasengrenzpotentiale im Vertcilungsgleichgewicht grundsatzlich die Theorie von 
N e r n s t  befolgen. (Ztschr. Elektrochem. 34. 373— 87. Zurich, Elektrotechn. Hoch- 
schule.) K l e m m .

David M. Greenberg, TJntersuclmngen iiber die Bildung und Ionisalion der Alkali- 
verbindungen des Caseins. VI. Der Einflu/i von Temperatur und Konzentralion auj 
die Uberfiihrungszahlen von Alkalicaseinatlosungen. (Vgl. C. 1928. II. 1861.) Vf. 
untcrsucht den EinfluB der Temp., der Castinkom,. u. vorherigen Erhitzens auf die 
tlberfuhrungszahlcn der Lsgg. von Casein in KOH, NaOII u. LiOH. Fiir alle drei 
Hydroxyde u. alle Tempp. bis ca. 50° ist die Konstantę K  des modifizierten F a r a -  
DAYschen Gesetzes naho 10. Erhitzen der Lsgg. in NaOH u. KOH auf ca. 90° ver- 
andert weder die if-Werte noch die tJberfuhrungszahlen. Die Beweglichkeit des 
Caseinions nimmt mit der Temp. (5—50°) nach der empir. Gleichung A °c =  1,12 t +  9,7 
zu; die fruher aus Leitfahigkeitsmessungen abgeleitete GroBe des Temp.-Einflusses 
(vgl. G r e e n b e r g  u .  S c h m id t ,  C. 1924. II. 1059) ist fehlerhaft. Der sehr hohe 
Temp.-Koeffizient der Beweglichkeit l /A °J9-dA °/d  t =  0,0375 erklart sich vielleicht 
durch schnelles Sinken der Hydratation mit steigender Temp. In einem erheblichen 
Bereich der Caseinkonz. u. bei Aquivalentkonzz. des Kations bis 0,08-n. sind die 
tlberfuhrungszahlen dieselben ivie in verd. Lsgg. — Vf. weist darauf hin, dafi dio 
tJberfuhrungszahlen ais Kriterium fiir vollstandige Ionisation heterOTalenter Elektro- 
lyte im Sinne der modernen Theorien der starken Elektrolyte dienen konnen. Die 
Alkalicaseinatlsgg. sind im Gegensatz zu anderen kolloiden Lsgg. bis zur hochsten 
gemessenen Konz. ais vollstandig dissoziiert anzusehen. (Univ. of California Publi- 
cations in Physiol. 7 [1927]. 9—24. Sep. Berkeley, Univ. of Cal. Medical School.) Kru.

Vasilesco Karpen, Ńeue Untersuchungen uber Elemente, die dem zweilen Hattpl- 
satz der Thermodynamik widersprechen. (Vgl. C. 1928. I. 1839.) Es wird eingehend 
ein System untersueht, das aus einer platinierten Pt- u. einer Graphitelektrode be- 
steht; Elektrolyt NaOH-Lsg. verschiedener Konz. bis zur Sattigung bzw. W. Um den 
EinfluB der Luft auszuschalten, wird eine Kette mit W. ais Elektrolyt sorgfaltig von 
Luft befreit u. die Werte von W — E  — T  (A E/A T) bestimmt. Diese weisen auf 
eine sehr groBe, stark temperaturabhangige negative Reaktionswiirme, ohne daB 
ein chem. Vorgang erkennbar ware. Vf. sieht damit seine Annahme, daB seine Elemente 
dem 2. Hauptsatz widersprechen, erneut bestiitigt. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 
418—20.) K l e m m .

R. D. Kleeman, Der absolute Nullpunht der inneren Energie und Entropie und die 
entsprechende Unempfindlichlce.it der Materie. ( V g l .  C. 1928. II. 2108.) T h e r m o d y n a m .  
Betrachtungen. Die Unempfindlichkeit der Materie gegen T e m p . - Y e r a n d e r u n g e n  b e i
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T  — 0 laBt vermuten, daB ein Atom bei T  — 0 sich grundlegend von einem solchen 
bei hoherer Temp. unterscheidet, u. daB dieser Unterschied mit einem Unterschied 
in den Elektronenkonfigurationen yerbunden ist. (Science 68. 235—36. Schenectady, 
N. Y.) L e s z y n s k i .

W. Swietoslawski, Einige Bemerkungen zu der Arbeit von P. E. Verkade und 
J. Coops: „Eine Untersuchung iiber die Genauigkeit von Stohmanns thermochemischen 
Zahlen“. A n tw o rt au f VEEKADE u . COOPS (C. 1928. I I .  224): Y f. h a t  n ic h t n u r  U m - 
reehnungskoeffizien ten  bereehnet, sondern  die u m zu rechnenden  Daten v o rh e r au f 
H o m o g en ita t gep riift, e r  h a t  fiir  STOHMANN keine um g erech n e ten  Daten angegeben 
u . alle Schliisse ais yo rlau fig  h ingeste llt, so daB VERKADE-C00PS K rit ik  gegenstandslos 
u. u n e x a k t is t .  Bei dem S tu d iu m  v o n  STOHlIANNs Z alilen  sind n ic h t n u r  die 5 n euen  
eigenen B ests t. (m it PlLLICH) b e n u tz t w orden , sondern  seh r zah lreiehe V ergleicho 
m it D a te n  a n d ere r  F o rseher. — Die In h o m o g en ita t v o n  STOHMANNS Daten g e h t au ch  
aus V e r k a d e - C o o p s ’ A rb e it h e r ro r . (R ec. T rav . eliim. Pays-Bas 47. 896—900. 
W arschau , Teohn. H ochsch .) W . A . R o t h .

Hajime Osaka, Kryoskopische Untersucliungen iiber den ZJmwandlungspunkt der 
Verbindungen von organischen Lósungsmitleln und. Salzen. I. Best. der molekularen 
Depression K  fiir die AcetoiwcYhh. N aJ-3  CH3-C0CHS (Umwandlungspunkt 25,5°) 
u. HgCl2-CHiCOCH3 (Unrwandlungspunkt 20,7°) ergibt fur erstere K  =  24,0; diese 
kann zur Mol.-Gew.-Best. dienen. HgCL verhalt sich anormal u. ist fiir kryoskop. 
Zwecke ungeeignet. Ais Beispiel sind Beobachtungen der Erniedrigung des Um- 
wandlungspunktes fiir Naphthalin, Campher, Benzoesaure u. Benzil angegeben. 
(Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 1. 80—82.) K e u g e r .

S. G. Lipsett, F. M. G. Johnson und O. Maass, Die Oberflachenenergie von 
feslem Natriumchlorid. III. Die Lósungswarme von fein zerriebenem Nalriumchlorid. 
(II. vgl. C. 1927. II. 1934.) Auch durch Zerreiben fein verteiltes NaCl hat eine weniger 
negative Losungswarme ais grobes. Die Differenzen sind gróBer u. sehwankender ais bei

Durehmesser fi Lsgs.-Wiirme 25° Differenz gegen grobes Salz
1.3 —903,7 cal 24,9 cal
1,2 —903,6 „ 25,0 „
1.4 -8 8 7 ,9  „ 40,7 „

sublimiertem Salz (11 cal), wohl weil die tatsaehliche Obcrflache infolge von Inhomo
genitat (trotz Windsichtung) groBer ist ais dio scheinbare u. in Rechnung gesetzte. 
Das Resultat stiitzt aber qualitativ die friiheren Beobachtungen. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 50. 2701—03. Montreal, Canada.) W. A. ROTH.

G. Bruhat, Ober die geometrischen Eigenschaften der den gesaltigten Dampfen 
Inłsprechenden Diagramme. Vf. weist auf den Unterschied bei den Zustandsdia- 
grammen hin, die von den Physikern u. Technikern ihren Zwecken entsprechend in 
verschiedenen Koordinaten aufgetragen werden. Die adiabat. Kurven u. die Isochoren 
zeigen in dom Gebiet von Fl.-Gas weitgehende geometr. Analogien, aus denen Vf. 
fiir gesatt. Dampfe eine einfaehe Beziehung aus den Neigungswinkeln der FL- u. Gas- 
Kurven ableitet. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 529—31.) Me n k e .

Ukitiró Nakaya, Ober die Dampfdrucke von binaren Syslemen; die uaflrigen 
Losungen von Orthophosphorsaure, Natriumhydrozyd und Kaliumhydroxyd. In Fort- 
setzung der Arbeiten von PORTER (vgl. C. 1928. II. 333) iiber binare Systeme werden 
auf Grund der experimentellen Daten von T a m m a n n  (nach L a n d o l t -B o r n s t e in ) 
Formeln aufgestellt, die die Abhangigkeit der Dampfdrueke der wss. Lsgg. von H3PO.,, 
NaOH u. KOH bei 100° von der Zus. der Lsgg. angeben. (Trans. Faraday Soc. 24. 
543—44.) St a m m .

A3. K olloidchem ie. Capillarchemłe.
P. P. de Weimarn, Der kolloide Zustand ais unwerselle Eigenschaft der Materie. 

(Japan Journ. Chem. 3. 1—14. — C. 1926. II. 1835.) K r u g e r .
P. P. v. Weimarn, Kolloide Auflósung zusammengeselzłer (hochmolekularer) Ver- 

bindungen mit Hilfe von Stoffen, die in hohern Grade echle Lóslichkeit besiizen und zu 
starker Hydratation neigen. (Japan. Journ. Chem. 3. 71—108. — C. 1927. II. 
■2651.) K r u g e r .

Paul Bary, Struktur der Fasern, die man beim Eintrocknen von Eisenldsungen 
erha.lt. Vf. untersucht die Struktur u. die Eigg. der von ihm bei Eintrocknen von 
kolloiden Eisenoxydlsgg. beobachteten Fasern (vgl. C. 1928. II. 526). Sowohl die
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konzentriseh, ala auch radial gelagcrten Fasern leuchten im polarisierten Licht bei 
gekreuzten Nicols auf u. zeigen eino goldgelbc Farbung. Ihre Zus. variiert jedoch; 
wahrend die ersteren, die sich zu Beginn der Verdunstung bilden, nur wenig W. ge- 
bunden enthalten u. sich.nachtraglieh nieht mehr in W. lósen, enthalten die letzteren 
mehr W. u. sind teilweise wieder 1. in W. In dem Ruekstand befindet sich auBerdem 
noch oin Gel rotbrauner Farbung, das mehr Chlor enthii.lt ais die Fasern. Die kolloi- 
dalen Eisenoxydlsgg. von der Zus. 10Fe20 3-Fe2Cl6-aq seheinen also zwoi Arten vori 
Korpern zu enthalten. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 538—40.) Menke .

Br. Jirgensons, Die Koagulation des Hdmoglobins in  Gegenwart von organischen 
Stoffen. Bei Ausfallung von Hamoglobin mit KC1 u. MgCl2 wirken A., A., CHC13, Amyl- 
alkohol, Aceton, Methylurethan, Isobutylalkohol in kleinen Konzz. sensibillsierend, 
in groBeren Konzz. nur dann, wenn die Salzkonz. klein ist. Wenn die Salzmenge groB 
ist, wirken groBe Konzz. von Isopropylalkohol, Methylurethan, Aceton; Amyl- u. Iso- 
butylalkohol mit CH3OH gemischt u. A. mit Essigester gemischt stabilisierend. Stabili- 
sierung geht wahrscheinlich mit Erniedrigung der Dielektrizitatskonstante u. Er- 
hohung der Yiscositat der Lsg. einher. (Biochem. Ztschr. 193. 109—21. Riga, Dis-

Kazuo Kanata, Permeabilitat kolloider Słoffe fu r  Oase. Best. der Permeabilitat 
von Kautschuk, Celluloid u. Oelałine fur H2, 0 2, C'02, S 0 2 u. N H Z. Theoret. Betrach- 
tungen unter Vergleich der beobachteten Permeabilitaten mit den Viscositatskoef- 
fizienten u. D.D. der Gase fuhren zu dem SchluB, daB Permeabilitat u. Absorption 
nicht auf der Porositat der kolloiden Membran, sondern auf einer Auflosung der Gase 
beruhen. Moglicherweise finden gleichzeitig chem. Umsetzungen statt. (Buli. chem. 
Soc. Japan 3. 183— 88. Tokyo, Imperial Univ.) K r u g e r .

R. H. A bom  und R. L. Davidson, Róntgenographische Untersuchungen der 
Struktur von an Cellulose adsorbierten Salzen. Vff. untersuchen durch Pulverdiagramme 
die Struktur von Cellulose aufgenommener Salze. Cellulose wird in Form von Filter- 
papier u. Starkę untersućht, die untersuchten Salze sind NaCl u. N a2WOi -2 IhO. 
Es ergibt sich, daB bis zu einer bestimmten „Sattigungskonz.“ des Salzes eine molekulare 
oder ionale Dispersion des Salzes durch die Cellulose yorzuliegen scheint, wahrend die 
Cellulosestruktur unverandert bleibt. Bei hóheren Konzz. scheint es sich um ein rein 
meehan. Festhalten des Salzubersehusses zu handeln, bei dem Cellulose- u. Salzstruktur 
erhalten bleiben. Das Verhalten der „Sattigungskonzz.“ der beiden untersuchten 
Salze entsprioht dem Verhaltnis der Mol.-Geww., bo  daB es sich um eine molekulare 
Erscheinung handeln durfte. (Naturę 122. 440. Cambridge, Mass. Inst. of Technology, 
Res. Lab. of applied Chem.) LeSZYNSKI.

Tsuruji Okazawa, Untersuchungen uber Kohle und ihre Adsorption. An Holz- 
kohlen, die aus 20 verschiedenen Holzarten bei Erhitzung auf 300, 500 oder 700° ge- 
wonnen worden sind, werden scheinbare D. der Kohle u. des Holzes, Aschegeh., Ad- 
sorptionsvermogen fur die Diimpfe von W., Bzl., A . u. N H S u. Entfarbungsvermogen 
fiir Petroleum u. wss. Hethylviolett\s,gg. bestimmt. Es bestehen keine deutlichen Unter- 
schiede im Adsorptionsvermogen; CocosnuBkohle ist immer am besten. Die Adsorption 
v o n  W.- u. Bzl.-Dampf nimmt mit steigender Erhitzungstemp. zu; die auf 300° er- 
hitzten Kohlen adsorbieren aber viel mehr A.-Dampf ais die auf 500° erhitzten. Zwischen 
300 u. 500° scheint sich also die Struktur der Kohle plótzlich zu andern. Best. des 
Gleichgewichts der Adsorption von W.-Dampf durch Kohle aus Quercus acuta ergibt 
nach der CLAUSIUS-CLAPEYRONschen Gleichung die Verdampfungswarme des ad
sorbierten W. zu 11 700 cal./Mol. bei 40° u. 10 200 cal./Mol. bei 100°. Das Ent- 
farbungsvermogen ist im allgemeinen bei Kohlen mit verhaltnismaBig kleiner schein- 
barer D. u. hohem Aschegeh. am gróBten. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], 
Tokyo 1. 75—76.) KRUGER.

P. C. van der W illigen, Bemerkungen zu den „Viscositdlslheorien“ von K . G. Sen, 
N . R. Dhar und Mitarbeitem. (Vgl. Sen, C. 1926. I. 3131.) Die Ansichten von SEN, 
D h a r  u . Mitarbeitem iiber die Anderung der Yiscositat von Solen bei Elektrolyt- 
zusatz sind unriehtig, weil 1. in Ggw. solcher Elektrolytkonzz. gemessen worden ist, 
die wahrscheinlich schon im Gebiet der langsamen Koagulation liegen, u. die Viscositat 
Y o n  ausflockenden Solen nicht genau definiert ist u. 2. der bei kleinen Elektrolytkonzz. 
vorausgesetzte Zusammenhang zwischen Ladung u. Yiscositat weder esperimentell 
(durch Kataphoreseverss.), noch theoret. bewiesen ist. (Kolloid-Ztschr. 46. 55—57.

persoidol. Lab. d. Lettl. Umv.) M e i e r .

Utrecht.) K r u g e r .
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B. Anorganiscłie Chemie.
— , Wasser und seine. Komponenlen. Zusammenstellung einiger Eigg. des W. 

(namentlich im festen Zustande Krystallformen der Schneefloeken, Abhangigkeit 
des F. T o m  Druck) u. seiner Komponenten (Knallgasgeblase mit atomarem H, Ver- 
wendung des molekularen H zum Harten der Ole). (Journ. chem. Edueation 5. 1163 
bis 1169.) B o t t g e r .

Friedrich Fichter und Ernst Brunner, Die Einwirkung von Fluor auf w&flrige 
Losungen von Chrom- und Mangansalzen. Eine ganz schwach schwefelsaure Cr-Alaun- 
Isg. wird durch mehrstd. Einleiten yon F 2 nicht verandert, boi einer H ,S 0 4-K oiiz. von
1,5-n. u. dariiber findet regelmaBige Oxydation zu Cr03 statt. Die Oxydation erfolgt, 
ebenso wahrscheinlich die elektrolyt. Oxydation, indirekt durch intermediiir gebildetes 
S04. Verd. i£26V20;-Lsg. wird durch F2 red., wobei intermediiir H20 2 u. Perehrom- 
saure auftreten. — Eine wss. Suspension yon M nF2 lost sich bei Einleiten yon F2 
langsam zu einer roten FI. auf, aus der gesatt. KF-Lsg. Kaliummanganifluorid K 2MnFs 
H20  abscheidet, hellrotes krystallines Pulver; die Rk. ist unvollstandig; Bldg. yon 
H20 2 von Beginn an nachweisbar. MnF4 lieB sich nicht nach der gleichen Methode 
gewinnen, auch wenn die Rk.-GefaBe aus Pt, das Salze hochwertiger Kationen katalyt. 
zu zersetzen scheint, durch Graphitbecher ersetzt wurden. Eine Lsg. des gelben K 2MnFs 
( W e i n l a n d  u . L au en S T E IN , Ztschr. anorgan. allg. Chem. 20  [1899]. 40) wird durch 
F2 sofort zu dem roten Salz red. MnSOt wird in Ggw. von H2S 04, wahrscheinlich 
unter Mifcwrkg. yon S 04 zunachst zu rotem Mn2(S04)3 oxydiert, dann farbt sich die 
Lsg. braunrot u. schlieBlich braun, wobei das Oxydationsvermogen einer fast voll- 
standigen Umwandlung in das labilo M n(S04)2 entspricht. Bei niedrigcr H2S04-Konz. 
erfolgt Hydrolyse unter Bldg. yon MnOa. Fur die Oxydation bis zur Permangansdure 
ist niedrige Mn(II)- u. hohe H2S 04-Ivonz. giinstig. Eine konz. Lsg. von MnC03 in 
iiberschussiger H3P 04 wird bei Behandlung mit F2 amethystrot; die Oxydation ist 
wegen der Ggw. von Spuren H20 2 unvollstandig; wahrscheinlich entsteht zunachst 
Monoperphosphorsaure, die Mn(II) zu Mn(III)-Phosphat oxydiert. — Die Ergebnisse 
der Oxydation von Mn-Salzen durch F2 entsprechen durchaus den Ergebnissen bei 
der elektrochem. Oxydation; bcide sind kompliziert u. hiingcn von den Anionen u. 
intermediaren primaren Oxydationsprodd. der Sauren ab. (Journ. chem. Soc., London 
1928 . 1862—68. Basel, Univ.) K r u g e r .

T. R. Hogness und H. M. Kvalnes, Neon-Isotopen. (Vgl. A s t o n , C. 1927- I I .  
1659.) Vff. berichten von massenspektroskop. Beobaehtungen, durch die die Existenz 
von Ne21 siehergestellt ist. (Naturę 122 . 441. Berkeley, Univ. of California, Chem. 
L ab.) " L e s z y n s k i .

Theodore W. Richards und Marcel Franęon, Das Atomgewicht von Casium. 
Casiumchlorid wird durch nephelometr. Vergleich mit reinem Ag analysiert. Der 
augenblicklich geltende Wert fur das At.-Gew. von Cs, 132,81, der hauptsachlich auf 
die Arbeit von R ic h a r d s  u . A r c h ib a l d  (Proceed. Amer. Acad. Arts Sciences 38
[1903]. 443) gestiitzt ist, wird bestatigt. (Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 2162—66. 
Cambridge, Massachusetts, Harvard Unir.) STAMM.

Tsunekichi Nishimura, Basisches Magnesiumcarbonat. Bei der Zers. von MgCOs4 
3 II20  an der Luft fallt der C02-Geh. zunachst ziemlich rasch um 6,7% u. steigt dann 
im Laufe eines Jahres langsam wieder auf 4,3%. Wird MgCOa • 3 H20  bzw. gefalltes 
Mg(OH)2 in W. suspendiert u. bei Zimmertemp. Luft durehgeleitet, so entstehen 
Endprodd. der Zus. Mg(OH)2-0,82 C02-n H ,0  bzw. Mg(OH)2-0,74 CÓ2-m H20 , dio 
im trockenen Zustande yollkommen bestandig sind. Die Verb. 4 MgC03-Mg[OH)2- 
n II20  kann je nach den Fallungsbedingungen u. den Ausgangsmaterialien in krystal- 
liner oder amorpher Form u. mit n-Werten zwischen 4 u. 7 erhalten werden. Das 
durch Umsetzung von MgCl2 u. Na2C03 entstandene bas. Carbonat enthalt z. B. unter 
sonst gleichen Bedingungen 1—2 Moll. W. weniger ais das bas. Carbonat aus MgS04 +  
Na2C03. Dieselben Untersehiede bestehen auch noch bei Calcinierung zu MgO. Beim 
Einleiten von Luft in die Suspension von 4 MgC03-Mg(0H)2-n H20  in yiel sd. W. 
findet ziemlich schnell Hydrolyse statt, wobei sich die Zers.-Geschwrindigkeit bei der 
Zus. 4 Mg(OH)2-3 C02, 2 Mg(0H)2-C02, 30 Mg(0H)2-C02, 3 Mg(OH),-2 C02, 3 Mg(OH)2 
•C02 plotzlich andert. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 1. 77 
bis 80.) K r u g e r .

John Albert Newton Friend und Albert Arthur Round, Neodymselenat. 
A7d2(5e04)3 5 H20: Auflosen von Nd20 3 in geringem UbersehuB in w. wss. H2Se04,
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filtrieren, auf dem Wasserbad bis zur Krystallisation eindampfen, zwischen Filtrier- 
papier trocknen u. iiber H2S04 trocknen; rosa Krystalle, die an feuchter Luft W. auf- 
nehmen. Nd2(SeOi )s-8 H20: Eine bei 15° gesatt. Lsg. yon Nd2(Se04)3 in iiberschiissigen 
A. eingieBen, die beim Umriihren mit einem Glasstab schnell krystallisierende M. 
zordrucken, absaugen, mit A. waschen; entsteht auch bei langerem Aufbewahren der 
gesatt. Lsg. iiber H2S04, nimmt in gesatt. Atmosphare leicht Feuchtigkeit auf. Wird 
das so erhaltene zerflieBliche Prod. iiber H2S04 getrooknet, so zeigt die Entwasserungs- 
Zeitkurve bei der Zus. eines Dodekahydrats Nd2(SeOt )3-12 H20  einen Kniek; dieses 
scheint sich zuerst abzusclieiden, wenn eine gesatt. Lsg. bei Zimmertemp. iiber H2S04 
eingedunstet wird; bei langerem Stehen iiber H2S04 geht es in das Oktahydrat iiber. 
N d2(SeOt )3: Durch liingeres Erhitzen der Hydrate im trockenen Luftstrom bei 170 
bis 180°; rosa. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1820—22. Birmingham, Techn. 
College.) K r u g e r .

Eduard Korner und Friedrich Hecht, Beitrdge zur Mełhodik der chemischen 
Analyse der Uranpechblenden. I. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Abt. Ilb . 137. 
438—43. — C. 1928. II. 1541.) B a r z .

Eduard Korner und Friedrich Hecht, Beitrage zur Mełhodik der chemischen 
Analyse der Uranpechblenden. II. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Abt. Ilb . 137. 
444—59. — C. 1928. II. 1541.) B a r z .

Friedrich Hecht und Eduard Korner, Der Thoriumgehalt der Kałangapechblende. 
Analytisch-chemische Untersuchungen. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Abt. Ilb . 137. 
460—75. — C. 1S28. II. 1541.) B a r z .

A. Colani, Untersuchung iiber das TJranylsulfat. (Vgl. C. 1927- II. 2050.) Vf. 
untersucht die Systcme U 0 2S 04-H ,S04-H20  u. U 0 2S 04-Me2S04-H20  (Me =  K, Na, 
NH4) bei 25° u. gibt tabellar. u. graph. die Existenzgebiete der yerschiedenen festen 
Phasen. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 754—62.) R. K . Mu l l e r .

A. G. Francis und A. T. Parsons, Der Zusland von Radiumsalzen nach Lagerung 
in  rerschlossenen Glasrohren. 171,8 bzw. 74,9 mg Ra ais 92% Chlorid bzw. 50% Bromid, 
dio 1921 in dunne Glasrohren eingeschmolzen worden waren u. kiirzlich nach einer 
Methodo von HARRISON G lew  durch Zerdrucken der Rohrchen innerhalb einer Blei- 
róhre wieder frei gemacht wurden, hatten das Glas zwar stark gefarbt, aber augen- 
scheinlich nieht zers. oder verschlcchtert. t)berdruck war in den Glasróhrchen nieht 
yorhanden. Die Ra-Strahlen hatten aber die Papierbezettelung u. die Baumwoll- 
paekung Yollstandig zers. — Wird Cellulose [j- u. y-Strahlen in Ggw. von Luft aus- 
gesetzt, so nimmt die Menge an Materiał, dio in 3%ig. wss. NaOH 1. ist, betrachtlich 
zu. — Nach 7-jahrigem Aufbewahren im Glasrohr war noch iiber 98,5% des Ra-Salzes
I. in verd. Saure. (Naturę 122. 571. Government Lab., Clements Inn Passage,
Strand, W. C. 2.) B e h r l e .

W illis Conway Pierce und W. Albert Noyes jr., Eine weilere Untersuchung iiber 
die Reakticm zwischen Slickstoffdiozyd und fliissigem Quecksilber. (Vgl. N o y e s , C. 1926.
II. 343.) Die Rk.-Geschwindigkeit wird in bezug auf ihre Abhangigkeit von ver-
schiedenen Faktoren untersucht u. zwar, wie friiher durcli Beobachtung der Zeit, die 
nach dem Zustrómen von N 0 2 zum Hg zur Bldg. einer sichtbaren gleichfórmigen festen 
Oberflachenschicht notwendig war. Die Geschwindigkeit wachst im allgemeinen bei 
mehrfacher Wiederholung des Vers. im gleichen Rk.-GcfaB; auch die Form des Ge- 
faBes ist yon EinfluB. Ggw. von etwas Wasserdampf beschleunigt die Rk. Die An- 
wesenheit von Wasserstoff oder Stickstoff scheint bei gleichbleibendem N 0 2-Druck 
ohne Wrkg. zu sein. Durch die Ggw. einer ziemlich groBen Zahl von Ionen im Gas- 
raum wird die Rk. begiinstigt. Aktmerung des N 0 2 durch sichtbare oder ultra- 
violette Strahlung ist ohno EinfluB. Die zahlreichen, zum Teil unkontrollierbaren 
Faktoren, die bei der Rk. mitspielen, lassen es zweifelhaft erscheinen, ob eine Fort- 
fiihrung der Verss. in der bisherigen Richtung Erfolg haben wird. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 50. 2179—87. Chicago, Illinois, Kent Chem. Lab. of Univ.) S ta m m .

Jacob Papish und L. E. Hoag, Gallium. III. Quantitalive Trennung des Eisens 
vom Gallium mit Hilfe ton oL-Nitroso-f}-Naphlhol. (II. vgl. C. 1928. I. 1641.) Die zur 
Trennung des Fe vom Ga haufig angewandte Methode von d e  B o is b a u d r a n  (Compt. 
rend. Acad. Sciences 94 [1882]. 1439. 1625), wonach man durch uberschiissiges Alkali 
Fem ais Hydroxyd fallt u. das Ga ais Alkaligallat in Lsg. halt, ist insofern unvollkommen, 
ais das Fe(OH)3 merkliche Mengen von Ga adsorbiert u. mitreiBt. P a p is h  u. H o lt  
(C. 1928. I. 1641) trennten Fe u. Ga mit Hilfe von a-Nitroso-/J-naphthol u. fanden, 
daB der Fe-Nd. dann frei yon Ga war (auch spektroskop.). Die Methode eignet sich,
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wie die Vff. feststellen, gut zur quantitativen Treńnung der beiden Elemente. Die 
Fallung wird in essigsaurer Lsg. yorgenommen, das Fe-a-nitroso-/?-naphtholat erst mit 
k. 50°/0ig. Essigsaure, dann mit W. gewaschen, getrocknet u. mit dem Filter yerascht. 
■Aus dem Filtrat wird die Essigsaure vertrieben, dann wird NH3 bis zur deutlich alkal. 
Rk. zugesetzt, der NH3-t)berschuB weggekoclit, das Ga(OH)3 abfiltriert, mit l% ig. 
NH4N 03-Lsg. gewaschen u. mit dem Filter verascht. Das Ga20 3 enthalt dann dem 
spektroskop. Befund nach nur ganz minimale Fe-Spuren, die man vernachlassigen 
kann. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2118—21. Ithaca, N. Y., Cornell Uniy., Dep. 
of Chem.) S t a m m .

E. Fritzmann, Ober die Art der Sestillation des Osmiumtetrozydes aus icaprigen 
Losungen sowie die Ozy dali on des Osmiums und seiner Verbindungen im Zusammenhang 
mit der Wiedergewinnung des Osmiums. 1. Mitt. (Ann. Inst. Platine [russ.] 6.101—15. —
C. 1927. II. 1139.) Roll.

C. Mineralogische und geologische Chemie.
Harvey Collingridge, Ober die Bestimmung des optischen Achsenwinkcls und der 

Krystallform durcli Beobachtungen nach der Beckeschen Methode in diinnen Blattchen. 
Angabo einer Methode, welcho gestattet, aus Krystallbruchstucken den opt. Achsen- 
winkel, sowio die Krystallform zu bestimmen u. dereń prakt. Durchfuhrung an einem 
01ivin. (Minerał. Magazine 21. 552—55.) ENSZLIN.

Walter Schnorr, Ober das Wachslum von Auflósungskorpern und von Kugeln aus 
Steinsalz. Durch die Ycrss. w urde  de r von JOHNSEN aufgestellte Satz, daB d e r End- 
kórper des Wachstums unabhangig Tom Ausgangskórper ist, bestiitigt gefunden. Es 
wurde festgestellt, daB gesetzmaBige w ie unregelm afiige, mcchan. oder durch Auflósung 
erzielte Verrundungen von Steinsalzkórpern in reiner Lsg. stets ahnhche Stadien durch- 
laufen u . schlieBlieh in {100} ais Endkórper ubergchen. Die in d e r Natur Y orkom m endcn 
Kombinationen {100} +  {111} +  {210} konnten auf zeitweises Auflósen u. spateres 
Ausheilen zuriickgefuhrt w erden . — In MgCl,-rcichcn Lsgg. wird, abgesehen yon der 
bekannten Beeinflussung d e r Tracht des E n d k ó rp ers , die Ausbildung y o n  {110} gegen
uber der von {210} infolge Anderung der relativcn Wachstumsgeschwindigkeitcn stark 
beyorzugt. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 68. 1—14. Kici, Mineralog.-petrograph. Inst. 
K. S p a n g e n b e r g .) Go t t f r ie d .

Alfred Neuhaus, Messungen von geometrischen Verschiebungsgeschwindigkeiten 
atn NaCl und dereń Abhdngigkeit von Begrenzungsart, Konzentration und Losungs- 
genossen. Unter Benutzung der A r t e m j e v  schen Kugelwachstumsmethode wurden 
in reiner NaCl-Lsgg. u. in NaCl-Lsg. verschiedenen Harnstoffgeh. mehrere NaCl-Kugeln 
Von gleicher u. verschiedener GróBe, von gleichem u. Tersehiedenem Bewachsungs- 
stadium gleichzeitig im gleichen WachstumsgefaB dem Wachstum bei verschiedenen 
sehr geringen Ubersattigungsgraden unterworfen u. dieso Wachstumgsgesellschaft der 
Qualitativen u. quantitativen Beobachtung unterzogen. Die bei allen untersuchten 
■Ubersattigungsgraden gefundene Rangordnung der geometr. Wachstumsgesehwindig- 
keit der ICrystailformen in reiner NaCl-Lsg. ist: v100 <  vn i  <  v210 <  vno. Bei den Verss. 
in reiner NaCl-Lsg. wurde gefunden, daB die geometr. Wachstumsgeschwindigkeit 
einer Form mit steigender Zahligkeit der Kombination, an der die geometr. Wachstums
geschwindigkeit gemessen wurde, fallt. Dieser Abfall der geometr. Wachstums
geschwindigkeit mit steigender Zahligkeit der Kombination kann bis zum YoUigen 
Stillstand der Form mit geringster geometr. Wachstumsgeschwindigkeit ({100}) fuhren, 
obwohl alle anderen Formen betraehthche Verschiebungen aufweisen; dies ist auch 
bei Erhohung der Ubersattigung bei sonst ungeanderten Yersuehsbedingungen der 
Fali. Ferner wurde festgestellt, daB eine Krystallfliiche um so intensiver auf die geometr. 
Wachstumsgeschwindigkeit einer langsameren Form einwirkt, je groBer der relative 
Anteil des yon ihr eingenommenen Oberflachenareals ist. — In harnstoffhaltiger Lsg. 
ist die Reihenfolge der geometr. Wachstumsgeschwindigkeitcn eine andere ais in reiner 
NaCl-Lsg. Bei groBeren Harnstoffzusatzen ist <  v100 <  t’n0; {210} ist in solchen 
Lsgg. ais Begrenzungsflache nieht bestandig. Die Behauptung von FRIEDEL, daB 
Harnstoffzusatz nur vergróBernd auf die innere Reibung der Lsg. wirke, u. nieht auch 
spezif. auf {111}, so daB die Verringerung vllilv100 bei wachsendem Harnstoffzusatz 
nur bis Vm/V100 =  1 gehen darf, wurde experimentell widerlegt u. damit der Befund 
von G i l l e  u . S p a n g e n b e r g  (C. 1927. II. 406) bestatigt. Die Verzogerung geht 
ćntgegen der Ansicht yon F r i e d e l  tatsachlich soweit, daB vn l jvloo <  1 wird. {100}
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wird schwach yerzogert, {210} ist in stiirker harnstoffhaltiger Lsg. nicht existenz- 
fahig, {110} schlieBlieh wird anseheinend ebenfaUs schwach beschleunigt u. nimmt 
in harnstoffhaltigen Lsgg. das gesamte, in reiner NaCl-Lsg. yon {110} +  {210} ein- 
.genommene Obcrflachengebiet ein. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 68. 15—81.
Kieł.) G o t t f r ie d .

Hidehiko Fukushima, Die Anordnung der Mikrokrystalle in gestreiftem „so- 
genannten Aragonit (Arareishi)“. Die róntgenolog. Unters. ergibt, daB der sogenannte 
. Aragonit ein Aggregat yon Calcitmikrokrystalle darstellt, yon denen die meisten derart 
angeordnet sind, daB ihre Hauptachsen senkrecht zu den Schichtenoberflachen im 
Minerał stehen. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Uniy. Serie A. 11. 223 
bis 227.) _ K. W o l f .

Jinzo Tsutsumi, Untcrsuchung der Mikrokrystalle von Calciumcarbonat in 
Molluskensćhalen unter Anwendung von Róntgenslralden. I. Vf. untersuchte die Mikro
krystalle in der prismat. Schicht von Atrina japonica Reeve mit Rontgenstrahlen, 
Es zeigt sich, daB die Krystalle Calóitform u. faserige Anordnung aufweisen; die Haupt- 
achsen der Krystalle laułen der Senkrechtcn zur Sehałenoberflaehe parallel. (Memoirs 
Coli. Science, Kyoto Imp. Uniy. Serie A. 11. 217—22.) K. W o l f .

Jinzo Tsutsumi, Eine Untersuchung der Mikrokrystalle von Calciumcarhonat in 
■Molluskensćhalen unier Anwendung von Rontgenstrahlen. II. (I. vgł. yorst. Ref.) 
Die Unters. ergibt, daB dio Mikrokrystalle von Calciumcarbonat in der Perlmutter- 
schicht von Atrina japonica Reeve Aragonit- statt Calcitform besitzen; sie sind faserig 
angeordnet u. die orthorhomb. c-Aehse der Krystalle lauft der Senkrechten zur Flachę 
der Perlmutterschicht parallel. (Memoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A.
11. 401—05.) _ K. W o l f .

F elix  Machatschki, Prazisionsmessungen der Gilterkonstanten verschiedener Fahl- 
erze. Formel und Struktur derselben. Im AnsehluB an eine yorlaufige Mitteilung (C. 1928.
1 .1359) iiber die Krystallstruktur des Telraedrits beliandelt Vf. die bisherigen Messungen 
anderer Autoren u. stellt das Ergebnis eigener neuer Róntgenogramme von etwa 
27 Fahlerzprohen yerschiedener Herkunft zusammen; zugleich wird die wechselnde 
chem. Zus. u. das spezif. Gewicht dieser Mineralien bestimmt. Alle Fahlerze krystalli- 
sieren hexakistetraedr. in Raumgruppe T d3. Je nach der chem. Zus. schwankt dio 
.GroBe der Elementarzelle um don Wert a =  10,30 A. Es werden die Punktlagen u. 
Parameter des Krystallgitters angegeben. Der Triiger des Krystalltypus ist R3IRIIIS3, 
wobei R1 wesentlieh Ca, R111 wesentlieh Sb u. As ist. An Stelle der 1-wertigen Metallo 
konnen auch 2-wertige, besonders Zn u. Fe, treten, was zugleich dio Aufnahme von 
mehr S bedingt. Die Strukturbestst. erweisen, daB fiir diese uberzahligen S-Atome 
Platz im Gitter yorhanden ist. Die gewóhnlichen Cu-Sb-Fahlerze besitzen die Gitter- 
konstante 10,32 A. Beim Eintreten groBerer Mengen von Ag an Stelle yon Cu erhoht 
sie sich auf 10,40 A, beim Eintritt yon As an Stelle yon Sb s in k t  sie auf 10,19 A (T ennan tit 
von Cornwall). Auch bei Eintritt groBerer Mengen yon Bi fiir Sb wachst die Gitter- 
konstante stark an. Dio Arbeit ist mit reichen tabellar. Materiał u . S tru k tu rsk izzen  
ausgestattet. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 68. 204—22. Oslo, Mineralog. Inst. d. 
Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

LinuS Pauling, Die Krystallstruktur des Topas. Vf. untersueht den orthorhomb. 
krystallisierten Topas, Al^SiOJF^, im AnsehluB an rontgenograph. Messungen von 
LEONHARDT (C. 1924. I. 2236). Mit Hilfe der Koórdinationstheorie fur Ionenkrystalle, 
die fiir Brookit zu den riehtigen Strukturyerhaltnissen fiihrt, entwickelt Vf. eine 
Struktur fiir den Topas, die im Einklang mit den experimentellen Werten steht. Die 
Theorie basiert auf der Annahme, daB die Anionen innerlialb des Krystalls in Lagen 
rings um die Kationen zusammengedrangt werden derart, dafi sie die Ecken von Poly- 
edern besitzen, in dereń Mittelpunkten die Kationen sitzen. Fur den Topas werden 
Aehtecke von Anionen (O—  u. F~) um jedes Al-Ion u. Vierecke yon O um jedes 
Si-Ion herum angenommen. Die Abstande zwischen den Anionen sollen stets 2,72 A 
betragen. Die so zustande kommende Raumgruppe wiirde FA16 sein. Die so entwickelte 
Struktur fiihrt beziiglich der Raumgruppensymmetrie, der GroBe der Einheitszelle 
u. der Reflesionsintensitaten des Róntgenbildes zu den esperimentell beobachteten 
Werten. Es wird noch im einzelnen die Atomanordnung in einem solchen Raumgitter, 
auch an Hand von Modellzeichnungen, diskutiert. (Proceed. National Acad. Sciences, 
Washington 14. 603—06. Pasadena, Californien.) F R A N K E N B U R G E R .

R. Brauns, Mitteilungen aus dem Mineralogischen Institut der Universitał Bonn. 
Kleinere Mitteilungen. I. Beziehungen verschiedener KrystaUarten eines polymorphen
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Stoffes. Vf. schlagt vor, anstatt der griech. Buchstaben, wclchc infolgo ihres ver- 
schiedenen Gebrauchs oft zu Irrtumorn fiihren, zur Unterscheidung der polymorphon 
Zustande eines Korpers ais Indices das Bestandigkeitsgebiet einzufiiliren, wio fiir 
das zwischen +125° u. +84° bestandige tetragonale NH4N 03 zu schreibon NH4N 0 3 
usw. Modifikationen, yon denen die Umwandlungspunkte sich nicht feststellen lassen, 
werden durch charakterist. Merkmale gekennzeichnet. — II. Zirkon von Mongka in  
Hinlerindien. Beschreibung dieser groBen u. reincn Krystalle bis 154 g Schwere. —
III. Chalkographische Untersuchujig von zwei Wismuterzen aus Sachsen. Unters. von 
Erzanschliffen von Schneeberg u. Ereiberg, welche gediegen B i u. darum einen feinen 
Kranz yon Safflorit haben. In letzterem ist auBerdem noch Rotnickelkies enthalten.
— IV. Beobachtungen am Schmelzbasalt. Das Schmelzen des Basaltes gibt ein vor- 
ziigliches Beispiel fur die Differentiation der schwer 1. u. sehwcren Anteile nach unten. 
In der Sohle des Schmelzkuchens setzt sich der 01ivin sowohl in primarer wie in 
sekundarer Eorm ab, wahrend der Geh. an S i02 abnimmt. Der Augit bildet fein 
federformige Krystallchen. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1928. 341 bis 
351.) ■ E n s z l in .

K. Johansson, Mineralogische Mitteilungen. Zuerst wird ein neues Minerał, 
Gudmudit der Merkasitgruppe beschrieben. Vork. in den kleinen Blei- u. Zinkerzyorkk. 
bei Gudmunstorp, 3 km nordlich von Sala. Das Minerał ist silberweiB bis stahlgrau 
u. hat starken Metallglanz; keine Spaltbarkeit, Hartę proyisor. =  6. Die chem. 
Analyse ergab: Fe 26,83, Ni Spur, Sb 57,76, S 15,41%, woraus sich die Formel FeSbS 
ergibt. Das Minerał krystallisiert rhomb. mit einem Achsenverhaltnis a :b : c =
0,6729: 1: 1,1868; beobachtete Formen: {110}, {013}, {011} u. {001}. Analyse eines 
Plumboferrits yon Jakobsberg ergab die folgenden Werte: PbO 33,03, FeO 0,71, 
MnO 1.41, CaO 0,40, MgO 0,34, K20  0,13, Na20  0,17, Fe20 3 63,01, Sb20 , 0,25, FeTi03
0,15, Unlosliches 0,15; d =  6,07. Das Analysenresultat entspricht fast genau der 
Formel: (Pb usw.) 0 -2  Fe20 3. Hexagonales Achsenyerhaltnis a: c =  1: 3,9719. — 
LAUE-Aufnahmen ergaben, daB Plumboferrit zu der trigonal trapezoedr. Klasse D3 
gehort; ais Raumgruppen fiir den vorliegenden Fali kommen in Frage D /, D33, D j  
u. Z)35. Drehkrystallaufnahmen fiihrten zu folgenden Elemcntarkórperdimensionen:
o =  11,82, c =  47,14 A. Die Anzahl der Moll. im gewóhnlichen hesagonalen Elementar- 
parallelepiped betragt 42.

Zusammen mit dem Plumboferrit tritt ein bisher unbekanntes Jlineral auf, 
welches Vf. wegen seiner in der Durchsicht blutroten Farbę Hamalophanit genannt 
hat. Das Minerał tritt in isolierten diinnen Tafeln, teils in lamellenartigen Aggregaten 
auf mit einer glimmerartigen Spaltbarkeit parallel der Tafelebene. Die chem. Analyse 
ergab folgende Werte: PbO 73,26, FeO 0,22, MnO 0,29, CaO 0,26, MgO 0,06, K20
0,17, Na20  0,38, Fe20 3 22,01, FeTiOj 0,20, Cl2 2,17, H20  0,73, Unlósliches 0,42. Das 
Analysenresultat fiihrt zu der Formel: Pb(Cl, OH),■ 4 PbO • 2 Fe20 3. Aus L a u e - 
diagrammen geht hervor, daC die Symmetrie des Minerals tetragonal-holoedr. ist; 
es muB also einer der Klassen Vd, Giv, Ą  oder Dih angehoren. Achsenverhaltnis 
■"Tirdo gefunden zu c: a = 1 ,9 5 :1 . Drehkrystalldiagramme u. Pulveraufnahmen 
ergaben ais Elementarkorperkanten a — 7,801, c =  15,23 A. Unter Zugrundelegung 
einer gefundenen Dichte von d =  7,70 findet man, daB 3 Moll. im Elementarbereich 
enthalten sind. — Zuletzt wird iiber ein bei Jakobsberg in Wermland yorkommendes 
Spinellmineral Jacóbsit berichtet. Die Farbę ist rein schwarz, in Pulverform rot- 
braun, der Bruch rein muschelig. Hartę =  6, d =  4,76. Die chem. Analyse ergab: 
MgO 9,26, MnO 13,94, FeO 2,49 (2,57), FeTi03 0,17, Fe20 3 73,96, woraus sich ais 
Formel errechnet: MgFe20 4 +  (Mn, Fe)Fe20 4, also ein Magnesioferrit- u. ein Mangano- 
ferritmol. Die krystallograph. Unters. zusammen mit LAUE-Diagrammen ergibt, 
daB das Minerał der kub. enantiomorphen Klasse O angehórt u. zwar mit der Wiirfel- 
kantcnlango a — 8,42 A. Im Elementarwiirfel sind 4 Moll. (Mg, Mn)(Fe20 4)2 ent
halten. Indizierung yon Pulverdiagrammen fuhrt zu der Raumgruppe 04. — Die 
chem. Analyse eines mit dem Jacobsit yorkommenden Minerals, das bisher mit ihm 
identifiziert wurde, ergab, daB es sich wohl um ein Zerfallsprod. handelt, bestehend 
aus Spineli u. Hausmannit. Zum SchluB endlich wird noch die chem. Analyse eines 
gelbgriinen Granaten yon derselben Fundstatte wie der Jacobsit angcgeben:- Si02 
34,45, A120 3 0,45, Fe20 3 30,36, FeO 0,72, MnO 0,16, CaO 32,56, MgO 0,14. Die chem. 
Zus. entspricht fast einem typ. Andradit. d wurde zu 3,84 bestimmt. (Ztschr. 
Krystallogr. Minerał. 68. 87—118. Stockholm, Mineralog. Inst. d. Reichsmus.) G o t t f k .
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Franz Kahler, Geologische Beóbachtungen am Basalt von Kollnitz im  Lapanlal (Osl- 
kdrnten). (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1928. 361—70. Klagenfurt.) Ensz.

Robert Linton, Tertidre Tone aus Siidkałifornien. (Journ. Amer. ceram. Soc,
11. 771—81. Los Angeles, Cal. Pacific Clay Products Co.) SALMANG.

Tsebricoff, Einige Beóbachtungen uber die Mineralwa-sser Kaukasiens. Allgemeine 
Beschrcibung der Zus. der lcaukas. Mineraląuellen. (Rev. universelle Mines, Metal-’ 
lurgie, Travaux publics etc. [7] 20. 66—82.) E n s z l in .

Edward H. Gowan, Etnflufi des Ozons auf die Temperatur der óberen Aimospharen- 
schichten. Berechnungen zur Frage, ob Absorption des ultrarioletten Sonnenlichts durch 
Ozon eine Erklarung bieten kann fur die vielfach vermutete Existenz einer Zone hóherer 
Temp. (ca. 300° abs.) oberhalb 60 km Hólie uber dem Erdboden. (Proceed. R o y . Soc., 
London. Serie A. 120. 655—69.) R a b in o w it s c h .

D. Organische Chemie.
Charles Prevost, Allgemeines iiber die Derivate der Halbsattigung von Erythren-. 

kohlenwasserstoffcn. Vorliegende Abhandlung ist ein Auszug aus der Dissert. des Vfs. 
(Paris, 1928). Ein Teil des experimentellen Materials findet sich yerstreut in kurzeń 
Reff. nach Compt. rend. Acad. Sciences (C. 1926. I. 3216. II. 876. 1257. 1927. I. 260. 
991. 2187. II. 910. 911.1928. I. 3047). — Es handelt sich hier um Erythren-KW-stoffe 
Tom Typus I (R =  H, Alkyl oder Aryl), welche bei Halbsattigung mit 2 gleichen, 
Atomen oder Radikalen die 3 Stellungsisomeren II, III u. IY liefern kónnen. Bei symm. 
Bau werden die cc-Formen II u. LU gleich. Die y-Form IY kann theoret. in 2 stereo- 
isomeren Formen auftreten, jedoch scheinen die cis-Formen in dieser Reihe nicht 
existenzfahig zu sein. So liefert z. B. Erythren selbst mit Br nur 1,2-Dibromid (Racem- 
form) u. trans-l,4-Dibromid. Erythrene, dereń vóllige Aktivierung móglich ist, 
d. h. welche nicht in 1 u. 4 sehr negatiy substituiert sind, addieren Br in 1,2 u. 3,4, 
aber immer iiberwiegend in 1,4, fast ausschliefilich bei tiefer Temp. Dagegen addieren 
Erythrene, welche leicht im Zustand der Halbaktivierung bleiben, Br vorzugsweise 
in 1,2 u. 3,4. Aber diese prim. Rk.-Prodd. entgehen oft der Unters., weil sio sich leicht 
in die bei gewóhnlicher Temp. viel stabileren y-Formen umlagem. Die a-Formen sind 
nur stabil, wenn sie fest sind.

I  p ^ > C :C II-C H :C < ^ 'l I I  |' ,> C X .C H X .C H :C < |r „

I II  ^ ,> C :C H .C H X -C X < |'" , IV ^ ',> C X -C H :C H -C X < ^ 1

Sodann beschaftigt sich Vf. mit den Rkk. der doppelten Umsetzung bei diesen 
D criw . der Halbsattigung, dereń theoret. Verlauf er an Hand der Theorie von der 
Allylsynionie (C. 1927. II. 1463. 1928. I. 672) ausfiihrlich erortert. Eine Wiedergabe 
an dieser Stelle ist unmóglich. Nur so viel sei gesagt: Mit abnehmender Beweglichkeit 
von X  kónnen die a- u. y-Isomeren Desmotrope (im Grenzfall Pseudomere) oder Meso- 
mere sein. Auf jeden Fali sind sie tautomer, d. h. jede Verb. liefert bei einer doppelten 
Umsetzung nicht nur die ihr entsprechendo Form, sondern im allgemeinen 3 Stellungs- 
isomere der neuen Verb. Die Diacetine, Diathyline u. Glykolo sind bei gewóhnlicher 
Temp. mesomer. Der Ubergang der Diacetine in die Glykole u. umgekehrt sind n. 
Rkk., weil dabei kein multipolares łon auftritt. Dagegen verlaufen der tjbergang der 
Bromide in die Acetine u. Athyline, sowie der direkte Ubergang in die Glykolo anormal. 
Der anormale Verlauf kann Yerdeckt werden, wenn z. B.. eine pseudomere Form ifl 
eine andere pseudomere Form ubergeht. Im Original sind doppelte Umsctzuhgen von 
Deriw. des Erythrens, 1-Methylerylhrens, 1,4-Dimethylerythrens, 1,1,4,4-Telrąmethyl- 
erythrens u. Hexalriens-(1,3,5) schemat, zusammengestellt. — Die Rkk. der doppelten 
Umsetzung sind von Nebenrkk. begleitet.. Dibromide mit prim. Br geben kleine Mengen 
ungesiitt. Aldehyde, wio bei den Dibromiden des Erythrens u. 1-Methylerythrens fest- 
gestellt w rd e. Vf. gibt dafiir folgende Erklarung: CH2Br-CH: CH-CH2B r— y  CH: : 
CH • CH: CHBr — -y CH2: CH ■ CH: CH • OH — y  CH3 • CH: CH • CHO. — Befindet sich 
CH3 in 1 oder 4, so kann das Br auch mit einem H des CH3 austreten: CH3-CHBr'CH: 
CH-CH2B r — >- CH2: CH■ CH: CH■ CH2Br. Dieses Bromid, welches Vf. Erylhryl- 
bromid nennt, konnte nicht rein erhalten werden, weil es vom isomeren CH3-CH: CH- 
CH: CHBr u. vielleicht auch vom entsprechenden Alkohol nicht trennbar ist. Es addiert
4 Br. — Etwas komplizierter verlauft die Rk. beim 1,4-Dimethylerythrendibromid;.
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CH3 • CHBr • CH: CH • CHBr • CH3 — y  CH3 • CHBr • CH: CH • CH: CH2 — > CH3 • CH: 
CH • CH: CH • CH2Br. Die Rk. wurde auch beim 1,1,4,4-Tetrametkylerythrendibromid 
festgestellt.

V e r s u c h c .  200g 1-Methylerythrendibromid von Kp.u 85—86° (C. 1926. II. 
876) mit Lsg. von 100 g Soda in 11 W. 30 Stdn. auf 80° erhitzt, 72 1 abdest. (Destillat 
vgl. unten), mehrmals ausgeathert, wss. Lsg. stark eingeengt, Salze mit CH3OH gefallt, 
schlieBlich mit A.-A. aufgenommen, unter 12 mm fraktioniert. Erhaltcn: 15% von 92°, 
15% von 108° u. 70% von 126°. Ein Dibromid von Kp.la 60—80° lieferto dieselben 
Fraktionen zu 25, 20 u. 55%- Die Fraktionen 108° u. 126° sind die 1-Methylerylhren- 
glykole CHZ ■ C H : CH ■ CH(OH) ■ CIL(OH) u. CH3 ■ CH(OH) ■ C H : CII ■ CII2(OH), welche 
schon friiher (1. c.) iiber die Acetine orhalten, aber noch ais cis-trans-Isomerc des zweiten 
Glykols aufgefaBt worden waren. Die Eraktion 92° konnte weiter zerlegt werden in
2 Eraktionen von Kp.12 88—90° u. 93—95°, D.21 1,0074 u. 1,0103, nn21 =  1,4572 u.
I,4585. Zweifcllos liegen hier die beiden Racemformen des Glykols CIJ3- CH(OII)- 
CH(OH) ■ C H : CH2 vor. — Obige wss. Destillate, welehe auch eine schwerere organ. 
Schieht enthalten, mit wenig Bisulfit bis zum Versehwinden des Aldehydgeruches Yer- 
setzt, wobei die organ. Sehicht abnimmt. Wss. Schicht ófters mit A. gewaschen, mit 
Y e rd .  H2SO., gekocht, mit Dampf dest. Erhalten: a-Penterial, CH3 • CH2 ■ CH: CH-CHO, 
Kp. 127°, D.21 0,858, nu21 =  1,4385. Semicarbazon, E. 177,5° (korr.). — Obige organ. 
Schicht samt den ath. Ausziigcn lieferte ein Prod. von D. 1,268, nach Stehen iiber 
CaCl2 (Beseitigung von Alkoholen) D. 1,305, wahrscheinlich Gcmisch der Bromide 
CH3• CH: CH-CH: CHBr u. CH2: CH-CH: CH-CH2Br. — Erythrylbromid, CH2: CH- 
CH: CH-CH2Br. 1-Methylerythrendibromid unter 20 mm bis fast zum Kochen er- 
hitzen, 1 Mol. Chinolin eintropfen, Destillat rektifizieren. Kp.i6 33—34°, D.211,335, 
nu21 =  1,5205, E M =  +1,45. Esaltation zu schwach, wahrscheinlich wegen Geh. 
an CH3-CH: CH-CH: CHBr. Sehr unbestandig, zur Polymerisierung neigend, etwas 
stechender riechend ais Allylbromid. Das Br wird schon von k. verd. alkoh. KOH ab- 
gespalten. — l,2,3,4,5-Penlabrompe?itan, CH2Br-[CHBr]3-CH2Br. Aus vorigem mit 
Br bei 50°. Trennung von einem yiscosen Prod. durch Lósen in CH3C1, Einengen, 
starkes Abkuhlen u. schnelles Absaugen des Nd. Koehsalzahnliche Krystallchen aus 
CH3OH, dann A., F. 150° (korr.). (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 996—1018.) Lb.

J. Boeseken und B. B. C. Felix, Uber die Konfiguralion des Penłaerythrits.
II. Mitt. Die optisch-aktiven Dibrenzlraubensaurepentaerythrite. (I. vgl. C. 1928. 
I. 2371.) Vff. ist es gelungen, den bereits in der 1. Mitt. (1. c.) erwahnten Dibrenz- 
traubensaurepentaerythrit mittels Strychnin in die opt. Komponenten zu zerlegen; 
es ist somit die tetraedr. Konfiguration, wenigstens in alkoh. Lsg., erwiesen.

V e r s u c h e .  Dibrenztraubensaureathylesterpentaerythrit, C[C2H40 2>  C(CH3) • 
C02-C2Hs]2.Bldg. aus Brenztraubensaureathylester u. Pentaerythrit in absol. A. 
unter Zusatz von 2-n. absol.-alkoh. HCl u. Bzl. Verseifung erfolgt durch 1-std. Er- 
hitzen mit 1,1-n. absol.-alkoh. NaOH u. Ansauern des Na-Salzes mit wenig 4-n. H2S04.
— DibreTiztranbensaurepentaerythrit. F. 238°. Spaltung erfolgt iiber das Monostryehnin- 
salz. Drehung der 1-Komponente in 5,65%ig. Acetonlsg.: [ k ] d  =  —3,98°, der d-Kom- 
ponente in 6,44%ig. Acetonlsg.: [a]n =  +3,72°; Drehung der d-Komponente in 
5,68%ig. wss. Lsg.: [a]n =  +6,87 (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1855— 57. Delft, 
Techn. Hochsch.) A m m e r la h n .

E. Fonrneau und w. Brydowna, Einwirkung von wasserfreiem Chloral auf 
Aminoalkohole und Ozyamhwsaureester mit lerliarer Atninfunktion. Chloral verbindot 
sich bekanntlich mit Alkoholen u. Osysiiuren zu Halbacetalen. Derartige Verbb. 
liefert es auch mit Alkinen, z. B. mit Athyldimelhylaminodirnethylcarbinol (Stovain- 
base) die Verb. I, welche allerdings bei der Dest., auch im Vakuum, wieder in die 
Komponenten zerfiillt, gleichsam ais ob nur ein Gemisch Y o r la g e ,  aber stabile O-Acyl- 
derivY. bildet. Bei der Benzoylierung entsteht infolge teilweisen Zerfalls eine gewisse 
Menge Stovain (Hydrochlorid von II). — Halbacetal aus Chloral u. Athyldimethyl- 
aminodimethylcarbinol (I). Die Komponenten verbinden sich unter ziemlich starker 
Warmeentw. Dest. man nach einigen Stdn., so geht unter 10 mm fast allcs bei 56 
bis 58° iiber, entsprechend dem Kp. jedes der Komponenten. In der Vorlage bildet 
sich I zuriick. Aus ath. Lsg. fallt HCl-Gas das Hydrochlorid, rhomb. Krystalle aus 
absol. A., F. 128—130° (Zers.). Beim Erwarmen mit NaOH spaltet I sofort Chlf. 
ab. — Benzoylderiv. Mit Benzoylchlorid in Bzl. Bei 24-std. Stehen fallt ein Teil aus; 
der Rest wird mit A. gefallt. Aus A. +  A. fallen erst groBe, durchsichtige Krjrstalle, 
dann wenig sphar., undurchsichtige Krystallchen. aus, welche mechan. getrennt werden.
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Erstere sind das Hydrochlorid des Benzoylderiv. von I, C16H 230 3NC14, F. 196—198°, 
letztere das Hydrochlorid von II (Stovain), F. 175°. Das Benzoylderiy. von I wirkt 

(CH3)jN • CH,. C(CH3) • O • CH • CC13 (CH,), N • CHS • C(CHS) • OCO C6H6
I  Ó2H6 OH I I  Ó2H5

(CH3)2N-CH2-C(CH3)-0-CH .CCl3 (CH3)2Ń • CH2 • C(CH3) • O
I I I  C02R o h  i t  c o ------0 ^  ' 3

stark anasthesierend, ist aber wegen der starken Aciditat des Salzes nicht verwendbar.
— Acetylderiv. Mit Acetylchlorid in Aceton unter Kuhlung entsteht sofort das Hydro- 
chlorid, Cu H210 3NCJ4, Nadeln aus wenig Aceton, F. 193°. Daraus die freie Base mit 
Soda u. A. Kp. 158—160°. — In einem fruheren Patent von PoULENC F r Ć r e s  u . 
FOURNEAU sind Verbb. aus Chloral u. Diniethylaminooxyisobuttersdureathyl- u. 
-propylester ais verschiedcn u. der Formel III entsprechend beschrieben worden. 
Es hat sich jcdoch herausgestellt, daB die Verbb. ident. sind u. Formel IV besitzen. 
Die Komponenten werden unter Vermeidung starker Erhitzung vermischt, das Prod. 
nach einigem Stohen dest. Fraktion von Kp.™ 140—142° erstarrt u. bildet volumi- 
nose Prismcn aus PAe., F. 66— 67°. Hydrochlorid, C8H130 3NC14, Nadeln, F. 180—186°. 
An der Luft zerfallt IV infolge Hydrolyse bald in Chloralhydrat u. Dimethylamino- 
oxyisobuttersa,ure. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 1023—27. Inst. P a s t e u r . )  Lb.

Albert Sprague Coolidge, Die Dampfdichie und einige andere Eigenschaften der 
Ameisensaure. Reinste kiiufliche Ameisensaure zers. sich auch bei Zimmertemp. lang- 
sam in H20  u. CO; um sie von diesen Zers.-Prodd. zu befreien, wurde sie bei 0° einer 
Vakuumsublimation unterworfen. Aus Dampfdruckmessungen, die bei gleichen Tempp. 
an der so gereinigten Saure unter suecessiyem Zusatz von gemessenen Wassermengen 
vorgenommen wurden, ergab sich, daB die gereinigte Saure zu etwa 99,99% rein war. 
F. der reinen Saure 8,26°; D.° 1,2456, D.20 1,2206, beide Małe bei Atmospharendruck 
gemessen. Die zu den Dampfdichtebestst. verwendete Apparatur wird beschrieben; 
abgemessene Mengen der Saure wurden in GefaBe von bekanntem Rauminhalt gebracht 
u. die dann sich einstellende DD. beobachtet. Die Messungen wurden bei einer Reihe 
von Tempp. zwischen 10 u. 156° durchgefuhrt u. bei Drucken, die eine teilweise Disso- 
ziation erwarten lieBen. Unterhalb von 40° war die Adsorption an der Glaswand zu 
berucksichtigen. Dio Ergebnisse wurden auch auf scheinbare Molekulargewichte um- 
gerechnet. Der Ameisensauredampf kann ais eine ideale Mischung von zwei Gasen 
mit dem Mol.-Gew. 46,02 bzw. 92,03 betrachtet werden, die beide den idealen Gas- 
gesetzen nicht vóllig gehorchen. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2166—78. Cambridge, 
Massachusetts.) Sta m m .

M. H. Palomaa und Arvo Juyala, Vber die Verseifungsgeschwindigkeit der 
Ester ungesdtligter Alkohole. Vff. bringen eine Darstellung der Ameisensaure- u. Essig- 
saurecster ungesatt. Alkohole vom Typus CH„: CH • [CH2]n ■ O • CO • R u. die Best. 
der Verseifungsgeschwindigkeit derselben in saurer u. alkal. Lsg. —  Allylformiat. 
Aus Allylalkohol u. hochprozentiger Ameisensaure unter Anwendung von entwassertem 
CuSÓ4. ks =  0,149. — Buien-(l)-ol-(4)-formiat, CH2: CH-CH,-CH2-0-C 0-H . Der 
ontsprechende Alkohol wurde aus Allylbromid u. Formaldehyd dargestellt (Kp. 113 
bis 114°) u. hieraus der Ameisensaureester; farblose, unangenehm riechende Fl., Kp. 112 
bis 113°, d20 =  0,9267. Kp. 0,151. — Penten-(l)-ol-(5)-Jormiat, CH„: CH • CH„ • CH2 • 
CH ,-0-C 0-H , farblose Fl., K p.-, 135—136°, d2n =  0,9124, ks =  0,133. — Allyl- 
acełat. ks =  0,00473. — Bułen-{l)-ol-{4)-acełal, CH2: CH • CH2 ■ CH2 • O • CO • CH3. Kp.;53124 
bis 126°. k , =  0,00553. — Penten-{l).ol-(4)-acelat, CH2: CH • CH2 • CH„ • CH2 • O • CO • CH3. 
Farblose Fl. Kp.;62 144—146°. d20 =  0,9114. ks =  0,00311; ka =  4,40. (B er. Dtsch. 
chem. Ges. 61. 1770—76.) A m m e r l a h n .

Alan August Goldberg und Reginald Patrick Linstead, Die Chemie des 
Dreikohlenstofjsystems. XVIII. Quaniilative Unłersuchungen uber den Einflup von 
Alkylsubstiluenten auf die <x,f}-fi,y-Umlagerung in  ungesalligten Sauren, Beobachtungen 
iiber die Reduktion der Sorbinsaure und eine neue Synthese der Brenzlerebinsdure. 
(XVII. vgl. D ic k in s ,  H u g h  u .  K o n , C. 1928. II. 1082.) Nach L i n s t e a d  (C. 1928.
I. 499) ist die Lage des Gleichgewichts zwischen a,/?- u. /?,y-ungesatt. Sauren in Ggw. 
von Alkali offenbar unabhangig von physikal. Einfltissen. Demnach ist es moglich, 
den EinfluB innerer Bedingungen, wio molekularer Substitution auf die Lage des 
Gleichgewichts u. auf dio Leichtigkeit seiner Einstellung zu untersuchen. — Bei den 
Ęułensauren, Vinylessigsaure u. Crotonsaure (a,/5), rerlauft die Umlagerung
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anscheinend irrerersibel in der Richtung /?,y—a,fi; dasselbe Vonviegen der ot,/?-Form 
tritt bei den a- u. /S-Alkylcrotonsauren auf, wenn auch die Yerhaltnisse noch nieht 
geklart sind, weil in manchen Fallen nur die a,/3-Formen bekannt sind. Bei den Penten- 
sauren ist ein Gleichgewicht moglich; bei Behandlung der reinen Isomeren mit 25%ig. 
KOH bei 100° wird von beiden Seiten in einigen Stdn. dasselbe Gleichgewicht erreicht. 
Die von F it t ig  (L iebigs Ann. 2 8 3  [1894]. 47) mit 10—20%ig. Lauge gemachten 
Beobachtungen wurden bestatigt; doch tritt ^-Oxysaure nur in geringen Mengen auf. 
Dieses Fehlen einer Nebenrk. deutet auf die tautomere Natur der Umlagerung. Im 
Gleichgewichtszustand betragt der Geh. an cc,/J-Saure bei a,/?- oder /?,y-Pentensaure 
75,4%, bei a-Methyl-a,/?- oder -/J,y-pentensaure 80,7%, bei y-Methyl-a,/?- oder -f},y- 
pentensaiire . 5,6%, bei Cyclopentylidenessigsaure 13,7%. — Die He.xenmv.ren ver- 
halten sich sehr verschieden. a,/S-Hexensaure reagiert normal, bei Behandlung mit 
Alkali fallt der Kp., die Affinitat fiir Jod nimmt zu infolge Bldg. der /?,y-Saure, das 
Gleichgewicht ist nach 4 Stdn. erreicht. Bei der f),y-Saure (Hydrosorbinsaure) wird 
kein Gleichgewicht erreicht; es stellte sich im Laufe der Unters. heraus, daB die Hydro
sorbinsaure von F it t ig  u . B a k e r  (L iebigs Ann. 283  [1894]. 117) iiber 50% y,<5- 
Hexensaure enthalt. Sie liefert mit Ozon Bernsteinsaure u. ein Gemisch von Propion- 
u. Acetaldehyd, mit alkal. KMn04 Bernstein-, Propion- u. Essigsaure. Das Anilid  
von v. AUWERS u . H e y n a  (C. 19 2 4 . I. 1518) zeigte auch nach mehrmaliger Krystal- 
lisation keinen scharfen F. Bei der Red. von Sorbinsaure mit Na-Amalgam wurdo 
einmal ein Prod. mit iiber 90% y,<5-Saure erhalten. Bei Anwendung von einheitlicher 
P,y-Saure wira das Gleichgewicht nach ca. 4 Stdn. bei 77% a,/?-Saure erreicht. — 
Die Red. von Sorbinsaure zur y,<5-Saure ist einer der.ersten Fiille von 1,2-Addition 
an ein konjugiertes System dieses Typs. Die Gleichgewichtsmethode kann in manchen 
Fallen zur Reinheitsprufung von a,/S- u. /?,y-Saure dienen. — y-Methyl-a,/?-pcnten- 
saure isomerisiert sich zu iiber 94% zur jŚ,y-Saure (Brenzterebinsdure), die sich aus 
dem Rk.-Prod. in 75%ig. Ausbeuto herausdest. laCt. — Die Beweglichkeit der unter- 
suchten Sauren war in allen Fallen groBer ais die der Cyelohexenylessigsaurcn. Alkyle 
wirken wenig auf die Beweglichkeit ein. Auffallend ist die Differenz zwischen Cyclo- 
pentenyl- u. CycIohexenylessigsaure, dereń Beweglichkeiten sich wie 22: 1 verhalten. 
Der EinfluB der Alkylgruppen auf die Gleichgewichte wird in einigen Regeln zusammen- 
gefaBt.

V e r s u c h e .  a.,fi-PenUnsaure, CH3• CH2• CH: CH• CO;H. Aus Propionaldehyd 
nach D obner. Kp.18105°. F. 8°. Chlorid, Kp.54 51°. Dibromid, F. 56°, Anilid, 
F. 100°. — f},y-Penlensaure, CH3 • CH: CH • CH, • C02H. Vinylacrylsaure wird mit 
PAe. gewaschen, bis sie bei 80° schm. u. dann mit Na-Amalgam nach T h ie le  u . 
Jehn (Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 5  [1902]. 2320) reduziert. Ausbeuto 60%. Kp.,9 98°. 
Chlorid, Kp,3. 46°. Dibromid, F. 64°. Anilid, F. 75°. — a,(l-Hexcnsaure. Aus Butyr- 
aldehyd. Nadeln aus A. F. 32°. Dibromid, F. 70°. Chlorid, Kp.23 70°. Anilid, 
Ci2Hi5ON. Nadeln, F. 110°. — fi,y-Hexensdure, Hydrosorbinsaure. Sorbinsaure wird 
in W. mit Na-Amalgam unter Durchleiten von C02 reduziert. Das Prod. hat Kp.9 98°, 
dd19 1,4398; D .194 0,9632; Chlorid, Kp.18 52°, Anilid, F. ca. 55°, liefert kein festes 
Dibromid u. addiert 61,6% der theoret. Jodmenge (nach Isomerisierung 47,6%). 
Einw. yon Ozon u. KMn04 s. oben. Wird bei der Red. in halbstd. Intervallen verd. 
H2S04 zugesetzt, so hat das Prod. nach Reinigung uber das Cd-Salz Kp.I2 101,5°, 
nD18 1,4405; D.184 0,9640. Chlorid, Kp.14 50—51°, Anilid, F. 52—56°, Jodwert 57,3%; 
nach Isomerisierung 49%. Halt man die Rk. durch Zusatz von Essigsaure sauer, so 
erhiilt man eine Saure mit Kp.n 101°, Jodwert 52,6%, nach Isomerisienuig 48,9%. 
Al-Amalgam red. Sorbinsaure sehr unyollstandig; das Prod. hat Kp.12 102°. Jodwert 
59,8%, nach Isomerisierung 50,6%. — y-Methyl-a^-fentensaure, (CH3)2CH-CH: 
CH-Ć02H. A us Isobutyraldehyd. Kp.20 113°, Kp.10 104°. Chlorid, Kp.20 67°. Anilid, 
Ci2HJ5ON. Nadeln aus wss. A. F. 119°. Dibromid, Wiirfel, F. 124°. — Terebinsdure. 
Aus Diaterebinsaureathylester u. 50%ig. wss. KOH; aus Isopropylbernsteinsaure 
nach L aw ren ce (Journ. chem. Soc., London 75 [1899], 527), aus Teraconsaure 
durch Kochen mit konz. HC1. F. 175° (aus W.). — Carbaihozybemsteinsaureathylester; 
Aus Chloressigester u. Natriummalonester. Die Na-Yerb. gibt mit (CH3)?CHJ a-Carb- 
athozy-oi-isopropylbemsteinsaureathylester, Kp.10 153— 155°, der beim Kochen mit 
konz. HC1 in Isopropylbernsteinsaure (F. 110°) iibergeht. — y-Methyl-f),y-pentensaure, 
Brenzłerebinsaure, (CH3),C; CH • CH2 ■ C02H. Durch trockene Dest. von Terebinsaure 
(vgl. F it t ig  u . G e is le r , L ieb igs Ann. 208  [1881]. 37) oder aus 20 g y-Methyl- 
a,^-pentensaure durch 15-std. Erhitzen mit 120 g KOH in 250 ccm W., Ansauern,
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Ausathern u. Dest. Kp.10 99°. Ghlorid, Kp.16 62°. Anilid, C12HJ6ON, Nadeln aus 
Bzl. +  PAe., F. 106°, Dibromid, harte Krystalle, F. 99°. Mit Ozon in Chlf. entsteht 
cin Ozonid, wl. in Chlf., F. 110° (Zers.), das mit W. Acetaldehyd (p-Nitrophenylhydrazon, 
F. 126°), Aceton (Dibcnzalaceton, F. 111°) u. (nach Einw. von H20 2) Malonsaure 
(F. 129°, Zers. zu Essigsaure) liefert. — a-Methyl-<x,f3-pentenśdure, CH3 • CH2 ■ CH: 
C(CH3)-C02H. Frisoh dest. a-Methyl-/3-athylaerolein wird in alkoh.-wss. Lsg. mit 
AgNO, u. NaOH behandelt. Kp.12 112®, F. 22—23°. Chlorid, Kp.le 63°. Amid, 
CeHu ON, Tafeln aus Bzl. oder CS2, F. 80°. Die bei 65,5° u. 96° schm. Formen von 
Macq (C. 1927. I. 880) konnten nicht erhalten werden. Anilid, C12HJ6ON. Nadeln aus 
Bzl.-PAe. F. 84°. Dibromid. Prismen. F. 96—97°. — cn-Methyl-P-acetbernsteinsaiire- 
dthylester. Aus Natriumaeetessigester u. a-Brompropionsaureathylester. Gibt mit 
Na-Amalgam in wss.-alkoh. Lsg. v.,y-Dimethylparaconsdure,

CH, • CH • CH(C02H) • CH(CH3) • CO • O,
i__________________________ i

Krystalle, F. 130°, Kp.12 195°. Daneben entsteht ansoheinend <x-Methylldvulinsdure.
— a-Methyl-f3,y-pentensaure, CH3 ■ CH: CH • CH(CH3) • C02H. Durch Dest. der Dimetby 1- 
paraeonsaure; man erhitzt sehr langsam (wichtig!) bis 240°, die Dest. erfolgt bei 280 bis 
285°.- Kp.16102°. Chlorid, Kp.17 47°. Amid, C6Hn ON, Tafeln aus CS2, F. 74°. Anilid, 
C12Hj6ON, Nadeln aus wss. A., F. 76°. — Cyclopentylidenessigsaure. F. 64° (aus A.). 
Kp.j5133°. — A 1-Cyclopentenylessigsdure. Aus Cyclopentylidenessigsaure u. 40%ig. 
KOH. F. 52° (aus verd. A.). — Isomerisierung der Sauren wie bei L in s t e a d  (C. 1928.
I. 498), Unters. der Gleichgewichte nach der Jodmethode von L i n s t e a d  u . M ay
(C. 1928. I. 498). (Journ. chem. Soc., London 1928. 2343—60.) Os t e r t a g .

Aileen Edith Abbott, George Armand Robert Kon und Ralph David Sat- 
Chell, Die Chemie des Dreikohlenstofjsystems. XIX. Die Homomesitone. (XVIII. vgl. 
vorst. Ref.) Die bei der Selbstkondensation von Methylathylketon entstehenden 
Ketone C8H]40  der Formeln CH3-CH2-C(CH3) : CH-CO-C2H5 (I), CH3-CH: C(CH3)- 
CH2 ■ CO • C2H5 (n), CH3 • CH2 • C(CH3) : C(CH3) • CO ■ CH3 (IH) u .  CH3 • CH: C(CH3) • 
CH(CH3)-CO-ĆH3 (IV), die ais Homomesitone bezeichnet werden, bieten jeweils in 
den Paaren I—II u. III—IV gute Beispiele fur die von K o n  u .  L i n s t e a d  (C. 1925.
II. 27) bei verwandten Ketonen beobachtete Tautomerie. Bei niiherer Unters. zeigten 
sich in den Homomesitonen vcrschiedener Darst. erhebliehe Unterschiede in den Eigg. 
Besonders in Ggw. von Alkalien sind die entstehenden Ketongemische schwer zu hand- 
habcn. Die Semicarbazono sind sil., krystallisieren schwer u. sind wahrscheinlich Ge- 
mische von Stereoisomeren; man kann deshalb nur wenig von den Bestandteilen eines 
gegebenen Gemisches in reinem Zustand isolieren. Es gelang jedoch, die Beziehungen 
zwischen den einzelnen Homomesitonen durch Synthese zu klaren. Alkal. Konden- 
sationsmittel liefern Gemische von I u. II; bei Anwendung von CaC2 (BODROUX u. 
T a b o u r y ,  Buli. Soc. chim. France [4] 3. 831. 5. 950 [1908—1909]) wiegt I vor; es 
bildet ein charakterist. Semicarbazon vom F. 162°. Saure Kondensationsmittel liefern 
die stark verzweigten Ketone III u. IV. H2S 0 4 gibt ein Keton von niedriger D. (haupt- 
sachlich IV), HC1 ein Keton von hoher D . u. Refraktion (hauptsachlich IH ); das Verf. 
von D e s c u d e  (Ann. Chim. [7] 29 [1903]. 486) gibt meist nur HI. B e c k e r  u . T h o r p e  
(C. 1922. III. 1378) u. E k e l e y  u. H ow e (C. 1 9 2 4 .1. 554) haben ihren Praparaten die 
Konst. I zugeschrieben. — Die Homomesitone sind fa.hig zur eis-trans-Isomerie. IV 
gibt 2 Semicarbazono mit F. 203—204° u. 163°; meist bilden sich .Gemische mit 
F. ca. 175°. Das Semicarbazon von IH kommt auCer mit F. 186° gelegentlich mit 
F. 166—167° vor. Das von B l a i s S  u . M a i r e  (Ann. Chim. [8] 15 [1908]. 566) aus 
Crotonester u. C,H5MgJ erhaltene Keton gibt ein Semicarbazon, F. 158°, das mit dem 
von I nicht ident. ist; es muB mit I stereoisomer sein; die Verschiedenheit der Semi- 
earbazone kann nicht auf C: N-Stereoisomerie beruhen. AuBerdem sind die Homo
mesitone zu tautomeren Umlagerungen befahigt. In bezug auf Beweglichkeit u. Lage 
des Gleichgewichts verhalten sich die beiden Paare sehr verschieden. I u. n  liefern 
mit NaOC2H5 ein Gleichgewichtsgemisch mit 67 ,5 %  I, das von dem rohen, aus Methyl
athylketon u. NaOC2H5 erhaltenen Homomesiton nicht zu unterscheiden ist. Das 
Gleichgewicht ist bei gewóhnlicher Temp. in 24 Stdn. erreicht. Das Gleiehgewioht 
aus HI u. IV liegt bei 1 7 %  III; es ist bei Zimmertemp. in 14 Tagen erst zur Halfte, 
bei Siedetemp. erst nach 9 Stdn. erreicht. Die Wrkg. der Stellung der Methylgruppe 
auf die Beweglichkeit ist unerwartet groB.

V e r s u e h e .  "Ober den Verlauf der Kondensation von CH3■ CO• C2H5 mit H2S04, 
HC1, Acetylchlorid CaC2 u. NaOC2Hs vgl. Original. — fi-Oxy-a,ft-dmelhyl-n-vahrian-
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sauredthylester. Aus Methylathylketon u. a-Brompropionsaureester in Ggw. von Zn. 
Kp.ł3 89—90°. D .19,s4 0,964 57. no10,5 =  1,4319. Ausbeute 75%- Mit Alkali entstolit 
eino fl. Saure; aus dieser durch Kochen mit Acetanhydrid wenig a,j}-Dimethyl-Ac- 
pentensaure, Kp.18116°. D.1-5, 0,974 97. nD17-6 =  1,459 52. Chlorid, Kp.17 G6°. p-To- 
luidid, C14Hj0ON, Nadeln, F. 123°. — 3,4-Dimethylhexen-(3)-on-(2) (III). Aus dem 
Chlorid u. CH3ZnJ oder aus Methylathylketon, Acetylchlorid u. ZnCl2 (DESCUDE,
I. o.). Kp.jo 65°, D.,17.4 0,868 56, no17,1 =  1,452 83 (aus dem Chlorid) bzw. Kp.10 53°,
Kp.750 160°, D .13'5, 0,869 57; nD1M =  1,452 93 (nach D e s c u d e ). Semicarbazon, 
C?H17ON3, Tafeln, F. 186°. — <x,f}-Dimethyl-A^-pentensdureathylesler. Aus /3-Oxy-a,/5- 
dimethyl-n-valeriansaureathylester u. P0C13 in Bzl. Kp.13 69°. D .21,14 0,923 79.
u d 21'1 =  1,436 28. Ausbeute 95%- Daraus mit wss.-alkoh. NaOH tx,fS-Dimethyl-A /,~ 
pentensćiure, Kp.:o 116°, D .18i24 0,970 02; nn18,2 =  1,4498. Chlorid, Kp.13 52°. p-To- 
luidid, C14H19ON. Nadeln aus verd. A. F. 56°. — 3,4-Dimethylhexen-(4)-on-{2) (IV). 
Aus dem Chlorid u. CH3MgJ. Kp.J2 48°, Kp.750 154°. D .10'2, 0,853 85. nD19'2 =  1,437 68. 
Semicarbazon, F. 203—204°; wird gelegentlich mit F. 163° erhalten, das daraus 
regenerierte Keton (Kp.10 45°, D .16,34 0,856 01; nn16,0 =  1,4401) gibt mit Semicarbazid 
wieder das niedriger schm. Semicarbazon; es wird oft ais Hauptprod. erhalten, wenn 
man Zwischenfraktionen von der DESCUDE-Rk. mit h. NaOC2H5 behandelt. — 3-Methyl- 
hepten-(3)-on-(5) (I). Aus /?-Methyl-/?-athylacrylsaurechlorid u. C2H5Zn J ; wird auch 
aus Methylathylketon u. CaC2 erhalten. Riecht stark u. nieht sehr angenehm. Kp.is 66°. 
Kp.g 53—54°. D.21's, 0,855 16. nD21'5 =  1,450 73. Semicarbazon, C9H17ON3. Tafeln 
aus Methanol. F. 162°. Das Keton I entsteht aueh beim Yers., den aus /3-Methyl-zl/J- 
pentensaurechlorid u. Methylacetessigester entstehenden Ester, CII3- CH: C(CH3)- 
CH2 • CO • C(CH3) (C02 • C2H5) • CO • CH3, mit alkoh. NaOH zum Keton H zu hydrolysieren; 
Kp-2 7 74— 76°, D.2%  0,855 95; nj)20-1 =  1,4453, Semicarbazon, F. 162°. — 3-Methyl- 
hepten-(2)-on-5 (U) erhalt man durch Behandlung des bei der NaOC2H5-Kondensation 
entstehenden Gleichgewichtsgemisches von I u. II mit Al-Amalgam, dabei geht I in 
eine hochsd. bimolekulare Verb. iiber. Kp.]g 63°. D.21,24 0,852 44. nu21,2 =  1,436 68. 
Riecht charakterist., angenehmer ais I. Semicarbazon, C9H]7ON3. Knótchen aus Methanol 
oder Essigester. F. 134°. — Gleichgewichte zwischen den Ketonen I u. II bzw. III u.
IV s. Original. Keton CsHu O (B l a is e  u. M a ir E, 1. c.). Aus Athosycrotonsaureathyl- 
ester u. C2H6MgJ. Riecht anders ais I, hat aber sonst iihnliche Eigg. Wahrscheinlich 
in a-jS ungesiitt.; doch liiCt sich iiber die Konst. nichts Bestimmtes aussagen. Kp.8 49°.
D .15'84 0,860 04. iid15,8 =  1,452 33. Semicarbazon, Tafeln aus Blethanol. F. 158°.
(Journ. chem. Soc., London 1928. 2514—24. South Kensington, Imp. Coli. of Science 
and Technology.) O s t Er t a g .

E. F. Armstrong, Die Synthese des Rohrzuckers. Skizze der Geschichte des Rohr- 
zuckers insbesondere in bezug auf seine Strukturformel u. Hinweis auf die Bedeutung 
seiner Synthese durch PiCTET u. V o g e l  (C. 1928. I. 2803). (Naturę 122. 578 bis 
579.) B e h r l e .

J. M. Nelson und Maxwell P. Schubert, Wasserkonzentralion und die Geschwindig- 
keit der Hydrolyse von Saccharose durch Invertase. Verss. iiber die Geschwindigkeit 
der Hydrolyse von Saccharose durch Iiw ertase bei Ggw. von A. werden dahin gedeutet, 
daB die Geschwindigkeit dann, wenn die Saccharosekonz. mehr ais 20% betragt, in 
erster Linie von der Wasserkonz. abhangt, wahrend Saccharose- u. A.-Konz. von ge- 
ringerem Einflusse sind. Stellt man die Hydrolysengeschwindigkeit ais Funktion der 
Saccharosekonz. graph. dar, so ist die erhaltene Kurve eine Resultante von mindestens 
zwei Effekten, namlich der zunehmenden Bldg. des Saccharose-Invertasekomplexes 
(MlCHAELIS) u. der abnehmenden W.-Konz. Letztere diirfte auch schon bei niedriger 
Saccharosekonz. eine Rolle spielen; sie ist deshalb bei der Best. der Affinitatskonst. 
der Inrcrtase gegen Saccharose zu beriicksichtigen. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 
2188—93. New York City, Columbia Univ.) St a m m .

0. F. Hunziker und B. H. Nissen, Lóslichkeit und Krystallbildung der Laclose.
II. Krystallbildung der Lactose. (I. vgl. C. 1927. II. 1210.) Die Ggw. der Milch- 
kolloide in gesatt. Lactoselsgg. beeintrachtigt nieht die vollo Ausbildung der Lactose- 
krystalle, vielmehr scheiden sich aus solchen Lsgg. die gleiehen beilformigen Krystalle 
ab wie aus rein wss. Lsgg. der Lactose. Dagegen iibt die Ggw. von Rohrzueker in 
gesatt. Lactoselsgg. einen erheblichen EinfluB auf die Formbldg. des Lactosekrystalle 
aus. Dieser Zucker scheidet sich dann in mehr oder weniger stark abgestumpften, 
47seitigen Pyramiden ab. Photographien u. schematisierte Zeichnungen der Krystalle
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im Original. Beide Krystallformcn gehoren der Symmotrieklasso C2 an. Sie sind 
monoklin sphenoidal u. haben nur eine Symmetrieaohse. Sie haben trapezoidale 
Seitenflachcn u. rhomb. Grundflilchen. Der voll entwickelte Lactosekrystałl hat 
auBerdem abgestumpfte Kanten an Basis u. Apex. Diese abstumpfenden Flachen 
konnen sich soweit auswachsen, dafi sie paarweise unter spitzem Winkel zusammen- 
stofien u. so dem Krystall das Aussehen einer Beilpicke verleihen. Der Krystall hat 
dann 10 Flachen u. ist 1,8-mal so lang ais dick. Die Abweichungen von dieser n. Form 
der Lactosekrystalle, die bei ihrer Abscheidung aus rohrzuckerhaltigen Lsgg. beob- 
achtet wurden, hangen ab von der Rohrzuckerkonz. Bei Lsgg., die 14% Rohrzucker 
enthalten, sind diese Abweichungen noch gering. Die Krystalle sind kiirzer u. dicker 
u. lassen die vollo Entw. an Basis u. Apex vermissen. Diesem Typus von Lactose- 
krystallen begegnet man im sandigen Eiskrem. Aus Lsgg., die 64% Rohrzucker ent
halten, scheidet sich die Lactose in kurzeń, abgestumpften Pyramiden ab. Die ab
stumpfenden Flachen an Basis u. Apex fehlen yollstandig. In dieser Form scheidet 
sich die Lactose auch aus gesufiter kondensierter Milch aus. Diese Krystalle be- 
stehen also weder aus Rohrzucker, noch aus Gemischen der beiden Disaccharide. 
Obgleich die Rohrzuckerkrystalle gleichfalls monoklin sphenoidal sind, unterscheiden 
sie sich doch in ihrem Habitus vollig von denen der Lactose. Sie sind nicht pyramidal, 
sondern alle Flachen sind paarweise parallel. Auch werden sie wesentlich grofier ais 
die Lactosekrystalle u. wachsen daber leicht zu grófieren Aggregaten zusammen. 
(Journ. of Dairy Science 10  [1927]. 139—54. Sep. Chicago [Illinois], Blue Valley Res. 
Labor.) Oh l e .

George Newbery und Montague Alexandra Phillips, Einige Arylarsenoxyde 
und die enisprechenden Dichlor- und Dijodarsine. Die Dihalogenarsine werden durch 
W. im allgemeinen leicht zu den Arsenoxyden verseift u. aus diesen durch HHlg re- 
generiert. Die Bindung von J  an As scheint fester zu sein ais die yon Cl an As; diese 
Bestandigkeit zeigt sich auch gegeniiber konz. H N 03, in einem Fali, beim 3,5-Diamino-
4-oxyphenyldijodarsindihydrojodid, sogar gegen 5-n. NaOH. Die Dijodarsine sind 
tiefgelbe, krystallin. Yerbb., die reinen Chloryerbb. sind weifi. 3-Amino-5-acetamino-
4-oxyphenylarsenoxyd scheint nur ais Arsenigsaurederiy. zu existieren, welches bei 
100° kein W. abgibt; es weicht in dieser Beziehung von den „Arsenoxydhydraten“ 
von L e w is  u. Ch e e t h a m  (C.' 1 9 2 2 . I .  1072) u. vom 3,5-Diaeetamino-2-oxyphenyl- 
arsenoxyd ab. — Die Hydrochloride u. -jodide des 3-Amino-5-acetamino-2- u. 4-oxy- 
phenylarsenoxyds 1. sich in W. erst nach einigen Sek.; sie sind vielleicht die den Chlor- 
oxyarsinen H jN -R 1 AsCl-OH entsprechenden freien Basen, die durch W. HC1'H,N- 
R-AsO hydrolysiert werden. Verss., Verbb. vom Typ R-AsCl-OH durch Einw. von 
methylalkoh. HC1 auf die entsprechenden Arsenoxyde darzustellen, lieferten Methoxy- 
chlorarsine.

V e r s u c h e .  3-Nitro-5-acetaniino-2-oxyphenylarsinsaure, C8H90 7N2As. Aus 5-Acet- 
amino-2-oxyphenylarsinsaure mit H N 03 +  H2SO.,. Gelbe Prismen. L. in Alkalien 
u. Alkalicarbonaten mit roter Farbę. — 3-Amino-5-acetamino-4-oxypłienylarsinmure. 
C8Hu OsNjAs. Durch Red. der entsprechenden Nitroverb. Prismen, 11. in verd. Mineral- 
sauren u. in Alkalien. Die isomere 3-Amino-5-acetamino-2-oxyphenylarsinsaure I. sich nur 
in uberschiissiger Mineralsaure. — 3,5-Diacetamino-2-oxyphenylarsinsaure, CmH130 6N2As. 
Aus 3-Nitro-5-acetamino-2-oxyphenylarsinsaure durch Red. mit Na,S20 4 in NaOH u. 
Behandlung des Prod. mit Acctanhydrid. Nadeln. LI. in Alkali. Gibt mit sd. 15%ig. 
HC1 2,4-Diaminophenol. — 3,5-Diacetamino-4-oxyplienylarsinmure erhalt man analog 
aus 3-Nitro-5-acetamino-4-oxyphenylarsinsaure. — Aminophenyldichlorarsine durch 
Red. der in HC1 gel. Arsinsauren mit S 0 2 in Ggw. einer Spur KJ, Dijodarsine in HJ- 
Lsg. — 3-Amino-5-aceiamino-4-oxyphenyldichlorarsinhydrochlorid, CgH90 2N2Cl2As +  
HĆ1. Prismen, 1. in verd. Alkali. Gibt durch Einw. von W. u. HC1 3-Amino-5-aceł- 
amino-4-oxyphenylarsenoxydhydrochlorid, C8Hg0 3N2As -f  HC1, Prismen, 1. in W. nach 
einigen Sek., 11. in verd. NaOH. Das amorphe Arsenoxyd gibt mit HJ 3-Amino-5-acet- 
dmino-4-oxyphenyldijodarsinhydrojodid, C8H„02N2J2As +  HJ, Prismen, 11. in W. mit 
gelber Farbę. 3-Amino-5-acetamino-4-oxyphenylarsenoxydhydrojodid, C8H ,03N2As +  
HJ. Prismen, in W. nach einigen Sek. 1. —  3,5-D iam ino-4-oxyphenyldichlorarsin- 
dihydrochlorid C„H,ON2C12As +  2 HCI. Aus der Acetylverb. mit HC1. Tafeln, U. in 
W. Gibt mit H J 3,5-Diamino-4-oxyphenyldijod<irsindihydrojodid, C6H70 2N2J,As +
2 HJ, gelbe Prismen, 11. in W. — 3-Am ino-5-a<xtamino-2-oxyphenyldijodarsindihydro- 
jodid. Gelbe Krystalle. Die gelbe Lsg. in W. setzt langsam Krystalle des Arsenoxyd- 
hydrojodids ab (Prismen, 1. in W. nach einigen Sek.). — 3,5-Diacetamino-2- u. 4-oxy-
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phenyldichlorarsine konnten nicht genugend analysenrein erhalten werden. — 3,5-Diacet- 
amino-4-oxyphenylarsenige Saure, C10H13O5N2As. Durch Acetylierung von 3-Amino-
6-acetamino- oder 3,5-Diamino-4-oxyphenyldichlorarsindihydrochlorid. Tafeln oder 
Nadeln. Unl. in W., verd. Sauren, NaHC03, 1. in NaOH,Soda, NH3. — 3,5-Diacelamino- 
■2-oxyphenylarsenoxyd, C,0H11O4N2As. Durch wss. Hydrolyse des entspreehenden Dichlor- 
arsins. Amorph. — 3-Amino-4-oxyphenyldijodarsinhydrojodid, C6H„ONJ2As. Gelbe 
Prismen, 1. in W. gelb. 8-n. H N 03 nimmt nur 1/3 des Jods heraus. — Hydrolyse des 
Dichlorarsinhydrochlorids durch Losen in W. — 3-Acetamino-4-oxyphenylarsenoxyd. Aus
3-Amino-4-oxyphenyldichlorarsin mit Acetanhydrid u. CH3 • CO„Na. Prismen mit 4 H20 . 
Unl. in W., NaHC03- u. Na2C03-Lsg., 1. in iiberschussigem ŃaOH u. konz. NH*. — 
5-Amino-2-oxyphenyldichlorarsinhydrocMorid, C„H6ONC12As +  HC1. Aus 5-Amino-2-oxy- 
phenylarsinsaure in HC1 mit S 02. Prismen. L. in 4 Tin. W .; die Lsg. gibt nach einigen 
Stdn. 5-Amino-2-oxyphenylarsenoxydhydroclilorid, C6H„02NAs +  HC1, Prismen,Lin W .— 
5-Arnino-2-oxyphenyldijodarsinhydrojodid, C„H6ONJ2As -f  HJ. Gelbe Prismen, 1. in W., 
gelb u. liefert 5-Arnino-2-oxyphenylarsenoxydhydrojodid, C6H60 2NAs +  HJ, Prismen.—
5-Acetamino-2-oxypheiiyłarsenoxyd, C8H80 3NAs. Aus dem Aminodichlorarsinhydro- 
chlorid mit Acetanhydrid u. CH3C02Na. Prismen. — 3-Acetamino-4-oxyplienyldichlor- 
arsin, C8H80 2NCl2As. Aus dem Arsenoxyd mit alkoh. HC1. Farblose oder schwach 
gelbe Nadeln. L. in k. A. u. W. Analog 5-Acetamino-2-oxyphenyldichlorarsin. —
3-Nitro-4-oxy-5-aminophenyldijodarsinhydrojodid> C6H50 3N2J2As [ ? D. Ref.]. Aus der 
Arsinsaure. Gelbe Prismen, 1. in W. gelb, in Alkalien rot. Acetylierung liefert 3-JYilro- 
,4-oxy-5-acetaminophenylarsenoxyd, CaH;Ó5N2As, farblos, amorph, unl. in W., 1. in 
Alkali rot. — 3-Acelamino-4-oxyphenylmethoxychlorarsin, C9Hn 0 3NClAs. Aus dem 
Arsenoxyd u. methylalkoh. HCL Prismen, gibt mit h. W. das Arsenoxyd. Ebenso
5-Acetamino-2-oxyphenylmethoxychlorarsin. — 3-Acetamino-4-oxyphenylarsin, C8H10O2 • 
NAs. Aus 3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarsenobenzol durch Red. mit Zinkstaub u. HC1 
u. Behandlung des Rk.-Prod. mit Acetanhydrid u. CH3-C02Na. Tafeln, unl. in W.,
1. in iiberschussigem Alkali. Ahnlich wird 5-Acelami?w-2-oxyphenylarsm aus dem 
entspreehenden Arsenobcnzol erhalten; Tafeln. Beide Arsine geben mit Luft die 
Arsenobenzole zuriick. (Journ. chem. Soc., London 1928. 2375—81. Wandsworth, 
S. W. 18, Lab. yon M a y  & B a k e r  Ltd.) O s t Er t a g .

W ilson Robinson Gaythwaite, Joseph Kenyon und Henry Phillips, Die Vier- 
wertigkeit des Selens. I. 4-Carboxydiphenyl- und p-Carboxyphenylmethylselenoxyde. In 
Anlehnung an die Arbeiten von H arrison , K e n y o n  u. P h il l ip s  (C. 1926. II. 2293), 
die 4'-Amino-4-methyldiphenylsulfoxyd (I) u. m-Carboxyphenylmethylsulfoxyd (II) in 
die opt.-akt. Komponenten gespalten haben, unternommeno Yerss., Phenyl-p-tolyl- 
selenoxyd (III), 4-Carboxydiphenylselenoxyd (IV) u. p-Carboxyphenylmethylselenoxyd zu 
spalten, verliefen erfolglos. Die hergestellten Selenoxyde lieCen sich im Gcgensatz zu 
den Sulfoxyden mit Permanganat nicht zu den entspreehenden Selenonen oxydieren, 
von denen, auBcr dem peroxydartigen Charakter besitzenden Diphenylselenon von 
K r a p ft  u .  V o r s te r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 26 [1893] 2820), keine Vertreter bekannt 
sind. Vff. erklaren diese Verhaltnisse wie folgt: Zwei Selenelektronen u. ein Sauer- 
stoffelektron sind an der Bldg. jeder semipolaren einfachen Bindung beteiligt, jedoch 
ist nur ein Elektron — ein Selenelektron — beiden Atomen gemeinsam, die beiden 
ubrigen Elektronen jedoch sind in irgendeiner Weise fiir das Zustandekommen einer 
semipolaren einfachen Bindung notwendig u. sind fiir weitere Rkk. nicht mehr frei.
I  H 2N -C 0H4^ q _q HOOC'C„H4- ^ g _q  CHS'C 6H4k  n q  IIO O C ^C gH j^o rj
1 CH3.C6H > b U II CH,-^ U III  C6H6> beU IV C9H6> be0

V e r s u c h e .  Phenyl-p-tolylsulfon vom F. 127—128° (nicht wie angegeben 
124,6°) liefert mit Se erhitzt Phenyl-p-iolylselenid, C13H12Se, Kp.20 175—178°. — 
Dibromid, C13HJ2Br2Se, aus CS2 F. 149—150°. — Aus dem Dibromid mit NaOH Phenyl-p- 
tolylselenoxyd, Ci3HI2OSe (HI), F. 131—133°. III gibt mit KMn04 oxydiert 4-Carboxy- 
diphenylselenoxyd, C13H10O3Se (IV), aus A. F. 253—255° (Zers.). Durch Red. mit 
Zn-Eg. 4-Carboxydiphenylselenid, CI3HI0O2Se, F. 182—184°, Dibromid, Rotfarbung u. 
Erweiehen bei 180—190°, F. 208—210°. Folgende Salze von IV wurden hergestellt: 
Strychnimalz; Brucinsalz, aus Aceton F. 130° (Zers.); l-MenihylaminsaIz, aus A. 
F. 220—222° (Zers.) u. d-a-Phenyldthylamiyisalz, F. 194—195° (Zers.). p-Aminobenzoe- 
saure gibt diazotiert, mit K-Selenocyanid umgesetzt u. das Reaktionsprod. mit Alkali 
erhitzt 4,4'-Dicarboxydiphenyldiselmid, Ci4H10O4Se2, aus Methylalkohol F. 297°. 
Hieraus mit Na-Hydrosulfit u. nachfolgender Behandlung mit Dimethylsulfat p-Carb- 
ozyphenylmełhylselenid, C8H80 2Se, aus Bzl. F. 175°, Dibromid, C8H80 2Br2Se, Rot-
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farbung bei 170°, F. 198—199°. Aus dem Bromid mit verd. NaOH p-Carboxyplienyl- 
methylselenoxyd, C8H80 3Se, aus A. F. 183—184° (Zers.), Wiedererstarren u. F. ea. 250°; 
Brucinsalz, F. 105—110°. (Journ. chem. Soc., London 1928. 2280—87.) T a u b e .

W ilson Robinson Gaythwaite, Joseph Kenyon und Henry Phillips, Die Vier- 
wertigkeit des Selens. II. Die einfachen Halogenderivate und das Dioxyd des 4-Acet- 
amidodiphenylselenids. (I. vgl. vorst. Ref.) 4-Acetamidodiplienylselenid liefert in Eg. 
mit Halogenen tief gefarbte, krystall. Dihalogenyerbb.; beim Erwarmen geben das 
p ti p n  tjtt  tt y  Diclilorid u. Dibromid kernhalogenierte Selenide, das

3' 11 0 4\ g ^ / ^  Dijodid Terliert unter gleichen Bedingungen J.
q ^  W. oder verd. Alkali bilden aus dem Dichlorid-

6 6  x (bromid) das Dihydroxyd, welches auch aus dem
Selenid mit H20 2 zuganglich ist. Beim F. (147—148°) wird unter W.-Verlust das 
Selenosyd gebildet, welches bei weiterem Erhitzen unter 0 2-Entw. reines 4-Acet- 
amidodiphenylselenid liefert. Die Rkk. sprechen fur nebenstehende Formel der Verb.

V e r s u c h e. Aus Benzolseleninsaure u. Anilin bei 110— 115° 4-Aminodiplienyl- 
selenid, C12Hn NSe, aus A. F. 93—9 4 HydrocMorid. Hieraus mit Aeetanhydrid 4-Acet- 
amido-diphenylsehnid, C14H13ONSe, aus verd. A. F. 169—170° u. weiter mit H20 2 in 
Eg. 4-Acetamidodiphenylseleniddihydroxyd, C14H150 3NSe, aus W. F. 147—148° (Zers.). 
Durch Erhitzen auf 120—130° bei 20 mm cntsteht 4-Acetamidodiphenylselenoxyd, 
C14Hi30 2NSe, aus Chlf. F. 144—146°. Aus dem Dihydroxyd mit NaOH 4-Amino- 
diphenylselenoxyd, Ci2Hu ONSe, F. 188—189° (Zers.). Das Hydroxyd liefert in Eg. 
mit HC1 4-Acetamidodiphenylseleniddichlorid, C14H13ONCl2Se, aus Eg. F. 131—132°, 
Gelbfarbung bei 125°. Aus dem Selenid mit Br 4-Acetamidodiphe?iylseleniddibromid, 
C14H13ONBr2Se, aus Eg. F. 135—136°, Rotfarbung bei 100°; durch Erhitzen der Verb. 
auf den F. entsteht.die Verb. C^HjjONB^Se, aus A. F. 167°, vielleicht 3,5-Dibrom-4- 
acetamidodiphenylselenid. Analog wie oben 4-A<xiamidodipłienylseleniddijodid, C14H13- 
ONJ2Se, aus Eg. F. 144—145° (Zers.). (Journ. chem. Soc., London 1928 . 2287 
bis 2293.) T a u b e .

OwenKempsterEdwards, W ilson Robinson Gaythwaite, Joseph Kenyon und 
Henry Phillips, Die Vierivertigkeit des Selens. III. Die Instabililat der Verbindungen 
mit vierwerligem Selen aus Phenylmethyl- und Plienylałhylselcniden und Plienyl- und 
p-Tolylselenoglykolsauren. (II. vgl. vorst. Ref.) Phenylmethylseleniddibromid, zu
ganglich aus den Komponenten, zers. sich bei 100° quantitativ zu Methylbromid u. 
Bromselenobenzol; mit KJ entsteht bei 40° das Dijodid. In der Kalte ein Bromojodid, 
welches beim Erhitzen quantitativ in Methyljodid u. Bromselenobzl. gespalten wird. 
Aus den genannten Rkk. folgt die Formel I. Ebenso zers. sich Phenylathylselenid- 
dibromid bei 130° quantitativ in Bromathyl u. Bromselenobzl. Phenylmethylselenid- 
dihydroxyd, hergestcllt aus dem Bromid mit Ag20 , zers. sich unter Bldg. von Phcnyl- 
methylselenid, Diphcnylselenid u. Formaldehyd, was sich durch II darstellen laBt. 
Phenyldtliylseleniddihydroxyd ist leichter zersetzlich ais das niedere Homologe u. gibt 
hauptsachlich Diphenylselenid. Plienylmethylselenetinbromid zers. sich quantitativ zu 
Methylbromid u. Phenylselenoglykolsaure (III), ahnlich liefert Phenylselenoglykolsaure- 

CeH6V + /B r  CaH6X + /C H 2.COOH
I  ;>Se'  -  I I I  > S e / _  — y. CHs(SeCeH.)COOH +  CH3Br

G E /  Br C H /  Br
+ .OH _H.o + — CjjHg OH

/S e  '  — ----- ^>Se—O — \  + /
C H /  OH C H /  Se

+  | CJH,

11 CCH3> Se +  °  C0H^SeH - f  CHaO
CH3-C6H4V + /C H 2-COOH Hitze

IV ) S e ' ~  ------V CEL, • C„H4 • Se • CH2 • CO OH -f- CH3Br
C H /  |Br, Br

CH3'CeH4x + /CHj-COOH Hitze
-   >- CH3.C6H4.SeBr +  CHsBr-COOH

Br' B̂r. Br

CH, • C4II, • SeBr3 +  CII.Br-COOn
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.dibromid, Bromselenobzl. u. Bromessigsiiure. Die analog liegcnden Verhaltnisso beim 
j1-Tolylmethylselenetinbromid lassen sich durch IV darstellen.

V e r s u c h e .  Neu: Aus Phenylselenoglykolsaure in CCI,, mit Br Plienylseleno- 
glykolsauredibromid, C8H80 2Br2Se, gelbe Nadeln vom F. 126°. Phenylmethylselenid 
liefert in CS2 mit Br Plienylmethylseleniddibromid, C7H8Br2Se, lange, gelbe Nadeln 
vom F. 115— 116° (Zers.), Verfarbung bei 100°. Hieraus mit I iJ  bei 40° Phenylmełhyl- 
seleniddijodid, C7H8J2Se, aus A. F. 69—71°, in der Kalte Plienylmelhylselenidbromo- 
jodid, C,H8BrJSe, aus A. F. 85° (Zers.). Aus den Komponenten in CS, Phenylałhyl- 
seleniddibromid, C8H10Br2Se, aus A. F. 84°. Diplienylseleniddibromid, F. 154°, yerliert 
beim Erhitzen 1 HBr u. liefert Dibromdiphenylselenid, F. 115,5°, u. ais Hauptprod. 
eine Verb. C12H 0BrSe, Kp.12 196—198°, F. 32—33°; die Zersetzungsgleicliung lautet 
somit Se(C8H5)2Br2 =  C6H5-Śe-C|;H4Br +  HBr. (Journ. chem. Soc., London 1928. 
2293—303. Battersea, Polytechn.) T a u b e .

Erich Gebauer-Fulnegg und Franz v. Meissner, Zur Pragę, der Darstellung von 
Derivaten der Phenolmonosulfocliloride. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Abt. Ilb . 
137. 531—36. — C. 1928. II. 1322.) B a r z .

Erich Gebauer-Fulnegg und Egon Jusa, Vber ArylsulfophenylcMorarnide. 
(Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Abt. Ilb . 137. 537—43. — C. 1928. II. 1323.) B a r z .

Erich Gebauer-Fulnegg und John Smith-Reese, Zur Kenntnis der dirigierenden 
Wirhung der CarbatJiozygruppe bei Phenolen. Am Hydroxyl earbathoxylierte Phenole 
reagieren bekanntlich mit Chlorsulfonsaure anders ais die freien Phenole, u. zwar wird 
durch die „negative“ Verschliel3ung des OH die o-Substitution zugunsten der p-Sub- 
stitution zuruckgedrangt. Vff. beobachteten ahnliches bei der parallelen Nitrierung 
von Phenol u. Carbathoxyphenol sowie Anisol („positiye Schutzgruppe“) mit Acetyl- 
nitrat u. Benzoylnitrat. Ćarbathosyphenol wird fast ausschlieBlich in p-, Anisol fast 
nur in o-Stellung nitriert, Phenol nimmt eine Zwischenstellung ein (vgl. PlCTET,
C. 1907. I. 1246, u. F r a n c is , C. 1906. I. 922). Bei der Nitrierung mit H ,S04 u. KNO., 
konnten eindeutige Resultate nicht erzielt werden, da Anisol u. Carbathoxyphenol 
nicht bzw. nur wenig angegriffen werden. (Monatsh. Chem. 50. 231—34.) BERGMANN.

Erich Gebauer-Fulnegg und Erika Neumann, Notiz uber schwefelhałtige Derimte 
des p-Diclilorbenzols. Das durch Nitrierung von l,4-Dichlorbenzol-5-sulfochlorid er- 
haltene (C. 1928. I. 677) 3-Nilroderiv., F. 59—60°, gibt mit Kalilauge das Dikalium- 
salz, CgH2OcC1NSK2, (der o-chinoiden aci-Form) der l-Chlcr-3-nilro-4-oxybenzol-5- 
sulfosaure (orangefarbene Blattchen mit 1 H20), soiric das (Mono-) Kaliumsalz, 
C6H20 5C12NSK, der l,4-DicMor-3-nitrobenzol-5-suIfosaure. Ersteres liefert beim Be- 
handeln mit verd. H2S 04 in A. das Monokaliumsalz, CeH3Of,ClNSK (Nadeln aus yerd. 
A.). — Vff. weisen darauf hin, daB das Yon QuiLICO (C. 1928. I. 1395) beschriebeno
l,4-Dichlorbenzol-2,S-disulfochlorid (F. 100°) offenbar ein Isomerengemisch ist. Das 
genannte Chlorid schmilzt namlich, wie Vff. festgestellt haben (1. c.), bei 182°. (Monatsh. 
Chem. 50. 235—36. Wien, Univ.) Bergm ann.

Bernhard Flurscheim und Erie Leighton Holmes, Die Gesełze der aromalischen 
Substitution. IX. (VIII. vgl. C. 1928. II. 1081.) Untersucht wurde die Nitrierung 
folgender Verbb.: C6H5 • CH2 • CN, C6H, • CHC1 • CN, C6H5-CH(COOC2H5)-CN, C6H,- 
CH(CN)2, C6H5-CH(OH)-CN, C6H5-C(CÓOC2H5),-CN, CeH5 ■ C(COOC2H5) • (CN),, C0H5- 
CN u. m-N02 • C6H4 • N : CHC6H5 u. die Resultate in einer Tabelle zusammengestellt. 
Aus den Unterss. folgt: Die Folgę der „negativen“ Polaritat ist C N >  COOC,H5>  Cl, 
d. h. der polare Faktor ergibt m-Substitution in der Reihenfolge C6H. • CH, • CN>  
C6H6 • CH2 • COOC2H5 >  C„Hj ■ CH,C1. Der EinfluB des quantitativen Faktors ist genau 
entgegengesetzt, die m-Substitution ist somit in allen drei Fallen prakt. gleieh. Be- 
finden die Substituenten sich direkt am Kern, so bewirken beide Faktoren m-Sub
stitution in der Reihe C8H5-C N >  C6H5'COOC2H5>- C6H5C1. Bzgl. der Wrkg. -ton 
Nebenvalenzen unterscheiden Vff. drei Falle: a) die Nebenvalenzen Y e r r i n g e r n  den 
gesamten Affinitatsyerbrauch des a-C-Atoms (CcH5-CH,-Cl, C6H5-CC]3), b) sie lassen 
ihn unverandert (C6H5CH2-C00C2H5, C6H5-CH2-C3sr) u. c) sie vergroBem ihn (C6H6- 
CH[CN]2). Zur Frage der Direktionswrkg. der R—N— Gruppierung untersuchten Vff. 
eine Verb., dereń a-Substituent bei sehwacher Polaritat einen hohen Affinitatsyerbrauch 
aufweist. Ais solche kommt Benzyliden-m-nitranilin in Frage, das mit einer m-Nitrierung 
von 87,5% zeigt, daB der gróBere Affinitatsyerbrauch des N die hóhere Polaritat des 
Benzaldehyds iiberwiegt.

V e r s u e h e .  Neu: Phenylcyanmalonesler, C14H150 4N, Kp.j 140—141°. Phenyl- 
dieyanessigester, C12H10O2N2, aus A. F. 60°. m-Nilrophenyldicyanessigesłer, C12H80 4N3,
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aus Bzl. F. 132—134°. Mit HCl-Gas in Bzl. das farblose Hydrochlorid des Benzyliden- 
m-nitranilins, Cj3Hn 0 2N2Cl. (Journ. chem. Soc., London 1928. 2230—42. London, 
Davy Faraday Lab.) T a u b e .

J. van der Lee, Uber die Einwirkung von Salpetersaure auf Athylenderivate.
II. Niłrierung von Styrolderivaten. (I. vgl. C. 1926. II. 2970.) In Fortsetzung der
I. Mitt. wird die Einw. von konz. H N03 auf Styrolderiw. untersucht, welche statt 
der Gruppen COOC2H5 u. COOH folgende Gruppen enthalten: > C — O, —COCH3 
u. —CO-CgHj-NOj. — 4,4'-Dinitrodibenzalaceton, (4) 0 2N-C6H4-CH~CH-C0-CH— 
CH-C0H4-NO2 (4), dargestellt nach Pretenko-KiutSCHENKO (Journ. prakt. Chem. 
[2] 60 [1899]. 154), oder aus KOH u. [/3-(4-Nitrophonyl)-/3-oxyathyl]-methylketon, 
erhalten nach A. B a e y e r  u . B e c k e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 16 [1883]. 1970). 
Es bildet sich mit KOH nicht, wie B a e y e r  u . BECKER (1. c.) angeben, ein polymeres
4-Nitrobenzalaceton, (C10H9O3N)x vom F. 254°, sondern 4,4'-Dinitrodibenzalaceton, 
C17H]2OsN2; aus Acetanhydrid Krystalle, F. 247°. — Das Keton wird in eisgekiihlter 
konz. H N 03 aufgelost. Nachdem die Rk. beendet ist, wird in Eiswasser gegossen, 
wobei sich unter C02-Entw. w-4-Dinitrostyrol, aus Aceton gelbo Nadeln, F. 196—200°, 
abschcidet. — 3,3’-Dinitrodibenzalacetmi, aus 3-Nitrobenzalaceton u. wss. Atzkalilsg., 
F. 235°. Bei der Nitrierung analog der p-Nitroverb. entsteht w-3-Dinitroslyrol, F. 122 
bis 123°. — 4-Nilrobenzalaceton, aus 4-Nitrobenzaldehyd, Aceton u. NaOH nach B aeyer  
u. BECKER (1. c.) gab beim Nitrieren neben Essigsaure ca-4-Dinitrostyrol (F. 200 bis 
202°). — 3-Nitrobenzalaceton nach V o r la n d e r  (L iebigs Ann. 294 [1897]. 293) 
etwas modifiziert. Bei der Nitrierung entstand neben Essigsaure w,3-Dinitrostyrol.
—  3,3'-Dinitrochalkon, (3) N O ^C ^-C H ^H -C O -C gl^ -N O ., (3'), wurde nach der 
etwas modifizierten Methode von Rupe, W asserzug, V. Zem bruski (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 34 [1901]. 3522) gewonnen. F. 206°. Bei der Nitrierung entsteht a,3,3'- 
Trinilrochalkon, (O2N)-C6H1-CH=C(NO2)-CO-C0H1-NO2, aus Eg. Krystalle, F. 152,5 
bis 154°. Die Stellung der a-Nitrogruppe wurde bewiesen dureh Spaltung mit methyl- 
alkoh. KOH. Durch Ansauem der alkal. Lsg. -\vurde m-Nitrobenzoesaure erhalten, 
u. durch Zusatz von Bromwasser entstand l~ ,l2-Dibrom-3,P-dinitro-l1-methoxy-l- 
aihylbenzol (F. 145°). Beim Umkrystallisieren aus Methyl- oder Athylalkohol bilden 
sich Additionsverbb., in denen der Alkohol nicht ais Krystallalkohol, sondern an die 
Doppelbindung angelagert vorhanden ist. Es bilden sich: fi-Nitro-y-methoxy-x-oxo- 
u.,y-di-\3-nilrophenyl]--propan, C10H13O8N3. Durch Spaltung mit Atzlcali u. Zufiigen 
Y o n  Bromwasser entstand das schon erwahnte P , l2-Dibrom-3,P-dinilro-l1-7nethoxy- 
1-athylbenzol, wodurch die Stellung der Nitro- u. Methoxygruppen bewiesen ist. — 
fl-Nitro-y-athoxy-a-oxo-a.,y-di-[3-nilrophenyl]-propan, C1?H150 RN3, aus a,3,3'-Trinitro- 
chalkon u. A.; feine farblose Krystalle, F. 120,5— 121°. Mit Atzkali u. Bromwasser 
entstand hier analog wie bei der Methosyrerb. l 2,P-Dibro?n-3,l2-dmitro-l1-athoxy- 
1-alhylbenzol, F. 97°. — 4,3'-Dinilrochalkon, C15H100 5N2 =  (4) Ó2N-C6H4 - CH—CH- 
C0-CeH4-N 02 (3'), aus 4-Nitrobenzaldehyd u. 3-Nitroacetophenon. Aus ziemlich 
viel Acetanhydrid blaBgelbe Nadeln, F. 205,5°. Beim Nitrieren entsteht a.-4,3'-Tri- 
nitrochalkon, Ci5H90 7N3, aus Eg. gelbe Nadeln, F. 135°. — f3-Nitro-y-methoxy-a.-oxo- 
a-[3-nilrophenyl]-y-[4-nitrophenyl]-propan, Ci6H130 8N3, beim Umkrystallisieren des 
a,4,3'-Trinitrochalkons aus Methylalkohol, F. 122,5° (Zers.). — P,P-Dibrom-4J}- 
dmitro-P-m£thoxy-l-athylbenzol, aus Bzl., F. 159— 160°. (Rec.Trav. chim. Pays-Bas 
47. 920—33. Deventcr [Holland].) F ie d le r .

Alexander St. Pfau, Uber die reduktive Aufspaltung des Dieugenolathylenathers. 
Thoms u . H e y n e n  (C. 1927. I. 2729) beschreiben den aus Dieugenolathylendther mit 
Na u. A. erhaltenen DihydroeugeMl-f}-oxyathylather, CH3-CH2-CH2-C6H3(0CH3)-0- 
CH2-CH2-OH, ais eine apfelsinenartig riechende Fl. von Kp.20 144°. Weder der Kp. 
noch der Geruch entspreehen der Konst. der Verb. Denn der Kp. wurde, auf 10 mm 
umgerechnet, nur ca. 10° lióher liegen ais der des Dihydroeugenols (Kp.10 120°), wahrend 
diese Differenz bei anderen Phenolen 50—60° betriigt (Tabelle im Original). Der Geruch 
sollte nur schwach sein. Vf. hat die Verss. genannter Autoren nachgearbeitet. 30 g 
Dieugenolathylenather (F. 88—89°, nicht 85°) mit 60 g Na in A. reduziert, nach Zusatz 
von W. ausgeathert, unter 4 mm folgende Fraktionen erhalten: 1. 79—80°. m-Propyl- 
anisol, Ci0Hj4O, von starkem, safrolahnlichem Geruch. — 2. 80—148°. Gemisch.
3. 148— 155°. Mehrfach aus PAe. umkrystallisiert. Geringe Ausscheidung ist Iso- 
eugenol-/S-oxyathylather (vgl. unten). Hauptprod. aus den Mutterlaugen ist Dihydro- 
eugenol-^oxydthyldther, C12H180 3, aus PAe., F. 50,5°, Kp.10 170°, sehr schwach riechend, 
ident. mit synthet. Prod. aus Dihydroeugenol u. Athylenchlorhydrin. Der Kp. fiigt
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sich jetzt gut in die Tabelle ein. — 4. 155— 175°. Isoeugenol-f}-oxyathylćither, C12H]a0 3, 
Nadeln aus PAe., dann W., F. 92—92,5°, geruchlos, ident. mit synthet. Prod. — 5. Riick- 
stand. Di-[dihydroeugenol]-dthylenather, aus A., F. 104—104,5°, nieht 101°. — Der- 
selbe Vers. mit der halben Na-Menge ergab beim Ausathem einen unl. Ruckstand von 
Di-[isoeugenol]-ałhylenather, aus A., F. 118—119°, ident. mit synthet. Prod. Im iibrigen 
wurdo weniger m-Propylanisol u. mehr Isocugenol-/?-oxyathylather erhalten. Daraus 
folgt, daB zuerst die Allylgruppe zur Propenylgruppe isomerisiert wird. Ein’Teil wird 
dann reduziert, ein anderer gespalten u. ebenfalls zum Teil reduziert. (Helv. chim. 
Acta 11. 877—81. Genf-Vernier, Lab. d. Firma G ivaudan & Cie.) Lindenbaum.

A. Skita und F. K eil, Basmbildung aus Carbonylverbindungen. II. Mitt. 
(I. vgl. C. 1928. II. 647.) Cydohezanon laBt sich in Ggw. yon Anilin  durch katalyt. 
Hydrierung mit kolloidalem Pt in guter Ausbeute in N-Phenylcydohexylamin um- 
wandeln. Das Hydrochlorid dieser Base ist luftbestandig u. nieht 11. in W. Es ist nieht 
ident. mit dem yon S a b a tier  u. S en d eren s  (Compt. rend. Acad. Sciences 138
[1904]. 459) beschriebenen Prod. Ganz allgemein reagieren Ketone mit aliphat. 
Aminen u. Anilinen bei gleichzeitiger Red. nach folgendem Schema:

+ 8,NR" + B,
R-CO-R' - t------ *- R-R'C:N-R" — *■ R-RCH-NH-R".

+ H,0
Intermediar entstehen N-substituierto Imine, die dann zu sek. Basen reduziert 

werden. Die Hydrierung der Ketone u. Aldehyde mit NH3 in Ggw. von Ni ergab da- 
gegen hauptsachlich prim. Aminę (vgl. Mignonac, C. 1922. IV. 947). Das hier giiltige 
Schema:

+ H.N +H,
I  R-CHO - j — >■ R-C H :N H  -----»- R-CHj-NH,

+11,0 '
erfahrt zur Erklarung der Bldg. der sek. Aminę bei der katalyt. Red. mit NH3 u. kolloi
dalem Pt iiber die entsprechende Iminoyerb. folgende Erweiterung:

+ OHC-R +H,
II  R-CH2.NH, - t------- V R-CH,-N:CH-R — ->■ R .CH ,-NH .CH J.R .

+ H,0
Da bei fortschreitender Yerminderung der Mengen des Pt-Katalysators bei 90° 

immer mehr prim. Amin gewonnen wurde, wahrend bei Zimmertemp. ausschlieBlich 
sek. Amin entstand, muB man annehmen, daB bei 90° die in geringer Konz. yorhandeno 
Iminoverb. II yon dem starkeren Pt noch zum sek. Amin reduziert wird, wahrend Ni 
dazu nieht mehr ausreicht, so daB die Rk. mit der Red. der Iminoyerb. I zu dem prim. 
Amin prakt. ihr Ende erreicht. In Ubereinstimmung damit steht, daB Aceton, ilethyl- 
athylketon, Didthylketon, Cydóhexanon u. Cyclohexylamin bei der Red. mit Ni keine 
sek. Aminę bilden, wahrend mit Pt bei Zimmertemp. u. bei 90° in iiber 50%ig. Ausbeute 
die entsprechenden sek. Aminę entstanden. Palladiummohr steht in seiner Wirksam- 
keit zwischen kolloidem Pt u. Ni. — Die in der 1. Mitt. beschriebene Bldg. von Tri- 
athyl- bzw. Tripropylamin aus Acet- bzw. Propicmaldehyd in ammoniakal. Suspension 
wird damit erklart, daB hier eine Rk. des Aldehyds auf die sek. Base erfolgt; das tert. 
Amin entsteht dann aus dem Reaktionsprod. durch Hydrierung:

+ OHCR + H,
R-CHjNH-CH,-R -------- >- [(R .C H ^^C H O H J-R ]------>- (R-CH^N.

+ H,o
Bei der Einw. yon Acetaldehyd auf Benzyldthylamin u. katalyt. Red. mit kolloidem 

Pt wurde sowohl in saurer, ais auch in bas. Lsg. Diathylbenzylamin in iiber 50%ig. 
Ausbeute gewonnen. — Zum SchluB berichten Vff. iiber eine neue Darstellungsmethode 
yon Aminoalkoholen. Aus Acetylaceion entsteht bei der Red. in Ggw. yon Ćyclohexyl- 
amin iiber die intermediar gebildete Monoiminoyerb., CH3C(: N-CęHjjJ-CHj-CO-CHj, 
Cydohexylamino-(2)-pentanol-{4), C6H3 • CH(NH • C8Hn ) • CH2 • CH(OH)CH3. Oxyaceton 
laBt sich bei der Platinkatalyse in Ggw. yon Cyclohexylamin in Cydóhexylamino-(2)- 
propaTiol-(l), OH-CH2-CH(NH-C6Hn )-CH3, uberfiihren. Aus der Arabinose wurde 
N-Cyclohexylarabinamin, CH2OH • [CHOH]3 ■ CH2 • NH • CeHn , aus der Mannose 
N-Cydohexylmannamin, CH2OH-[CHOH]1-CH2-NH-C8HJ1, gewonnen.

V e r s u c h e .  Cydohe.xylamin, aus Cydóheiancm. in 50%ig. alkoh.-wss. Lsg. 
mit NH3 ( +  Ni) in ca. 50%ig. Ausbeute (M igxonac, 1. c.). l l i t  NHS ( +  Pt)"wurde 
IHcydohexylamin (Eydrochlorid, F. 303°) neben Cydohexylam\n gewonnen. — 
N-Phenylcydohexylamin, C12Hi7N, aus Cyclohexanon mit Anilin  ( + Pt), Kp.1( 146 
bis 148°. — Hydrochlorid, F. 204—205°. Mit Jodsaure entsteht sofort eine tief yiolette

X 2. 164
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Filrbung, dagegen wurden die von Sa b a t ie r  u . S e n d e r e n s  (1. c.) erwahnten blauen 
bzw. roten Farbungen mit Cr03 u. H N 03 nieht beobachtet. Cyclohexylamin u. Cyclo- 
hexanon ergaben ( +  Pt) nur Dicyclohexylamin. — N-Isopropylcydohezylaniin, C9H19N, 
aus Aceton u. Cyclohexylamin ( +  Pt), Kp. 169—171°, Ausbeute 79%. Hydrochlorid,
F. 204—205°. Pikrat, F. 142°. — N-sek.-Butylcyclohexylamin, C10H;iN, aus Methyl
athylketon u. Cyclohexylamin (+  Pt), Kp. 193°, Ausbeute 60%. Hydrochlorid, F. 211°. 
Pikrat, F. 118°. — N-[a-Athyl-n-propyt]-cyclohexylamin, CUH23N, aus Diathylketon 
u. Cyclohexylamin ( +  Pt), Kp. 208—209°, Ausbeute 31%. Hydrochlorid, F. 178°. 
Pikrat, F. 124°. — Dibenzylamin, aus Benzaldehyd u. NH3 ( +  Pt), Kp. 300°. Hydro
chlorid, F. 256—258°. In der Mutterlauge fanden sich geringe Mengen Benzylamin. 
Acetophenon lieferte mit NH3 ( +  Pt) bei 60° Bis-[a.-phenyldthyl]-amin, Kp. 145—148°, 
u. [<x-Phenylathyl]-amin, Kp.76(J 185-—190°. — Bis-[a.-dthyl-n-propyl]-amin, C10H23N, 
aus Diathylketon u. NH3 ( +  Pt), Kp. 172—174°. Hydrochlorid, F. 115—117°. Daneben 
hatte sich \a.-Athyl-n-propyV\-amin (Hydrochlorid, F. 216°) gebildet. — Isopropylamin, 
aus Aceton u. EH3 ( +  Ni). Hydrochlorid, F. 148—150°. — sek.-Butylamin, aus Methyl
athylketon u. NH3 ( + N i ) .  Hydrochlorid, F. 144—145°. — [a- Athyl-n-propyl]-amin, 
aus Diathylketon u. NEL, ( +  Ni), Kp. 90—94°. Hydrochlorid, F. 216°. — Triathylamin, 
aus Athylamin u. Acetaldehyd ( +  Pt). Pikrat, F. 173°. Pikrolonat, F. 260°. Nebenher 
war Didthylamin entstanden. — Didthylbenzylamin, CuH17N, aus Benzaldehyd, Acet
aldehyd u. Athylamin ( +  Pt), Kp. 205—210°. Pikrat, F. 119°. Pikrolonat, F. 242 bis 
243°. Daneben wurde Athyibenzylamin vom F. 199° erhalten. Reiner konnte das 
Diathylbenzylamin aus Benzyldthylamin u. Acetaldehyd { +  Pt) erhalten werden, 
Kp. 210—214°, Ausbeute 50%. In saurer Lsg. sank die Ausbeute auf 15%. — Cyclo- 
hexylamino-(2)-pentanol-[4), CuH23ON, aus Acetylaceton u. Cyclohexylamin (+  Pt) 
in Ggw. von 2/10 Mol. konz. HC1, Kp.13 123—125°. Hydrochlorid, F. 157—158°. Di- 
acetyherb., C15H;70 3N, hellgelbliches Ol, Kp.13 183°. —- Cyclohexylamino-{2)-propanol-(l), 
C9HI9ON, aus Ozaceton u. Cyclohexylamin ( +  Pt), Krystalle, Kp.13 116-—117°. Hydro
chlorid, F. 148—149°. — N-Cyclohezylarabinamin, Cn H230 4N, aus Arabinose u. Cyclo- 
hexylamin ( +  Pt), Krystalle, aus A., F. 135—137°. Hydrochlorid, F. 167°. — N-Cyclo- 
hexylmannamin, aus Mannose u. Cyclohexylamin ( +  Pt). Hydrochlorid, F. 165—167°. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1682—92. Hannover, Techn. Hochsch.) H il l g e r .

P. Ferrero und c. Caflisch, Untersuehungen iiber a-Chlornaphthalin. II. Studium 
der Nitrierung. (I. vgl. C. 1928. I. 2822.) Die Literaturangaben iiber die Nitrierung 
des a-Chlomaphthalins sind ziemlich sparlich u. vielfach einander widersprechend. 
Vff. haben zunaehst die Mononitrierung eingehend untersuclit. — T r o n n u n g  d e r  
I s o m e r e n .  Gemisch von 1 Mol. ( +  1% tJberschuB) H N 03 (D. 1,4) u. 2 Moll. 
konz. H2S04 bei 0° unter Riihren in 1 Mol. cc-Chlomaphthalin tropfen, Temp. steigen 
lassen, schlieBlich 6 Stdn. auf 30—35° erwarmen, Prod. mit w. W. waschen, mit NaHC03 
neutralisieren, bei 80° trocknen. Ausbeute quantitativ. Es liegt ein Gemisch von
1.4-, 1,5- u. 1,8-Chlornitronaphlhalin vor, dessen Zerlegung nieht mittels der iiblichen 
physikal. Yerff., sondern nur durch Uberfiihrung in geeignete Umwandlungsprodd. 
moglich ist. Folgende Verff., erprobt an reinen Praparaten, haben sieh bcwahrt: 
Uberfiihrung der 1,4-Verb. naeh D. R. P. 375 793 (C. 1924. I. 967) in 1,4-Nitro- 
naphthylamin. Ausbeute 87%. Die beiden anderen Isomeren werden unter gleichen 
Bedingungen nieht verandert. Trennung von 1,5- u. 1,8-Verb. durch Sulfonierung 
nach D. R. P. 103 980. Nur die 1,8-Verb. wird hierbei sulfoniert u. liefert 82—83% 
Sulfonsaure. Die 1,4-Verb. liefert unter gleichen Bedingungen ca. 22% Sulfonsaurc. 
Auf Grund dieser Tatsachcn wird die Zus. obigen Gemisches der 3 Verbb. wie folgt 
ermittelt: Gemisch aus l/ 1 g-Mol. a-Chlornaphthalin im Ruhrautoklaven mit 730 g 
einer 10%ig. Lsg. von NH3 in Glykol 8 Stdn. auf 150—160° erhitzen, erst 3—400 ceni, 
nach 10 Min. noch 6—700 cem W. zusetzen, absaugen, bei 80° trocknen. 10 g des Prod.
3 Stdn. mit 200 ccm CC14 koehen, wobei nur das Nitronaphthylamin ungel. bleibt. 
Da die Aminierung mit 87% Ausbeute verlauft, ergibt sieh daraus die Menge der
1.4-Verb. Riickstand der CCl4-Lsg. mit 30 ccm Monohydrat 3 Stdn. auf 95° erhitzen, 
auf Eis gieBen. Nd. enthalt die 1,5-Verb., 17—18% 1,8-Verb. u. ca. 78% der restlichen
1.4-Verb. ( =  10% der gesamten 1,4-Verb".). Filtrat (Sulfonsauren) auf 750 ccm verd., 
mit 200 g KC1 fallen. Nd. enthalt 82—83% 1,8-Deriv. u. 22% des restlichen 1,4-Deriv. 
( =  ca. 3% der gesamten 1,4-Verb.). — D a r s t .  d e r  r e i n e n  I s o m e r e n .
1.4-Chlornitronaphthalin. a-Naphthylamin mit Acetanhydrid in 50%ig. Essigsaure 
in das Aeetylderiv. (F. 158—159°) iiberfuhren, dieses mit H N 03 (D. 1,4) in Eg. bei 
10° nitrieren, Rohprod. (F. 165°) mit alkoh. KOH 12 Stdn. koehen, nach 2 Tagen aus-
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gefallenes 1,4-Nii 
tieren, unl. Diazi 
nitronaphthalin. 
behandeln, nach.
(F. 118—119°) in A. lósen, in W. gieBen, bei 10° diazotieren, dann wie vorst. Aus A.,
F. 111°. — 1,8-Chlornilronaphłhalin. Geschm. Gemisch von a-Nitronaphthalin mit 
efcwas FeCl3 hei 55° chlorieren, unyerandcrtes Nitronaphthalin mit W.-Dampf cntfemen. 
Aus A., F. 94°. — N i t r i e r u n g e n .  Vff. haben den EinfluB der Nitrierungs- 
bedingungen auf die Ausbeute an don 3 Isomeren eingehend untersucht. Die 1,4- u.
1,5-Verb. werden am reiohlichsten unter milBigen Bedingungen erhalten: tiefe Temp. 
wahrend der Mischung der Agenzien, H N03 (D. 1,4) u. gewóhnliehe konz. H2S04, 
diese in geringem UberschuB. Fiir die 1,8-Verb. ist energischere Nitrierung erforderlich: 
hóhere Temp., starkere Sauren (rauchende H N03, Monohydrat) oder mehr konz. 
H2S04. Auch die sonstige Arbeitsweise beeinfluBt die Ausbeuten an 1,4- u. 1,5-Verb., 
viel weniger die an 1,8-Verb. Hier unterscheiden sich jedoch die beiden ersten Isomeren: 
Erhóht man die Temp. nach Mischung der Agenzien, so steigt die Ausbeute an 1,4-Verb. 
stark u. fallt die an 1,5-Verb. bis auf 0. LaBt man die H N 03 in das Gemisch Chlor- 
naphthalin-H2S04 flieBen, so ist die Ausbeute an 1,5-Verb. am hochsten, wahrend sich 
diese iiberhaupt nicht bildet, wenn man die H2S04 zu dem Gemisch Chlornaphthalin- 
HN03 flieBen laBt. Die 1,5-Verb. ist die einzige, dereń Bldg. vóllig yerhindert werden 
kann. Unter mittleren Bedingungen (wie eingangs angegeben) entstehen 50—55% 1>4-, 
10% 1,5- u. 35—40% 1,8-Verb. (Helv. chim. Acta 11. 795—812. Genf, Univ.) Lb.

P. Ferrero und M. Fehlmann, Untersuehungen iiber Chlordekalin. Das yon 
Gy s in  (C. 1926. I. 2469) angegebene Verf. zur Chlorierung des Dekalins haben Yff. 
durch Veranderung der Apparatur yerbessert (ausfulirliche Beschreibung mit Abbild. 
im Original). Ausbeute an fi-Chlordekalin (I) ca. 40%. Sodann wurde untersucht, 
wie weit sich I zu synthet. Żwecken, besonders auf dcm Farbstoffgebiet, yerwenden 
laBt. — Ersatz des Cl durch NH2 ist nicht gelungen. Einleiten von NH3-Gas bei 190 bis 
200° oder Erhitzen mit 33%ig- NH4OH unter Druck auf 185—195° ergab infolge Hydro- 
lyse hauptsachlieh fi-Dekalol. Dieses kann einfacher durch Kalischmelze von I bei 
150— 160° erhalten werden. Ebcnso negatiy yerliefen Verss., I mit Anilin oder Amino- • 
anthrachinonen zu kondensieren. — Die Anwendung der F r ied el-C ra ftssch en  Syn- 
these auf I (yerschiedene Beispiele vgl. Gy s i n ) gibt mit Bzl. u. Toluol ziemlich gute 
Resultate. Mit Naphthalin u. erst recht mit Anthracen entstehen viel harzige Stoffe.
— Die Kondensationen des PJienył- u. Tólyldekalins mit Phthalsaureanhydrid yerlaufen 
sehr schlecht. Nur Dekalinbenzoylbeiizoesaure, C10H17 • C6H4 • CO • CeH4 • C02H, konnte 
mit sehr geringer Ausbeute erhalten werden. — Erfolglos waren auch folgende Verss. 
zur Gewinnung von AnthrachinonderivT.: Kondensation von I mit Benzoylbenzoesaure, 
von Dekalin mit Chlorbenzoylbenzoesaure, von I mit p-Chlorphenol oder Hydrochinon, 
Oxydation yon Tolyldekalin zu einer Dekalinbenzoesaure, Kondensation von I mit 
Benzoesaure.

V e r s u e h e .  fi-Phenyldekalin. Die besten Resultate gab folgender Ansatz: 
70 g Bzl., 60 g I, 30 g A1C13, sclilieBlich W.-Bad. Ausbeute 51% an einem Prod. yon 
Kp.IS 17fr—177°. Das vóllig reine Prod. besitzt folgende Konstanten: Kp.i3 163— 164°,
D.% 0,9799, nD12 =  1,5419. — /S-Tolyldekalin. Aus 50 g Toluol, 35 g I u. 25 g A1C13. 
Ausbeute ca. 55%. Kp.12 178—180°. — Dekalinbenzoylbenzoesaure, C2.jH20O3. Aus I, 
Phthalsaureańhydjid u. A1C13 in CS2. Nach Umfallen aus NH,,OH +  HĆ1 u. ofterem 
Krystailisieren aus Bzl. krystallin., F. 184—186°. — Das zur Darst. von I ausgearbeitete 
Verf. (Zerstaubung durch den Ćl-Strom) scheint einer allgemeinen Anwendbarkeit 
nieht fahig zu sein. Bzl. liefert ein Gemisch yon Tri- bis Hexachlorbzl. Naphthalin 
wurde, da fest, in viel CC14 gel. u. lieferte nieht iiber 65% a-Chlornaphthalin (anderes 
Verf. ygl. FiEBRERO u. WUNENBUBGER, C. 1928. I. 2822). Naphthalin laBt sich aber 
auch durch einfaches Einleiten von Cl in eine passende Lsg. chlorieren, wobei die Art 
des Lósungsm. von besonderer Bedeutung ist (spatere Mitt.). (Hely. chim. Acta 11. 
763—76.) _ L in d e n b a u m .

Eduard Hertel u n d  Heinz Kurtll, U ber nitroide wid chinoide. Ne henva lenz bindun g. 
Aromat. KW-stoffo b ilden  mit 2 ,7 -D in itro -an th rach inon , dem  sog. FRITZSCHEschen 
R eagens (F r i Tz SCHE, Jahresber. Chem.' 1867. 603) s ta rk  gefarbte Molekulyerbb. 
Vff. ste llen  sich  n u n  d ie F ra g e , ob diese du rch  e in  n itro id es R esta ffin ita ts fe ld  zuBtande 
kom m en. Sie ste llen  d a h e r n ach  d e r M ethode von  RHEINBOLDT (C. 1926. I. 2069) 
Zustandsdiagramme folgender Systeme auf: 1,8-Dinitronaphlhalin u . Stilben, 3,3'-Di-
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tronaphthylamin (F. 191°) in h. Eg. lósen, in W. gieBen, bei 
averb. in k. 10%ig- CuCl-Lsg. eintragen. Aus A., F. 85°. — i , .5̂  
1,5-Dinitronaphthalin in alkoh. NH4OH bei nieht iiber 10° mi' 
Zusatz von mehr A. kochen. Filtrat mit W. fallen. Nitroamiuoyerb



2464 D . Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1928. H.

nitrodiphenylmethan u. Naphthalin, 1,5-Dinilronaphthalin u. Stilben. Der Verlauf 
der 3 Kuryen zeigt, daB Molekiilverbb. bei diesen Systemen nicht existieren. Vff. 
schlieBen daraus, daB 2 Nitrogruppen, die in yerschiedenen Kemen stehen, kein 
gemeinschaftliches Restfeld bilden. Dieses wird auch nicht durch eine zwischen die 
beiden Nitrogruppen tretende Carbonylgruppe erzeugt, irio die Unters. der Systeme
3.3'-Dinilrobenzophenoii mit Naphthalin u. 2,7-Dinitrofluorenon mit Stilben ergab. 
Vff. zeigen dann, daB die Molekiilyerbb. mit F r i t SCHEs Reagens chinhydronartigen 
Charakter haben. Die Einfiihrung von Halogen-, Nitro- u. anderen negativen Sub- 
stituenten in das Anthrachinon, Phenanthrenchinon u. Fluorenon verleiht diesen 
die Fahigkeit, mit KW-stoffen Molekiilyerbb. zu bilden.

V e r s u c h e .  2,7-Dinitrophenanthrenchinon-Acenaphthen (1:1). Dunkelrote 
Krystallblattchen. F. 255°. — 2,7-Dinitrophenanthrenchinon-Fluoren (1:2).  Rótlich- 
gelbe Krystallchen. F. 270°. — 2,7-Dinitrophenanthrenchinon-Anthracen (1:2).
Dunkelviolette Krystallchen. F. 250°. — 4,5-Dinilrophenanthrenćhinon-Acenaphthen 
(1:1). Rote Krystallchen. F. 165°. — 2,6,7-Trinitrofiuorenon-Stilben (1:1). Rote 
Krystallchen. F. 148°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1660—63.) A m m e r la h n .

M. Iljinski und B. Maxorow, Zur Oxydation des Anthracens durch Slickoxyde. 
Vff. versuchten, die Methode zur Oxydation des Anthracens mittels N 0 2 in Ggw. 
von C6H6'N 02 (D. R. P. 268 049 [1909]) zu modifizieren, indem sie ais Ausgangs- 
material niedrigprozentige Rohanthracene nahmen. Es ergab sich, daB je mehr 
Verunreinigungen das Ausgangsmaterial enthielt, desto mehr von dem gebildeten 
Anthrachinon in der Mutterlauge zuruckblieb. Das erhaltene Prod. war immer ver- 
unreinigt. Die teerartigen u. auch die S-haltigen Beimengungen wirken sehr un- 
giinstig auf die Ausbeute. Im Gegensatz zu der Chromsauremethode reagieren bei 
der Oxydation des Rohanthraeens mittels Stickoxyden neben dem Anthracen auch 
die Hauptbegleiter des Rohanthraeens — Carbazol u. Phenanthren — mit Stickoxyden. 
Die Verss. der Reinigung des erhaltenen Rohanthrachinons durch Sulfurieren oder 
durch Red. fiihrten nicht zum Ziele. Nach Vff. bewahrt sich die Methode nur bei 
Verwendung von reinem Anthracen. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimi- 
tscheskoi Promysehlennosti] 5. 469—73. Organ. Labor. 1. M. G. U.) GoiNKIS.

Guido Machek und Anton Graf, Uber den Verlaufder Friedel-Craftsschen Reaktion 
beim Anthrachinon-l,2-dicarbon$aureanhydrid. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. 
Abt. Ilb . 137. 482—85. — C. 1928. II. 1328.) B a r z .

E. W aserundA . Gratsos, Uber die Hydrierung des Imidazolring.s. Die Hydrierung 
des Imidazols u. seiner Deriw. ist bisher nicht gelungen. Vff. beabsichtigten zuerst 
die Hydrierung des Histidins, hatten aber keinen Erfolg. Auch Imidazol selbst, 2,4,5- 
Trimethylimidazol, Benzimidazol u. Lysidin (2-Methylimidazolin) widerstanden allen 
Hydrierimgsverss. Dagegen gelang es recht leicht, die stark negatiy substituierten 
Imidazol- u. Imidazolinderiw. Lophin (I) u. Amarin  (HI) zu hydrieren. I nimmt 10 H2 
auf, u. das Prod. besitzt sehr wahrscheinlich Konst. 13; dafur spreehen seine Eigg. u. 
vor allem der Umstand, daB es auch bei der Hydrierung von IH, dessen Konst. feststeht, 
imter Aufnahme von 9 H2 entsteht. AuBerdem liefert IH unter Aufnahme von 10 Ha
IV. Die H-Aufnahme verlauft bei I u. D3 verschieden: Die I-Kurve zeigt bis fast zu 
ihrem Ende die gleiche Krummung u. verlauft zum SehluB horizontal; ein elftes H2 
la,Bt sich unter keiner Bedingung einfiihren. Die HI-Kurve steigt schnell bis auf 9 H2; 
daa z.ehnte H 2 wird langsam u. nie vollstandig aufgenommen. Dieses verschiedene 
Verh. wird zu erklaren versucht. Das konjugierte System C: C • N : C des Imidazol- 
kems ist aufierst widerstandsfahig. In I bildet nun die C: C-Bindung mit den beiden 
C„H5 in 4 u. 5 ein konjugiertes System u. wird daher leicht hydriert; die v e r b l e i b e n d e  
N : C-Bindung scheint unangreifbar zu sein. In HI fehlt das System C:C-N:C,  u. 
die N:  C-Bindung bildet mit dem C6H5 in 2 eine Konjugation, welche aber yiel lang- 
samer hydriert wird ais der Kem selbst, so daB nach einer gewissen Zeit wieder die 
N : C-Bindung iibrig bleibt.

Ein direkter Konst.-Beweis fiir II lieB sich bisher nicht erbringen, doch lieB sich 
feststellen, daB das Mol. keine C: C-Bindung mehr enthalt. Erstens liefert H kein 
Ozonid. Zweitens addiert es in CC14 zwar genau 1 Br2, aber das Prod. geht schon beim 
Umkrystallisieren aus Chlf. - f  A. in das Hydróbromid von II uber. Mit uberschiissigem 
Br liefern H u. sein Hydrobromid dasselbe sehr labile Perbromidhydróbromid, welches 
beim langsamen Erhitzen bis auf 220° oder auch schon beim Versetzen mit gewóhn- 
lichem (ungesatt.) PAe. in das Hydrobromid von n  u. beim Erwarmen mit alkoh. KOH 
in H selbst zuruckgeht. — Das negatiy substituierte E l  unterscheidet sich yon dem
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positiy substituierten II in scinem Verh. gegen Br wesontlich. Das Perbromidhyd.ro- 
bromid bildet sich schwieriger u. spaltet beim Erhitzen nieht 1 Br;, sondem 2 HBr ab 
unter glatter Bldg. des Hydrobromids von I. Ebenso glatt liefert es beim Erwarmen 
mit alkoh. KOH I selbst. — Die Labilitat yorst. Bromderiw. lafit den SchluB, zu, daB
II keine C: C-Bindung enthalt, an welćher das Br fester haften wiirde. — Auf fV wirkt 
Br nieht ein. I lieferte mit uberschiissigem Br kein definiertes Prod. — Durch Cr03 
werden II u. IV bis zu C02 u. N  oxydiert. H N03 liefert Nitroverbb. u. Adipinsaure, 
diese aus den Cyclohexanringen. — II u. IV geben echte Nitrosoderiw., welche beim 
Erhitzen mit alkoh. HC1 die Hydrochloride von II u. IV zuriickliefern. — Physiolog. 
sind II u. IV wenig wirksam.

C6HS.C -N H  CaHn ■ CH—NH
CeHs-6 -----N 6 5 C8Hu -CH-----N 6 11
C6H6 ■ CH—NH C0H,, • CH—NH

111 c6h 5.Óh — n > c ' c°Hs 11 C0IIu -Ćh —n h
V e r s u c h e .  Die Hydrierungen wurden in reinstem Eg. (Me r c k ) mit Pt-Schwarz 

ausgefuhrt. Letzteres wurde unter W . aufbewahrt. — Darst. des Imidazols erheblich
yerbessert, indem dio Dicarbonsaure in Anthraeen bei ca. 300° decarboxyliert wurde
(vgl. dazu WASER, C. 1 9 2 6 . I. 1400). Pulverisierte Schmelze mit W . ausgekocht. 
Ausbeute ca. 80%. — Darst. von HI nach bekanntem Verf. Ubcrfuhrung von HI 
in I  iiber das Perbromidhydrobromid (vgl. oben). Zur Hydrierung wird I mehrmals 
aus Pyridin, dann A. umkrystallisiert. — 2,4,5-Tricyclohexyl-4,5-dihydroimidazol 
(Hydrolophin), C2,H30N2 (II). Die Hydrierungsdauer -wird durch Zusatz einer Spur 
iertig hydrierten Prod. wesentlich abgekiirzt. Eemer ist dfteres Aktiyieren des Pt 
durch Schiitteln mit Luft notwendig. Man arbeitet bei Raumtemp. unter geringem 
tlberdruck mit ca. 10% Pt. 1 g I in 14 Stdn. hydriert. Wird das Filtrat im Vakuum 
yerdampft, so erhalt man das Acelat von H, rhomb. Krystalle aus Lg., F. 162—163° 
.(korr.). Einfacher wird die Lsg. unter Kuhlung mit KOH alkalisiert. H bildet Prismen 
aus Aceton, F. 211—213° (korr.), 11. in A., Chlf., Bzl., CC14) zl. in Aceton, Lg., swl. in 
A., unl. in W ., in A. stark lackmusalkal., ohne Zers. destOlierbar. Hydrochlorid, 
C21H37N2C1 +  0,5 H20 , aus sd. A. mit verd. HC1, Nadeln, F. 268—270°, .swl. in W. 
Hydróbromid, F. 290—292°. Chloroplatinat, (C2iH37N2)2PtCl6 +  6 H20 ,  gelbrote
Blattchen, F. 251—252°. Styphnat, C27H380 8Ns, gelbe Nadeln.aus A., F. 201—202°. 
Pikrat u. Pikrolonat krystallisieren schlecht. — Nilrosoderii?., C^H^ON^ Alkoh., 
mit Eg. angesauerte Lsg. auf W.-Bad mit konz. wss. NaN02-Lsg. yersetzen, nach Zusatz 
yon W. ausathern. Nadeln mit 1 H20  aus verd. A., F. 176° (Zers.). — Oxydation' 
yon H mit Cr03 in Eg. bei ca. 60° ergab etwas Hexahydrobenzamid, CTH13ON, F. 185 
bis 187°. — Acetat von H mit H N03 (D. 1,4) auf 80° erwarmt. Lebhafte Gasentw., 
Selbsterhitzung auf 125°. Nach weiterem 1-std. Erhitzen 2 Schichten. Untere wss. 
Schicht nach Ausziehen mit Chlf. im Vakuum yerdampft. Ruckstand lieferte aus W. 
Adipinsaure, F. 148—150°. Obere Schicht u. Chlf.-Auszug yerdampft. Ruckstand 
lieferte aus A. +  A., dann Chlf. +  A. wenig gelbe Nadeln, F. 249,5—251°, stimmend 
auf ein Diniirohydrolophin, C21H340 4N4. Die NOa diirften in 4 u. 5 stehen, da die 
Verb. mit H N 02 keine Farbung gibt. Hauptprod. der Rk. war ein rotęs Ol, wahr- 
scheinlich ein Gemisch von Nitroyerbb. — II in Chlf. bei Raumtemp. ozonisiert. Auf 
Zusatz von W. keine Rk. Chlf.-Lsg. hinterlieC gelbes, esterartig riechendes 01, welches 
in ath. Lsg. an Soda sehr wenig Hexahydrobenzoesaure abgab u. nach Entfemung 
des A. wenig Krystalle abschied, Nadeln aus A., F. 192,5— 193,5°, stimmend auf 
C12Hltl0 2N  oder CltHn 0 2N. Bei einem zweiten Vers. wurde die Chlf.-Lsg. ohne 
W.-Zusatz yerdampft. Ruckstand war ein von Krystallen durchsetztes Ol. Erstere 
bildeten Blattchen aus A., F. 266,5—267°, stimmend auf C21/ /340iV?, yollig indifferent, 
wahrscheinlich ein Oxyd. Hauptprod. war wieder obiges esterartig riechende 01. —. 
Hydrolophinperbromidhydrobromid, C21H37N2Br3. Aus II oder seinem Hydrobromid 
in k. CC14 mit 3 Br2. Orangefarbige Krystalle aus Chlf. -f  A., F. 162°. — I lieferte 
mit ca. 4%ig. Br-Lsg. ein sehr zersetzliches Br-haltiges Prod. von F. ca. 78°, mit 
unter 2%ig. Br-Lsg. direkt Lophinhydrobrom id, F. 147°. —  Amarinperbromidhydro- 
bromid, C21H19NsBrv Aus m  in Chlf. mit 3 Br2, CC14 bis zur Triibung zusetzen. Dunkel- 
rote Prismen aus Chlf. +  A., F. 122° (Zers.). Liefert mit gewóhnliehem PAe. sofort 
Amarinhydrobromid, F. 264°. — 2,4,5-Tricydohexylimidazolidin(Hydroamarin), C21H ,aN2 
(IV), Hydrierung des aus yerd, A. umkrystallisierten HI (F. 130° wasserfrei) wie oben.
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1 g nahm in 20—22 Stdn. 9,7 H2 auf. Filtrat mit KOH alkalisicrt, Prod. aus alkoh. 
KOH +  W. umgefallt, 6-mal aus Aceton, 2-mal aus Lg. umkrystallisiert, wobei II 
in den ersten Acetonmutterlaugen yerbleibt. Seidige Nadeln, F. 171—172° (korr.),
II. in A., Chlf., Bzl., zl. in h. Aceton, wl. in Lg., unl. in A., W., in A. stark alkal., vollig 
gesatt. gegen KMnO,, u. Br. HydrocJilorid, C21H3DN2C1, aus sd. A. mit verd. HC1, 
seidigo Nadelchen, Sintern bei 292°, F. 302° (Zers.). Hydróbromid, F. 296° (Zers.). 
Acełat, C23H i20 2N 2, F. 152—153°. Chloroplalinat, (C21H39N2)2PtCl6 +  4 H20 , gelbe 
Nadeln, F. 216,5—217°. Styphnat, gelbe Nadeln aus verd. A., F. 168,5—169,5°. — 
Nilrosoderiv., gelbes Ol. (Helv. chim. Acta 11. 944—64. Ziirich, Univ.) LlNDENBAUM.

Montague Alexandra Phillips, Die Bildung von 2-substiluierten Benzimidazolen. 
(Vgl. C. 1928. I. 1657.) Die Bldg. von 2-substituiertcn Benzimidazolen aus Mono- 
u. Diacyl-o-diaminen verlauft wahirscheinlich unter Hydrolyse zum Diamin u. nach- 
folgendem RingschluB. Red. von o-Nitroacetanilid mit Fc u. verd. Essigsiiure gibt 
nur Benzimidazol. — o-Phenylendiamin gibt mit Osalsaure 2,3-Dioxychinoxalin u. 
kein Benzimidazol, mit Malonsaure o-Phenylenmalonamid (I) u. 2-Aminomalon- 

NH-CO anilsaure, H2N-CGH.,’NH-C0-CH2-C02H, die bei weiterer
I  C„H4<  ‘c o >C H 2 Einw. von verd. Mineralsaure in die heterocycl. Yerb.

iibergeht; Benzimidazol-2-essigsaure entsteht nicht. 2,3-Di- 
oxychinoxalin u. I sind in ihrem Verh. sehr ahnlich. Aus Bernsteinsaure entsteht 
mit 1 Mol. o-Phenylendiamin 2,2'-Diaminosuccinanilid u. Benzimidazol-2-propion- 
saure, mit 2 Moll. Diamin a,/?-Dibenzimidazolylathan u. wenig Benzimidazolpropion- 
siiure. 2-Phmylbenzimidazol wurde aus Mono- oder Dibenzoyl-o-phenylendiamin u. 
sd. verd. HC1 nur in Spuren ais Pikrat (F. 280°) gewonnen, auch durch Kondensation 
von o-Phenylendiamin mit Benzoesaure, Benzoesaureanhydrid oder Benzoylchlorid 
in Ggw. von HC1 wurden keine besseren Erfolge erzielt (vgl. indessen WALTHER u . 
v . P u ł a w s k i , Journ. prakt. Chem. [2] 59 [1899]. 249).

V e r s u c h e .  Darst. der Benzimidazole durch Kochen von 0,02 Mol. o-Phenylen- 
diarnin, 0,03 Mol. der entsprechenden Saure u. 20 cem 4-n. HC1 (30—40 Min.). Auf 
Zusatz von NH3 scheidet sich das Benzimidazol aus. Die Prodd. sind 11. in verd. 
Mineralsauren u. in liberschussigen Alkalien. Benzimidazol. Aus Ameisensaure. Aus
beute 60%. Tafeln aus W. F. 170°. — 2-Mełhylbenzim.idazol. Aus Essigsiiure. Aus
beute 60%  ̂ Prismen aus W. F. 176°. — 2-Athylbenzimidazol. Aus Propionsaure. Aus
beute 70%. Prismen aus 50%ig. A. F. 177°. — 2-Oxymethylbenzimidazol. Aus Glykol- 
siiure, Ausbeute 65%. Tafeln aus 50%ig. A. F. 171—172°. — 2-a.-Oxyalhylbenzimid- 
azol. Aus Milchsaure. Ausbeute 70%. Tafeln aus W. F. 178—179°. — 2-a-Oxy- 
benzylbenzimidazol. Aus Mandelsaure, Ausbeute 50%. Tafeln aus 50%ig. A. F. 202 
bis 203°. — Benzimidazol entsteht ferner durch Red. yon o-Nitroformanilid u. durch 
Einw. von sd. 4-n. HC1 auf o-Phenylendiaminmonoformiat. — 3-Nitro-4-lactyl- 
aminophenetol. Aus Lactophenin u. 16%ig. H N 03 bei 40°. Gelbe Nadeln aus 
verd. A. F. 115°. Red. mit Fe u. Essigsiiure liefert die Aminoverb. (Nadeln aus 
W., F. 135—136°), die beim Kochen mit 4-n. HC1 in 5 -Athoxy-2-a.-oxyd.thyl- 
benzimidazol, C ^ H j^ N , iibergeht, Tafeln aus W., F. 170—171°, 11. in verd. 
Mineralsauren u. in uberschiissiger NaOH. — 3-Nitro-4-formylaminóbenzylcyanid. 
Aus 4-Formylaminobenzylcyanid u. 10 Tin. H N 03 (D. 1,5) bei 5—6°. Gelbe Prismen 
aus 60%ig. A. F. 151—152°. Red. mit Fe u. Essigsaure gibt 3-Amino-4-formyl- 
aminobenzylcyanid, C9H9ON3 (Nadeln aus W., F. 124°); daraus durch Kochen mit 
98%ig. Ameisensaure 3,4-Diformylaminobenzylcyanid, C10H0O2N3, hygroskop., mikro- 
krystallin., F. 92—95°, 11. in W., A., Eg., Ameisensaure, unl. in A., Bzl. — Bei der 
Nitrierung yon 4-Acetaminóbenzylcyanid (G a b r ie l , Ber. Dtseh. chem. Ges. 15 [1882]. 
836) entsteht aufier dem 3-Nitroderiv. (goldgelbe Tafeln, F. 112—113°) das 4-Acet- 
aminophenylacetamid (F. 231° aus verd. A.). Red. der Nitroyerb. mit Fe u. Essig
saure gibt 3-Amino-4-acetaminobenzylcyanid (Nadeln, aus W., F. 140°). — 5-Cyan- 
methylbenzimidazol. Aus 3-Amino-4-formylamino- oder 3,4-Diformylaminobenzylcyanid 
u. sd. 4-n. HC1. Tafeln aus W. F. 158— 159°. — 5-Cyanmethyl-2-methylbenzimidazol. 
Aus 3-Amino-4-acetaminobenzylcyanid u. 4-n. HC1. Prismen aus W. F. 206°. 2,3-Di- 
oxych inoxa lin , CsH60 2N2. Aus o-Phenylendiamin, Oxalsiiure u. 4-n. HC1. Nadeln. 
Schm. nicht bis 300°. Unl. in h. W. u. anderen Losungsmm. NaC8H50 2N2. Prismen, 
wl. in h. W. — 2,3-Dioxychinoxalin-6-arsinsaure (aus 3,4-Diaminophenylarsinsaure 
u. Oxalsaurc) gibt eine in Alkalien unl. Arsenoverb. — o-Phenylenmalonamid, C9H80 2N2 
(I). Aus Malonsaure, o-Phenylendiamin u. 4-n. HC1. Prismen, F. iiber 300°, unl. in 
sd. W. u. anderen Mitteln. NaC9H;0 2N2, wl. Wiirfel. Daneben 2-Am inom alonanilsdure,
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.C9H10O3N2, Prismen aus b. W.; ist amphoter, geht beim Kochen mit yerd. HC1 in I 
uber. — Bernsteinsaure liefert mit o-Phenylendiamin je nach Mcngenverh altnissen 
Benzimidazol-2-propionsaure (Prismen aus W., F. 224°) u. 2,2'-Diaminosuccinanilid 
(amorph, F. iiber 300°, unl. in sd. W. u. anderen Mitteln, HCl-Salz, Tafeln aus W.) 
oder Benzimidazol-2-propionsaure u. a.,P-Dibenzimiduzolylathan, das auch aus Di
aminosuccinanilid . u. Hćl oder aus Benzimidazolpropionsaurc u. o-Phenylendiamin 
mit HC1 entsteht (weiB, amorph, F. >  300°; Dihydrochlorid, Nadeln, wl. in W.). — 
Dat! die Methode nicht auf aromat. Aminę beschrankt ist, ergibt sich aus der Bldg. 
yon 2-Methyl-4,5-diliydroimidazol (F. 107°) aus dem durch Red. yon Aminoaceto- 
nitrilhydrochlorid u. Acetylierung des Prod. erhaltenen Diacetylathylendiamin beim 
Koehen mit 4-n. HC1. (Journ. chem. Soc., London 1928. 2393—99. Wandsworth, 
S. W. 18. Lab. von M a y  & B a k e r  Ltd.) Os t e r t a g .

Fritz Feigl und Arnold Deutsch, U ber Silber- und Quecksilbersalze des Amino- 
benzthiazols. (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Abt. Ilb . 137. 413—16. — C. 1928.
I I . 1330.) . B a r z .

Eduard Hertel und Hans Kleu, Ober Komplezsalze amphoterer Oxychinolin- 
_derivate. Das 5,7-Dibrom-8-oxychinolin u. das 5,7-Dichlor-8-oxychinolin bilden mit 
Cu-Salzen amorphe Ndd., die beim nachfolgenden Erhitzen in krystalline Prodd. tiber- 
gehen; sie sind yermutlich aufzufassen ais Dihalogenehinolinsalze der Cu-Halogen- 
wasserstoffsauren. — (CuCI4) : (H . . .  NC0H4C12 • OH)2 -f  2 H20 , hellgelb. — (CuCl4): 
(H . . .  NCDH4Br2 • OH)2 +  2 H 20 , orangestichig-gelb. — (CuBr4) : (H . . .  NCflH4Cla• 
OH)2 -f-2 HjO, schwarz, rotyiolett durchscheinend. — (CuBr4):H  . . . NC8H4Brj • 
OH)2 2H2b , schwarz, yiolett durchscheinend. — (CuJ4): (H . . .  NC9H4Br2-OH)2 +
2 H20 , metallglanzend, kupferrot. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61.1653—54.) Ammerlahn.

S. Berlingozzi, Vber eine neue Art von Arsenderiraten des Chinolina. (Vgl. C. 1928.
I. 1773.) Die Kupplung der Diazoarsanylsalze mit Aminochinolinen yerlauft unter 
Bldg. von physiolog. u. pharmakolog. ■wirksamen Verbb. (I, n, HI).

V e r s u c h e .  2-Melhyl-3-amino-4-azochinólin-p-phenylarsinsaure, C16Hi60 3N4As 
(I). Aus diazotiertem Na-Arsanylat u. in verd. Eg. gel. 2-Methyl-3-aminochinolin.

Mikrokrystallines braunes Pulver, Zers. 
bei 150—152°, 1. in Alkalihydraten u. 
-carbonaten u. konz. H2S04. Reinigung 
iiber das Na-Salz u. durch Kjrystalli- 
sieren aus sd. verd. A. — 2-Plienyl-3- 
amino-4-azochinolin-p-phenylarsinsdure, 
C21H j,03N4As. Aus diazotiertem Na- 
Arsanylat u. 2-Phenyl-3-aminochinolin. 
Orangerotes Pulver, Zers. bei 100°, 

wl. in A., unl. in W. Reinigung wie bei yoriger Verb. — 2-p-Methoxyphenyl-3-amino-
4-azochinolin-p-phenylarsinsdure, C22H190 4N4As (n). Aus diazotiertem Na-Arsanylat 
u. 2-p-Methoxyphenyl-3-aminochinolin. Rote Verb., Zers. bei 145°. — 5-Azo-8-amino- 
chinolin-p-phenylarsinsaure, C15HI30 3N4As. Aus diazotiertem Na-Arsanylat u. 8-Amino- 
chinolin. Braunes Pulyer, unter 250° keine Zers. — 5-Amino-8-azochinolin-p- 
phenylarsinsdure, CuH130 3N4As (IH). Aus den gleichen Ausgangsprodd. wie vorige 
Verb. Weinrotcs nnkrokrystallines Pulyer. Keine Zers. unter 250°. (Annali Chim. 
appl. 18. 333—36. Rom, Uniy.) ; B e n c k is e p ..

Georg Koller und Erich Krakauer, Uber eine. Synthe.se des Acridons und Acridins. 
(Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Abt. Ilb . 137. 527—30. — C. 1928. II. 1332.) B a r z .

Georg Koller und Elsę Strang, tJber eine. Synthese der Acridinsaure (Chinolin- 
2,3-dicarbonsaure). (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Abt. Ilb. 137. 524—26. — C. 1928.
II. 1332.) t B a r z .

Georg Koller und Elsę strang, tJber eine Synthese des 2,4-Dioxy-6,7-benzo- 
l,8-naphthyridin-3-carbonsduremethylesłers. Yon der Acridinsaure (Chinolin-2,3-di-
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;—COOCH.

carbonsaure) ausgehend, stellten Vff. nebcnsteh. 
Deriv. des Benzo-l,8-naphthyridins dar. Der 
Methylester der aus der Acridinsaure durch 
HOFMANNschen Abbau gewinnbaren 2-Amino- 
chinolin-3-carbonsaure wurde mit Malonester 
kondensiert. Bei dieser Rk. tritt Umesterung 

(durch den bei der Rk. freiwerdendcn Methylalkohol) ein.
V e r s u c h e .  Acridinsaureanhydrid, Cn H60 3N. Aus der Saure mit Essigsaure- 

anhydrid. Aus Bzl. Blattchen. F. 223°. Gibt mit Resorcin u. konz. H2S 04 ein 
Fluorescein. — Chinolin-2-carbonsaureamid-3-carbonsaure, CnH80 3N2. Das Anhydrid 
gibt mit NH3 in Bzl. ein Ammonsalz, das mit S 0 2 zerlegt wird. Braungelbe, grobe 
Korner. Leicht yerseifbar. F. 189—190° nach vorhergehendem Sintern. — 2-Amino- 
chinolin-3-carbonsawre, C10H8O2N2. Aus dem vorigen mit Bromlauge. Zers.-Punkt 
290—292°. (Konstitution: Decarboxylierung durch Erhitzen liefert 2-Aminochinolin, 
F. 128—129°.) Methylester. Mittels CH3OH +  HC1. Gelbliche Blattchen (aus verd. 
A., Vakuumsublimation). F. 140—141. — 2,4-Dioxy-6,7-be?izo-l,8-naphthyridin-3- 
carbonsaurermthylester, C14HI0O4N2. Aus vorigem u. Malonester mittels C2H6ONa. 
Spróde, gelbliche M. aus A., F. 240°. (Monatsh. Chem. 50.144—48. Wien, Univ.~) BERG.

Charles Stanley Gibson und John Dobney Andrew Johnson, 10-Chlor-5,10- 
dihydrophenarsazin und seine Derivate. VI. Verbindungen mit zwei Stickstoff- und 
zwei Arsenatomen in sechs- und fiinfgliedrigen Ringen. (V. vgl. C. 1928. I. 515.) Nach 
den in den Mitt. I—V. geschilderten Methoden konnten die nachfolgenden Verbb. 
gewonnen werden.

AsCl AsCl

i f X O x
NH ' '^ N H ^

AsO(OH)a
- n h / ___

r<ji>-NH-<ci>-i
AsO(OH), Ja

O OH N B
As

® 0 " IV

NH ■ N” 0AiU(OH)j

\  /> 
AiUlOH),

* " 0 H)a

NH

Benzidin gibt mit o-Bromphenylarsins&ure, K2C03 u. Cu in Amylalkohol erhitzt 
4,4-Bis-(diphenylamin-2'-arsinsaure), C24H22OeN2As2 (II), krystall. Pulver ohne F. 
Hieraus durch Red. mit S 02-J 2,2'-Bis-(10-cMor-5,10-dihydrophenarsazin), C24H16N2- 
C12As2 (I, X  =  H). (Die Verb. ist auch aus N,N'-Diphenylbenzidin zuganglich.) Die 
Oxydation mit H20 2 in Eg. fiihrt zu 2,2'-Bis-{phenarsazinsaure), C24H]80 4N2As2 (HI; 
X =  H), Dinatriumsalz. — Aus der Saure mit S 0 2 in Ggw. yon HBr 2,2' Bis-(10-brom-
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5.10-dihydrophe7iarsazin),C2iH.l^$2Br„As2(Forincl wie I). N,N'-Di-p-tolylbenzidin liefert 
mit AsC13 u. o-Dichlorbenzol 2,2'-Bia-(10-ćhlor-8-methyl-5y10-dihydrophenarsazin), 
C,6H„0N2CI2A82 (I, X  =  CH3). Durch Oxydation mit H20 2 hieraua 2,2'-Bia-(8-methyl- 
phenarsazimaure), C26H220 4N2As2 (HF, X  =  CH3), Dinatriumsalz. Wie oben 2,2'-Bis- 
(10brom-8-methyl-5.10-dxhydroplienarsazin), C26H20N2Br2As2 u. 2,2'-Bis-(10-jod-8-nu>lhyl-
5.10-dihydrophenarsazin), C2eH20N2J2As2. Aus o-Phenylendiamin mit o-Bromphenyl-
arsinsiiure, K2C03 u. Cu in Amylalkohol, IV u. hieraus durch sofortigo Red. mit S 02, 
Oxydation mit H20 2-Eg. u. erneute Red. 5,8-Dichlor-13,14,5,8-tetrahydroisobenzarsazin- 
phetiarsazin, C18H]2N2C12As2 (VII). Wio oben aus m-Phenylendiamin u. o-Bromphenyl- 
arsinsaure 1,3-Phenylendiamindi-o-phenylarsinsdure, C18H180 6N2As2 (V). Hieraus 
durch Red. 12,14(8,14) - Dićhlor-5,7,12,14(5,13,8,14) -tetrahydrobenzarsazinphenarsazin, 
C,8HI2N2Cl2As2 (VIII oder IX). Das ausN,N'-Diphenyl-m-phenylendiamin, AsCl3 u. o-Di- 
chlorbenzol zugangliche Prod. erwies sich in seinen Eigg. u. seinen Reaktionsprodd. ais 
von obigem verschieden (kein F. 1) Durch Oxydation mit H 20 2 5,7,12,14-(5,13,8J.4)- 
Benzarsazinphenarsazinsaure, CI8H140 4N2As2, Dinatriumsalz. Wie ohcn l2 ,14(8,14)-Di- 
brom-5,7,12,14(5,13,8,14)-łełrahydrobenzarsazinphenarsazin, C18Hi2N2Br2As2 u. 12,14(8,14)- 
Dijod - 5,7,12,14(5,13,8,14) - tetrahydrobenzarsazinphenarsazin, C18H ,2N2 J2As2. Letztere 
Verb. ist auch aus der Benzarsazinphenarsazinsaure mit Hypophosphorsaure u. J  zugang- 
lich. Aus N,N'-Diphenyl-p-phenylendiamin, AsC13 u. o-Dichlorbenzol 7,14(13,14)-Dichlor- 
5,12,7,14-(5,8,13,14)-tetrahydrobenzarsazinphenarsazin, C,8Hj2N2C12As2 (X oder XI). Hier
aus durch Oxydation 5,12,7,14(5,8,13,14)-BenzarsazinphenJirsazimdure, C]8H140 4N2As2, 
Dinatriumsalz u. wie oben 7,14(13,14)-Dibrom-5,12,7,14(5,8,13,14)-tetrahydróbenzarsazin- 
phenarsazin, C]8H12N2Br2As2. (Journ. chem. Soc., London 1928. 2204—15. London, 
Guys Hosp. Med. School.) T a u b e .

C. Antoni ani, Ober die Zusammensetzung des Strychninphosphomolybdats. (Vgl. 
C. 1928. II. 1259.) Strychninphosphomolybdat entsprieht der Formel 11 Mo03- 
H3P 0 4 (Strychnin)3-3 H N 03. Es bildet sich am besten bei Ggw. von 350 Teilen Mo03, 
2500 Teilen H N 03 u. 10 Teilen Strychnin ais Nitrat auf 1 Teil P20 5. Zum Auswaschen 
des N d . benutzt man 10%ig. H N 03. Faktor zur Berechnung von P2Os aus dem Ge- 
wicht des N d . =  0,0257. (Giorn. Chim. ind. appl. 10. 408—10. Mailand.) G r im m e .

P. Karrer und A. Helfenstein, Zur Frage der Exislenz oplisch aktiver Carbonium- 
salze. Die gewóhnlich ais Oxoniumsalze (I) formulierten Anthocyanidine konnten 
auch ais Carboniumsalze (II) aufgefaCt werden. Formel n  ware bewiesen, wenn es 
gelange, derartige Verbb. in opt.-akt. Formen zu erhalten. DaB alle bekannten Antho
cyanidine inakt. sind, konnte daran liegen, daB asymm. gebaute Carboniumsalze sehr 
groBe Racemisierungstendenz besitzen. -—• Vff. haben aus [Phenyl-o-tolyldiphenylyl]- 
methylchlorid mit d-Camphylcarbinol (dieses vgl. R u p e  u. Mitarbeiter, C. 1919.
I. 634) bzw. d-a-Methylglykosid die Ather HI u. IV dargestcllt. Bcide zeigen beim 
wiederholten Umkrystallisieren bzgl. ihrer Drehwerte einen „Gang"; folglich muB 
in ihnen der Chloridrest in opt.-akt. Form enthalten sein. Ais jedoch die Prodd. 
der Ietzten KrystaUisation durch HCl-Gas in A. bei 0° gespalten wurden, wurde v5llig

q jj inakt. Chlorid zuriickgewonnen. Ebenso ergab
prr p*w5\ r, p j ,  n  in rm  i Spaltung mit alkoh. HC1 einen inakt. Carbinol- 

C ’ IV*0 ather. Offenbar ist die Racemisierungsgeschwin-
6 5  6 4  digkeit des Carboniumsalzes zu groB. Daher ist

auch die Frage nach der Konst. der Anthocyanidine so nieht zu lósen.
V e r  s u c h e .  d-a-Methylglykosid-[phenyl-o-tolyldiphenylyl]-mełhyldlher, C^H^O, 

(IV). Komponenten in Pyridin iiber Nacht stehen lassen, 2 Stdn. erwarmen, in Eis- 
wasser gieBen, Prod. aus CH30H-Eiswasser umfallen, mit PAe. auskochen, in CH3OH 
lósen, mit W. bis zur Triibung versetzen, im Eisschrank krystalhsieren lassen. Enthalt 
auch nach Trocknen bei 100° unter 1 mm noch 1/2 H20 . F. 121°, [a]n =  +49,19°, 
52,75°, 55,80° in CH3OH nach 3 Krystallisationen. — Phenyl-o-tolyldiphenylylcarbinol- 
dihylather, C^H^O. Aus IV ([cc]D =  55,8°) u. 0,2%ig. alkoh. HC1 (Raumtemp., iiber 
Nacht). F. 144°. — d-Camphylmrbinol-[phenyl-o-tolyldiphenylyl]-meihyldther, C^H^Oj 
(III). Darst. analog IV. Mkr. Nadelbuschel aus A., F. 134°, ansteigend bei 4-maligem 
Umkrystallisieren auf 148°, [a]n =  +28,86°, 26,53°, 22,40°, 13,92° in Bzl. nach
4 Krystallisationen. (Helr. chim. Acta 11. 842—47. Zurich, Univ.) Limdenbaum.

O 

f 111
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P. Karrer und Rose Widmer, Pflanzenfarbstoffe. VIII. Uber die Konstitution 
des Monardaeiiis. (VII. vgl. C. 1928. II. 775.) Vff. haben friiher (2. Mitt.) vermutet, 
daB sich der p-Oxyzimtsaurerest des Monardaeins im Zuckerrest befinde. Zur Priifung 
dieser Frage wurde der Farbstoff methyliert. Es entsteht ein alkaliunl. Prod., welches 
bei der Verseifung in ‘p-Methoxyzimtsdure u. einen ais Chlorid gut krystallisierenden 
Monardindirrw.thyUither zer fallt. Dieser ist in Lauge 11., enthalt also ein phenol. OH, 
welches vorher der Sitz des p-Oxycinnamoyls gewesen ist, u. besitzt daher die Konst.
I oder II, woraus fiir Monardaein Formel III oder IV (X =  CO ■ CII: CH ■ C„H j - OH) 
folgt. Allerdings wurde schon friiher (2. Mitt.) henrorgehobcn, daB Monardaein stets 
etwas OCH3 enthalt, u. vermutet, daB dieses von zuriiekgehaltenem CH30H  her- 
riihre. Wahrseheinlicher ist Monardaein ein Gemisch eines OCH3-freien u. OCH3- 
haltigen Farbstoffs, welch letzterer bei der alkal, Verseifung des rohen Farbstoffs 
vcrloren zu gehen scheint. — Durch saure Vcrseifung von I (II) entsteht ein Pelargonidin- 
dimethylather (V oder VI), welcher beim H20 2-Abbau Anissaure Iiefert. — Formel IH (IV) 
erinnert lebhaft an die Depside. Vff. halten es fiir moglich, daB solche Verbb. in der 
Pflanze aus Depsidaldehyden gebildet werden. — Es wurde noch die Frage gepriift, 
ob der Zuckerrest ohne Abspaltung des p-Oxycinnamoyls entfernt werden kann. 
Wird III (IV) 3 Min. mit 20%ig. HCl gekocht, so fallt ein zuckerfreier Farbstoff aus, 
der noch p-Oxyzimtsaure enthalt, denn diese kann nach Behandlung mit NaOH u. 
Ansauem ausgeathert werden. Der Farbstoff konnto jedoch nicht in reiner Form 
erhalten werden. Jedenfalls beweist auch dieser Vers., daB das p-Oxycinnamoyl nicht 
am Zuckerrest haftet.

V e r s u c h e .  Die Isolierung des Farbstoffs aus dem Blutenmehl von Monarda 
didyma wurde verbessert, doch konnte auch jetzt weder das Pikrat noch das Chlorid 
krystallisiert erhalten werden. — Monardindimethylatherchlorid, C2aII350 lsCl (I oder II). 
Wss. Lsg. von Monardacinchlorid mit (CH3)2S 0 4, darauf sehr langsam bei ca. 20° 
mit 40%ig. NaOH versetzen, harziges Prod. mit W. stehen lassen, mit 0,5°/„ig. NaOH 
verreiben, gelbes Pulver in A. mit 25%ig. methylalkoh. KOH Tersetzen, Nd. dureh 
etwas W. lósen, nach % Stde. im Vakuum verdunstcn, in W. lósen, mit HCl ansauern, 
p-Methoxyzimtsaure ausiithern, mehr HCl zusetzen. Roto Nadelchen aus verd. HCi.
— Pelargonidindimethyldtherchlorid, C17H150 6C1 (V oder VI). Voriges 3 Min. mit
20%ig. HCl kochen. (Helv. chim. Acta 11 . 837—42.) L in d e n b a u m .

P. Karrer und Kurt Schwarz, Uber Pflanzenfarbstoffe. IX . Der gelbe Farb
stoff der roten Bose. Uber die organischen Sauren einiger Bliiten. (VIII. vgl. vcret. 
Ref.) Die Vermutung Cu r r e y s  (C. 1922. I. 1043), daB der in der roten Rose neben 
dem Cyanin enthaltene gelbe Farbstoff ein Deriv. des Quercetins sei, hat sich ais zu- 
treffend erwiesen. Vff. haben das Quercetin ais Acetat isoliert u. dieses dem Ozon- 
abbau unterworfen, wobei sie Diacetylprotocatechusaure erhielten. Der zur Konst.- 
Best. von Flavon- u. Flaronolfarbstoffen, sowie \o n  Anthocyanidinen bisher nicht 
benutzte Ozonabbau diirfte auch hier gute Dienste leisten. — Das gleichzeitige Vork. 
von Cyanidin- u. Quercetinglykosiden in der roten Rose ist pflanzenphysiolog. be- 
merkenswert, da beide Farbstoffe im Verhaltnis von Red.- u. Oxydationsprod. stehen.
— Der Sauregeh. gefarbter Bliiten verdient im Zusammenhang mit den Anthocyanen 
Beachtung. Vff. haben in einigen Bliiten die organ. Sauren, soweit moglich, bestimmt. 
Alle Bliiten enthielten 1—2% Essigsaure u. 0,1—0,2% Ameisensaure, mehrere auch 
Citronensaure (bis zu 7%). Violetter Mohn enthielt ca. 2% Kaffeesdure, rotę Pśionien 
ca. 10% einer tanninahnlichen Gerbsaure.

V e r s u e h e .  Blutenmehl von Rosa rubra mit ziemlich starker H2S04 ver- 
rieben, nach 3 Stdn. geschm. Na2S 04 zugesetzt, mit A. extrahiert. Nach Entfernung
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des A. scheidet sieli beim Eindampfen anscheinend oiii KW-stoff u. erst beim Erkalten 
der gelbe Farbstoff ab. Dieser wird nach Umkrystallisieren aus W. u. verd. A. ace- 
tyliert u. liefert Penlaacetylquercelin, C25H20O12, aus A., F. 193°. Daraus durch alkal. 
Verseifung Quercetin. — Ozonisierung des Acetats in Eg. Das Rohprod. zeigte dio 
blaugrune FeCl3-Rk. der Prolocatechusaure u. wurde daher reaeetyliert. Diacetyl- 
protocatechusdure, Nadeln aus W., F. 151°. (Helv. chim. Acta 11. 916—19.) Lb.

Kaoru Kondo, Zur Konstilution des Delphinins. Vf. hat das von K a r r e r  u . 
W id m e r  (vorvorst. Ref.) beim Monardaein benutzte Verf. auf das Delphinin iiber- 
tragen, um die Stellung der p-Oxybenzoesaurereste zu ermitteln. Die Methylierung 
yerlauft hier wegen der geliauften OH-Gruppen langsamer. Das alkaliunl. Rk.-Prod. 
zerfallt bei der Verseifung in Anissdure u. ein alkalil. Anthocyan, welehes durch saure 
Hydrolyse ein auf Delphinidinirirmthyldlher annahernd stimmondes Aglykon liefert. 
Die 3 freien OH (2 phenol. u. wahrseheinlich das 3-standige) mussen im Delphinin 
durch den Zuckerrest u. die beiden p-Oxybenzoyle besetzt sein. Letztere haften also 
nieht am Zuckerrest.

V e r s u c h e ,  Delphininpentamelhyldłherchlorid, C46H490 21C1. Wss. Lsg. von 
Delphininchlorid mit (CH3)2S 04 yersetzen, sehr langsam 40%ig. NaOH eintropfen 
(Rk. moglichst immer neutral), Prod. in 2°/0ig. methylalkoh. HC1 lósen, mit A. fallen, 
aus A. +  A. umfallen. Hellrotes Pulver. — Delphinidintrimethyldtherchlorid, C18H170 ;C1. 
Voriges in A, mit 8%ig. NaOH 1 Stde. stehen lassen, A. yerdunsten, ansauern, Anis
saure ausathern, nach Zusatz yon konz. HC1 3 Min. kochen. (Helv. chim. Acta 11. 
919—21. Ziirich, Univ.) L in d e n b a u m .

O. Sehumm, Ober die Gewinnung von Hdminderiraten durch Brenzreajctionen.
2. Mitt. I. Darstellung des Pyratins aus Hamin durch die Resorcinschmelze. II. Dar- 
stellung und Eigenschaften des Pyroporphyrins. III. Eisenung von Porphyrinen in  
der „Eisen-Phenolschmelze“ und Umwandlung von Eisenporphyralinen durch Phenole 
und Phenolschwefelsaure. (1. Mitt. vgl. C. 1928. II. 1097.) Das aus Hamin in der 
Resorcinschmelze bei 180—190° hervorgehende kopratinahnliche Umlagerungsprod. 
des Hiimins, das Pyratin, mit dem spektrometr. Hauptstreifen H. P. =  547 oder 545, 
liefert in hydrazinhaltigem Pyridin mit N2H4-Eg. ein dem Kopratoporphyrin nahe- 
stehendes oder mit ihm ident. Porphyrin, das Pyroporphyrin. Seine Bldg. erfolgt am 
leiehtesten bei der Behandlung des in Phenol gel. Pyratins mit Oxalsaure. Pyratin 
kann auch aus Hamoglobin gewonnen werden. Erhitzt man Pyratin in der 100- bis 
200-fachen Menge Paraffin auf 360°, so erfolgt wahrscheinlich Decarboxylierung. Das 
Rk.-Prod. liefert mit N2H4-Eg. ein dem Pyroporphyrin ahnliches Porphyrin, unl. in 
verd. KOH, 1. in Chlf. HCl-Zahl 2. Hamin, Uro- u. Koproporphyrin erleiden in Paraffin 
eine ahnliche Veranderung, ebenso beim Erhitzen mit Benzidin auf etwa 340°. Auch 
die Fe-Verbb. des Hdmatoporphyrin-Nencki, Tetramethylhdmatoporphyrins, freies 
Hamatoporphyrin u. Hdmaterinsdure werden durch sd. Resorcin ahnlich wie Hamin 
abgebaut. Das aus Hamaterinsaure erhaltene Prod. yerhalt sich wie Pyroporphyrin. 
Mesohamin u. Mesoporphyrin werden dagegen nieht angegriffen. Uroporphyrin yer- 
wandelt sich in Koproporphyrin. Brenzcatechin u. Hydrochinon yerwandeln Hamin 
boi 200° nieht in Pyratin. Erst bei 280° liefert Hydrochinon ein dem Pyratin spektr. 
ahnliches Umwandlungsprod., Orcin schon bei 277°. Pyratin entsteht auch beim Er
hitzen yon Hamin in Pyrogallol u. Phloroglucin, ebenso in 2,7-Dioxynaphthalin. 
Phenol u. p-Kresol liefern Umlagerungsprodd. mit H. P. (H. P.-Wert =  spektrometr. 
Wert fiir den Hauptstreifen eines Eisenporphyratins in hydrazinhaltigem Pyridin) 550,0. 
In /S-Naphtol entsteht ein Prod. mit H. P. 546,5. Die hydrosylfreien cycl. Verbb.
— Naphthalin, Anthracen, Campher — bewirken keine entsprechende Veranderung. 
Zusatz von CuO oder PbO, zur Resorcinschmelze yerhindert die Pyratinbldg. Kocht 
man die Pyro-, Koprato-, Hamato-, Mesoporphyrin- oder Hamaterinsaure mit der 
100—200-fachen Menge Phenol kurze Zeit unter Zusatz yon Fe-Pulver oder FeO, so 
entstehen die zugehorigen Fe-Komplexverbb. Hamaterinsaure wird rasch weiter 
yerandert u. zeigt nach langerem Kochen H. P. 549. Andere Metalle, -nie Cu u. Mn, 
kónnen in der Phenolsehmelze in die Porphyrine eingefiihrt werden. Auch in 
der Resorcinschmelze erfolgt mit Fe-Pulyer Komplexbldg., bei Hamaterinsaure u. 
Hamatoporphyrin N e n c k i  unter gleichzeitiger Pyratinbldg., die jedoch beim 
Mesoporphyrin ausbleibt. Bei der Einw. eines H2S04-haltigen Gemisches von "Phenol 
oder Naphthol mit Hamin entstehen je nach den Mengen- u. Temp.-Verhaltnissen 
Fe-haltige oder -freie Haminderiyy. oder dereń Gemische. Es scheint zunachst 
Enteisenung stattzufinden, worauf bei erhohter Temp. -nieder Fe in das Por-
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phyrin cintritt. Phenol mit H2Cr04 u. wenig H2S04 liefert aus Hamin ein Porphyrin 
von den spektrometr. Werten des Pyroporphyrins. Bei langerem Koehen mit viel 
H2Cr04 entstehen urobilinartige Farbstoffe. Der Abbau des Hiimins lafit sich auch mit 
einem Gemisch aus Phenol u. KHS04 durchfiihren. — Pyratin. Das aus der Schmelze 
abgeschiedene Rohprod. wird durch Umlósen aus verd. Alkali von Beimengungen 
befreit, 1. in Eg. u. Eg.-haltigem A. u. Chlf., unl. in Paraffin. — Chlorid, C30H28O4N4FeCI, 

.aus Eg. +  HC1. Rhomb.,.fast ąuadrat. Tiifelchen, langliche 6-seitige Tafelchen, u. 
Obergangsformen. In konz. H2S 04 mit Yioletter Farbę 1. — Pyroporphyrin. Das Roh- 
porphyrin wird durch ath. HĆ1 fraktioniert. HCl-Zahl 0,4. In konz. H2S04 yiolett. 
Spektrometr, u. sonstige Eigg. wie beim Kopratoporphyrin. — Melhylesler, C32H340 4N4,
F. 218—223°. Krystalle aus Chlf. +  CH3OH. (Ztschr. physiol. Chem. 178. 1—18. 
Hamburg, Univ., Eppendorfer Krankenh.) GUGGENHEIM.

A. Hamsik, Uber die Modifikationen des Ozyhamins. (Vgl. C.1928. II. 1098.) 
Das im Blut in der a-Form vorhandene Hamin wird ais isoliertes a-Oxyhamin — 
a.-Hamatin yon HC1, H2S 0 4, Eg., Kalilauge u. Pyridin leichter umgelagert ais in 
seiner naturlichen Bindung. Bei milderer Einw. entstehen zuniichst die f}-Oxyhdmine =
18-Hamatine, bei intensiverer Einw. die Pseudohdmatine. Die auf verschiedenem Wege 
dargestellten /!-Oxyhamine sind yielleicht nicht identisch. Von den a-Oxyhamatinen 
unterscheiden sie sieh durch die gróBere Loslichkeit in yerschiedenen Losungsmm., 
namentlich in Eg. u. in Pyridin. Die /3-Chlorhamine haben das Cl weniger fest ge- 
bunden, sie kónnen nach dem Lósen in Pyridin-Chlf. aus Eg. +  NaCl umkrystallisiert 
werden. Ihre Loslichkeit ist gróBer ais bei den a-Haminchloriden, ihre Krystallform 
anders. Die j8-Oxyhamine besitzen nicht mehr die Fahigkeit, Anhydride zu bilden. 
Die Salze krystallisieren nicht so gut wie bei der a-Modifikation. Bei der Entoisenung 
mit Aceton-SNCl2-HCl geben sie weniger Protoporphyrin u. mehr Porphyrin, das 
durch sein 1. Na-Salz, braunen Farbton u. alkal. Spektrum von dem Protoporphyrin 
abweieht. Die Pseudohamatine unterscheiden sieh von den /?-Oxyhaminen durch eine 
noch gróBere Loslichkeit u. weniger feste Bindung des Cl. Nach dem Lósen in Pyridin- 
Chlf. kónnen sie aus Eg. +  NaCl nicht umkrystallisiert werden. Sie krystallisieren 
nicht gut oder nur undeutlich u. geben bei der Enteisenung noch weniger Proto
porphyrin u. hauptsachlich braun-grunrotes Porphyrin. Die durch Lósen in wss. 
Basen u. Ansauern entstandenen Prodd. sind Gemische (Hamatin nach W. KuSTER). 
Unter den Pseudohamatinen, welche krystallisierbare Hamine geben, finden sich yiel- 
leicht chem. Indiyiduen. (Ztschr. physiol. Chem. 178. 67—74. Brunn, Univ.) Gu.

W. Borsche und E. Feske, Untersuchungen uber die Komtitution der Gallensauren. 
XIV. Uber die Kondensation der Dehydrocholsdure mit sich selbst und mit aromatisćhen 
Aldehyden. (XIII. vgl. C. 1928. II. 453.) Beim Erhitzen von Dehydrocholsdure, 
C24H340 5, in C02-Atmosphare auf 250° oder beim Erhitzen in Eg. +  HC1 entst-eht 
Anhydrodehydrochólsdure, C^H^O;,, in einer Ausbeute yon 50% des Ausgangsmaterials. 
Die Kondensation yollzieht sich zwischen der Carbonylgruppe in Ring I des einen u. 
der Methylengruppe in Ring I des anderen Mol. Dehydrocholsaure entsprechend 
Formel I oder U. Aus Dehydrodesoxycholsdure, C24H360 4, entsteht unter den gleichen 
Bedingungen die Sdure C^H-JJ-, (Shtmizu, C. 1923. i .  454). Bei der Einw. von Benz
aldehyd auf Dehydrocholsaure bei 250° oder in HCl-haltigem Eg. entsteht eine fi-Di- 
benzaldehydroćholsdure, welche sich yon der fruher von BORSCHE u. F rank  (C. 1924.
II. 2051) durch Einw. yon CeH5CHO auf Desoxycholsaure bei Ggw. yon Alkali er- 
haltenen a-Dibenzaldehydrocholsaure unterscheidet. An ihrer Bldg. scheinen aber auch 
wieder die beiden Methylengruppen des Ringes I beteiligt zu sein, denn Biliansaure, 
in welcher dieser Ring aufgespalten ist, liefert keine Dibenzalyerb. — Anhydrodehydro- 
cholsaure, C48H,i90 9 (I oder n ) , flacho, gelbliche Nadeln aus Eg., F. 309—310°, wenig

CH I  I I  ÓH

H SC— ^ C ^ ^ C H j  C H ^  CH H j C ^ ^ C — CH,

OC 11 Ć H 1 C = C  x C — CH, h 2C— C ^ C H ,  0C\

^ C H 2̂ C H 2 O C ^ ^ C H ^ Ć O  OC H ĆH 1 C ..............C CH,

CH, CH, 'VCH,VVdH,
1. in A., A., Aceton u. Essigester, 11. in sd. Eg. — Dimethylester, C60H;,,O9, an den Enden 
zugespitzte Nadelchen aus sd. Methanol, F. 265°. — Pentozim des Dimethyleslers,
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CjoHfljOgNj, amorphe Flocken aus Methanol +  W., sintert bei 210°, F. 229°. Bei der 
Oxydation der Anhydrodehydrocholsaure mit KMn04 entstand kein charakterist. 
Rk.-Prod. Bei der Red. mit Pt in Eg. entsteht Pentaoxydicholansaure, C48H78O0 +  
% Mol. Ć2H40 2, amorph, sintert bei 220°, F. 245— 246°. Der Dimethylester der Saure 
krystallisiert nicht. — p-Dibenzaldehydrocholsaure, C38H420 B, feine Niidelchen aus A. 
oder Eg., F. 219—220°, phototrop. Am Licht Gelbfarbung. Eine Umlagerung der 
a-Dibenzaldehydrocholsaure in die /?-Form gelang nicht. — Di-p-chlorbenzaldehydro- 
cholsaure, C38H40O5Cl2, Bldg. aus p-Chlorbenzaldehyd +  Dehydrocholsaure in Eg. +  
HC1, hellgelbe, mkr. Bliittchen aus Eg. +  W., F. 249°. (Ztschr. physiol. Chem. 178. 
148—55. Frankfurt a. M., Univ.) G u g g e n h e im .

Alexander St. Pfau, Zur Kenntnis der Flechtenbestandteile. II. Die Konstitution 
der Barbatinsaure. (I. vgl. C. 1926. II. 1019.) Die in den Flechten Usnea ceratina 
u. Rhizocarpon gcographioum entdeckte Barbatinsaure (Rhizonsaurc), C19H20O7, ist 
nach HESSE eine depsidartige Verb. aus Rhizoninsaure (/i-Orcincarbonsauremono- 
methylather, I oder II) u. //-Orcincarbonsaurc. SONN (Ber. Dtscli. chem. Ges. 49 
[1916]. 2589) hat Rhizoninsaure aus /3-Orcinmonomethylather durch Einfuhrung 
der Aldehydgruppc nach GATTERMANN u. folgende Osydation synthetisiert u. ihr 
daraufhin Formel II erteilt, weil er annehmen muBte, dafi die Aldehydgruppe in 
p-Stellung zum OH tritt. Spater hat N akao (C. 1925. II. 1768) aus der Flechte 
Ramalina dilacerata ebenfalls eine Saure CI0H12O4 mit den Eigg. der Rhizoninsaure 
erhalten, fand jedoch F. 210° statt 186°, gab derselben daher Formel I u. nannte sie 
Isorhizoninsdure. Vf. hat aus den fliiehtigen Bestandteilen der Flechte Evernia 
prunastri eine Saure C10H12O4 isoliert, welcho violette FeCl3-Rk. geb u. leicht C02 
abspaltete. Ais F. fand er auf dem Bloc ca. 235°, im Róhrchen bei raschem Erhitzen 
210—211°, nach kurzem Erhitzen auf 190° bereits 195°. Dieselben Schmelzerscheinungen 
zeigte eine aus Barbatinsaure (Originalpraparat) dargestellte Rhizoninsaure. Noch 
sicherer gelingt die Identifizierung mittels der Methylester (F. 95°). Die Sauren 
C10H12O4 aus samtlichen genannten Flechten sind daher ident. Isorhizoninsaure ist 
vorlaufig zu streiehen. — Formel II war wenig wahrscheinlich, weil Sauren dieser 
Konst. in der Natur nicht aufgefunden worden sind. AuCerdem sind neuerdings Falle 
bekannt geworden, in denen die GATTERMANNSche Synthese auch zur Bldg. von 
o-Oxyaldehyden gefuhrt hat. Formel I konnte wie folgt bewiesen werden: Erstens 
liefert /?-Orcincarbonsauremethylester mit (CH3)2S04 neben dem yollig methylierten 
Prod. nur e i n e n Monomethylather, welchen man wohl ais den Methylester voń I 
ansprechen darf, da das andere OH ster. gehindert ist. Dieselbe Verb. entsteht durch 
Veresterung der Rhizoninsaure. Zweitens lieC sich zeigen, daB dem SoNNsehen 
Rhizoninaldehyd Formel IV zukommt. Derselbe wurde auf 2 Wegen synthetisiert: 
durch Methylierung des nach dem Verf. von DlMROTH u . ZOEPPRITZ (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 35 [1902]. 993) dargestellten fi-Orcylaldehyds (HI) u. aus fi-Orcimnono- 
me.thyla.ther nach dem von Adams u . Mitarbeitern (C. 1924. II. 1189) vereinfachten 
GATTERMANNschen Verf. Schon die erstere Synthese spricht aus ster. Griinden (wie 
oben) fiir Formel IV, welche auch durch die Wasserdampffluchtigkeit u. die violette 
FeCLj-Rk. gestutzt ist. Endgultig bewiesen wurde sie durch tlberfiihrung des Aldehyds 
in das Cumarinderiv. V. — Neben IV bilden sich bei der GATTERMANNschen Synthese
5—6% Isorhizoninaldehyd (VI), welcher mit W.-Dampf nicht fluchtig ist u. keine 
FeCl3-Farbung gibt. Es ist dies wohl der erste Fali, in dem die GATTERMANNsche 
Synthese fast aussehlieBlich zum o-Oxyaldehyd fuhrt. — Zur Erganzung wurde die 
Synthese auch beim Orcinmonomethylather durchgefuhrt. Hier entstanden 74% P"
u. 26% o-Oxyaldehyd. — Folgender Zusammenhang zwischen Geruch u. Konst. ist 
zu erkennen: IV, der Methylester von I, /S-Orcinmonomethylather u. V sind geruchlos; 
Eveminaldehyd, Eveminsauremethylester (Sparassol), Orcinmonomethylather u.
5-Methylumbelliferonmethylather riechen deutlich; p-MethoxysalicyIaldehyd, p-Meth- 
oxysalicylsauremethylester (Primulacampher), Resorcinmonomethylather u. Umbelli- 
feronmethylather riechen stark. o- u. m-standige Alkyle schwaehen den Geruch. — 
Fur die Barbatinsaure ergibt sich Konst. YH aus folgenden Tatsachen: Bei langerem 
Kochen der Saure mit A. entstehen /J-Orcin u. der Athylester von I. Also greift das 
COjH von I in ein OH der /?-Orcincarbonsaure ein, u. zwar in das p-standige, wie aus 
der Violettfarbung mit FeCl3 folgt. Barbatinsaure ist also ein Homologes der Evem- 
saure.

V e r s u e h e .  (Teilweise mit Alfred Ofner.) Rhizoninsaure, CIOH,20 4 (I).
1. Durch Dampfdest. eines alkoh. Auszugs von Evemia pnmastri. 2. Aus VII [F. 191°
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(bloc)] mit sd. 2%ig. Ba(OH)2 (30 Min.), mit HC1 fallen. Aus verd. A. oder W., F. 
ca. 235° (bloc). — Methylester, CuH140 4. 1. Aus yorigem in 10%ig. Soda mit (CH3)2SO.,.
2. Lsg. von /J-Orcincarbons&uremethylester (aus Atranorin, 1. Mitt.) in 10%ig. NaOH 
bei 30—40° mit (CH,)2S 04 ycrsetzen. Nadeln aus A., F. 95°. — Methylkthermetliyl- 
ester, C12H10O.,. Mutterlauge des yorigen (2. Verf.) yerdunsten, mit NaOH waschen. 
Kp.10161—163°. — Methylathers&ure, ę,jH140 4. Aus yorigem mit alkoh. KOH. 
Prismen aus W. oder PAo., F. 104,5°. — Athylester. 1. Aus I mit (C2H5)2S04. 2. Aus 
YH mit sd. A. (15 Stdn.), mit Dampf dest. Nadeln aus A., F. 82°. — fi-Orcylaldehyd, 
C9Hi0O3 (IH). /J-Orcin, Formanilid u. POC]3 in A. kurz kochen, nach langerem Stehen 
A. entfernen, mit 10°/oig- NaOH kochen, Anilin extrahieren, mit Saure fallen. Aus verd. 
A. oder Eg., dann durch Vakuumsublimation federartige Krystalle, F. 163—164°. 
Mit FeCl3 in A. purpuryiolett. Oxim, C9HnO,N, aus W., dann durch Vakuumsubli- 
mation Nadeln, F. 224—225° (bloc), mit FeCl3 in A. schieferblau, auf Zusatz von W. 
yiolett. Semicarbazon, CI0H13O3N3, aus A., F. 285° (Zers.), mit FeCl, in A. schiefer- 
schwarz, auf Zusatz von W. violettblau. — fi-Orcinmonomelliylallwr, C9H120 2. 1 .1 (aus 
dem Methylester mit sd. 10°/0ig. NaOH im H-Stroni) mit etwas Cu-Pulver auf 200° 
erhitzen. 2. Aus p-Xylidin nach SoNN (1. c.); bei der Diazotierung des Methoxy- 
xylidins entsteht ais Hauptprod. eine Verb. CaHu0 3N, braunschwarze Nadeln, F. 136°, 
dcren Filtrat yerkocht wird. Kp.10 135— 138°, Nadeln aus yiel W., F. 67,5—68°. 
[Unter gleichem Namen haben H e r z i g  u . W e n z e l  eine Substanz v o n  F. 118— 121° 
beschrieben.] — Rliizonuialdehyd (IV). 1. HI in 5%ig. Soda mit (CH3)2S04 erwarmen, 
nach langerem Stehen NH4OH zugeben, ausathem, III mit Soda entfernen, mit Dampf 
dest. 2. /3-Orcinmonomethylather in Bzl. mit Zn(CN)2 yersetzen, HC1 einlciten, all- 
miihlich A1C1, zugeben, nach Stehen iiber Nacht mit Eiswasser zers., mit Dampf dest.
3. Aus jff-Orcinmonomcthylather, Formanilid u. POCI, wie oben mit maBiger Ausbeute.
Nadeln aus yerd. A., F. 136°. Mit FeCl3 in A. dunkelbraunviolett, auf Zusatz von W. 
rotyiolett. Oxim, Cł0Hj3 O,N, aus yiel W., dann durch Vakuumsublimation gelbliches 
Pulver, F. 188—189°, mit FeCl, yiolett. — Isorhizoniiialdehyd, Ci0H12O3 (VI). Aus 
dem Riickstand der Dampfdest. von IV (2. Verf.). Aus W., dann durch Vakuumsubli- 
mation Nadeln, F. 150—150,5°. — 5,S-Dimethyluvibelliferonmethylćither, Ci2H120 3 (V).
IV mit Acetanhydrid in Pyridin acetylieren, Acetylderiy. mit Bromessigester, Zn u. 
Spur J in Bzl. 3 Stdn. kochen, Bzl. abdest., mit alkoh. KOH kochen, nach Entfernung 
des A. ansiiuern, ausathern, IV mit Dampf abblascn. Aus viel W., dann durch Vakuum- 
sublimation Nadeln, F. 128— 129°, in yerd. A. blau fluorescierend. — Orcinmono- 
methylather mit Zn(CN)2 u. A1C1, in Bzl. wie oben umgesetzt. Dampfdestillat liefert 
nach Isolierung mittels des Semicarbazons Everninaldehyd, Nadeln aus yerd. CH3OH,
F. 64°. Riickstand der Dampfdest. liefert Isoeverninaldehyd, aus 50%ig. Essigsaure,
F. 194—195°. (Helv. chim. Acta 11. 864—76. Genf-Vernier, Lab. d. Firma GivaudaN 
& Cie .) Lindenbaum .

Joseph Berkson und Louis B .F lexn er, Uber die Geschwindigkeit der Reaktion 
zioischen Enzym und Substrat. Die Anderung der Viscositat eines Gemisches yon 
Gelatine u. Pankreas laBt sich darstellen durch die Gleichung vt — vw =  
(vf  —  vw) /[ l— (v0— vf )/(v0—vw)-e~Ti], in der vt =  Durchlauf/.eit der Mischung, vw =  
Durchlaufzeit yon W., v0 bzw. vf  Durchlaufzeit bei Beginn bzw. bei Beendigung der

E. Biochemie.
E ,. Enzym chem ie.
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Rk., ł =  Beobachtungszeit u. r eino Konstantę bedeutet. Gleichungen derselben Form 
konnen auch auf andere Enzymrkk. angewandt werden. Diese Gleichung liit3t sich 
ableiten aus der Annahme einer dem Massenwirkungsgesetz gehorehenden bimolekularen 
Rk. zwischen Enzym u. Substrat. (Journ. gen. Physiol. 11. 433—55. Baltimore, 
John Hopkins Univ.) HESSE.

Sergius Morgulis und M. Beber, Studien iiber die Wirkung der Temperatur auf 
die Katalasereaktion. VI. Hilzeinaktivierung der Katalase bei verschiedener Wasserstoff- 
ionenkonzentration. (V. vgl. C. 1927. I. 2553.) Die Inaktivierung erfolgt langsam 
bei 50°, sehr sehnell bei 55°, besonders bei pn <  6,0 u. etwas langsamer bei pn =  7,0. 
Bei pn =  4,5 u. Tempp. iiber 50° erfolgt augenblickliche Inaktivierung, wahrend 
bei pn =  8 diese erst bei 63° eintritt. Bei 65° wird unabhangig vom pn augenblick- 
liehe Inaktivierung beobaehtet. (Journ. biol. Chemistry 77. 115—26. Omaha, Univ. 
von Nebraska.) HESSE.

Nelly Neuenschwander, Enzymcliemische Studien an Weizenmehlen. Untersucht 
wurde die Entfarbung yon Methylenblau (THUNBERG) sowie der Sauerstoffyerbrauch 
nach der respirometr. Methode (BARCRO FT - WARDBU KG). Weizenmehl hat nur eino 
geringe Entfiirbungsgeschwindigkeit, die durch Co-Zymasc nur wenig gesteigert u. 
durch Zymophosphat eher verzogert wird; gleichzeitige Zugabe von Co-Zymase +  
Zymophosphat (Aktiyator +  H2-Donator) erhóht dagegen die Enzymtatigkeit stark. 
Der Geh. an Oxydo-Reduktionsenzymen wachst mit dem Ausmahlungsgrad. Die 
einzelnen Weizensorten zeigen erhebliche Unterschiede. (Biochem. Ztsclir. 199. 445 
bis 450. Stockholm, Univ.) H e s s e .

Juda Hirsch Quastel und Walter Reginald Wooldridge, Einige Eigenschaften 
des dehydrogenisierenden Enzyms der Bakterien. Das Enzym in B. coli, welches Milch- 
saure ais H-Donator aktiviert, yermag spezif. Verbb. zu adsorbieren, welehe die An- 
ordnung —CO—COHx— bzw. —CHOH—COHx haben, wobei Hx der Verb. saure 
Eigg. erteilt. Das die Bernsteinsaure aktiyierende Enzym (oder akt. Zentrum) ad- 
sorbiert Verbb. mit der Struktur —C—CH—COOH oder —C—-CH2—COOH. Glueose 
ais H-Donator wird nicht gehemmt durch Ggw. von Oxalsaure oder Oxymalonsaure. 
Die Red. yon Methylenblau durch Glueose in Ggw. von Bakterien ist daher unabhangig 
yon intermediarer Bldg. von Milchsaure. Toluol wirkt auf B. coli so, daB die Wrkg. auf 
manche Substanzen, welche yon einem „akt. Zentrum" adsorbiert werden, aus- 
gesehaltet wird. Alle Beobachtungen stiitzen die friihere Theorie der Existenz eines 
„akt. Zentrums“. (Biochemical Journ. 22. 689— 702. Cambridge, Biochem. 
Labor.) H e s s e .

Hans v. Euler und Karl Myrback, Co-Zymase. XV. (XIV. vgl. C. 1927. II. 
2610.) Es wird berichtet iiber weitere Verss. zur Reinigung der Co-Zymase, wobei 
ein Praparat von A Co =  83 000 erhalten wurde. Sehr reine Praparate yon A Co =  
70 000 ±  10000 weisen folgende Analysenwerte auf: N  =  15,29 u. 15,45%, C =  39,22%, 
39,27%, 38,78%. H  =  5,40%, 5,36%, 5,00%, S =  etwa 0,5%. Bei den Reinigungs- 
verss. konnte Adenylthiomethylpentose isoliert werden. — Die reinsten Co-Zymase- 
priiparate bestehen zum groBten Teil (90%) aus einem Stoff, der aus Adenin nebst 
einem N-freien Rest vom Aąuiyalentgewichfc etwa 350 besteht. Der Rest liefert bei 
Saurebest. etwas Furfurol. Die Zus. des Praparates entspricht annahernd der eines 
Nucleotids. — Co-Zymase ist erstaunlich stabil gegen oxydierende Einfliisse. Durch- 
leiten eines Luftstromes bei 25° fur 24 Stdn. bei Ph =  4 bzw. 7 schadigt nicht. 
Permanganat ist in saurer Lsg. bei Zimmertemp. ohne Wrkg.; in alkal. Lsg. tritt 
moglicherweise langsame Zerstorung ein. (Ztsehr. physiol. Chem. 177. 237—47. 
Stockholm, Uniy.) H e s s e .

Karl Myrback, Die Co-Zymase und ihre Bestimmung. Fur das Zustandekommen 
der Garung ist notwendig: das Enzymsystem (Apo-Zymase nach NEUBERG); anorgan. 
Phosphat (H a r d e n ); kleine Mengen Hexosediphosphat (Me y e r h o f ); Co-Zymase 
(H a r d e n ); passendo Aciditat soli innegehalten werden ( E u l e r ). Fur die ąuanti- 
tatiye Messung der Garungsgeschwindigkeit ist es notwendig, die Verss. bei kon- 
stanter Temp. auszufiihren und. die Garungsgefafie zu schiitteln, da sonst das C02 unter 
Umstanden sehr unregelmaBig abgegeben werden kann. Zu yerwerfen sind App., 
bei denen sich das ohne Schiitteln abgegebene C02 direkt iiber der in einem Eudio- 
meter befindlichen garenden Lsg. sammelt. An der Existenz der zellfreien Garung 
■wird gegeniiber den Verss. yon K o s t y t s c h e w  u. Mitarbeitem (C. 1927. II. 2073) 
festgehalten. Es wurden die genannten einzelnen Faktoren der Garung nochmals 
iiberpruft u. insbesondere noch einmal die Existenz der Co-Zymase naehgewiesen.
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Insbeaondere setzen sich die Vff. mit der Dissertation von STRUYK (Delft 1918) aus-
einander. (Ztschr. physiol. Chem. 177. 158— 69. Stockholm, Uniy.) H e s s e .

Carl Oppenheimer, Die biologische Ozydation und das Warburgsche Atmungs- 
ferment. Zusammenfassung der Arbeiten von W aRBURG, W lELAND u . a . (Chem.-Ztg. 
52. 709—11. Berlin.) HESSE.

L. R. Johnson und A. Wormall, Kaliumrhodanid und die diastatische Wirkung 
von Speichel und Pflanzendiastasen. Speichelamylase wird durch KCNS aueh in den 
Konzz., wie sie im Speichel vorliegen, aktiviert. Die Wrkg. ist besonders deutlich 
bei der Starkespaltung, wakrcnd bei Glykogen- oder Dextrinspaltung der EinfluB 
von KCNS auch in Ggw. yon NaCl sehr viel geringer, aber deutlich wahrnehinbar 
ist. Es wird stets nur die Anfangsgeschwindigkeit beschleunigt. Der stimulierende 
EinfluB von KCNS auf das Keimen yon Kartoffeln u. Gerste scheint mit der Wrkg. 
des Salzes auf die diastat. Wrkg. zusammenzuhangen. (Proceed. Leeds philos. literary 
Soc. 1. 318—23. Leeds, Uniy.) H e s s e .

Holger Erdtman, Uber Nierenphosphatase und ihre Aktimerung. II. (I. ygl. 
C. 1928. I. 1782.) Nierenphosphatase scheint auch nach Abtrennung des Aktivators 
eine gewisse Wirksamkeit zu behalten. — Die Rk.-Konśtante der Phosphatasewrkg. 
wird durch Aktiyator (Fleischextrakt) yerandert u. die Spaltung niihert sich einer Rk. 
erster Ordnung. — Es zeigt sich, daB die Wrkg. des Aktivators weder in einer 
Schutzwrkg. besteht, noch eine Hemmung des Enzyms durch das entstehende 
Phosphat yerhindert, sondern daB der Enzym-Aktivator-Komplex von Phosphat weniger 
gehemmt wird ais das Enzym allein. Die Affinitat des Aktiyators zum Enzym ist also 
gróBer ais zum Phosphat, u. die Affinitat zwischen der Enzym-Aktivator-Verb. u. dem 
Phosphat ist klein oder gleich Nuli. Der Aktiyator wirkt also ais eine Art Puffer 
gegen das Phosphat. — Die Spaltung von Zymophosphat (weitgehend gereinigt) 
wird nicht so stark aktiviert wie die Spaltung von Glycerophosphat, was wohl auf 
kleine Beimengungen yon Aktiyator im Zymophosphat zuriickzufuhren ist. — Aus 
Analysen des Aktiyators u. aus yergleichenden Aktivierungsyerss. scheint sich der 
Aktiyator ais Magnesiumsulfat zu ergeben. (Ztschr. physiol. Chem. 177. 211 bis 
220.) H e s s e .

Holger Erdtman, Uber Nierenphosphatase. III. (II vgl. yorst. Ref.) Es scheint 
nicht ausgeschlossen, daB die Aktivierung der Phosphatase durch Fleischextrakt nicht 
nur durch Mg-Salze, sondern auch durch andere Stoffe bedingt is t ..—- Es werden 
Verss. zur Rcinigung der Nierenphosphatase beschrieben. (Ztschr. physiol. Chem. 
177. 231—36. Stockholm, Uniy.) H e s s e .

Richard Truszkowski, Struktur und Enzymreaktionen. IV. Das System Glykogen- 
Amylase-Lipoide. (III. ygl. C. 1928. I. 3081.) Amylase ( M e r c k )  wird yon Lipoiden 
zu 67“/o adsorbiert u. kann quantitativ durch Propyl- oder Butylalkohol, teilweise 
durch Glykogen u. kaum durch W. eluiert werden. Glykogen wird nicht von Lipoiden 
adsorbiert. Zusatz yon Lipoiden zum System Glykogen-Amylase hemmt die Hydrolyse. 
Amylase wird an Lipoide in unwirksamer Form adsorbiert u. kann wieder wirksam 
eluiert werden. — Es wird erortert, daB die bei Ggw. von A. erhohte Sekretion der 
Amylase aus Speicheldrusen durch diese Befunde erklart werden kónnte. (Biochemical 
Journ. 22. 767— 72.) H e s s e .

Stanislaus John Przylecki, W enceslaus Giedroyć und Ernest Alezander 
Sym, Struktur und Enzymreaktionen, V u. VI. Die Systeme Glucose-Enzym und 
Ester - Katalysator. (IV. ygl. vor3 t. Ref.) Die theoret. Erorterungen eignen sich 
nicht zur Wiedergabe in einem kurzeń Ref. u. mussen im Original nachgelesen werden. 
(Biochemical Journ. 22. 811—25. Warschau, Uniy.) HESSE.

Die Methodik der Fermente. Hrsg. von Carl Oppenheimer u. Ludwig Pineussen. Lfg. 4. 
(7 S., S. 945—1264.) Leipzig: G. Thieme 1928. 4°. =  Oppenheimer: Die Fermente
u. ihre Wirkgn. 5. Aufl. Bd. 3. M. 28.—.

E ,. Pflanzenchemle.
A chille Cremonini, Untersuchungen iiber die Friichte von „Schinus Mollis". Vorl. 

Mitt. Vf. untersucht die reifen Friichte von „Schinus Mollis“, eines im siidlichen 
Italien yorkommenden Baumes, der auch unter dem Namen falscher, roter oder peru- 
vianischer Pfeffer bekannt ist. Die Friichte werden zunachst mit sd. A. yersetzt u. 
a / 2 Stde. in Ggw. von Ca-Carbonat (zur Neutralisierung der sich bildenden Sauren) 
gekocht. Durch Dest. der getrockneten u. in Stiicke geschnittenen Frucht mit W.-Dampf
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wird das ath. Ol A  gewonnen. Der Ruckstand wird so lange mit w. W. gewaschen, 
bis dieses letztere FEHLING-Lsg. nieht mehr reduziert. Der zuckerhaltigen Lósung B  
wird, um jegliche Spaltung zu vermeiden, ein wenig Toluol zugesetzt. Der Ruckstand 
von B wird mit warmem A. extrahiert, Lsg. C. — Das durch Waschen mit 10%ig. 
KOH von phenol. Substanzen befreite u. getrocknete ath. Ol A ist eine bewegliche, 
lichtbrechende FI., die in A. u. A. 1. ist, u. dereń Gcruch an den des Terpentins u. 
des gewóhnlichen Pfeffers erinnert. Bei der fraktionierten Destillation findet Vf. 
in der Fraktion 165—175° f}-Phellandren (Nackweis durch die Nitrosoverb., F. 105 
bis 106°) u. Pinen (Chlorhydrat, F. 131—132°), in der Fraktion 175—185° auBer diesen 
beiden Verbb. Trans ter pin  vom F. 158—160°, das sich nach Durchleiten eines HC1- 
Stromes durch die mit wenig A. versetzte Lsg. nach etwa einem Monat in farblosen 
Prismen ausscheidet. Starker Gerueh dieser Fraktion nach Limonen, das jedoch 
nieht isoliert werden kann. Die dritte Fraktion 185—200° wird wegen zu geringer 
Menge nieht weiter untersucht. Der phenol. Extrakt der Fraktion I enthalt Car- 
vacrol. — Die Lsg. B wird mit bas. Pb-Aeetat yersetzt u. naeh Fallen des uberschiissigen 
Bleis durch H2S mehrmals mit A. extrahiert. Der A.-Extrakt enthalt eine in A. 1., 
in Prismen krystallisierende, N-freie Substanz yon starkem Mentholgerueh. Aus der 
essigsauren Lsg. braunc, linksdrehende Zuckermassc. Wird dereń wss. Lsg. mit verd. 
H2 S0 4  yersetzt, so zeigt sie im Polarimeter Reehtsdrehung. Vf. yermutet, daB die 
urspriingliche Substanz ein Glucosid oder Polysaccharid ist, das durch Hydrolyse in 
Hesosen gespalten wird. F ru c to se  u. Mannose konnen n ie h t nachgew iesen werden, 
doch e n th a l t  die angesauerte Lsg d-Glucose (Nachweis durch ihr Phenylosazon, F 210°).
— Der alkoh. Extrakt C hinterlaBt ein rotgelbes, harziges Prod., das neutral reagiert
u. einen leicht aromat. Geruch hat, unl. in W., wl. in Alkalien u. organ. Lósungsmm. 
ist. Es enthalt keinen N. Nach Reinigung durch Losen in KOH u. Wiederausfallen 
mit HC1 schmilzt es bei 102°. (Annali Chim. appl. 18. 361—65. Bari, Univ.) B e n c k .

S. Fachini und G. Dorta, Die chemische Zusammensetzung des Oles in  Beziehung 
zum morphołogischen und physiologischen Charakter der Pflanze. Die krit. Sichtung des 
Schriftcums zeigt, daB man aus gewissen Kennzahlen des Oles auf den Reifezustand
u. die Erntezeit, aus gewissen charakterist. Inhaltsstoffen auf die Zugehórigkeit zu 
bestimmten Pflanzenfamilien wichtige Ruckschlusse machen kann. (Giorn. Chim. ind. 
appl. 10. 460—62. Mailand.) Grimme.

Marguerite Henrici, Der Chlorophyllgehalt von Bechuanalandgrasern. Der Chloro- 
phyllgeh. der untersucliten Graser war nieht konstant, sondern fiel yon einem relatiy 
hohen Werte im Jugendstadium mit fortschreitender Entw. u. steigender Diirre, um 
bei Regen wieder anzusteigen. Hohe Nachttemp. wirkt erhóhend, hohe Tagestemp. 
erniedrigend bei gleichbleibender Bodenfeuchtigkeit. (Dpt. of agriculture. Union of 
South Africa 1927. 259—71. Sep.) G rim m e .

Nuggehalli Narayana und Roland V. Norris, Untersuchungen iiber die Proteine 
von indischen Nahrungsmitleln. I. Die Proteine von Ragi (Eleusine coracana): Eleusinin, 
das alkohollósliche Protein. Eleusine coracana, „Ragi“, ist das Hauptgetreide des Staates 
Mysore. Der Nahrwert ist dem von Weizen gleich, hóher ais von Reis. Der N-Geh. 
betragt 1,1—1,7%, der Proteingeh. 6 —11%. Durch Extraktion der geruchlosen Korner 
mit 70%ig- A., einengen des gelben Filtrats unter Vakuum bei weniger ais 45° erhalt 
man ein lederartiges Rohprolamin, welches nach dem Trocknen u. Entfetten durch 
Extraktion mit A. 13,9% N enthalt. Durch geeignete Reinigungsmethoden laBt sich 
der N-Geh. auf 15,9% steigern. Das so erhaltene Eleusinin gibt die iiblichen Proteinrkk.
u. enthalt Tyrosin u. Tryptophan. Es ist P-frei. (Journ. Indian Inst. Science. Serie A.
11. 91—95. Bangalore.) G rim m E .

E 3. Pflanzenphyslologle. Bakteriologie.
N. I. Middleton, Der Einflu/3 von ionisierter Luft auf den Atmungsverlauf bei 

Gerstenlceimpflanzen. Wechselweise einstimdige Behandlung von Gerstenkeimpflanzen 
mit gewohnlicher u. durch Polonium ionisierter Luft zeigte ausgesprochene Atmungs- 
steigerung bei letzterer. GróBte Steigerung 29,11 +  5,62%. Mit der Steigerung lauft 
eine Verringerung der Ionisierung parallel. (Annals of Botany 41 [1927], 345— 56. 
London, Sep.) G rim m E .

Kurt Mothes, Die Wirkung des Wassermangels auf den Eiweipumsatz in Jidheren 
Pflanzen. Wassermangel bewirkt zunachst Welken der unteren, alteren Blatter, wahrend 
die jiingeren oberen turgeszent bleiben. Hierbei wandert nieht nur W. sondem auch
1. Stoffe, vor allem abgebautes ReseryeeiweiB in Form yon Asparagin u. Glutamin

X. 2. 165
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aus den unteren Blattern in die oberen. Die Saugwrkg. des oberen Pflanzenteils er- 
streckt sich somit nicht nur auf W., sondern yor allem auch auf osmot. wirksame Sub- 
stanz. Bei plotzlicher u. starker Abgabe von W. beobachtet man die gleichen Ver- 
haltnisse, wenn auch nicht so stark in den jungsten Blattern. (Ber. Dtsch. Botan.

S. Ranganathan, jr., Kohlenhydralveranderungen wahrend des Reifens von Bananen. 
Extrakte yon Bananen in verschiedenen Reifungsstadien zeigten keine diastat. Wrkg., 
wirkten nicht amyloklast. Die negatiye Wrkg. ist nicht durch den nachgewiesenen 
Tanningeh. bedingt. Die Umwandlung yon Starkę in Zucker wahrend der Reifung 
ist abhangig yom 0 2 -Geh., trotzdem ist die Abwesenheit yon Enzymen nicht bewiesen. 
(Journ. Indian Inst. Science Serie A. 11. 80—83. Bangalore.) G r im m E.

R. E. Brocks und John H. Mac Grillivray, UntersucKiingen iiber die Qualitat
von Tomaten. II. Einflu/3 der Bodenfeuchtigkeit auf den Trockemubstanzgehalt der Frucht. 
(I. ygl. Proc. Am. Soc. Hort. Sci. 23. 208—15.) Mit steigender Bodenfeuchtigkeit (30, 50, 
70%) stcigt die Ernte u. die GroBe der Friichto; spezif. Gewicht u. Troekensubstanz 
der Friichto nehmen jcdoch ab. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 11. 389—93. 
Lafayette, Agric. Exp. Stat.) TRENEL.

Carl Neuberg und Maria Kobei, Milchsaurebildung in  Blattern griiner Pflanzen. 
(Vgl. auch C.1927.1. 3095.) Garungsverss. mit Bliitterbrei von Buehen, Dahlien, Ginkgo 
biloba, Platanen, wildem Wein u. Wirsingkohl ergaben in allen Fiillen die Vergarung 
von zugesetztem Methylglyoxalhydrat zu opt. inaktiver Milehsaure, wodurch die An- 
wesenhcit einer Ketcmaldehydmutase nachgewiesen ist. Die zur Vergarung notige Zeit 
schwankte zwischen 18 Stdn. u. 4 Tagen. (Festschrift Stoklasa 1928. 269 bis 
278. Sep.) G r im m e .

L. Dienes, Unspezifische Aktinierung des alkohollóslichen Antigens des Tuberkel- 
bacillus. Wahrend alkoh. Extrakte von Tuberkelbazillen nur durch in A. gel. Lecithin 
aktiviert werden kónnen, werden anders bereitete Antigene auch durch wss. Suspen- 
sionen aktiviert. Bei Zusatz des alkoh. gel. Lecithins besteht ein deutliches Optimum 
bei 0,002—0,004 mg. Yon anderen Lipoiden wirkte nur „petrolatum jelly“ in schwachem 
Mafie aktivierend. (Proceed. of the Soc. for exp. Biology and Medlcino 24 [1926]. 
25—26. Sep. Asheville, Von Ruck Lab.) SCHNITZER.

Esmond R. Long und Lucy L. Finner, Die Beziehung von Olycerin in  Kultur en
zum Wachstimi und zu der chemischen Zusammensetzung von Tuberkelbacillen. Steigert 
man den Glyceringeh. yon 0,5 auf 12,5%> so wird die Ausbeute an getrockneten Bacillen 
yerzehnfacht u. das Trockengewicht an Lipin 2 Y2 -mal so grofi. Letzteres wird nur 
wenig groBer, wenn der Glyceringeh. von 0,5 auf 5% steigt, welche Konz. gewóhnlich 
zur Kultivierung des Bacillus benutzt wird. (Amer. Rev. of Tuberculosis 16 [1927]. 
523—29. Sep. Chicago, Univ.) E n g e l .

C. Bidault und Ach. Urbain, Wirkung von neutralem o-Oxychinolinsulfat auf 
den Tuberkelbacillus. Neutrales o-Oxychinolinsulfat hat eine sehr starko hemmende 
Wrkg. auf den Tuberkelbacillus. In einer Glycerinkultur die 1: 200 000 dieser Sub- 
stanz enthalt, tritt keine Entw. des Bacillus ein. Die Virulenz des KoCHschen Ba
cillus, dor 6  Wochen in Kontakt mit Chinosollsgg. geblieben ist, yerschwindet yoll- 
kommen in Lsgg. yon 1: 500 bis 1:1000, sie ist abgeschwacht in solchen von 1: 5000. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 99. 461—64.) R e w a l d .

J. Bordas imd P.-H. Joesse, Ober die Reduktionskraft der Pilze der Gattung 
Fusarium und Vertieillium, Parasilen der Gefd/3e des Holzes. Vff. impften Nahrlsgg. 
aus 10 g Kaliumnitrat, 5 g Kaliumphosphat, 2,5 g Magnesiumsulfat, 50 g R ohrzucker, 
1000 ccm dest. W., 5 ccm Methylenblaulsg. (0,125%ig) mit den folgenden Pilzen, um 
ihre Reduktionskraft festzustellen. Fusarium eumartii entfarbte Methylenblau m 
3 Tagen; Farbumsehlag ins Griine, spater yóllig entfilrbt. Fusarium vasinfectum gab 
gleichfalls nach 3 Tagen Farbumsehlag; die griine Fiirbung war nach 1 Monat noch 
nicht yollig yerschwunden. Veriicillium albo-atrum, V. Dahliae, V . Lycopersici, ein 
Verticillium unbekannter Art, von einem eingehenden Pfirsichbaum isoliert, gaben 
samtlich nach 5 Tagen Umschlag nach Griin u. waren nach 1 Monat yollig entfarbt. 
Polypoms fulvus u. Stereum hirsułum tar. necator gaben nach 10 Tagen Umschlag ms 
Lila durch sekundare Reoxydation. Schizophylium cornmune gab keine merkbare Rk. 
Fusarium  u. Verticillium scheinen demnach auf die Kulturfl. eine recht energ. Red.- 
Wrkg. auszuiiben. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 574—76.) E n g e l .

Vera Lester, TJntersuchung iiber lactosevergarende Dysenteriebazillen. (Sonnes 
Gruppe I I I .)  Die Unterss. ergaben, daB die zur Gruppe III — S o n n e  — gehorenden

Ges. 46. 59—67. Halle a. S.) G r im m e .
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Dysenteriebaeillen sieli sowohl serolog., ais biochem. von den anderen Gruppen unter- 
soheiden lasssn. Die biochem. Unterschiede sind jedoch bedeutend charakteristiseher, 
so daB Yf. die Diagnose vor allem auf die Garprobe aufgebaut sehen will. (Acta patho- 
logica et microbiologica Scandinavica 3 [1926]. 696—710. Sep.) GRIMME.

N. Ishiyarna, Ober die Bindungsverhaltnisse der Nucleinsaure in  der Hefe. Aus 
den Verss. ergibt sich, daB in Hefe kein protaminahnlicher Korper vorhanden ist, u. 
daB die Bindungsyerhiiltnisse der Hefenucleinsaure wesentlieh anders sind ais die- 
jenigen in den Eischspermien oder in den Kernen der Thymusdruse. tlber die Art 
der Bindungen kann nichts gesagt werden. (Ztschr. physiol. Chem. 177. 295—97. 
Berlin, Uniy.) H e s s e .

Masakazu Yamada, Ober den Ursprung der Aldehyde in  Garungserzeugnissen.
I. Acelaldehyd. Der Acelaldehyd, der bei der alkoh. Garung von Zucker ais Nebenprod.
entsteht, stamnit zum groBten Teil von der sekundaren Oxydation des A. Die Um- 
stande, die die Bldg. des Acetaldehyds beeinflussen, sind die Art u. Menge der Mikroben, 
die Temp., die Zuckerkonz., das Alter der Kultur u. die Liiftung. Die Anstellung der 
Verss. (Acetaldehydbldg. bei der alkoh. Garung von Zucker u. bei der Oxydation yon A. 
durch Mikroben) u. ihre Ergebnisse werden besprochen (vgl. nachf. Ref.) (Buli. of the 
agricult. chem. Soc. of Japan 3 [1927], 76—80. Sep.) R u i i l e .

Masakazu Yamada, Ober den Ursprung der Aldehyde in  Garungserzeugnissen.
II. Oxydation von Alkoholen durch Mikroben. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. versuchte Alkohole
mittels 2 Arten Hefe zu oxydieren u. erhielt aus den entsprechenden Alkoholen Propyl-, 
n-Butyl-, Isobutyl- u. Isoyaleraldehyd u. Aceton aus Isopropylalkohoh Die Schwierig- 
keit der Oxydation scheint umgekehrt proportional der Loslichkeit des Alkohols in W. 
zu sein. Weiter wurde beobachtet, daB Sakehefe A. bis zu Essigsaure oxydieren kann 
u. daB Essigsaurebakterien Propylalkohol bis zu Propionsaure iiber Propylaldehyd 
oxydieren konnen. (Buli. of the agricult. chem. Soc. of Japan 3 [1927]. 80—83. 
SeP') Ruhle.

E*. Tierchemie.
E .Barral und Ph. Barral, Calciumgehalt der Kaninchenorgane. Der mittlero 

Ca-Geh. yon Niere, Lunge, Leber, Herz, Muskel, Blut bei Kaninchen wurde bestimmt. 
(Compt. rend. Soc. Biologie 99. 519—20. Lyon, Analyt.-chem. u. allgemein patholog. 
Labor. d. medizin. Fakultat.) R e w a l d .

A. Cade und Ph. Barral, YergroPerung des Calciumgehalts in  den Kaninchen- 
organen bei Tieren, die einer Naphthalinfutterung unterworfen waren. Wenn auch der 
Geh. der Kaninchenorgane an Ca selbst sehr schwankend ist, so scheint doch eine 
VergróCerung der Ca-Mengen nach Naphthalinfutterung eingetreten zu sein. Eine 
bemerkenswerte histol. Veranderung trat nicht ein. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 
520—22.) F R e w a l d . '

Kiyoshi Morizawa, Ober die Exlraklivsloffe von Oklopus Oktopodia. Nach naher 
beschriebonem Verf. konnten isoliert u. identifiziert werden Guanin, Adenin, Hypo- 
xanthin, Xanthin, Histidin, Guanidin, Oktopin (C0H,8O4 N4), dessen Pikrat, lange gelbe 
Nadeln ohne Krystallwasser E. 225° hat. Die Lsg. der freien Base ist gegen Lackmus 
stark alkal., wird durch Kaliumąueeksilberjodid, Kaliumcadmiumjodid, Kalium- 
wismutjodid, Ammoniummolybdat, HgCl2, PtCle u. AuCl4  nicht, wohl aber durch 
Phosphorwolframsaure, AgN03  +  Ba(OH)2, AgN03 +  NH3, HgCl2  +  Ba(OH) 2  gefallt. 
Lsg. der Base in HCl dreht stark rechts. Das Pikrolonat bildet mkr. kleine gelbe Nadeln 
ohne Krystallwasser, wl. in k. W., 1. in h. W., F. 234°. Ferner wurden nachgewiesen 
Cytosin, Carnitin, Betain, Taurin, Milchsaure, Kreatinin, d-Alanin. (Acta Scholae 
łnediomalis 9 [1927], 285—98. Sep.) G r is i j ie .

Kiyoshi Morizawa, Die Hydrolyse der Oktopusmuskeln. (Vgl. yorst. Ref.) Bei 
der Hydrolyse yon Oktopusmuskeln ^vurdcn Tyrosin, Glykokoll, d-Alanin, d-Valin, 
1-Leuein, 1-Prolin, Glutaminsaure, Phenylalanin u. Tryptophan festgestellt. Zum 
N a e h w e i s  y o n  T r y p t o p h a n  wurden 300 g getrocknete Oktopusmuskeln in 
31 Chlf.-W. nach Zusatz von 12 g Pankreatin 10 Tage lang bei 37° digeriert. Kolieren, 
Kołat schwach mit Essigsaure ansauem, aufkochen u. filtrieren. Filtrat mit H2 S 0 4 

bis 5% versetzen, mit 10%ig- Lsg. yon HgS04 in 5%ig. H?S0 4 ausfallen, Nd. nach 
24 Stdn. abfiltrieren, in W. suspendieren u. mit H2S zers. Filtrat gibt Tryptophanrk. 
(Acta Scholae medicinalis 9 [1927]. 299—302. Sep.) G r im m e .

Ch. Dhere und Chr. Baumeler, Ober Rufin, das Hautpigment von Arion R u f as. 
Das rote Pigment befindet sich nur in der Epidermis. Zur Darst. werden die jungen

165*
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bis einige Tage altcn Sohnecken gut gewaschen u. mit A.-haltigem H20  leicht aniistheti- 
siert. Dann werden die Tiere auf den Rucken gelegt u. mit einem Messer die rote Epi- 
dermis herausprapariert. Diese Epidermis wird dann sofort entweder mit absol. A. oder 
mit H 2 0 , das 3—5% Eg. enthiilt, behandelt. In beiden Fallen erhalt man eine orange- 
rote Fl. Hieraus konnte das Pigment bisher nicht in krystallisierter Form erhalten 
werden, sondcrn nur in Globuliten. Hinzufiigen von HC1 oder H2 S0 4 filrbt die alkoh. 
Lsg. noch mehr. Kochen mit H2 S 0 4 bewirkt Umsehlag in Wiesengriin. Neutralisieren 
mit Alkali in schwacher Lsg. bewirkt Farbung ins Violette. Mit Na2 S0 4  tritt Ent- 
farbung ein, die durch O-Zufuhr aufgehoben 'wird. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 
492—96. Freiburg [Schweiż], Physiolog. Inst.) R e w a l d .

Concettina Scordia, Uber das Vorhandt.nse.in von Melaninpigment bei narben- 
formigen Neubiłdungen der Dekapoden-Krustentiere und eines Alcionarius. Das Melanin 
absorbiert alle strahlende Energie u. setzt sie in Warnie um, welche die kinet. Aktivitat 
der Gowebszelle anregt u. den Yernarbungsprozefi begiinstigt u. eytl. bis zur Re- 
generation bringt. (Boli. dell’Istituto zoologieo della R. Universita di Messina 1927. 
11 Seiten Sep.) O tt.

L. und M. Lapic<łue, Zur Kenntnis des Curare. Die Natur des Curare ist bisher 
nicht aufgeklart, man weiB noch nicht einmal, ob es pflanzlichen oder tier. Ursprungs 
bzw. gemischten Ursprungs ist. Unterss. in Brasilien haben das Ratsel auch bisher 
nicht aufklilren kónnen. Es ist notwendig, die Bereitung des Curare aufzuklaren, ehe 
die Kenntnis hiervon, die die Eingeborenen noch besitzen, ganz aufhórt. (Compt. rend. 
Soc. Biologie 99. 486—88.) R e w a l d .

Marcelle Lapicąue und Catherine Veil, Vergleich der toxischen Wirkung ver- 
schiedener Curarearlen. Es wurden vier verseliiedene Curarcarten untersucht, die sich 
bis auf eine ais sehr wirksam erwiesen. Diese Sorten entstammten in yerschiedcnen 
GefaBen befindliclien Mustern, die noch von dem Kaiser DON P e d r o  von Brasilien 
den franzós. Museen geschenkt waren. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 488 
bis 490.) R e w a l d .

Maurice Renaud, Neutralisationsverm6gen der Seifen fu r  Cobragift (,,Gift — Krypto- 
toxin“). Cobragift verbindet sich infolge seiner biolog. Eigg. mit den Diastasen u. 
bildet in H20  eine kolloidale Lsg. Unter dem EinfluB von Seifen verliert es seine tox. 
Wrkgg. u. man kann einem Kaninchen unbeschadet eine 400 g Mischung injizieren, 
die einer Dosis von 40 tódlichen Einheiten entspricht. Die Einw. der Seifen auf Cobra
gift vollzicht sich viel langsamer wie bei Tetanus-, Diphtherie- u. Colibaeillusgift; 
erst nach 4— 6  Tagen ist die Giftigkeit prakt. aufgehoben. Die expcrimentelle Immuni- 
sierung durch das „Gift-Kryptotoxin“ ist móglich ebenso wio bei den Mikrobenkryp^0' 
toxinen. (Compt. rend. Soc. Biologie 99. 496—98. Epidemiolog. Labor. du College 
de France.) R e w a l d .

E6. Tlerphyslologle,
Fritz Laęiuer, Uber den gegenwdrtigen Stand der Hornwnforschung. (Ztschr. 

angew. Chem. 41. 1028—1033.) W a d e h n .
Alfred Fróhlich, Kreislaufshormone. Ubersichtsreferat. (Wien. med. Wchschr. 

78 . 1186—87. Wien.) F r a n k .
L. Randoin und H. Simonnet, Hormone und Vitamine. Eine neue Bezeichnung 

fu r  dieVitamine. Ubersichtsreferat. Die eigentlichen Hormone werden ais „Endhormone , 
die Vitamine ais ,,Exhormone“ bezeichnet. Die neue Bezeichnung wird bcgriindet. 
(Buli. Soc. Chim. biol. 10. 745 bis 756.) W a d e h n .

Ernst Laąueur und S. E. de Jongh, Uber weibliches (Sexual-)IIormon, Menformon. 
X. Mitt. W.eitere Erfahrungen uber Wirkung oraler Gaben. (IX. vgl. C. 1928. I- 2184.) 
Verss. an Miiuscn u. Kaninchen. Mit dem weit gereinigten weiblichen (Sexual-) 
Hormon in der Form des Menformms (die Einheit in ca. Vioo—1/iooo m 8  Pe? M.E.) 
lassen sich auBer Brunst bei kastrierten Tieren, Wachstum unentwickelter weiblicher 
Genitalien, ferner antimaskuline Wrkg. bei mannlichen Tieren hervorrufcn, u. endlich 
Mammawrkg., d. h. Wachstum der Druse u. Milchsekretion auch beim erwachsenen, 
intakten mannlichen Tier, so daB man ein Junges anlegen konnto. In d e r  Tatsache, 
daB die Wrkgg. vom Zufiihrungswege unabhangig sind, kann ein Hinweis auf die 
Einheitlichkeit des Hormons gesehen werden. Die therapeut. Bedeutung o r a l e r  Gaben 
fur samtliche Wrkgg. des Menformons wird erwahnt. (Klin. Wchschr. 7. 1851 oi. 
Amsterdam, Unir.) F r a n k .
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Lutz Horneffer, Die hormonale Sterilisierung weiblicher Tiere. Ubersichtsreferat. 
(Klin. Wchschr. 7. 1845— 48. GieBen, Univ.) F e a n k .

Ladislaus Takacs, Untersućhungen iiber die Wirkung der adrenalinahnlichen 
Alkaloide: Ephedrin wid Ephetonin. Die auch peroral unvermindert wirksamen 
Alkaloide Ephedrin u. Ephetonin erhohen ahnlich wio Adrenalin den Blutdruck. Die 
Blutdruckerhohung dauert yiel langer ais die durch Adrenalin yerursaehte u. ist eino 
Folgę der GefaBkontraktion, die durch die Reizung der peripheren sympath. Nerven- 
endigungen bedingt ist. Ephedrin u. Ephetonin wirken nicht nur auf den Sympathicus, 
sondern in hoheren Dosen auch auf den Parasympathicus reizend. Die Reizschwellen 
fur Sympathicus u. Vagus liegen einander naher ais beim Adrenalin, so daB es im 
Tieryers. am LANGENDORFFschen Frischherzen nicht immer gclingt, die Grenze 
einzuhalten. Durch Ephedrin u. Ephetonin wird die Entleerung des Magens yer- 
zogert. Der Einflufi auf die Magensekretion ist rom Gleichgewichtszustand des 
yegetatiyen Neryensystems abhiingig u. ermoglicht die Ermittlung einer Tonus- 
steigerung des parasympath. Systems. Therapeut. wird Ephedrin u. Ephetonin mit 
Erfolg zur Kupierung u. Yerhinderung bzw. Milderung der Asthmaanfalle u. zur 
Behebung bronchit. Dyspnoe yerwendet. (Wien. klin. Wchschr. 41. 1375—78. Buda- 
pest, Univ.) _ F r a n k .

W illy Kónig, Schilddriisenfunktion und Blutdruckwirkung des Adrenalins. Wird 
Thyroxin gleichzeitig mit Adrenalin gespritzt, so ist eine Aktivierung der Adrenalin- 
wrkg. weder am n., noeli am sehilddrusenlosen Tier wahrzunehmen. Werden n. Tiere 
langere Zeit mit Thyroxin yorbehandelt, so ist die Adrenalinwrkg. nicht einheitlich 
verandert; wohl aber ist die Adrenalinwrkg. bei sehilddrusenlosen Tieren, die sonst 
sehr herabgcsetzt ist, bei langerer Yorbehandlung mit Thyroxin fast bis zur Norm 
gesteigert. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 134. 36—43. Munster, Pharmakol. Inst. 
Univ.) W a d e h n .

Hans Handovsky, Zur Theorie der Insulinwirkung. I. Mitt. Die Zufuhrung 
von Insulin (10—20 Einheiten intrayenos) bewirkt stets eine Verminderung des Muskel- 
glykogens bei Kaninehen u. zwar yon durchschnittlich 435 mg-% (ISIittel aus 6 8  Verss.) 
auf 320 mg- ° / 0 (Mittel aus 16 Verss.). Dieser Abbau des Glykogens ist nicht nur bei 
gut genahrten Tieren, sondern ebenso u. starker bei Hungertieren zu beobachten. 
Bei Hungertieren ist schon etwa 10 Minuten nach der Injektion eine auBerhalb der 
Pehlergrenze liegende Erniedrigung des Muskelglykogens nachzuweisen, d. h. zu einer 
Zeit, in der der Blutzucker noch nicht abgesunken ist. Wird 40% Glucoselsg. Kaninehen 
injiziert, so erhoht sich der Glykogengeh. der Muskeln in kurzer Zeit u. bleibt langere 
Zeit auf dieser Hóhe. Gleichzeitige Zufuhrung von Insulin mit Traubenzucker hindert 
zwar ein anfangliches Steigen des Glykogenwertes nicht, bewirkt aber dann einen sehr 
schnellen Abfall unter die Norm. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 134. 324—38. 
Góttingen, Pharmakol. Inst. Univ.) WADEHN.

Hans Handovsky, Zur Theorie der Insulinwirkung. II. Mitt. (I. ygl. vorst. Ref.) 
Ba die Aktiyitat der Insulinpraparate yon ihrem S-Geh. abhangig erscheint, wurde 
dithioglykolsaures Ca — ais Paradigma einer Thiolschwefel enthaltenden Substanz — 
Kaninehen peroral yerabreicht, um den EinfluB auf den Kohlehydratstoffwechsel zu 
studieren. Der Kohlehydratgeh. des Muskels insbesondere das Glykogen war nach 
14-tagiger Fiitterung von 260 mg pro Tag wesentlich erhoht. Die Tiere vertrugen 
diese Dosis auch langere Zeit hindurch sehr gut. Bei starkerer Dosierung, 330 mg 
pro Tag 21 Tage lang, blieb die Erhohung des Muskelglykogens aus. :— Intrayenos 
gegebene Glueose yerscliwindet bei den behandelten Tieren schneller aus dem Blut 
ais n.; die Wrkg. von Insulin wird durch Verabreichung des Praparates begiinstigt 
u. verstarkt; die Muskeln der behandelten Tiere sind wasserreicher ais n.: alles Er- 
scheinungen, die denen entgegengesetzt sind, die beim Diabetes zu beobachten sind. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 134. 339—46. Góttingen, Pharmakol. Inst. 
Univ.) W a d e h n .

Giuseppe Solarino, Uber die hemmende Wirkung des Insulins auf die Hyper- 
glykamie durch Glueose. Das Insulin hat bei Hunden eine deutliche aber an Intensitats- 
dauer yariable Hyperglykśimie zur Folgę, die in Beziehung steht zum HCl-Geh. des 
Magensaftes u. der mehr oder weniger raschen Spaltung des Insulins. Damit werden 
auch die negativen Verss. der peroralen Darreichung von Insulin bei Diabetikern 
erklarlich, weil der Hund bedeutend mehr HC1 im Magen hat ais der Mensch. Der die 
H y p e r g l y k a m i e  hemmende EinfluB des Insulins ist mit dem der Lavulose'yergleichbar. 
Die angefiihrte Glueose im Yerein mit Starkę oder Insulin wird yon den behandelten
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■Tieren yollstandig ausgcnutzt yon dem Moment an, wo eine Zuckerausseheidung durch 
den Urin nicht mehr nachzuweisen ist. Diese Ausnutzung steht in Verb. mit der An- 
reizung der inneren Sekretion des Pankreas durch Stiirke oder Insulin. (Boli. della 
Soc. Italiana di Biologia sperimentale 3. 108—11. Sep. Messina, Pathol. Inst. d. 
Uniy.) Ott.

Maria Maxim, Cholingehalt des danischen Insulin  „Leo" und des Vilamin B 
(amerikanisches Praparat). Zwei Proben des dan. Insulinpraparates „Leo“ enthalten
0,0504 g bzw. 0,0486 g Cholin im 1. Die Beoinflussung der Herzfunktion (Blutdruck- 
erniedrigung) durch Insulin konnte yielleicht durch den Cholingeh. bedingt sein. Das 
amerikan. Vitamin-B-Priiparat, ein gelbliches, troekenes, leicht wasserl. Pulver, enthalt
0,0336 g Cholin %„ g. (Chem.-Ztg. 52 . 711. Bukarest, Chem.-med. Labor. ,,Bios“.) Hs.

Ezio Polacco und Renzo Pecco, Ober den diagnostischen Wert der Glykdmie und 
der Diastasebestimmung auf akute wid chrcmische Pankreaserkrankungeiu Bei 32% 
der Magen- u. Duodenalgeschwiirkranken u. bei 42% der Gallensteinkranken war 
eine sekundare Schadigung des Pankreas mit Erhohung der Blut- u. Urindiastase 
nachweisbar. Derartige Pankreaserscheinungen konnen mit Pankreasinsuffizienz bzw. 
■Stórung des Zuckerstoffwechsels yerbunden sein. (Klin. Wchschr. 7. 1867—68. 
Turin, Uniy.) FRANK.

Hsi-Chun Chang und Wen-Chao Ma, Weitere Beobachtungen iiber Tryptophan 
■und die Schilddruse. Bei Ratten finden sich yom Emahrungs- u. Wachstumszustande 
abhangige Veranderungen der Schilddruse, Tryptophanmangel hat keine spezif. 
schadigcnde Wrkg. auf die Schilddriise. (Chinese Journ. Physiol. 2. 329—33. Peking, 
Peking Union Med. College. Dep. of Physiol. and Anatomy.) Me i e r .

H. K. Barrenscheen, Methylglyoxal ais interimdiares Spaltungsprodukt bei der 
Glykolyse des Blutes. Bei der Glykolyse des Blutes wurde Methylglyoxal durch Ah- 
fangen mit Semicarbaeid nachgewiesen. (Biochem. Ztschr. 193 . 105—08. Wien, Inst. 
f. med. Chemie.) Me i e r .

H.-K . Barrenscheen und Karl Hubner, Beitrdge zurn Problem des Blutzuckers. 
IX . Mitt. Die Beeinflussung der Glykolyse des Blutes durch die Hofmeisterschen Reihen. 
(VIII. Mitt. ygl. C. 19 2 8 . I. 815.) Kationen, Li', Na', K \ NH.,’, Mg", Ca", haben 
keinen EinfluB auf die Glykolyse gewaschencr Blutkorperchen, Anionen Cl', Br', J , 
CNS, N 0 3' haben ebenfalls keine Wrkg., S 04" wirkt beschleunigend fast so stark wie 
P 0 4'". (Biochem. Ztschr. 196 . 488—94. Wien, Med. chem. Inst.) M e i e r .

Ralph H. Major und C. J. Weber, Die mogliche Erhohung des Guanidins im 
Blut von gewissen Personen m it Hypertension. Mit einer Farbrk., die nicht durchaus 
spezif. fur Guanidin ist, wird im Blut von Patienten mit erhohtem Blutdruck, besonders 
bei solchen mit chroń. Nephritis u. Uramie, ein erhóhter Guanidingeh. gefunden. Bei 
■Hunden bewirkt Injektion von Guanidin lang dauemde Blutdruckerhóhung. (Arch. 
of Internal Medieine 40  [1927]. 891—99. Kansas City, Dep. of Intemal Med.) Me ie r .

Botho E. Briida. Ober einen die Blutgerinnung hemmenden Sloff im Pepton. Au3 
Wittepepton w ird  durch Fallung mit Aceton, Reinigung durch M ethylalkoholestrak tion , 
mehrfaches Aufnehmen mit W., Filtrieren u. Eindampfen eine Substanz gewonnen, 
die in Menge von ca. 3—4 mg 10 ccm Blut ungerinnbar macht. Dio Substanz ahnelt 
dem Heparin von HoweLL, 1. in W. u. Alkali, fallbar durch Saure, schwache Biuretrk., 
direkte Molisehrk., Fehlingrk. nach Hydrolyse mit schwachen Sauren. (Klin. Wchschr. 
7. 1742. Graz, Inst. f. allgemeine u. experiment. Pathol.) MEIER.

C. I. Rećd, Ober den Zustand des Plasmacalciums bei nebenschilddruserdosen 
Hunden. Die Diffusibilitat des Ca ist manchmal yermehrt, manchmal yermindert, 
es ist keine eindeutige Veranderung yorhanden. B ei akut einsetzender Tetanie ist 

■haufig das Verhaltnis C a:P  emiedrigt. (Journ. biol. Chemistry 77. 547—54. Dallas, 
J )e p .  of Physiology B a y l o r  Univ. Med. School.) SIe i e r .

E. Nathan und Fr. S tern ,. Ober Kalium- v,nd Calcimnschwankungen im Blut- 
serum bei Dermatosen. Hauterkrankungen konnen yon Veranderungen im Mineral- 
•stoffwechsel des Serums begleitet sein. K- u. Ca-Best. im Blut zeigt, daB bei Erę 
•themen K abfallt, Ca ansteigt, wahrend bei von Odem begleiteten Dermatosen K- 
ansteigt, wahrend Ca sich etwas schwankend yerhalt. Ca-Best. nach DE WAARD, 
K-Best. nach K ram er. Normalwerte fiir Ca im Blut 10,4— 12,6 mg-%> fiir K i® 
Blut 15,9—19,2 mg-%. (Arch. Dermat. Syphilis 1 5 6 . 446—64. Niirnberg, Stadt. 
Krankenhaus.) ScHNITZER.

Mona Spiegel-Adolf, Eivxi/3verdnderungen unter der Einuńrkung kurzv:elhger 
Strahlen. Nicht nur Seralbumin, sondern auch Serum, die iibrigen Bluteiweifikorper
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u. Eialbumin erfahren nach Einw. yon ultrayioletten Strahlen eine Zunahme ihres 
Absorptionsvermogens innerhalb eines bestimmten Wellenbereiches im Ultraviolett. 
Weitere Zusatze sowohl von Laugen ais auch von Saure fuhrten noch zu einer Ver- 
stiirkung dieser Erscheinung. Dagegen bringt Saurezusatz zu u n b e s t r a h l t e m  
Protein die entgegengesetzte Wrkg. hervor, eine Verschiebung der Absorption gegen 
den kiirzerwelligen Teil des Spektrums. Beim radiumbestrahlten Praparat war eine 
Zunahme des Absorptionsvermógens gegeniiber der unbestrahlten Kontrollprobe 
nachweisbar, diese Absorptionszunahme erschcint dagegen beim radiumbestrahlten 
Praparat mehr gegen das kurzwellige Endo des Spektrums verschoben. Dio Einw. 
von kurzwelligen Strahlen u. von Erhitzen bis auf 100° fiihrte zu einem verschiedenen 
Endprod. (Klin. Wchschr. 7. 1592—96. Wien.) F r a n k .

Kełmosuke Yasui, Ober den begiinsligenden Einflup des Lecithins auf Kom- 
plementbindmigserscheinungen. Lecithinzusatz zu alkoh. Bakterienextrakten erhóht 
dereń Empfindlichkeit gegen komplementbindende Antikórper. Dio Resultate sind 
abhangig von den quantitativen Verhaltnissen in dem Antigengemisch. Auch die 
Mischung der beiden Komponenten spielt eine Rolle. Eine Antigenfunktion des 
Lecithins kommt dabei nieht in Betracht. Organextrakte u. Eiweifiantigene werden 
nieht vcrstarkt. Eine Ausnahme bilden intakte Tuberkelbazillen. Sogar Morphin- 
lsg. wird durch Lecithin reaktionsfiihig; zum Untersehied von eehtcr Antigenwrkg. 
aber kommt bei 0° keine Bindung zustande (Pseudoantigen). (Ztschr. Immunitats- 
forsch. exp. Therapie 57. 205—18. Heidelberg, Krebsinst.) SCHNITZER.

R. TJhlmann, Versuch der Diabetesbehandlung mit ungeraden Fettsduren. Die 
ausschliefiliche Verabreichung von Diafelt (Glyceride der Fettsauren mit I l u .  13 C- 
Atomen) verhindert beim Diabetiker das Auftreten einer Ketonurie auch dann, wenn 
die Kohlehydratnahrung stark eingeschrankt wird. Toxisehe Stoffwechselprodd. 
scheinen bei einer derartigen Diat nieht aufzutreten. EiweiB ist nur bei gleichzeitiger 
Zufiihrung von gewohnlichem Fett ein starker Kotonbildner; wird nur Diafett gegeben, 
so werden selbst betrachtliche Mengen Fleisch vertragen, ohne daB das Aceton 
im Harn wesentlich ansteigt. (Dtsch. Arch. klin. Med. 161. 165—73. Fiirth 
[Bayern].) W a d e h n .

D. Adlersberg und o. Porges, Ober die Behandlung des Diabetes insipidus mit
Piluitrin-Schnupfpvlver. Piluilrin-Schnupfpuher (Herst. S a n a b o - C h i n o i n  u. 
C h e m o s a n  A.-G.) ist ein Hypophysenhinterlappen-Trockenpulyer. Durch Schnupfen 
dieses Pulvers konnten die Symtome des echten Diabetes insipidus Yollstandig bc- 
seitigt werden. (Wien. klin. Wchschr. 41. 1467—68. Wien, Univ.) F r a n k .

H. Hirsch-Kauffmann und A. Wagner, Zur Frage der Milchsdureproduktion 
bei SynthaUngebrauch. Sowohl beim Diabetiker wie auch beim n. u. pankreasdiabet. 
Hunde erfolgt nach langerem St/raf/iaZiregebraucb in wirksamer, aber nieht tox. Dosis 
keine Steigerung des Milchsaurespiegels im Blut u. der Milchsaureausscheidung im 
Urin. (Klin. Wchschr. 7. 1866— 67. Breslau, Univ., Wenzel-Hancke-Krankenh.) Fk.

E. Frank, M. Nothmann und A. Wagner, Ober die experimenlelle und klinische 
Wirkung des Dodekamethylendiguanids (Synlhalin B). Die Indicationen fiir das 
Synthalin B  sind die gleichen wie fiir das Synlhalin. Zur Behandlung geeignet sind 
Diabetesfalle leichten u. mittelschweren Grades, sowie solche Fallc von Diabetes, 
bei denen die Synthalinmedikation nieht ausreicht, in Kombination mit Insulin. 
Ein Hauptvorteil ist das seltenere Auftreten u. die milde Form der Nebenwrkg. 
(Klin. Wchschr. 7. 1996—2000. Breslau, Univ., Wenzel-Hancke-Krankenh.) F r a n k .

Yukitaka Hotta, Der Einflufi der Ernahrung auf die naturliche Besistenz. Die 
Unterss. wurden an weiCen Mausen ausgefiihrt. Von einer Mischgrundnahrung aus- 
gehend (1. Pulver von geschaltem Reis 77,4%; 2. Casein 10,0%- 3. COLLTJHsehe Salz- 
mischung 3,6%; 4. Lebertran 2,0%; 5. Oryzaninextrakt 1,0%; 6 . Rettichsaft 6,0%)» 
entzog Vf. naeheinander der Nahrung einzelne Komponenten, u. stellte fest, welchen 
EinfluB diese Veranderungen auf das Kórpergewicht u. auf die naturliche Resistenz 
gegen Infektion mit Mausetyphusbacillen ausiibten. Die Widerstandskraft der Tiere 
nahm bei jedem Entzug ab, doch sank sie nieht in einem bestimmten Yerhaltnis zur 
Gewichtsabnahme. Hungerverss. schwaehten auch die naturliche Widerstandskraft. — 
Durch Mehrangebot einzelner Substanzen (Salz, Fett, EiweiB oder Vitamine) in der 
Mischgrundnahrung wurde die Resistenz nieht erhoht. (Ztrbl. Bakter., Pftrasitenk. 
I. Abt. 108. 413—30. Wien, Serotherapeut. Inst.) E n g e l .

E. T. Halnan, Verdaulichkeitsversuche bei Huhnern. II. Die Verdaulichkeit von 
Weich- und Harłweizen und ihr Wert fiir die Huhnerfiitterung. III. Die Verdaulichkeit
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von Oanzmais und Maisflocken. Ausniitzungsvers8 . bei weiBen Leghornhennen mit 
Weich- u. Hartweizen ergaben keine Untersehiede in der Verdaulichkeit. Bei Mais 
erhoht die bei der Herst. von Maisflocken angewandte Dampfbehandlung entschieden 
die Verdaulichkeit u. Ausnutzbarkeit. (Journ. agricult. Science 18. 421—31. 
Cambridge.) GriMME.

Hans Mautner, Vitamine. Zusammenfassende Darst. der Bedeutung der ver- 
sehiedenen Vitamine. (Wien. klin. Wchschr. 41. 1315—19.) Me i e k .

E. Vogt, Uber die Bedeutung der Vitamine Jur die ersle Lebenszeit. Der Vitamin- 
bedarf ist in der ersten Lebenszeit ganz besonders groB. Der Vitaminhaushalt des 
Neugeborenen ist dadurch gesichert, daB er iiber eine Vitaminreserve, welche das 
Neugeborene von der Mutter iibernommen hat, verfugt u. auBerdem noch iiber den 
Vitamingeh. der in den ersten Lebenstagen zugefiihrten Milehnahrung. Kiinstliche 
Verarmung der Nahrung der Mutter an den Vitaminen A, B, D u. E fiihrt im Tier- 
experiment zu einer Storung der Schwangerschaft oder zu einem Zuriickbleiben der 
Entw. der Friichte. Anreicherung der Nahrung der Mutter in der Schwangerschaft 
mit Lebertran u. damit Zufuhrung der Vitamine A u. D begiinstigt die intrauterine 
Entw. der Frueht u. beugt einem habituellen Absterben der Kinder vor. Das Co- 
lostrum ist fiir das neugeborene Kind ganz besonders wertvoll, weil sein Vitamingeh. 
sogar den der Milch erheblich ubertrifft. Mileh, Butter u. Milchprodd. Von Weide- 
tieren sind bei der Ernahrung des neugeborenen Kindes zu bevorzugen, -weil sie durch 
einen maximalen Vitamingeh. ausgezeiehnet sind. Zulage von Vigantol wahrend der 
ganzen Dauer der Schwangerschaft oder Zulage von Lemrinose, die reieh an Vita- 
min B u. D ist, in den letzten Woehen der Schwangerschaft, kónnen sich in einer 
giinstigen Beeinflussung des Kórpergewichts der Mutter, des Geburtsgewichts des 
Kindes u. der Stillfahigkeit auBern. (Klin. Wchschr. 7. 1941—44. Tilbingen, Univ.) Fk.

John E. Rutzler jr ., Vitamine und vitale Elemente, welche auf eine mogliche 
chemische Basis fiir die Vitaminaktivitat hinweisen. Zusammenfassende t)bersicht uber 
die Geschichte, Klassifikation, physikal.-chem. u. physiolog. Eigg. der Vitamine. 
( Journ. Oil Fat Ind. 5. 267—72.) Gt jg g e n h e im .

Alexander Sturm, Beitrage zur Kennlnis des Jodstoffwechsels. III. Mitt. Der 
Jodstoffwechsel des sehilddrusenlosen Hundes. (II. vgl. C. 1925. II. 1187.) Nach Scloild- 
driisenentfernung sinkt bei Hunden der J-Spiegel im Blut von 12—17 y-% auf 3—10 7 -% 
innerhalb von 7Tagen ab u. bleibt dann im wesentlichen unverandert. Mit dem Fallen 
des J-Wertes im Blut steigt die J-Ausscheidung im Harn stark an um nach 10 Tagen 
wieder n. Werte zu- zeigen. — Der alimentare EinfluB auf den Blutjodspiegel ist beim 
thyreopriven Hund ein viel ausgesprochener ais beim n. Tier. Wahrend des Hungers 
sinkt beim n. Hund die J-Ausseheidung nur unwesentlich, beim sehilddrusenlosen Hund 
hort sie fast ganz auf. In grofierer Menge peroral zugefiihrtes K J wurde vom operierten 
u. nicht operierten Hund in etwa gleicher Weise nach Zeit u. Menge ausgeschieden. 
Die Schilddriise ist ais das Zentrum des J-Regulationsmechanismus anzusprechen. 
(Dtsch. Arch. klin. Med. 161. 129—42. Jena, Med. Univ. Klin.). W a d e h n .

Alexander Sturm und Bruno Buchholz, Beitrage zur Kennlnis des Jodstoff
wechsels. IV. Mitt. Joduerteilung im  mensc/dichen und tierischen Organismus in  ihrer 
Beziehung zur Schilddriise. (III. vgl. vorst. Ref.) Der J-Geh. der wichtigsten Organe 
von Menschen, Hunden u. Meerschweinehen wurde festgestellt. In jedem Gewebs- 
gebiet des tier. oder menschlichen Organismus war J  nachweisbar. Die endokrinen 
Organe, die Haut u. die Haare sind am J-reichsten, eine Ausnahme maehen Hoden u. 
Pankreas, in denen der J-Geh. den des allgemeinen Kórpergewebes nicht iibersteigt. 
Die absol. Zahlen fiir gleiche Gewebe auch innerhalb derselben Art konnen auBer- 
ordentlich verschieden sein: so bewegt sich der J-Geh. der menschlichen Milz in den 
7 untersuchten Fallen von 14,4—429 y-°/0, der des Skelettmuskels von 8 —111,5 y-°lo- 
Eine RegelmaBigkeit scheint insofern zu bestehen, ais daB der J-Geh. des Gesamtorganis- 
mus im Fruhjahr stark ansteigt, eine Erscheinung, die nicht auf yermehrte J-Zufuhr 
durch Verzehrung grunen Gemiises gedeutet werden kann, da die Steigerung bereits 
im Februar einsetzt. —  Auffallend ist, daB nur funktionstiichtige Ovarien einen hohen 
J-Geh. haben (30—160 y-%), im Ovar der Menopause ist in manchen Fallen iiberhaupt 
kein J nachzuweisen. — Absol. genommen enthalt die Muskulatur 1/2—1/r, des Gesamt- 
jods des Organismus, die Schilddriise 1/i—Vio- DieEntfernung der Schilddruse ruft eine 
Senkung des Jodgeh. der endokrinen Organe heryor, wahrend das J der iibrigen Ge
webe unyerandert bleibt. Es ist also „endokrines Jod“, abhangig u. reguliert von der 
Schilddruse u. „allgemeines Gewebsjod“, das von der SchilddLruse unabhangig ist,
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zu unterschciden. — Die Schilddruse tuberkulóser Meerschweinchen war sehr J-arm. 
Infektionskrankheiten sehoinen eine Verminderung des J fast aller Organe herbei- 
zufuhren. (Dtsch. Areli. klin. Med. 161 . 227. Jena, Med. Univ. Klin.) W a d e h n .

Victor C. Myers und Emma L. Wardell, Der EinflufS der Zufiihrung von Methyl- 
zanlliin au f die Ausscheidung von Harnsdure. Bei Zufuhr von Kąffein u. Theophyllin 
erfolgt eine erhohte Ausscheidung von Stoffen, die colorimetr. ais Harnsaurc bestimmt 
werden, dies erfolgt nicht nach Zufuhr von Theobromin. Ob es sich hierbei um Aus
scheidung von Harnsaurc oder aus den zugefuhrten Prodd. entstandenen methylierten 
Harnsauren handelt, ist unentschieden. Die methylierten Harnsiiuren verlialten sich 
in ihren Farbrkk. (B e n e d i k t -F r a n c k e , BENEDIKT-HlTCHCOCK-Rk.) yerschieden.
1-Methylharnsaure, 1,3-Methylharnsaure geben ebenso intensive R k k . wie Harnsaure,
7-Methylharnsaure u. 3—7-Methylharnsaure nicht. (Journ. biol. Chemistry 77. 697 
bis 722. Iowa City, Dep. of Biochem. State Univ. Iowa City.) Me i e r .

F. Rosenthal und H. Licht, Die Resorplion der Gallensauren in  der normalen und 
entziindelen Gallenblase. Bei den Formen der experimentellen Cholecystitis nach intra- 
yąnóser Zufuhr von DAKINScher Lsg. zeigte sich, daB innerhalb gleicher Vers.-Zeit 
■die Gallensaurenresorption um fast das Doppelte bis 21/2-fache gegeniiber den Re- 
sorptionsleistungen der n. Blasenwand gesteigert war. Nach Terpentinólinjektionen 
waren bcreits nach 2 Tagen Gallensauren im gestauten Gallenblaseninhalt nicht mehr 
nachweisbar. (Klin. Wchschr. 7. 1952—54. Breslau, Uniy.) F r a n k .

Concettina Scordia, Resistenz einiger Heeresorganismen gegen Salzkonzentrationen. 
Keines der untersuchten Ticre fiel bei der Einw. auch von stark hyperton. W. in 
Anabiose, es treten keinerlei Symptome von Anasthesie auf, die Rk. auf mechan. 
Reize bleibt bis wenige Stdn. yor dem Tode. (Boli. dclla Soc. di Biologia sperimen- 
tale 1 [1926]. 4 Seiten Sep. Mcssina, Univ.) O t t .

Hans Molitor, Moderne Arbeitsmethoden der ezperimentellen Pharmakologie. Uber- 
sichtsreferat. (Wien. med. Wchschr. 78. 1200—02. Wien.) F r a n k .

E. Starkenstein, Therapeutischer Wert und chemische Wertigkeit der Eisenprdparate. 
Besprechung der in der Therapie angewendeten Fe-Verbb. u. Gruppierung in Verbb. 
gemaB der Zustandsform des Fe in ihnen, Fe", Fe‘", komplexes Fe usw. (Therapie 
d. Gegenwart 69 . 394—98. Prag, Pharmakol.-pharmakognost. Inst.) M e i e r .

Rudolf L. Mayer, Die Uberempfindlichkeit gegen Korper von Chinonstruktur. 
10 Falle von Hautuberempfindlichkeit gegen Pellidol in Form der Scharlachrotsalbe, 
Ursol bei gefarbtem Pelzwerk u. photograph. Entwickler wurden an einer Reihe 
von Aminophenolen, Phenylendiaminen u. Cliinonen gepriift. Femer wurden noch 
ca. 60 Azoverbb. zur Priifung herangezogen. Es zeigte sich, daB allen diesen Fallen 
eine gemeinsame Uberempfindlichkeit gegen Korper von Chinonstruktur zugrunde 
liegt. Im Pelzwerk entsteht durch den Farbungsprozefi CMnonimin u. Cliinondiimin, 
die direkt die Reizung yerursachen. Bei den anderen, nicht oxydierten Korpern 
entsteht die reizende Substanz durch die Atmungstatigkeit der lebenden Zelle durch 
Red. Vf. nimmt an, daB auch die Azofarbstoffe in dieser Weise iiber Aminophenole 
u. Phenylendiamine zu Cliinonkorpem umgewandelt werden. Dabei gibt es Formen 
der Uberempfindlichkeit, die mehr auf die Imine u. solche, die mehr auf die Diimine 
des Chinons ansprechen. Die Uberempfindlichkeit ist nicht parallel der pharmakolog. 
Eig. der Methamoglobinbldg. dieser Korper. Hydrozylamine gaben keine Hautreizung. 
(Arch. Dermat. Syphilis 1 5 6 . 331—54. Klin. Wchschr. 7. 1958—59. Breslau, Haut- 
k lńńk .) SCHNITZER.

Hans Hoff u n d  Paul Werrner, Neue Anwendungsgebiele der Schlafmitteł. t)b e r-  
sich tsrefe ra t. (W ien . m ed . W chschr. 78 . 1187— 89. W ien, U n iv .) F r a n k .

C. N. H. Long, Der Einflu/3 der Anasthesie auf den Erholungsprozefl im  Skełett- 
muskel des Saugetiers. Allgemeine Narkose hemmt die Resynthese von Milchsaure 
zu Zucker, so daB in dem unter der Narkose gercizten Muskel der .gleiche Geh. wie im 
Kontrollmuskel erst nach ca. 2  Tage langer Erholung erreicht wird. Bei Lokalanasthesie 
u. beiDecerebrierung sind diese Veranderungen desMuskelstoffwechsels nicht yorhanden, 
sondern der Anfangsgeh. an Glykogen ist nach 3-std. Erholung nach der Reizung wieder 
erreicht. Die Bldg. der Milchsaure durch dio Muskelkontraktion wird nicht yerandert. 
(Journ. biol. Chemistry 77. 563—79. Montreal, Canada. Univ. Clinic, Mc G i l l  
Uniy.) _ MŁlER.

Friedrich Nestmann, Klinisches und pharmakologisches zur Averlinnarkose. Bei 
der A.- u. CHCl3-Narkose erfolgt die Ausscheidung der Gifte unyerandert durch die 
Lunge, u. zwar so rasch, daB kurz nach dem Aufhóren der Narkose der A.- u. CHCla-
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Geh. im Blute unter den fiir die Narkose erforderlichen Wert sinken. Ausseheidung 
u. Entgiftung sind demnack gleiehbcdeutend. Bei Averlin erfolgt die Ausseheidung 
erst, nachdem die Entgiftung schon stattgefunden hat. Die Reversibilitiit der Avertin- 
narkose hiingt nicht ab von der Geschwindigkeit der Ausseheidung des Mittels, sondern 
von der sciner Entgiftung. Diese erfolgt unabhangig von auCeren Faktor en, es sei denn, 
daB eine Traubenzuckerinfusion den Glykogenreichtum der Leber u. somit ihre Bin- 
dungsfahigkeit fur Avertin hebt. (Klin. Wchschr. 7.1901—04. Munster, Univ.) E r a n k .

E. Fuld, Amigren, eine wasserlósliche Acetylsalicylsćiure. Amigren (Herst.
Chemisches Institut Remedium, Berlin), ein in W. 1. Acetylsalicylsaurepraparat, bc- 
wahrte sich ais gut brauchbares Analgetikum ohne schadliehe Nebenwrkgg. (Dtsch. 
med. Wchschr. 54. 1720. Berlin.) F r a n k .

W ilfried Loewenstein und Kunnien Fee, Uber Kollargolbehandlung des chronischen 
Gelenkrlieumatismus. Klin. Bericht iiber erfolgreiche Behandlung des chroń. Gelenk- 
rheumatismus mit Kollargol. Vff. warnen jedooh vor der Verwendung grdflerer Dosen, 
ohne dauernde Beobachtung des Patienten. (Klin. Wchschr. 7.1860—64. Wien, Allgem. 
Poliklinik.) F r a n k .

Rudolf Fleckseder, Uber chemische Mittel bei septischen Krankheiłen. tJbersichts- 
referat. (Wien. med. Wchschr. 78. 1184—86. Wien.) F r a n k .

Richard Weibel, Uber „Chloramin-Heyden1'. Giinstiger Bericht iiber die des- 
infizierende Wrkg. des Chloramin-Heyden in der Wundbehandlung. (Vgl. vorst. Ref.) 
(Wien. med. Wchschr. 78. 1331. Linz a. d. Donau, Krankenh. d. Barmherz. Briider.) Fk.

Franz Penninger, Uber antiseplische Wundbehandlung mit Chloramin-Heyden. 
Bericht iiber giinstige Erfahrungen bei der antisept. Wundbehandlung mit Chloramin 
Heyden. (Wien. med. Wchschr. 78. 1330. Linz, Spital d. Barmherz. Briider.) F r a n k .

Nikolaus Busch, Uber Olobinlin. Klin. Bericht iiber gute Erfolge mit Olobintin 
(Herst. I. D. R i e d e l , Berlin) bei Behandlung von Furunkulose, Ekzemen u. anderen 
Hautkrankheiten. Auch bei der Behandlung gonorrhoischer Komplikationen bewahrte 
sieh das Mittel. (Munch. med. Wchschr. 75. 1682—83. Kiel, Univ.) F r a n k .

M. Oppenheim und Ferd. Freund, Die Trypaflavinbeliandlung der Gonorrhoe.
Bei Behandlung von komplizierten u. unkomplizierten Fallen von Gonorrhoe mit 
Trypaflavin, 3,6-Diamino-10-methylacridiniumchlorid, wurde nur in einigen Fallen 
vollkommene Heilung mit Verschwinden der Kokken beobaehtet. (Wien. med. 
Wchschr. 78. 1157—60. Wien, Wilhelminenhospital.) Me i e r .

F. W. Oelze, Prazis der Myosalvarsanbehandlung der Syphilis. Klin. Bericht.
(Therapie d. Gegenwart 69. 353— 55. Leipzig, IJniy.) F r a n k .

H. Hornung, Uber die Móglichkeit der Verivendung des Salyrgans zur Misch- 
spritzenbehandlung. Salyrgan eignet sich ausgezeichnet zur einseitig kombinierten 
intravenosen Behandlung der Syphilis. Das Neosalvarsan-Salyrgangemisch hat vor 
anderen Hg-Gemischen den groBen Vorteil, daB die Lsg. klar bleibt u. sehr gut ver- 
tragen wird. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 1719—20. Stuttgart, Stadt. Katharinen- 
Hospit.) F r a n k .

Arthur M. Master, Der Einflufi von Nalriumsalicylat auf das normale menschhche 
Elektrokardiogramm. Am n. Herzen treten nach Na-Salicylat keine elektrokardio- 
graph. Veranderungen auf. (Amer. Heart Journ. 3 [1927]. 180—91. Sep. New York, 
'Dep. of M ed. CoRNELL Univ.) Me IER.

J. J. Bouckaert und Edw. Czarnecki, Einwirkung des Ergotamins auf die Blut- 
drucksteigerung bei Asphyzie. Wird bei kurarisierten Hunden mit der kunstlichen Atmung 
ausgesetzt, so steigt der Blutdruck stark an. Ergotamin verhindert diese B lutdruck- 
steigerung, auch dann, wenn dem Hunde die Splanchnicusnerven durehschnitten u. 
die Nebennieren entfernt worden sind; in allen diesen Fallen tritt eine B lutdruck- 
senkung nach Ergotamininjektion auf. (Ann. Soc. seient. Bruxelles Serie C 47 [1927]. 
I .  Teil. 91—98. Sep.) W a d e h n .

Floyd de Eds und Edward M. Butt, Weitere Beweise der nicht-sympathischen 
Wirkuruj des Ephedrins. (Vgl. auch nachst. Ref.) BeiKatzen, die mit so viel Ergotamin 
behandelt sind, daB der Sympathieus gelahmt ist, lost Adrenalin keine Blutdruck- 
erhohung mehr aus, wohl aber Ephedrin. Auf den ausgeschnittenen Meeischweinchen- 
uterus u. auf die Bronchialmuskulatur von Hunden wirken Adrenalin u. Ephedrin 
unter bestimmten Bedingungen nicht gleichsinnig ein. Ephedrin diirfte im Gegensatz 
zu Adrenalin nicht am Sympathieus angreifen, sondern direkt auf die Muskulatur 
einwirken. (Proceed. of the Soc. for exp. Biology and Medicine 24 [1927]. 800 0L- 
Sep. San Francisco, Stanford Univ. School of Med.) W a d e h n .
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Floyd de Eds, Umkehr der Bhiłdruckuńrkung von Ephedrin durch Cocain. 
Cocainisierten Tieren gegenuber verhalt sich Ephedrin prinzipiell anders ais Adrenalin. 
Wahrend bei n. Tieren beide Substanzen eine Erhohung des Blutdrucks bewirken, 
ist dies bei cocainisierten Tieren nur bei Adrenalin der Fali; nach Ephedrin ist nicht 
nur keine Erhohung des Blutdruckes zu beobachten, sondern haufig sogar eine Blut- 
druckscnkung. Ephedrin ist also Adrenalin pharmakodynam. nicht gleichwertig. 
(Proceed. of the Soc. for exp. Biology and Medicine 24 [1927]. 551—52. Sep. Stanford 
Univ. School of Med., Calif.) WADEHN.

F. Mattausch, Ober Jaborandcneztrakt (Neopankarpine). Neopankarpine (Herst. 
L a b o r a t o i r e  d e  P a t h o l o g i e  g e n e r a l e  d e  P a r i s ) ,  ein vss.-alkoh.-ath. 
Totalextrakt der Folia Jaborandi, bewahrte sich organspezif. auf Sensibilitatsstórungen 
im Parasympathikus. Vorzugliche Dienste leisteto cs bei Behandlung von Asthma- 
tikern. (Wien. klin. Wchschr. 41. 1380—81. Wien, Bchandlungsstelle f. Lungenkranke 
der Betriebskrankcnkasse der stiidt. Straflenbahnbediensteten.) F r a n k .

A. C. Curtis und L. H. Newburgh, Die toxische Wirkung von Cyslin auf die Niere. 
Unter Mitarbeit von F. H. Thomas. Bei Futterung yon Cystin zu einer Kost aus 
Casein, Starkę, Vitaminen usw. gedeihen Ratten bei einem Geh. der Nahrung von 
8 % Casein u. 0,021% Cystin schlecht, bei 18% Casein u. 0,047% Cystin gut. Wird 
der Cystingeh. auf iiber 0,5% erhóht, so treten nach langerer Zeit degenerative Er- 
scheinungen an den Nieren auf. Zufuhr von 20% Cystin fiihrt schon in wenigen Tagen 
Nekrose der Nierenepithelien herbei. (Arch. of Internal Medicine 39 [1927]. 817 bis 
827. Sep. Ann Arbor, Mich.) M e i e r .

F. Pharmazie. Desinfektion.
J. M. W att und Marie Gr. Brandwyk, Sulo-(Basuło-)Heilmiłlel. Beschreibung 

von 20 bei den Basutos ais Heilmittel benutzten Pflanzen in bezug auf Vork., Ver- 
wendung bei den Eingeborenen u. fiir die Wrkg. in Frage kommende Bestandteile 
letztere an der Hand des Schrifttums. (Bantu Studies 1927. 73—100. Witwaters- 
rand. Sep.) _ _ G r im m e .

Adolfo Albanese und Antonio Pedroni, Experimentaluntersuchungen iiber Fluid- 
extrakle. II. Ober Extractum fluidum  Hydrastis canadensis. (I. Vgl. C. 1928. II. 76.) 
Fortfiihrung der Berichte iiber Fluidextrakte. Ausfiihrliche Angaben iiber physikal. 
u. chem. Eigg., Rlck., Alkaloide u. Analyse des Extr. fl. Hydrast. canad. (Boli. chim. 
farmac. 67. 513—18.) Ot t .

I. Terletzki, Uber die Mischung der Fowlerschen Lósung viit der zusammenge- 
setzten Chinatinklur. Vf. stellte an Terschiedenen Tinkturen fest, daB die oft beobaehtete 
Triibung der genannten Mischung eine Ausfallung der Alkaloide ist; um sie zu ver- 
meiden, empfiehlt Vf. die FowLERsche Lsg. mit HC1 zu neutralisieren oder schwach 
anzusiiuern. (Pharmaz. Journ. [russ.] 89. 449—50. Kiew.) F e r r e i n .

M. Tropp, Zur Frage der Móglichkeit des Ersatzes von Mandelol durch Pfirsichól. 
Bei Gegeniiberstellung des Manddóls u. des Pfirsichóls ist Vf. auf Grund ihres ahn- 
lichen Verh. gegenuber verschiedenen Agenzien sowie ihrer nahezu gleichen chem. 
u. physikal. Konstanten zu der Ansicht gelangt, daB sie auch eine ahnliche Zus. be- 
sitzen  miissen. S elbst n ach  der BlEBERSchen Rk. (Z tsch r. an a ly t. Chem. 17 [1878]. 
264) laBt sich das Pfirsichól im Mandelol erst bei einem Geh. von 30% nachweisen. 
Ein Ersatz des Mandelóls durch Pfirsichól ware daher durchaus am Platze. (Pharmac. 
Journ. [russ.] 1928. 170—74. Charków, Pharmazeut. Inst.) S c h a p ir O.

Hugo Janistyn, Beryllium- und Titanverbindungen in  der Kosmetik. Vf. weist 
auf die Verwendbarkeit von Bcryllozyd, Berylliumcarbonat, Berylliumsilical, Beryllium- 
slearat u. die Doppelyerbb. von Beryllium  mit Al u. Mg, sowie von Titandioxyd fiir 
Puder u. Schminken, von Titandiozyd auch fiir Zahnpasta hin, u. gibt eine Anzahl 
Rezepte. (Dtsch. Parfiimerieztg. 14. 430—31.) ELLMER.

Harold Borchardt, Terpenhallige Badezusatze (Kiefemadelexlrakle) und Idio- 
synkrasie. Das Auftreten eines Terpentinexzems bei Anwendung eines terpenhaltigen 
Badezusatzes bei einem Fali von Terpenidiosynkrasie gibt Vf. AnlaB, vor der Ver- 
ordnung derartiger Badezusatze ohne gewisse VorsiehtsmaBregeln zu wamen. (Klin. 

-Wchschr. 7. 1915. Berlin.) ________________  TRANK.

Thomas Daniel Kelly, London, Alkoholisches Stimulans. Athylalkohol oder eine 
solchen enthaltende M. wird mit einer geringen Menge Glycerin (unter 10%) gemischt
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,u. etwa 20—60 Min. der Ein w. ■ulłramoletłer Strahlen unterworfen. Zwecks Ver- 
meidung von Saurebldg. wurden etwa 0,5—5% eines in der. Fl. 1. alkal. Stoffes, wie 
Ca-Phosphat zugesetzt. Das Prod. wird zwecks tlberfuhrung in fcste Form mit 
einem kolloid- oder mehlartigen Stoff yersetzt u. auf 50—80° erhitzt. (E. P. 295 822 
vom 29/7. 1927, ausg. 13/9. 1928.) S c h u t z .

E. Merck, Darmstadt, Geuńnnung eines antiracldtisćh wirksamen Mittels durch 
Bestrahlung von Ergosterin oder ergosterinhalt. Estrakten mit ultravioletten Strahlen. 
Das Prod. ist mehr ais tausendmal wirksamer ais bestrahltes Cliolesterin. (E. P. 283 557 
Tom 19/2. 1927, Auszug yeroff. 7/3. 1928. D. Prior. 14/1. 1927.) M. F. M u l l e r .

Perolin-Fabrikation A. Brick G. m. b. H ., Berlin, Eerstellung eines Des- 
infektionsmittels in  fester Form unter Verwendung yon Permanganat u. Paraform- 
aldehyd, dad. gek., daB man Reisstarke mit in W. gel. Permanganat iibergieBt, den 
so entstehenden Teig trocknet, pulyert; mit einer Geruehskomposition yon ath. Olen 
yersetzt, die erhaltene braune M. mit dio ólfeuchtigkeit bindenden Stoffen, wie Kiesel- 
gur, Reismohl, Seifcnfloeken u. -pulyer yermengt, nach inniger Misehung mit Para- 
formaldehyd yersetzt u. die M. formt. — Der Paraformaldehyd kann auch gesondert 
geformt u. der Permanganatmischung in irgendeiner Weise angepreBt oder beigegeben 
werden. (D. R. P. 466 141 K I. 30 i vom 16/2. 1926, ausg. 4/10. 1926.) K u h l in g .

General Zeolite Co., Chicago, V. St. A., iibert. von: Arthur Schreier, Wien, 
Sterilisiere7ide Filier. Die Filterstoffe wie Sand, Steinklein, Filterkerzen, -tiicher u. dgl. 
werden mit einer Lsg. von AgN03 oder einer yerd. Halogensilberemulsion getrankt, 
beliclitet, gegebenenfalls entwickelt u. von unreduzierter Silberyerb. befreit. (A. P. 
1685 204 vom 3/11. 1921, ausg. 25/9. 1928. Oe. Prior. 8/10. 1920.) K u h l in g .

J. Mindes, Pharmazeutisch-medizinisches Worterbuch in lateinischer, deutscher, franzosischer 
und englischer Sprache f. Apotlieker u. Studierende d. Pharmazie. Wien: M. Perles 
1928. (IV, 162 S.) kl. S°. M. 3.80.

0. Analyse. Laboratorium.
August Rauch, Fortschritte auf dem Gebiete der analytischen Chemie im  Jahre

1927. (Chem.-Ztg. 52. Nr. 8 6  Fortschrittsber. 124—30.) J u n g .
Carl Hlitter, Ein neues Laboratoriumsstatw. Beschreibung eines neuen Universal- 

stalivs, das an jeder beliebigen Stelle des Reagenzienaufsatzes mittels Holzschrauben 
befestigt u. dessen Statiystange von der Senkrechten bis zur Wagerechten in jede 
beliebige Stellung gebracht werden kann, wodurch ein Umkippen bei einseitiger Be- 
lastung vermieden wird. Die Gewichtsplatte fallt fort. (Chem. Fabrik 1928. 609—10. 
Bitterfeld.) JUNG.

Hans Schmalfuss und W ilhelm  Peschke, Wie la.pt sich der Luftsauerstoff mit 
Hilfe von Uberschichtungsmilteln fernhaltenl Mitbearbeitet von Heinrich Lindemann 
u. Karl Spitzer. 0.2-freies W. wurde mit yerschiedenen Fil. uberschichtet u. fest- 
gestellt, daB Amylalkohol am meisten, Anisol am wenigsten den Luft-02 fernhalt. Der 
EinfluB der Temp. zeigt sich in einem stark ausgepragten Minimum bei 20—30°. Der 
EinfluB der Schiclithóhe ist auffallig gering. Die Luft dringt vonviegend zwischen 
Glaswand u. t)berschichtungsmittel ein. Nachweis durch Pyrogallol +  KOH. Die 
dauernde Femhaltung des 0 2  gelingt bei niederer Temp. am besten durch tlber- 
schichtung mit schnell erstarrtem Paraffin, bei hóherer Temp. durch eine bei der 
betreffenden Temp. sd. Fl. (Biochem. Ztschr. 198. 487—93. Hamburg, Chem. Staats- 
inst.) S c h n it z e r .

W. Tschernyschew, Schnellmethode zur Trocknung der Einwage. Die Substanz- 
einwage wird auf ein Stiick vorher getrocknetes Filtrierpapier in diinner Schicht ge- 
strichen. Das Papier wird mit der 15 Min. lang bei 105° getrockneten Einwage zu- 
sammengerollt u. in einen mit einem geschliffenen Stopfen yerschlieBbaren Zylinder 
von 2—3 cm Durchmesser gebracht u. nach dem Erkalten gewogen. Der %-Geh. 
an Feuchtigkeit wird gefunden nach der Formel: 100— (6 — a) 100/c, wo a das Gewicht 
des Zylinders samt Filtrierpapier, 6  dasselbe Gewicht +  das Gewicht der getrockneten 
Einwage u. c die Einwage bedeuten. Dauer des Verf. 20 Min. (Oel-Fett-Ind. [russ.: 
Masloboino-Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 117—18.) Śc h a p ir o .

S. W. Ferris, E in . Prazisionspipeltenviscosimeter. Beschreibung eines Pipetten- 
yiscosimeters aus Glas fiir hohe Genauigkeit unter Yerwendung kleiner Mengen von
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FI. Alles Nahere durch die Figur des Originals. (Ind. cngin. Chem. 20. 974—77. 
Philadelphia [PA.].) Gr im m e .

G. Jaeger, Eine einfache Methode zur Konzentrationsbestimmung von Losungen. 
Das Verf. griindet sich auf die Erscheinung, daB 2 Fil. mit verschiedenem Brechungs- 
index beim Vermischen Schlieren bilden; man ermittelt die Konz., indem man die Lsg. 
unbekannter Konz. mit Lsgg. bekannten Geh. mischt u. das Auftreten von Schlieren 
bzw. ihr Ausbleiben beobachtet. Notwendig ist nur, daB es sich um rcine Stoffe in 
reinen Losungsmm. handelt, u. daB keine Temp.-Unterschiede vorhanden sind. Die 
Fehlergrenze liegt bei 0,2% in bezug auf die Konz., u. zwar unabhangig von ihrem 
Absolutwert. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1654—59.) A m m e r l a h n .

C. V. Raman und c. M. Sogani, Ein Photomeler zur Bcstimmung der kritischen 
Absorption fiir die TJntersuchwig des Comptoneffekles. (Proceed. Roy. Soc., London. 
Serie A. 119. 526—30.) W i l k e .

ciarkę E. Davis und Glenn M. Davidson, Untersuchungen iiber Wassersloffionen- 
Konzentrationsbestimmungen. I. Mefiraethoden. Von mehreren Autoren ist zur Messung 
von EKK. eine Apparatur verwendet worden, die mit einem Kondensator u. einem 
ballist. Galvanometer arbeitet (z. B. B e a n S u. OAKES, C. 1921. II. 1086). Mit dieser 
Einrichtung haben D a v is , Oa k e s  u. Sa l is b u r y  (C. 1923. IV. 789) zahlreiche Verss. 
durchgefiihrt, wobei sich Unstimmigkeiten herausstellten, die auf method. Fehler 
hindeuteten. Vff. priifen systemat. die Fehlerąuellen der Methode u. finden, daB diese 
sowohl in der Apparatur selbst, wie auch in auBeren Bedingungen (Feuchtigkeit) u. 
in der fiir die Berechnung der unbekannten EKK. verwendeten Formel liegen. Der 
EinfluB dieser Fehler bei der Titration von H 2S 0 4 bzw. H3 PO., mit Vnrn- NaOH wird 
an Diagrammen gezeigt, in denen die Titrationskurven der Kondensatormethodo mit 
denen der potentiometr. Methode verglichen werden. Die Kondensatormethode durfte 
sich fiir solche Falle, bei denen es auf hohe Genauigkeit ankommt (Titrationen, Best. 
von Gleichgewichtskonstanten u. dgl.), nieht eignen. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 
2053— 65. New York, Research Lab., National Biscuit Company.) STAMM.

E. J. Roberts und F. Fenwick, Die Antimon-Antimonlrioxydeleklrode und ihre 
Verwendung zur Aciditatsmessung. Die von U h l  u. K e s t r a n e k  (C. 1923. IV. 865) 
zuerst angewandte Sb-Sb2 0 3 -Elektrode, die inzwischen von mehreren Autoren be- 
schrieben wurde, wird einer eingehenden Unters. in bezug auf Arbeitsweise u. Verwend- 
barkeit unterzogen. Es wird festgestellt, daB zur Erreichung der gróBtmoglichen Ge
nauigkeit erforderlich ist, daB das System keine unstabile feste Phase enthalt (es darf 
insbesondere nur kub., 'kein orthorhomb. Sb2 0 3  anwesend sein); ferner darf die Lsg. 
nieht dem Luftsauerstoff ausgesetzt werden; schlieBlich muB man sich dem Gleieh- 
gewichtszustand von der alkal. Seite her niihern (Vorbehandlung der Elektrode mit 
einer etwas alkalischeren Lsg.). Werden diese Bedingungen eingehalten, so ist das 
Potential der Elektrode eine lineare Funktion des Logarithmus der Aktm tat der 
H-Ionen mit der theoret. erwarteten Kuryenneigung (bei pn =  1—10). Die Differenz 
zwischen der Sb-Sb2 0 3-EIektrode u. einer Wasserstoffelektrode betragt in einer Lsg. 
von gleicher Aciditat 0,1445 Volt ±  0,2 Millivolt bei 25°. Wenn die Elektrode mit
2 oder 3 Lsgg. von bekannter Aciditat geeicht wird, so erreicht man auch ohne Luft- 
abschluB die gleiche Genauigkeit. In dem Falle ist das Arbeiten mit dieser Elektrode 
beąuemer ais das mit der Wasserstoffelektrodo. Allerdings diirfen die Konzz. der 
Sauren oder Basen in der mit dem Sb2 0 3  in Beriihrung stehenden Lsg. gewisse Grenzen 
nieht iiberschreiten, damit keine neue feste Phase entsteht. Zur apparativen Anordnung 
der Elektrode vgl. auch R o b e r t s  u . F e n w ic k ,  C. 1928. I. 725. Die Umwandlungs-
temp. (kub.---->- orthorhomb.) von Sb2 0 3 wird zu 570 ±  10° bestimmt. Unterhalb
dieser Temp. ist die kub. Modifikation stabil. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2125—47. 
New Haven, Connecticut; Yale Univ.) _ STAMM.

Besemann, U ber die Yerwendung von Methylorange zum Nachweis von freiem  
Chlor und Chloraminen. Beim Studium der Ursachen des Verh. von Methylorange 
gegen Cl stellt der Vf. fest, daB Salze der unterchlorigen Saure nieht auf Methylorange 
wirken, sondem daB Jlethylorange erst zerstort wird, wenn freie unterchlorige Saure 
vorhanden ist. Bei Zugabe von NH3 wird die Rk. des Methylorange gegenuber 
sonst wirksamem Chlor unterbunden, u. es tritt auch nach dem Ansauern keine Zer- 
storung des Methylorange ein, wahrend Jodkaliumstarkelsg. starkę Blaufarbung er
gibt; es entsteht also keine freie unterchlorige Saure, sondem Chloramin. Harnstoff, 
Anilin, Asparagin verhalten sich wie NH3. Hieraus ergibt sich die Moglichkeit mit
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Methylorange Chloramin von freiem wirksamem Chlor zu unterscheiden. (Chem.- 
Ztg. 52. 826. Bittcrfeld.) J u n g .

C. Biilow und W. Dick, (S-Methyl-umbelliferon ais fluorescierender Indicator. 
P-Methylurnbelliferon zeigt in alkal. Lsg. blaue Fluorescenz u. eignet sich daher ais 
Indicator fiir gefarbto Fil., bei dene n farbigo Indicatoren unbrauchbar sind. Ganz 
schwache Sauren, wio Kohlensaure, lassen sich damit nieht titrieren. Bei weniger 
schwachen (z. B. Essigsaure) ist der Umschlag etwas unscharf. Fiir die Titration yon 
starken Sauren mit starken Basen eignet sich der neue Indicator jedoch sehr gut. Man 
nimmt 2—3 Tropfen einer 0,3%ig. Lsg. von /3-Mcthyl-umbelliferon in A. u. stcllt die 
zu titrierende FI. am besten auf einen dunklcn Untergrund. Bei Titration yon 10,0 ccm
0,1-n. HC1 mit 0,1-n. NaOH trat Fluorescenz nach Zusatz von 10,03 ccm, bei pH =  7,2 
ein. (Ztschr. analyt. Chem. 75. 81—86. Tubingen, Univ.) W in k e l m a n n .

A. L. Bakke und J. M. Aikman, Athylenglykol ais Atmometerreagens zur Messung 
der Verdunstung gegen die Umgebung bei Temperatur en unter dem Gefrierpunkt. Die 
Atmometer-Faktorkurve wird fiir eino 2 0 Q/ 0ig. wss. Lsg. von Athylenglykol bei —15“ 
gegeben. Da Athylenglykol billig u. leicht zu beschaffen ist, wird es fiir die kalten 
Tage bei Beginn u. zum Ende der Vegetationsperiode empfohlen. (Science 6 8 . 162—64. 
Iowa, State College.) K l e m m .

Elem onte und anorganlsche Verblndungen.
W. D. Collins, H. V- Farr, Joseph Rosin, G. C. Spencer und Edward Wichers,

Empfohlene Kennzeichnung chemischer Analysenreagentien. (Vgl. C. 1928. I. 944.) 
Reinheitskriterien u. -priifungen fiir Citronen- u. Weinsiiure, 95%ig. u. absol. A., CaCl2, 
MgCl2, Methylalkohol, Kaliumferro- u. ferrieyanid, geschmolzenes Na-Bisulfat, NaCl 
u. ZnCl2. (Ind. engin. Chem. 20. 979—83.) G r im m e .

A. Rius und V. Arnal, Die elektrometrische Titration von Hypochlorit und Hypo- 
chlorit-Carbomtgemischen. Die Potentialanderung der Zelle Pt/Chlorwasser (ab- 
gemessenes Volum), gegen eine 1 /i0-n. Kalomelelektrode iiber KC1 ais Zwischenelektrolyt 
geschaltet, bei Titration mit 7io -n. NaOH wird elektrometr. yerfolgt. Die Titrations- 
kurve zeigt zwei Umschlagspunkte. Der erste davon entspricht dem Vorgang: 
Cl2  +  H ,0  +  CIO =f̂  Cl' +  2  HCIO, zeigt also die Menge des freien Cl2  an ( +  HC1, 
wenn das Chlorwasser nieht frei von HC1 ist). Der zweite Knick der Potentialkurve 
zeigt die Neutralisation des nach obiger Gleichung entstandenen HCIO an. Weiterhin 
besćhreiben Vff. eine Methode zur Best. von Hypochlorit, Alkalicarbonat u. freiem 
Hydroxyd in einer einzigen Titration, unter Verwendung det yon VANINO (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 3 [1891]. 83) zur Best. von Hypochlorit yorgeschlagenen Rk.: 
NaClO -f H 2 0 2 -> H20  +  0 2 +  NaCl. Eine Lsg., die neben Hypochlorit noch Alkali
carbonat u. -hydroxyd enthalt, wird elektrometr. titriert mit einer Lsg., die 7io'n- 
ist in bezug auf H 2 0 2  u. auf H2 S04. Der Zusatz von H 2 S 0 4  erfolgt, weil ein Alkali- 
uberschuB die Rk. zwischen H 2 0 2  u. NaClO fiir die Messung ungiinstig beeinfluBt. In 
der alkal. Hypochloritlsg. befindet sich ein Pt-Streifen ais Elektrode; gemessen wird 
gegen eine n-Kalomelelektrode. Die drei Knickpunkte der Titrationskurve entsprechen 
der Reihe nach 1. der Neutralisation yon NaOH +  1 / 2  Na2 C03  durch H 2 S04, 2. der 
Neutralisation der zweiten Halfte des Carbonates, 3. dem Ende der Rk. zwischen NaClO 
u. H2 0 2 (hierbei ein Potentialabfall um mehrere 100 Milliyolt). Von den drei Werten 
stimmt der Hypochloritwert am besten mit der Theorie iiberein. Man kann auch mit 
einem H2 0 2-uberschuB im Reagens arbeiten; dann liegt der NaClO-Umschlagspunkt 
vor den beiden anderen, also in alkal. Lsg. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 54. 8  Seiten 
Sep. Saragossa [Spanien], Elektrochem. Lab. der Industrieschule.) Sta m m .

M. D. Knapheide und Alvin R. Lamb, Eine genaue Methode zur Bestimmung 
von Jod in  mineralischen Oemischen. Es handelt sich um eine Mo4ifikation der von 
K e n d a l l  (C. 1920. IV. 598) angegebenen Methode. Die Substanzprobe wird mit 
NaOH u. KNOs unter stufenweiser Temp.-Steigerung wahrend mehrerer Stunden 
geschmolzen. Die erkaltete Schmelze wird mit W. extrahiert. In der Lsg. neu tra lis ie rt 
man das iiberschussige Alkali teilw eise mit H 3P 04, filtriert, zerstórt das Nitrit mit 
NaH S0 3 in der Hitze u. neutralisiert nach dem Abkiihlen mit H 3P 0 4 gegen Methyl
orange. Nach dem Wegkochen des etwa noch yorhandenen S 0 2 wird mit Brom w asser 
oxydiert u. nach Beseitigung des Br-t)berschusses nach K e n d a l l  (1. c.) mit Thio- 
sulfat titriert. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2121—25. Quincy, Illinois, M o o r m a n  
Mfg. Co.) Sta m m .
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A. Rius, Die elektrometrischc Beslimmung von Wassersioffperoxyd und den be- 
gleitenden Persauren. Die zur Best. von CAROscher Saure boi Ggw. von H2 0 2 u. H 2 S2 0 8 

yon B a e y e r  u . V i l l i g e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 853) yorgeschlagene 
Methode sowę ihre Yerbesserungen durch andere Autoren arbeiten insofern ungenau, 
ais das Resultat von der Titrationsgeschwindigkeit abhangt. Vf. fiihrt die Best. auł 
dem Wege der elektrometr. Titration aus. Die eine Methode beruht auf der Tatsache, 
daC FeS0 4  in der Kiilte nur von H2 S0 5  (u. von H 2 0 2) schnell osydiert wird, dagegen 
nur langsam von H2 S2 0 8; sind H 2 S 0 6 u. H2 S2 0 8 (bei Abwesenheit von H 2 0 2) in gleieher 
Menge yorhanden, so betragt der Fehler, der durch die langsame Rk. mit H 2 S2 0 8 ver- 
ursacht wird, immerhin mehr ais 1%. Bei der Titration muB etwas Mn»-Salz zugesetzt 
werden. Bei der anderen Methode werden H 2 0 2 u. H 2 S0 5  mit Na2 S 0 3 reduziert, wahrend 
H2 S2 0 8 wie bekannt ist, nicht mit Na2 S0 3 reagiert; das Fortschreiten der Rk. wird 
elektrometr. yerfolgt. Die Anwesenheit von 10 Moll. H 2 S2 0 8 auf 1 Mol. H 2 SOs ver- 
ursachte bei einem Kontrollvers. einen Mehrverbrauch von nur ungefahr 3% 0  an Na2 S03. 
Die zur Titration yerwendete Na2 S 0 3 -Lsg. wird durch Zusatz von 5° / 0 A. vor Titer- 
anderung bewahrt. Zur Best. yon H2 0 2 neben den Persauren fiihrt Vf. die Methode 
von BlRKENBACH (Titration mit KMn04) in abgeanderter Form aus; er findet niimlich, 
daB der Permanganatyerbrauch mit zunehmender Titrationsgeschwindigkeit steigt, 
wenn gróBere Mengen von H2 S0 5 neben dem H2 0 2 yorhanden sind; deshalb werden 
mehrere Titrationen von Proben derselben Lsg. nacheinander yorgenommen, wobei 
die jeweils yerbrauchte Permanganatmenge bei der darauffolgenden Titration auf 
einmal zugefiigt wird; so gelangt man mit dem dritten oder yierten Vers. zu dem 
hochsten KMn04 -Verbrauch, u. dem entspricht der richtige Wert. Zur Analyse eines 
Gemisches von H 2 0 2, H 2 S0 5 u. H 2 S2 0 8 titriert man H 2 0 2 mit Permanganat, H 2 S0 5 +  
H2 0 2 elektrometr. mit Sulfit u. berechnet H 2 S2 0 8 ais Differenz zwischen dem Gesamt- 
oxydationswert (nach TREADWELL, Analyt. Chem.) u. der Summę yon H ,0 2 u. H 2 S05. 
Die elektrometr. Titration mit Sulfit ist auch fiir die Best. yon Monoperphosphorsaure 
zu yerwenden. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 54. 14 Seiten Sep. Saragossa, Spanien, 
Industrieschule.) S tam m .

O. Swjaginzew, Uber Analysen des Iridiums. (Journ. angew. Chem. [russ.: 
Shurnal prikladnoi chimii] 1. Nr. 1. 54—55. — C. 1927. II. 1597.) R 5 l l .

E. Fritzmann, Die Beslimmung des Osmiums in  seinen Verbindungen. (Ann.
Inst. Platine [russ.] 6 . 116—22. — C. 1928. I. 1895.) R o ll .

Hans Krug, Sćhnellanalyse von normalem •Rotgup (Bronze, Messing u. dgl.) ohne 
Anwendung der Schnellelektrolyse. Vf. teilt einen Analysengang mit, bei dem nach der 
Abscheidung des Sn ais Zinnsaure Pb, Cu, Fe, Mn u. Zn nebeneinander bestimmt 
werden kónnen. (Chem.-Ztg. 52. 842. Bochum.) J u n g .

Organische Substanzen.
Ralph T. K. Cornwell, Quanlitalive organische Mikroanalyse. Vf. schildert die 

Entw. der quantitativen organ. Analyse von L a V0ISIER bis PREGL, der im Jahre 
1910 die mikroanalyt. Verff. einfuhrte, u. hebt die groBe Bedeutung der letzteren, 
namentlich in bezug auf Materiał- u. Zeitersparnis, hervor. (Journ. chem. Education 
5. 1099— 1108. Pittsburgh [Pennsylyania], Univ.) BÓTTGER.

A. Pam iilow und V. Kisseljewa, Zur Lehmannschen Methode der Anilin- 
beslimmung. Vff. halten das Verf. von K. B. L e h m a n n ,  gasformiges Anilin  durch 
Durchleiten der Luft durch 10%ig- H 2 S 0 4 u. Riicktitration mit Bromlauge zu bestimmen 
(G. L u n g e  u . E. B e r l ,  Chem.-techn. Unters.-Meth. 1921), besonders bei kleineren 
Konzz. fiir sehr geeignet, wenn die Rk. durch Bromidzugabe zur Probe beschleunigt 
wird, u. Kolben mit eingeschliffenem Stopfen, noch besser solche mit Fliissigkeits- 
verschluB, angewendet werden. Vielleicht ware noch direktes Titrieren yorzuziehen. 
(Ztschr. analyt. Chem.75. 87—92. Iwanowo-Wosnessensk, Polytechn. Inst.) WlNKELM.

F. Pirrone, Neue Bestimmungsmethode von Citronensaure und Weinsaure. In einen 
Ballon von 300—400 cem Inhalt werden 0,0500 g Weinsaure oder 0,0388 g Citronen- 
saure, 50 ecm V1 0 -n. Kaliumjodatlsg., 25 ccm konz. H2 S0 4  gegeben u. zum Kochen er- 
hitzt, bis der Inhalt auf ca. 30 ccm reduziert ist; nach dem Erkalten werden 100 ccm 
H20  zugegeben u. nochmals auf 30 ccm ycrdampft. Nach dem Erkalten gibt man 
100 ccm dest. H20  u. 10 ccm einer 30°/o'"- JK.-Lsg. zu. Mit einer bestimmten Menge 
Vio-n. Nalriumhyposulfitlsg. wird das in Freiheit gesetzte J gebunden u. durch Riick- 
titration des uberschiissigen Nałriumhyposulfils mit Vxo'n- Jodlsg. die dem frei-
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gewordenen J entsprechende Mengc Siiure bestimmt. (Riv. Ital. Essenze Profumi 10. 
101—02.) E llmer.

Mich. DimitrofS Hadjieff, Beslimmung der Zuckerarlen durch die Sauerstoffmenge 
des Cuprioxydes. Vf. wagt den nach M e iS Z Ł - A ll ih n  erhaltenen Nd. nach Oxy- 
dation ais CuO, reduziert u. wagt zuriiek. Differenz, mai 3,9731, ergibt die genaue 
Cu-Mcnge. (Ztschr. Unters. Lebcnsmittel 55 . 613—14. Sofia, Uniy.) G i io s z f e ld .

Mich. Dimitroff Hadjieff, Eine neue acidimetrische Methode zur Beslimmung 
der Glucose mittels Fehlingscher Losung. Der nach A l l ii in  erhaltene Cu2 0-Nd. wird 
nach folgender Glcichung in 0,5-n. H 2 S0 4  sowie 0,25-n. H 20 ,  gel.: Cu20  +  H 20 2  +
2 H 2 SOi( =  2 CuS04  +  3 H20  u. der Verbrauch an H 2 SO,, durch Titration mit 0,5-n. 
NaHC03 -Lsg. gegen Methylorange nach besonderer Vorschrift gemessen. Prakt. 
Vorteile. Das Gemisch yon 0,5-n. H 2 S 0 4 +  0,25-n. H 2 0 2  ist ziemlich bestandig. 
(Ztschr. Unters. Lebcnsmittel 55 . 615—18. Sofia, Univ.) GROSZFELD.

San-Yin Wong, Farbproben einfacher Zucker. Durch Bereitung der Lsgg. von 
a-Naphthol, Resorcin, Phloroglucin u. Orcin in Eg. u. Ausfiihrung der Rk. in Eg. lassen 
sich zum Nachweis u. zur Differenzierung verschicdener Zucker stabile u. konstantę 
Farbrkk. ausfiihren, die sich auch zum spektr. Vergleich eignen. (Chinese Journ. 
Physiol. 2. 255—57. Hongkong, Biochem. Lab. Univ. of Hongkong.) M e i e r .

B e s ta n d te i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T le re n .
Riichiro Kóketsu, Uber den Gehalt an Trockensubstanz und, Asche in  einem be- 

stimmten Yolumen Gewebepulver ais Indizium fiir den Gehalt des Pflanzenkorpers an 
denselben Konslituenlen. Gesamt- u. Troekengewicht des Materials werden nach den 
ublichen Methoden bestimmt, letzteres bei 100—102°. Zur Herst. von Gewebepulver 
wurde daś getrocknete Materiał fein gepulyert u. durch 2/s mm-Sieb gesiebt. Die Best. 
des Pulvervolumens erfolgt in MeBzylinder von 1 cm Durchmesser. Es zeigte sich, 
daB die Berechnung des Trockensubstanz- u. Aschengewichts auf % des Gewcbe- 
pulvers die am besten iibereinstimmenden Resultate gab. (Dpt. of Agriculture, Kyushu 
Imperial Uniy. 1 [1924]. 151—62. Sep.) GRIMME.

' Riichiro Kóketsu, Uber die Brauclibarkeit und Zweckmapigkeit der „Pulvermethode“ 
fiir die Beslimmung des Wassergehaltes im  Pflanzenkorper. (Ygl. vorst. Ref.) Ver- 
gleichende Bcstst. nach den yerschiedenen Methoden ergaben dio Uberlegenheit der 
„Pulyermethode“ zur Feststellung des Wassergeh. im Pflanzenkorper. (Botanical 
Magazine, Tokyo 3 9  [1925]. 169—75. Sep.) G r im m e .

Riichiro Kóketsu und Sadao Yasuda, Uber den Effekt der Anwendung der „Pulver- 
methode" fiir die Beslimmung des Stoffgehalles im  Pflanzenkorper. I. Beslimmung des 
Wassergehaltes im  Pflanzenkorper in  den okologiśchen und vergleichend-physiologischen 
Studiengebieten. (Vgl. yorst. Ref.) Vff. bestimmen im Blatt von 30 yerschiedenen 
Pflanzen den Wassergeh. u. berechnen in °/„ des Gesamt- u. Trockengewichts ais auch 
pro Volumeinheit des Gewebepulyers. Die „Pulvermethode“ gibt die besten Werte, 
darauf folgt die Trockengewichtsmethode. Die Gesamtgewichtsmethode liefert nur 
schlecht ubereinstimmende Werte. (Bulteno scienea de la Fakultato Terkultura, Kjusu 
Imperia Universitato 2 [1927]. 208. Sep.) Gr im m e .

Riichiro Kóketsu und Sadayoshi Fukaki, Uber den Effekt der Anwendung der 
„Pulvermethode“ fiir die Beslimmung des Stoffgelialtes im Pflanzenkorper. II. Ver- 
gleićhende Beslimmung des Trockensubstanz- und Aschengehaltes an den Samen. (I. vgl. 
yorst. Ref.) Die Best. des spez. Pulyergewichtes ist fast frei von Fehlern, liefert also 
mogliehst eindeutige Resultate. Sie ist nichts anders ais D. der Trockensubstanz. 
(Bulteno scienca de la Fakultato Terkultura, Kjusu Imperia Uniyersitato 2 [1927]. 
285— 86. Sep.) G rim m e.

R iichiro Kóketsu und Hirosi Kosaka, Uber den Effekt der Anwendung der 
„Puhermethode" fiir die Beslimmung des Sloffgehaltes im Pflanzenkorper. III. Ver- 
gleichende Bestimmung des „spezifischen Pulvergeuńchtes“ an den Samenkómem yon 
verschiedenen Reispflanzensippen. (II. ygl. yorst. Ref.) Das spezif. Pulyergewicht 
yon Reiskornem nimmt mit fortschreitender Reifung zu. Reichliehe Diingung druckt 
das Pulyergewicht, so daB wahrscheinlich die Korner von weniger gut gedungten 
Mutterpflanzen stoffdichter sind. Bewasserung mit Seewasser wirkt herabsetzend. 
Hohes spezif. Pulyergewicht deutet auf guten Reifezustand u. gute Kulturmóglichkeit. 
(Bulteno scienca de la Fakultato, Terkultura, Kjusu Imperia Uniyersitato 3. 47 bi3  

48. Sep.) G r im m e .
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O. Weltmann und F. Jost, Ober die Adsorption des Bilirubins an das Eiwei/3, 
ihre Bestimmung und klinische Verwerlung. Zur Best. des G e s a m t b i l i r u b i n s  
werden 0,5 ccm Diazoniumlsg. mit 3,9 ecm A. gemischt u. 1 ecm des zu untersuchenden 
Serums hinzugegeben u. durchgeschuttelt. Die Kupplung tritt sofort ein. Es wird eine 
Priso (NH,)2 SO.| zugesetzt, geschiittelt u. filtriert; vom Filtrat 1,8 ccm mit 0,2 ccm 
konz. HC1 yersetzt. — N i c h t  a d s o r b i e r b a r e s  Bilirubin: 0,5 ccm Serum +
3 ccm A. -f  (NHJ2 S04, schiitteln, filtrieren. 1 ccm Filtrat +  0,25 ccm Diazoniumlsg.; 
nach erfolgter Kupplung 0,2 ccm HC1 +  0,55 ccm A. hinzu. — Das adsorbierbare 
Bilirubin bctragt beim n. Serum 0—10%, bei Ikterus zwischen 5—50%, beim ab- 
klingenden Ikterus bis 100% des Gesamtbilirubins. — Fur die Bilirubinurie ist das nicht 
adsorbierbare Bilirubin maBgebend; das adsorbierbare Bilirubin scheint nur durch 
die Leber, aber nicht durch die Niere ausgeschieden zu worden. (Dtsch. Arch. klin. 
Med. 161. 203—226. Wien, III. Mod. Klin.) W a d e h n .

Fritz Bischoff und L. C. Maxwell, Die Fallung des Blutcalciums durch Blei. 
Wenn man zum Serum Blciacetat bei Ggw. yon C02  oder ohne C02 hinzugibt, so fallt 
ein Mol.-Aquivalent von ultrafiltrablem Ca u. eine gewisse Menge anorgan. P., die 
erforderlich ist, um Tricalcium- u. Tribleiphosphat zu bilden. Die ausgefallte Menge Ca 
ist unabhangig yon der Ph (zwischen 6,9 u. 8,3), von der Konz. von Phosphat-, Car- 
bonat- u. Ca-Ionen. (Journ. biol. Chemistry 79. 5—17. St. Barbara, P o t t e r  Metabol. 
Clinic; St. Barabara Cottage Hosp. Cancer Res. Dept.) F r a n z  M u l l e r .

W. Laves, Uber hisłochemischen Harnstoffnachweis. Das zu untersuchende Materiał 
wurde auf 6  Stdn. in eine 6 %ig. Lsg. von Xanthydrol (K a h l b a u m ) in Eg. eingelegt. 
Nach der ublichen weiteren Praparation der Schnitte konnten in Fallen von Urarnie 
in den Randzonen der Praparate auBerordentlich dichte Ansammlungen kleinster 
Disanthylharnstoffkrystalle nachgewiesen werden. (Wien. klin. Wchschr. 41. 1403—04. 
Graz, Univ.) F r a n k .

E. Meyer, Quantitative Traubenzuckerbestimmung im Harn. Vf. beschreibt aus- 
fiihrlich die B est. von Traubenzucker im Harn mit FEHLINGscher Lsg. Tabellen. 
(Apoth.-Ztg. 43. 1279—80.) A. Mu l l e r .

K. Hinsberg und K. Lang, Eine colorimetrische Mikrobestimmung fu r  Pliosphale. 
Im Ham wird PO., mit einer uberschussigen Menge Uranylacetat in essigsaurer Lsg. 
u. bei Anwesenheit yon (NH.,) gefallt. Der UberschuB yon Uranylacetat wird durch 
Zusatz von Ferrocyankaliumlsg. colorimetr. bestimmt. (Biochem. Ztschr. 196. 465—70. 
Freiburg i. Br., Chem. Lab. Med. Univ.-Klinik.) Me i e r .

H. Baggesgaard-Rasmussen, K. A. Jackerott und S. A. Schou, Zur Bestimmung 
von Wismut im Harn. (Vgl. auch C. 1927. H. 1183.) Nach Veraschung dos Hams mit
H,S0.)-HN03 wird der Ruckstand mit W. aufgenommen u. filtriert. Nach Zusatz von 
KJ 10%, Na-Citrat 15% (Maskierung der yorhandenen Fe) u. NaHS04  10%, je 1 ccm, 
wird das entstehende BiJ colorimetr. gegen Standardlsg. bestimmt. Saurekonz. 
soli ca. 1—2-n. sein. Hamsalze storen nicht. (Biochem. Ztschr. 193. 53—61. Kopen- 
hagen, Pharmazeut. Inst.) Me i e r .

Jeanette Allen Behre, Eine schnelle quantitative Bestimmung von Aceton und 
Acetessigsaure im Harn. (Vgl. C. 1928. H. 374.) 10 ccm Ham werden mit H2 S0 4 

angesauert u. etwas verd., darauf 10 ccm abdest. unter W.-Kiihlung, 2 ccm einer 
32%ig. NaOH u. 2 Tropfen Salicylaldehyd zugesetzt. Nach 6  Min. Stehen im Wasser- 
bad u. Schiitteln yergleicht man colorimetr. mit Standardlsgg., die von 0,001—0,01% 
Aceton, auBerdem K 2Cr2 0 7 u. von Cobaltchlorid 0,6—3,8 g steigend auf 100 ent
halten. — Die Ggw. yon Formaldehyd im Harn stórt. Wenn Urotropin cingenommen 
war, muB man bei fast neutraler Rk. arbeiten. (Journ. Lab. clin. Med. 13. 1155—58. 
Cincinnati, Union Central Life Ins. Co., Biochem. Lab.) FRANZ Mu l l e r .

D. Ferdmann, Zur Frage der Kreatinphosphorsaure und ihrer Beslimmungs- 
methode. Bei der traumat. Beschadigung des Muskels erfolgt eine auBerordentlich 
rasche Spaltung der Kreatinphosphorsaure. Diese fermentatiye Spaltung kann ver- 
hindert werden, wenn zugleich mit der Zerreibung des Muskels eine rasche Alkalisierung 
yorgenommen wird. Die Yerreibung des Muskels in der Reibschale mit Quarzsand 
in einer Lsg. von borsaurem Na yon ph =  9,15 gibt die Mógliehkeit einer quantitativen 
Best. der Kreatinphosphorsaure. In yitro ist fur die Synthese yon Lactacidogen auf 
Kosten einer Verminderung der yorhandenen anorgan. Phosphorsauremenge des 
Muskelbreies die Anwesenheit yon Kreatinphosphorsaure nicht unbedingt erforderlich. 
(Ztschr. physiol. Chem. 178. 52—61. Charków, Ukrain. Biochem. Inst.) G u g g e n h e im .

X . 2. 166
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Heinz Kockel, Hat der Zusatz von Natriumcitral Einflu/3 auf die iiblichen Kohlen- 
ozydproben ? Zusatz von Na-Citrat andert den Nachweis von CO-Hamoglobin durch 
chem. Proben u. durch Spektroskopie nicht. (Wien. klin. Wchschr. 41. 1310— 11. 
Wien, Univ., Inst. f. gerichtliche Med.) M e i e r .

H. Baumann und s. Lauter, Uber die BraucKbarkeit der Alhyljodidmethode 
(Ilendersan-Haggard) zur Ermittlung des Herzsćhlagvolumens. Yerss. an Hunden. Es 
wurde der sichere Beweis fiir die Zuyerlassigkeit u. Richtigkeit der Athyljodidmethode 
zur Ermittlung des Herzschlagvolumens erbracht. (Klin. Wchschr. 7. 2000—01. 
Dusseldorf, Mediz. Akademie.) F r a n k .

Norbert Henning, Histaminprobe und Prognostik der Achylien. Klin. Verss. des 
Vfs. ergaben, daB es nicht immer berechtigt ist, aus dem negativen Ausfall der 
Histaminprobe auf eine Achylie zu schlieBen. (Miinch. med. Wchschr. 75. 1752—53. 
Leipzig, Univ.) F r a n k .

Stuart Mudd, Eine verbesserte Anordnung fu r  Balcierienfilter. Abbildung u. Be- 
śchreibung der Apparatur. (Proceed. of the Soc. for exp. Biology and Medicine 25 
[1927]. 60—63. Sep. Philadelphia, H e n r y  P h i p p s  Inst.) E n g e l .

A. Rosenfeld und S. Bolotnikow, Uber die Anwendung der Analysenąuarz- 
lampe bei pharmazeutischen Untersuchungen. Die Analysenąuarzlampe wurde vom 
Vf. bei pharmazeut. Unterss. mit Erfolg angewandt. So konnten die Praparate aus 
dem amerikan. u. dem russ. Viburnum  leicht voneinander unterschieden werden. 
Der erste fluoresciert im ultravioletten Licht mit rotlich blauer Farbę, wahrend der 
zweite eine hellgriine Fluorescenz aufweist. Auch Mutterkornprdparate konnen unter 
der Quarzlampe untersucht werden, da sie alle eine blaue, fiir Ergotamin charakterist. 
Fluorescenz aufweisen. An ath. Extrakten, die auf Streifen von Filtrierpapier auf' 
gesogen wurden, konnten Yff. an Hand der Intensitat der Fluorescenz rohe ąuanti 
tative Bestst. machen. — F(ir Comallamarin, Digilozin, Digitalin, Digitonin, 'Stro 
phantin u. Scillotoxin, die nur schwach fluorescieren, geben Vff. eine tabellar. Auf 
stellung der Fluorescenzfarben in yerschiedenen Verdiinnungen. (Pharmac. Journ 
[russ.] 1928. 31—34. Charków, Pharmazeut. Inst. des. Ukrain. Narkomsdraw.) Sc h a p

H. Angewandte Chemie.
I. Allgeraeine chemische Technologie.

M. Garcia, Wanneubertragung in  durch Bohren fliefienden Olen. Mathemat. 
Deduktion der in Frage kommenden Verhaltnisse. (Ind. engin. Chem. 20. 889—91. 
Port Arthur [Texas].) GRIMME.

Ludwik Silberstein, Quantilalive Beziehungen im Gegen$tro7nwa.schverfdhren. 
Mathemat. Deduktionen der Yerhaltnisse im Gegenstromwaechycrf. u. Erlauterung 
der aufgestellten Gleichungen an einem prakt. Beispiel. (Ind. engin. 'Chem. 20. 899 
bis 901. Rochester [N. Y.].) G rim m e.

K. Bergl und J. Reitstotter, Notiz zur Technik der mechanischen Herstellung 
hochdisperser Lósungen fester Stoffe in Kugelmuhlen. (Ygl. R e it s t ó t t e r , C. 1928.
I. 2167.) Bewegt man beim NaBmahlen eine Kugelmuhle nur mit solcher Gesćhwindig- 
keit, daB die Mahlkórper iiberhaupt nicht zum freien Fali kommen, so wird nahezu 
die gesamte aufgewandte Energie zur Uberwindung der Reibung venvendet, wobei 
daa zwischen den Mahlsteinen befindliche Gut zermalmt wird. Bei diesem Betrieb der 
Kugelmiihle ais Reibvorr. lassen sich in explosiven, stark fliichtigen u. leicht ent- 
zundlichen Dispersionsmassen Zerteilungen herstellen, u. der Zerteilungsgrad karm 
bis zur kolloiden Zerteilung getrieben werden. Ultramkr. Bestst. von so gewonnenen 
Graphitsolm in A.-A. ergeben fiir den Radius der kugelformig gedachten Teilchen Werte 
unter 0,0002 mm, fiir Cr20 3 in Leichtbenzin Werte um 0,0001 mm. In Benzin oder 
Celluloseesterlsgg. lieBen sich Erdfarben zu Buntlacken zerteilen, die infolge des hóhen 
Zerteilungsgrades des dispergierten Farbstoffs mit Hochglanz auftrockneten. (Kollóid- 
Ztschr. 46. 53—54. Berlin-Friedenau.) K r u g e r .

A. RiebeckscheM ontanwerke Akt.-Ges., Halle a. S., Terfahren und Yorrichtung 
zum Zerstauben und innigen Mischen von Flussigkeiten mit Gasen oder Dampfen, wobei 
die zu mischenden Stoffe unter Druck durch Diisen stetig in einen Mischraum gepreBt 
u. aus diesem durch Diisen oder Zerstaubungsvorr. irgendwelcher Konstruktion 
wieder herausgedriickt werden, dad. gek., daB das Ausdriićken aus dem Mischraum
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period. vorgenommen wird. — 2. Vorr., bestehend aus zwei senkreclit zueinander 
stehenden Zufiihrungsdiisen fiir Fl. u. Gas, aus dem Mischraum, den Austrittsóffnungen 
u. gegebenenfalls einer Zerstaubungsdiise, dad. gek., daB zwischen Mischraum u. Aus- 
trittsoffnungen ein period, wirkendcr Unterbrecher eingeschaltet ist. (D. R. P. 466 355 
K I. 12 e yom 23/3. 1926, ausg. 5/10. 1928.) K a u s c h .

NielS Bendixen, Hampstead, England, Verfaliren und Yorrichtung zur Her- 
slellung von Emulsionen u. dgl. (D. R. P. 466 353 K I. 12 e vom 13/1. 1925, ausg. 
5/10. 1928. Engl. Priorr. 27/8. u. 1 1 / 1 1 . 1924. — C. 1925. II. 1884.) K a u s c h .

Frank Bureau, Frankreich, Apparat zur industriellen Verwendung ullrafilternder 
Me.iiibra.wn. Man montiert diese Membranen iiber ein rotierendes Filter yom Typus 
„Vallez“ u. verbindet damit Vorr., die die Ndd. nach der Peripherie der Membranen 
zu beseitigen. (F. P. 642 673 vom 22/3. 1927, ausg. 1/9. 1928.) K a u s c h .

Pfaudler Co., New York, Riihrer. 1. Umlaufriihrer, dad. gek., daB er eine rohren- 
fornjige.am einenEnde zur Aufnahme einer Welle offene u. am anderen Ende geschlossene 
Nabe hat u. um sie herum mehrere getrennt ausgebildete rohrenformige Flugel, die je 
am einen Ende mit der Nabe verscmveiBt u. am anderen Ende geschlossen sind, u. 
daB der iiuBere Teil jedes Flugels vorzugsweise quer zur Drehungsebene flachgedriickt 
u. in ihr gekriimmt ist. — 2. dad. gek., daB die inneren Enden der Fliigel dem UmriB 
der Nabe angepaBt u. mit ihr iiber verteilten Offnungen der Nabe verbunden sind, 
u. daB die im offenen Ende der Nabe aufgenommene Welle eine AuBenverb. bildet, 
die in Verb. mit allen Teilen des Hohlraums ist, um Temp.- u. Druckverhaltnisse 
wahrend des Emaillierens auszugleichen. — 3. dad. gek., daB das geschlossene End- 
stiick der Holilnąbe eine Reihe radialer Offnungen hat u. die getrennt ausgebildeten 
róhrenformigen Flugel abgeflachte, auBen abgeschlossene Teile u. zylindr. Enden 
haben, die mit der Hohlnabe um die Offnungen herum verbunden u. daran durch 
Sęhweifiung derart befestigt sind, daB ein stiickiger dichter Hohlkorper gebildet 
wird. — 4. dad. gek., daB jeder Flugel aus einem einzigen Metallrohrstiick besteht, 
das auf ein Stiick von der SchweiBfuge zwischen Flugel u. Nabe kreisfórmigen Quer- 
schnitt hat u. auf dem Rest der Lange quer zur Drehungsebene flachgedriickt u. im 
wcsęntlichen spiralig in der Drehungsebene gekriimmt ist. (D. R. P. 466 354 K I. 1 2  e 
vqm 20/1. 1928, ausg. 5/10. 1928.) K a u s c h .

Huth & Róttger G. m. b. H ., Dortmund, Vorrichtung zum Reinigen von Gasen, 
Luft u. dgl.j  mittels in einem Behiilter, in den das zu reinigende Medium unter Druck 
eingefiihrt wird, konzentr. angeordneter Filterhauben, 1. dad. gek., daB die konzentr. 
angeordneten Filterhauben, jede mit einem besonderen Antriebe ausgeriistet, Dreh- 
bewegungen ausfiihren konnen, die in bezug auf Geschwindigkeit u. Drehungsrichtung 
Toneinander unabhangig sind, wobei die Filterhauben ausgewiehtet aufgehiingt sind, 
so daB sio bei wechsclndem Gasdruck in senkrechter Richtung yerstellt werden. —
2. dad. gek., daB die Hóheneinstellung der Filterhauben mcchan. durch Ablaufen auf 
einer Kuryenbahn erfolgt. (D. R. P. 466 351 KJ. 12 e vom 2/2. 1926, ausg. 5/10.
1928.) K a u s c h .

Erzróst-Gesellschaft m. b. H ., Koln, Wilhelm Lindheimer, Koln-Brauns- 
feld und Josef Walmrath, Kóln-Ehrenfeld, Vorrichtung zum Waschen und Reinigen 
von Gasen mittels eines inmitten des Waschers eingebauten, die Waschfl. hebenden 
u. herumsohleudernden Spnihkreisels, dad. gek., daB der Wascherboden vom auBeren 
Rand zum Spriihkreisel hin glatt oder treppenfórmig stark ansteigt. (D. R. P. 466 435 
KI. 12 e vom 7/1. 1926, ausg. 5/10. 1928.) K a u s c h .

Hertha Molier, Arnold Luyken, Gertrud Luyken, Ernst Luyken, Nora Lam- 
ping, Braekwede, Westf., Ilse Vogg-Castendyk, Domach b. Basel, Irmgard Freude, 
Magdeburg, Fritz-Karl Castendyk, Bielefeld, Hendrich Luyken, Gerda Luyken, 
Elisabeth Luyken und Johann Luyken, Reinbek, Elektrische Ausscheidung von 
Schwebekorpern aus isolierenden, insbesondere gasformigen Fliissigkeiten im elektrischen 
Hochspannungsstromfeld, dad. gek., daB die Aussrrómerelektroden durch kunstliche 
WiLrmeentziehung unter AusschluB der Benetzung der dem zu reinigenden Fluidum 
zugekehrten Flachen unter der Temp. des umgebenden Fluidums gehalten werden. 
(D. R. P. 466 343 K I. 12 e vom 7/9. 1916, ausg. 5/10. 1928.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., 
Verfahren, endiose Ausstrdmelektroden fiir elektrische Gasreiniger durch Abslreifer zu 
reinigen, dad. gek., daB die Elektrodę absatzweise entweder fortlaufend in einer 
Richtung oder hin u. her in zwei Richtungen relativ zum Abstreifer bewegt wird. 
(D. R . P. 466 357 K I. 1 2  e vom 4/6. 1920, ausg. 5/10. 1928.) K a u s c h .

166*
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Emmanuel Aumont, Joseph Baudot und Louis Lefranęois, Paris, Verfahren 
und Vorrichtung zum Trennen von Fliissigkeitsgemischen durcli fraktionierte Destillation, 
wobei Destillatdampfe nach Kompression zum Warmeaustauseh mit dem Destilliergut 
verwendet werden. Die gesamten Destillatdampfe der Rektifizierkolonne werden einer 
Verdiehtung unterworfen u. im verdichteten Zustand in ihrer Gesamtheit dem Warme
austausch mit dem Destilliergut unterzogen u. durch diesen gleichzeitig auch verfliissigt. 
(Oe. P . 110 533 vom 5/12.1924, ausg. 10/9.1928. F . Prior. 11/12.1923.) M .F.M u l l e r .

Alexander Folliet, Frankreich, Kontinuierliche, selbsttalige Destillation durch 
h. Gase. Man laBt die zu behandelnde M. in dunner Schicht auf einer Transport- 
schnecke den Ofen herabsinken u. h. Gase im Gegenstrom hierzu bei 400° von unten 
nach oben stromen. (F. P. 642 518 vom 18/10. 1927, ausg. 30/8. 1928.) K a u s c h .

Julien Pieters, Frankreich, Yertikaler Ofen fiir kontinuierliche Destillation aller 
Stoffe. Die (Langs)-Wandę der einzelnen Retorten oder Kammern bestehen aus 
Rohren prismatischer Form aus feuerbestandigem Stoff. (F. P. 642 769 vom 30/3. 
1927, ausg. 4/9. 1928.) K a u s c h .

Antoine-Raoul fivariste Grimard, Frankreich, Aufhalten der Verdampfung in 
Verdampfgefa/}en. Man bringt plotzlich in den Yerdampfer eine gróBere Menge FI. 
ein, ais gewohnlich darin zur Verdampfung gelangt. (F. P. 641 877 vom 10/3. 1927, 
ausg. 13/8. 1928.) K a u s c h .

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
Robert Engstróm, Industriegasmaslcen. Eine Beschreibung. (Teknisk Tidskr. 

58. Allmiinna avdelningen 285— 90.) W . WOLFF.
C. V. Hoff, Prufung der Kohlenoxyd bindenden Degea-Patrone. Die Bauart u. 

Arbeitsweise des Degea-CO-Filtergerats wird beschrieben. Die Patronen maehen das 
CO nieht nur bei trockner, sondem auch bei feuchtwarmer Luft einwandfrei unschadlich 
u. zwar sowohl bei hohcm CO-Geh. (4%) ais auch bei geringen (1/2°/0). Die Temp. 
der Einatmungsluft war bei hohem CO-Geh. sehr hoch. Die Eignung des Gerats fur 
den Bergbau wird erortert. (Gluekauf 64. 1414—18. Essen.) W lLKE.

Rudolf Hanslian, Ober ein neues Kohlcnozyd-FUtergerat der Vereinigten Staaten. 
An Hand einer Veroffentlichung von FlELDNER, K a t z  u. REYNOLDS vom Bureau of 
Mines bespricht Vf. eine neue CO-Schutzmaske der Vereinigten Staaten, den M.S.A-CO- 
Selbstretter. Das CO wird hierbei, wie bei friiheren Masken, auf katalyt. Wege durch 
Hopcalite (besonders prapariertes CuO u. MnO=) zu C02  oxydiert. Die Prufung des 
Selbstretters im Laboratorium u. am Menschen, sowie ein App. zum Priifen von Filter- 
einsatzen u. CO-Patronen in CO-haltiger Luft werden beschrieben. (Ztschr. ges. SchieB- 
u. Sprengstoffwesen 23. 285—86. 325—329.) M e t z .

Henry Field Smyth und Henry F. Smyth jr., Atmungsversuche mit geuńssen 
Lacklósungsmitteln. Tierverss. mit Dampfen von Toluol, Xylol, Gasolin, Athyl-, Butyl-, 
Amylacetat, denat. Athylalkohol, Butylalkohol, dampfdestill. Terpentinol, Spritz- u. 
Streichlaokdestillaten. Nach den Ergebnissen werden diese Losungsmm. ungefahr in
3 Gruppen geteilt: 1. In Losungsmm., die ohne schadliche Wrkg. in iiblicher oder 
etwas erhohter Konz. fiir Streich- u. Spritzlacke verwendbar sind (Athyl-, Amyl-, 
Butylacetat). 2. In Losungsmm.. die mit iiber die iibliche Konz. zunehmender schadlich 
sind (Gasolin, Terpentinol, Xylol). 3. In Losungsmm., dereń iibliche Anwendung fiir 
Spritzlacke die obere Sicherheitsgrenze darstellt (Toluol u. Butylalkohol). (Journ. 
ind. Hygicne 10. 261—71.) K o n ig .

Jos. Sommer, Verhiitung belastigender Dunste in  der Lackindustrie. Vergleichende 
Abhandlung iiber die heutigen Systeme zur Verhiitung u. Beseitigung stórender Dampfo 
unter besonderer Beriicksichtigung der im Ausland iibliehen Verff. Die wirksamste 
Art der Dampfebeseitigung durch Verbrennen envies sich zu kostspielig u. zu explosions- 
gefahrlieh. Die chem. Beseitigung der Dampfe hat noch zu keiner befriedigenden Lsg. 
gefiihrt, am besten wird die Kondensation bislang mit Hilfe von W.-Streudiisen bewerk- 
stelligt. Nach dem Urteil des Vfs. stehen die deutschen Lackfabriken in bezug auf die 
apparative Einrichtung ihrer Lackkiichen an der Spitze aller Nationen. (Farbę u. 
Lack 1928. 449—50.) K o n ig .

A. Burstein, Die grammetrische Bestimmung des von Arbeitern eingeatmeten Staubs. 
Die gewohnlich angewandten Methoden zur Best. des Staubes in der Luft geben keine 
genauen Resultate, weil sie nieht die am Arbeitsplatz yorhandene Staubmenge an- 
geben. Die im Filter zuriickgehalteno Staubmenge hangt von dem Unterdruek an der
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Filtereingangsstelle u. dereń yertikaler oder horizontaler Lage ab. Zwecks Erzielung 
ubereinstimmender Werte muB der Staubbestimmungsapp. genau die Funktion des 
menschlichen Atmungsorgans nachahmen. In diesem Falle ist es erwiinscht, den Be- 
griff „Staubkoeffizient“ einzufiihren, zu dessen Ermittlung der im Aufsatz beschriebene 
App., das „Koniogravimeler“ mit zugehoriger Pumpe dienen kann. (Journ. ind. Hygiene 

' 10. 279—91. Gigiena Truda 1926. 27—45. Odessa.) K onig.
Patrick Hefferaan und A. T. Green, Die Art der Wirkung von Kieselsdurestaub 

auf die Lungen. Kieselsaure ist ein gewóhnlicher Bestandteil tier. u. pflanzlicher Ge- 
webe u. wird im Urin gefunden. Die Erfahrung spriebt gegen die tox. Wrkg. des Kiesel- 
saureions auf Tiere. Kieselsaure in fester Bindung u. in krystallin. Form scheint un- 
schadlich zu sein, dagegen ist kolloidale S i0 2 gewissen tier. Geweben schadlich, wenn 
sie damit in oberflilchliche Beriihrung kommen. Im akt. Zustande u. in geniigend 
groBen Dosen intrayenos gegeben, kann sie infolge ihrer kraftigen Wirksamkeit ais 
Kolloid sofort tótlieh wirken. Lungen-Silicose wird wahrscheinlich durch die kolloidale 
Wrkg. von hydrat. S i0 2 verursacht, dereń Wrkg. in den Lungen yorgebeugt werden 
kann, wenn man sie mit einer Schieht koagulierender Substanz, wie Ton, Kohle usw. 
Yersieht. Andere Kolloide, wie Zinnsauresol, konnen in den Geweben wie hydrat. 
Si0 2  wirken. (Journ. ind. Hygiene 10. 272—78.) K o n ig .

V. Anorganische Industrie.
S. Kasmin, Ober die Norm Jur Natriumniłrit. Zwischen dem einzigen russ. 

Produzenten fiir N aN 02, der Akt.-Ges. „K o k s o b e n z o 1“ u. dem einzigen Kon- 
sumenten, dem A ni 1 tr u s t ,  wurde eine Norm fiir NaN0 2 festgesetzt, die einen Geh. 
von 94% im Handelsprod., bestimmt durch Oxydation mit Permanganat in Ggw. 
von H2 S0 4  fordert. (Nachr. Standardisierung [russ.: Westnik Standartisazii] 1928.
1. 30.) Roll.

G. Fauser, Die Gewinnung von konzentrierter Salpelersaure durch Ozydation von 
Ammoniak unter Druck. (Vgl. C. 1928. II. 1250.) Energieberechnungen, Beschreibung 
der App. fur die groBe Technik. Fiir die App. benutzt man am besten Chromstahl 
mit einem Geh. von 0,1% C, 0,18% Cr, 6,0% Ni, 0,4% Si, 0,25% Mn, 0,025% P2 Os 
u. 0,025% S. (Notiziario chim.-ind. 3. 483—86.) Gr im m e .

I. Larjukow, Napreinigung des Wasserstoffs von Schwefelverbindungen. Den 
App. bilden im wesentlichen zwei kaskadenartig ubereinander aufgebaute Turme. 
In den hoherstehenden Turm wird von unten her das zu reinigende Gas eingeleitet, 
das auf seinem Wege einer von oben herabrieselnden 5%ig. Sodalsg. begegnet, von 
der der H2S gebunden wird. Die mit H2S gesatt. Sodalsg. flieBt dann in den zweiten 
Turm, wo ihr durch Einleiten von warmer Luft der H2S entzogen wird, wonach das 
Gasgemisch ins Freie gelangt. Dio regenerierte Sodalsg. wird mittels einer Pumpe 
wieder in den oberen Turm gebracht, wo sie weiteren Gasmengen den H2S zu entziehen 
vermag. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 2. 6 —7.) S c h a p .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Koppe,
Neu Róssen), Gewinnung von Schwefel aus Rohschwefel gemiiB D. R. P. 428 087, dad. 
gek., daB man in Roh-S oder andere S-haltige Massen, zweekmaBig unter Druck, in 
h. (NH4 )2 S-Lsg. auflost u. die erhaltcne Polysulfidlsg. nach dem Verf. des D. R. P. 
428 087, insbesondere der Ausfiihrungsform des D. R. P. 457 221, auf reinen S ver- 
arbeitet, wobei das (NH4)2S im Kreislauf benutzt wird. (D. R. P.^ł66 037 K I. 12 i 
vom 9/7. 1927, ausg. 1/10. 1928. Zus. zu D. R. P. 428087; C. 1926. II. 286.) K a u s c h .

W illiam  H. Howard, Salt Lake, City, Utah, Schwefel aus S0 2  enthaltenden 
Ofengasen. Man leitet die Gase durch W., fiihrt einen Luftstrom durch die Lsg. u. 
das Gemisch von S 0 2  u. Luft durch gliihende Kohle. (A. P. 1 685 231 vom 20/8.
1927, ausg. 25/9. 1928.) K a u s c h .

I. E. Weber, Leagrave, H. E. Alcock.und B. Laporte Ltd., Luton, Bedfordshire, 
Phosphorsaure. Man laBt H 2 S0 4 in wenigstens solcher Menge auf ein Mineralphosphat 
einwirken, daB sich Superphosphat bildet, u. erhitzt auf wenigstens 150° (150—200°), 
aber nieht so hoch, daB sich Pyrophosphorsaure bilden kann. (E. P. 295 848 vom 
22/9. 1927, ausg. 13/9. 1928.) K a u s c h .

Cassel Cyanide Co., Ltd. und T. Evan, Glasgow, Kohlenstoff. Man erha.lt C 
durch katalyt. Zers. yon CO in Ggw. massiver Kontaktstoffe (Fe, Ni, Co oder dereń 
Ozyde). Stahl, der ais Kontaktstoff in Plattenform angewendet wird, kann durch
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Eintauehen in gcschmolzenes NaCN, Waschon mit W., Reduziercn mit CO oder H2 

u. langeres Erhitzen auf 500—700° in CO oder wiederholte Oxydation u. Red. in CO 
bei 600—700° aktiyiert werden. (E. P. 294 759 vom 5/7. 1927, ausg. 23/8. 1928.) K a u .

Edmund Kiichler, Frankfurt a. M. (Erfinder: Franz Krczil, Jiiterbog), Verfahren 
zur Hersłellung einer kieselsaurelialtigen hocliaktiven Kohle nach D. R. P. 453 972, dad. 
gek., daB man von gewohnlieher gekornter Kohle beliebiger Herkunft ausgeht, die M t 
Si02-Gel belegt ist. (D. R. P. 466 358 KI. 1 2  i vom 23/5. 1926, ausg. 5/10. 1928. 
Zus. zu D. R. P. 453972; C. 1908. I. 833.) K a u s c h .

Pacific Coast Borax Co., Newada, iibert. von: Thomas M. Cramer, Long Beach, 
Californ., Handełsborax aus Rasorit auf nassem Wet/e. Das Minerał, das 4 Moll. W. 
auf 2 Moll. B20 3  entha.lt, wird mit W. irgendeiner Form auf etwa 212° F. erhitzt. 
(A. P. 1685  214 vom 22/1. 1927, ausg. 25/9. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Weifle bei Rotglut bestańdige 
Tilansdure. Bei der Hydrolyse setzt man einen das Fe™ in F e n  umwandelndcn u. alle 
anderen aufier Tiiv reduzierenden Stoff in so gcnugender Menge zu, daB immer 
Reduktionsmittel im Endprod. yerbleibt. (F. P. 641712 yom 1/10. 1927, ausg. 9/8. 
1928.) ___________  K a u s c h .

Pścheux, Les acides et les chlorures decolorants. Paris: J.-B. Bailliere et fils 1928. (96 S.)
Br.: 5fr.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
K. I. Scharaschkin und w . E. Bromley, Die Temperaturverh.altnisse beim 

Kulilprozep in  der Fourcault-Maschine. (S p reeh saa l 61. 790—91.) SALMANG.
Richard Aldinger, Das Hdfłen des Emails auf Eisen. Vf. gibt eine ausgezeichnete 

kurze Zusammenstellung der wesentlichen Ergebnisse der Emailforschung, ferner 
eigene Verss. iiber den EinfluB der Art des Einbrennens auf die Haftkraft des Emails 
auf Eisen. (Keram. Rdsch. 36. 757—58.) S a l m a n g .

S. Stein, Zur Frage der Verbrennungsvofgange im  auiomatischen Schachtofen. 
(Vgl. hierzu K u h l , C. 1928. II. 98, u. H a u e n s c h il d , C. 1928. II. 1927.) Bei geniigend 
starkem Luftzug u. maBigem Brennstoffyerbrauch werden die besten Brennergebnisse 
erzielt. (Zement 17. 1474.) SALMANG.

M. Gurewitsch, Die Normalisierung in  der Glasinduslrie. Die Erzeugnisse der 
russ. Glasindustrie stehen bei 2 1 / 2 -3-faehem Friedenspreis qualitativ unter dem schon 
nicht sehr hohen Friedensniveau. Vf. sieht eine Verbesserungsmogliehkeit in wirtschaft- 
lioher u. qualitatiyer Hinsieht nur in einer Normung der unzahligen Arten u. GroBen 
sowohl der Ofen u. Wannen, ais auch der produzierten Ware. Er gibt eine Einfeilung 
der Glassorten (Tafelglas, Flaschen, Geschirr, Apparate- u. Laboratoriumsglas, Lampen- 
glas u. techn. Glas) u. bespricht die Gesichtspunkte, von denen aus eine Normung 
yorzunehnien ware. (Nachr. Standardisierung [russ.: Westnik Standartisazii] 1928.
I. 15—21.) . . R oll.

P. Tietze jr., Die theoretischen Grundlagen der chemischen Angreifbarkeit des 
Glases auf Grund seines Verhaltens gegen Wasser. Vf. stellt einfaehe Formeln fiir den 
Losungsyorgang auf, die die Vorgange beim Angriff des Glases durch W., Sauren u. 
Alkalien zu erklaren gestatten. Auf Grund seiner Losungsycrss. an 18 Glasern konnte 
Vf. nachweisen, daB 2 Arten von Kieselsaure im Glase yorhanden sind, die das Geriist 
bildende „Magma“-Kieselsaure u. die in Form von Silieaten yorliegende, die ionisierbar 
ist. Borate neigen sehr zur Bldg. hochpolymerisierter unl. Komplexe, die zurn Gerust 
zu rechnen sind. (Spreehsaal 61. 809—10. Auszug aus der Dissertation Univ. Breslau 
1928.) S a l m a n g .

Josef Tischer, Beitrage zur Fabrikation der Glaser fu r  elektrische Gliihlampen. 
Zur Feststellung der Verschmelzbarkeit zweier Glaser kann folgende Methode benutzt 
werden: Man formt aus beiden Glasern 2 kleine Plattchen, die man zusammen oder 
einzeln mit einem Vergleichsglase unter genau inne gelialtenen Bedingungen zu Faden 
auszieht. Bei gleichen Ausdehnungskoeffizienten sind die Faden gleich lang. Anderen- 
falls ist einer gekrummt. Vf. gibt mehrere Ausfuhrungsbeispiele. (Spreehsaal 61. 
788—90.) S a l m a n g .

A. Anable, Dorr-Schlammapparat fiir  Tonreinigung. (Journ. Amer. ceram. Soc.
I I .  791—94. New York City, The D o r r  Co.) SALMANG.
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Samuel J. Mc Dowell und Remington M. Murphy, Mitteilungen iiber den 
Brand von Terrakotta. Es wird iiber den Brand in einem Ofen mit einer Muffel von
3,50 m Durchmesser .berichtet. Es fehlt an Angaben uber das Brennyerh. in period, 
beheizten Ofen. (Journ. Amer. ceram. Soc. 11. 745—52. Corning, N. Y. Corning Terra 
Cotta Co.) Sa l m a n g .

C. L. Deeds, Mitteilung iiber die Wasserdampfadsorptio7i einer gebrannten Irden- 
masse. Die Irdenmasse wurde bei 3 Tempp. gebrannt, 36 Tage lang iiber 10% Scliwefcl- 
saure gestellt u. die Gewichtszuna h mc bestimmt. Bis zu einem gewissen Porositats- 
grade war die W.-Aufnahme der Porositiit proportional, aber die M. mit der hochsten 
Absorption, 20,25%, hatte mebr W,-Dampf aufgenommen. Bei einer Absorption von 
8,81% wurde 0,13% Dampf adsorbiert. Bei 10,8% Absorption wurde 0,16 u. bei 
20,25% Absorption 0,54% Dampf adsorbiert. (Journ. Amer. ceram. Soc. 11. 769—70. 
Newell, W. Va. The H o m e r  L a u g h l i n  China Co.) S a lm a n g .

W. C.Hansen, Phasengleichgewichte in  dem System 2 CaO'Si02-M g0-5CaO • 3 A l20 3. 
Die Unters. dieses Systems wurde im Zusammenhang mit Studien iiber die Konst. 
.des Portlandzementes durchgefiihrt, um festzustellen, ob MgO u. 2 CaO • S i0 2 in dom 
System ais indhdduelle Yerbb. ezistieren oder ob sie unter Bldg. anderer krystallin. 
Phasen reagieren. Zur Vers.-Anordnung ygl. H a n s e n  u . B o g u e  (C. 1928. I. 1995). 
Es zeigte sich, daB MgO weder mit 2 C a0-Si0 2  noch mit 5 CaO-3 A120 3  feste Lsgg. 
bildet, u. daB es auch nicht imstande ist, CaO in diesen Verbb. zu ersetzen. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 50. 2155—60. Washington, D. C., Portland Cement Assoe. Fellowship, 
Bureau of Standards.) S ta m m .

Gustav P. Hiittig und Mathias Lewinter, Der Prozeji des Kalkbrennens. Ein  
Beitrag zur Kenntnis heterogener Gleichgewichte. Dio Temp. der vollstandigen Disso- 
ziation des CaC03 wird von yerschiedenen Autoren verschieden zwischen 800° u. 1100° 
angegeben. Die Vff. haben durch ihre Verss. ermittelt, daB dieser Vorgang nicht so 
einiEach yonstatten geht, wie bisher angenommen wurde. Bei hoher Temp. sind vor- 
handen: CaC03, CaO u. eine Phase yariabler Zus. Da nach der Phasenregel diese drei 
Phasen nicht nebeneinander bestehen konnen, muB eine instabil sein, d. i. CaC03, 
das sich zu Iangsam zers. Die Erhitzungsbedingungen diirften von groBem EinfluB 
auf die Menge u. Zus. der yariabel zusammengesetzten Phase sein. (Ztschr. angew. 
Chem. 41. 1034—43. Prag, Dtsch. Techn. Hochsch.) Sa l m a n g .

J. Arnould, Feuerfester Zement und Beton. Der sog. Kestner-Zement ist ein 
Tonerdezement, der erst bei 1400° erweicht u. bei 1500° schmilzt. Schwindung 0,5 
bis 1,5%. Ausdehnungskoeffizient 5,3 X 10~6. D. 1,8 oder 1,5. Seine Verwendung 
in Feuerungen usw. wird empfohlen. Er bindet Iangsam ab, aber erhartet schnell. 
(Chaleur et Ind. 9. 536.) Sa x m a n g .

Peter Budników, Zur Priifung des halbsauren feuerfesten Steins fiir Rohól- und 
Kohlenfeuerungen. Wiedergabe einer Begutachtung eines solchen Steines. (Tonind.- 
Ztg. 52. 1636—38. Charków, RuBl. Ukrainischer Silicattrust.) S a l m a n g .

Compagnie Centrale des fimeris et Produits a polir, Frankreich, Seine, Schleif- 
korper. Schleifkórpor, die auch in wss. Medium yerwendbar sind, werden hergestellt 
aus einer aus Kautschuk bestehenden Klebmasse, die durch Erwiirmen oder durch 
Behandlung mit einem Losungsm. evtl. unter Zusatz anderer piast. Massen erweicht 
wird. Diese yiscose u. pastenfórmige Grundmasse wird auf einen geeigneten Trager 
(Papier, Holz, Gewebe u. a.) aufgebraeht, mit dem Schleifmaterial bestaubt u. schlieB- 
lich bei geeigneter Temp. yulkanisiert. Zwischen Trager und Klebmasse konnen noch 
eine oder mehrere Kautschukschichten eingeschaltet werden. Der Trager kann nach 
Herst. des Sohleifkorpers z. B. durch Abwaschen oder Abbiirsten entfernt werden, 
wodurch man einen brauchbaren Schleiffilm erhalt. (F. P. 641 078 vom 17/9. 1927, 
ausg. 27/7. 1928.) R a d d e .

E. Goffart, Briissel, Zement. Den Rohstoffmisehungen des Portlandzementes 
wird vor dem Brennen Bauxit oder nach dem Brennen vor oder wahrend des Mahlens 
Cftlciumaluminat zugesetzt; ferner wird ein Schutzkolloid, wie EiweiB, Gummi, Starkę 
o. dgl. wahrend oder nach dem Mahlen des gesinterten Gutes oder mit dem Anmach- 
wasser zugegeben. Es erfolgt langsames Abbinden, die Erzeugnisse besitzen hohe 
Anfangsfestigkeit. (E. P. 294111 vom 13/7. 1928, Auszug yeroff. 12/9. 1928. Prior.
16/7. 1927.) K u h l in g .
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Otto Lellep, Reval, Brennen von Ze.me.nt mit Granulierung des Rolistoffs vor dem 
Brennen, dad. gek., daB das Rohmehl ohne Brennstoffzusatz granuliert u. die er- 
haltenen Kórner dann in einem Drehofen zu Klinkern gesintert werden, dessen Abgaso 
vorzugsweise zum Vorbrennen des Rohstoffs vor Eintritt in den Drehofen benutzt 
werden. — 2. Vorr. zur Ausfuhrung des Verf. gemafi Anspruch 1, gek. durch eine 
Granuliertromme], einen Wanderrost o. dgl. u. einen Drehofen, wobei das Brenngut 
auf dem Wanderrost durch Abgase des Drohofens erhitzt wird, welche der Rostoberseite 
zugefiihrt werden. — Es wird hochwertiger Zement u. gute Ausnutzung des Brenn- 
stoffs erzielt. (D. R. P. 466298 KI. 80c vom 3/4. 1927, ausg. 4/10. 1928.) K u h l.

V n. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
C. V. Ramaswami Ayyar, T. S. S. Perumal und Roland V. Norris, Die Ozy-

dation vcm Schwefel in  Miscliung mit aktiviertem Schlamm und ihr E influp auf die Loslich- 
machung von Mineralphosphaten. In Ggw. von aktiviertem Schlamm verlauft die 
Oxydation von S sehr energisch, so daB in Abwesenheit neutralisierender Verbb. pn 
bis 1,6 fallt infolge- Bldg. von H 2 S 04. Letztere wirkt energ. aufschlieBend auf zu- 
•gegebenes Rohphosphat, wobei pn bis 4,6 steigt. Beigabe von geringen Mengen katalyt. 
wirkender Salze (MnS04, FeS04, A12(S04)3) erhoht den Grad der Oxydation. AUgemein 
•ist das beste Verhaltnis 4 S : 1 Phosphat. In Ggw. von Katalysatoren verengt sich 
dies Verhaltnis auf 1 :1 . (Journ. Indian Inst. Science Serie A. 11. 85—90. 
Bangalore.) - Gr ij i m e .

Zschetzsche, Die Bedeutung von Jod bei der kiinstlichen Dungung. Hinweis auf 
Superphosphat, in dem je nach Herkunft bis 40 mg/kg Jod enthalten sind. (Kunst- 
dunger- u. Leim-Ind. 25. 356.) T r e n e l .

Frank B. Rue und Chas. A. M azzuchelli, Mangansulfat. Sammelbericht iiber 
die Wichtigkeit von MnS04  ais Stimulans u. Mn ais wichtigen Pflanzennahrstoff. 
Die Erntemehrertrage waren stellenweiso sehr bedeutcnd. (Amer. Fertilizer 69. No. 5. 
24—25.) G r im m e .

S. Gericke, Kalkdiingungsversuche auf Hocli- und Niederungsmoor. Topfverss. 
mit Hafer auf saurem Hochmoor u. neutralem kalkreichen Niederungsmoor. Auf dem 
sauren Hochmoor wurde durch die Kalkung der Ertrag um 507% gesteigert. Bei Yoll- 
diingung betrug die Steigerung 387% bei 50 dz CaO/ha u. 429% bei 150 dz CaO/ha. 
Der Kalkgeh. in der Trockensubstanz der Pflanze stieg durch die starkę Kalkgabe 
auf das Dreifache. Ohne Kalk kamen die Nahrstoffe der Volldiingung auf dem sauren 
Boden nicht nennenswert zur Wrkg. — Auf dem nahrstoffreichen Niederungsmoor 
traten durch die Kalkung mit Branntkalk Depressionen ein. Am starksten war der 
Ernteruckgang bei der Dungung mit P 2 0 5. Kali -wurde gut ausgeniitzt, obwohl der 
Boden 1,8% K20  enthielt, durch die Kalkung wurde die Kaliausniitzung zunachst 
herabgesetzt, durch starkere Kalkgaben jedoch wieder etwas gesteigert. Die Ausnutzung 
der Bodennahrstoffe war sehr klein. (Fortschr. d. Landwirtsch. 3. 874—76. Berlin- 
Dahlem.) TRENEL.

F. Honcamp und H. WieBmann, Kritische Untersuchungen zur Neubauermetliode. 
Vff. priifen die Frage, ob die Nahrstoffaufnahme durch die Keimpflanze den 1.. Nahr- 
stoffvorrat des Bodens erschópft. In Sandyerss. werden 11. K-Salze quantitativ auf- 
genommen. Wird K20  in Form von Glimmer oder Boden gegeben, so steigt die K2 0- 
Aufnahme proportional mit der gegebenen Menge. Von den 11. Phosphaten werden 
nur die kleinsten Gaben vollstandig ausgenutzt. Die Ausnutzung sinkt mit steigenden 
Gaben; die Abnahme ist bei den versehiedenen P2 0 5-Formen verschieden; am giin- 
stigsten schnitt hier das Superphosphat ab. Da nach 18 Tagen die im Boden 
vorhandenen 1. K ,0- u. P2 0 5-Vorrate nicht erschópft werden, kann der Keimpflanzen- 
vers. keinen quantitativen AufschluB iiber den Nahrstoffvorrat des Bodens geben. 
Bei mehrfacher Wiederholung des Neubauervers. bleibt die Rangordnung hinsichtlich 
der aufgenommenen Nahrstoffmengen jedoch bestehen. (Fortschr. d. Landwirtsch.
3. 931—34. Rostock, Landw. Vers.-Stat.) T r e n e l .

Selman A. Waksman und Kenneth R. Stevens, Beitrag zur chemischenZusammen- 
setzung rerschiedener Torfprofile. (I. vgl. C. 1928. II. 1734.) Im N iederungsm oor 
werden die wasserlóslichen Substanzen schnell zers., alsdann Pentosane u . Cellulose, 
wahrend Ligninę u. gewisse Hemicellulosen erhalten bleiben. Fett u . Ole werden schncll 
zers., Wachso dagegen langsam. Im Hochmoor wird der gróBte Teil der stickętoff-
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haltigen Substanz schnell zers. u. dic KW-stoffo langsam, Celluloso u. Hemioelluloso 
bleiben langer erhalten ais im Niederungsmoor. Lignino u. Wachssubstanzen werden 
langsam zers. Das Hochmoor mufi nach seiner Meliorierung gckalkt u. mit Stiekstoff 
u. kiinstliehen Diingemitteln gediingt werden, damit die Celluloso zers. werden kann. 
Drainage des Niederungsmoors fiihrt zu einer starken Entw. aerob. Aetinomyees u. 
Bakterien. Die Eolgo ist eine schnelle NH3 -Entw. mit anschlieBender Nitrifikation. 
(Soil Science 26. 239—51. New Jersey, Agric. Exp. Stat.) T ren  EL.

A. Kaufmann, Beitrag zur Frage der Beslimmung des Kalkbedarfs saurer Boden 
auf Grund von Laboratoriums- und Vegctationsversuclien. Vf. vergleicht an 5 ver- 
schiedenen Boden folgende Methoden: Best. der hydrolyt. Aoiditat (mit Ca-Acetat), 
der Austausehaciditat, der Rk. in W. u. KC1, der austausehbaren Basen nach HlSSINK, 
G e d r o iz , G e h r in g , B o b k o -As k e n a s i . Die Kalkgaben in den Vegetationsverss. 
mit Hafer u. Gerste wurden nach DAIKUHARA u . durch potentiometr. Titration mit 
0,1-n. Kalkwasser auf pn 7 ermittelt. Der Vergleich der chem. Methoden ergab keine 
tibereinstimmung. Die nach DAIKUHARA sowohl ais auch die potentiometr. bestimmten 
Kalkgaben reichten zu Hochsternten nicht aus. Nach der Methodo Ge h r in g  wurden 
prakt. Vollernten erzielt; eine weitere Steigerung nach HlSSINK auf 55% Sattigungs- 
grad ergab nur noch eine geringe Erntestcigerung. Depressionen durch die 3—9-fache 
Kalkgabe traten nur auf dem Dahlemer Boden ein. Erst durch die dreifache Kalk- 
gabe zeigt sich der Boden nach der Ernte neutral. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung 
Abt. A 12. 156—74. Berlin, Landwirtsch. Hoehsch.) T r e n e l .

Harold E. Annett, A. R. Padmanabha Aiyer und Ram Narayan Kayasth, 
Slickstoffbilanz eines indischen Bodens in  Beziehung zur jahreszeillichen Zusammen- 
setzung des Brunnenwassers und ihre Bedeutung fiir die behauptele Verschlechterung 
.der Bodenfruchtbarkeit. Vff. haben im Laufo von 2 Jahren zu verschiedenen Zeiten 
den Nitratgeh. eines ind. schwarzen Tonbodens u. des Drainagewassers bestimmt. 
Im Brunnenwasser, das zur Bewasserung diente, wurden Gesamtsalzgeh., Nitrate, 
Carbonate u. Bicarbonate bestimmt. Zu Beginn der Regenzeit war der Nitratgeh. 
des Bodens u. entsprechend der des Drainwassers am hochsten. Ein ungediingter 
u. nicht bewasserter Boden verlor in 1 Jahr 1000 Pfd. NaN03/p. acre. Durch Diingung 
u. Bewasserung steigt der Verlust auf das Dreifache. Da jedoch der untersuchte Boden 
wahrend 25 Jahren in Wirklichkeit den gleichen Nitratgeh. behalten hat, wird der 
Verlust durch Fixation aus der Luft ausgeglichen. Vff. empfehlen, den N 0 2-Mangel 
am Endo der Regenzeit durch Kopfdiingung mit Stickstoffdiingern auszugleichen 
oder aber den Anbau der Baumwolle durch ,,Kaltwetterpflanzen“ zu ersetzen, weil 
die Nitratverluste durch Bodenbearbeitung am Ende der Regenzeit ausgeglichen 
werden konnen. (Mem. Agr. Chemical Series 9. 155—234. Nagpur, Indien.) T r e n e l .

Ch. Cornu, Das Pyrethrum-Insektemnittel — seine Zukunft — seine Kultur. Vf. 
unterscheidet zwei Typen von Insektenmitteln: 1. Gifte, die, eingenommen, fiir alle 
Lebewesen todlich sind (z. B. Arsenik, Blausaure usw.), 2. fiir Warmbliitcr unschadliehe 
Mittel, die aber Insekten durch auBere Beriihrung toten. Der Prototyp der letzteren 
ist das PyTethrum (Stammpflanze: Pyrethrum cinerariaefolium), dessen wirksames 
Prinzip das Pyrethrin (S t a u d in g f .r  u . R u z ic k a , C. 1924. II. 181) ist; Geh. 
der Bliiten 0,4—0,6%. Pyrethrin, ein Ester von óliger Konsistenz, ist wenig haltbar, 
besonders leicht verseifbar, weshalb Emulsionen mit Seifenlsg. im landwirtschaftlichen 
Gebrauch sich nicht bewahrt haben. Vf. regt deshalb die Herst. einer neutralen Emulsion 
*n. Die insektentótende Kraft des Pyrethrin ist 10—15mal groBcr ais die von Nicotin. 
Die Beurteilung von Pyrethrumpulver sollte nach dem Geh. an Pyrethrin erfolgen. — 
Vf. macht Angaben iiber seine Erfahrung mit der Anpflanzung von Pyrethrum cine
rariaefolium u. empfiehlt dessen Kultur fiir Prankreich, die gute Aussicht, nach Er- 
fiillung gewisser Voraussetzungen, fiir die Zukunft bietet. (Chim. et Ind. 19. Sonder- 
Nr. 849—58.) A. Mu l l e r .

Derrill M. Daniel, Biologie und Kontrolle des Heidelbeerblatlbohrers. Die Larven 
des Heidelbeerblattbohrers werden bei Spritzungen mit Mineralólemulsionen relativ 
leicht abgetotet, weniger gut mrkte Nicotinseifenlsg., wahrend Insektenpulver fast 
wirkungslos war. (Buli. New York State agricult. Exper. Stat. 1928. No. 133. 3—38. 
Geneva [N. Y.].) Gr im m e .

S. Winogradsky, Uber die landmrtschaflliche Anwendung einer mikrobiologischen 
Prufung. Schwerer Boden wird mit 3—5% Starkepulver, leichter Boden mit 1 % 
Mannit u. 20% gewaschenem Kaolin yersetzt. In 3 Teile teilen. Teil 1, bezeichnet 
mit O, mit W. anfeuchten, Teil 2, bezeichnet mit Ca, mit 2—3% CaC03  Tersetzen, an-
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feuchten, Teil 3 bezeichnet mit P mit einer l° /00ig. Lsg. von Ca-mono- u. -diphosphat 
(PH =  7—7,1) durchfeuchten. Mischungen in Petrischalen von 4— 6  cm Durchmesser 
bis zum Bandę einfiillen, Oberflache mit feuchtem Glasspatel gut glatten. 48 Stdn. 
bei 30° stehen lassen u. beobackten auf Azotobalcłerkolomen. Zeigen alle 3 Proben 
einen gleichen Befall, so ist der Boden gut Yersorgt mit P 2 0 5  u. CaO, kein Befall bei O 
u. P, aber bei Ca zeigt Armut an CaO oder Sauregeli. im allgemeinen, kein Befall bei
O u. Ca, aber bei P zeigt Armut an P2 0 6. Man fertigt am bcstcn Photographien an, 
um fiir spater Beweismaterial zu haben. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 161 
bis 165.) Gr im m e .

Antonin NSmec, E in  neues rasches Verfahren zur Ermittlung der Phoephorsdure- 
dungungsbediirftigkeit der Ackerbóden. Zusammenfassender Bericht uber die Erfah- 
rungcn mit der colorimetr. Best. der P 2 0 6 in wss. Bodenauszugen, die Vf. 1926 vor- 
gescblagen hat (Vgl. C. 1926. II. 2343) Da Vf. bei der Red. der P2 0 5  • 24Mo03 durch 
C6 H4 (0H ) 2 bei Ggw. yon Na2 S0 3  auch die in den Bodenauszug iibergegangene SiO, 
mitbestimmte, hat er sein Verf. abgeandert. Vf. bestimmt die P2 0 5 auCerdem nach 
der Methode von ATKINS (vgl. C. 1924. II. 1625), in der die Red. mit frisch bereiteter 
SnCl2 -Lsg. erfolgt, u. zieht von seinem P2 0 5 -Si02-Wert den reinen P2 0 5-Wert nach 
ATKINS ab. Die Diffcrenz wird mit 0,4097 multipliziert. In diesem Faktor ist die 
Farbungsintensitiit von Si: P =  1: 0,44 u. die Umrechnung auf S i0 2 beriicksichtigt. 
Der reine P2 0 5 -Geh. der Bodenausziige stellte sich in der Regel ais sehr gering heraus. 
Bei der Prufung dieser so gewonnenen Lóslichkeitszahlen der S i0 2  mit Feldverss. 
zeigte es sich, dafi die ertragsteigernde Wrkg. der P2 0 5-Diingung mit steigendem 
S i0 2 -Geh. der Bodenausziige fallt. Die nach ATKINS gewonnenen Zahlen zeigen nur 
lose Beziehungen zur P2 0 6-Bediirftigkeit des Bodens. Die vom Vf. friiher angegebenen 
Grenzzahlen (1. c.) werden bestatigt. In 11% der Falle versagte die Methode. (Fortschr. 
d . Landwirtsch. 3. 919—24. Landw. Vers.-Stat. Prag.) T r e n e l .

Elektrizitatswerk Lonza, Basel, Dungemitlel. Rohphosphat wird mit HN03 

von solcher Starkę aufgeschlossen, dafi das Erzeugnis weniger W. enthalt ais dem 
n. Wassergeh. des krystallisierten Ca(N03 ) 2  entspricht, zweckmaCig weniger ais zur 
Bldg. von Ca(N03)2-4 H20  erforderlich ist. Es kann auch mit 60%ig. HN03  auf
geschlossen u. die Wassermenge auf den erwahnten Betrag durch Uberleiten von 
trockener Luft bei Tempp. von weniger ais 40° yerringert werden. Entstehung von 
Stickoxyden wird mittels kleiner Mengen Harnstoff verhindert. Die Erzeugnisse sind 
ziemlich bestandig. (E. P. 294117 vom 16/7. 1928, Auszug ycróff. 12/9. 1928. Prior. 
14/7. 1927.) K u hu ng.

Winthrop Chemical Co., Inc., New York, N. J., V. St. A., iibert. von: Gosta 
Osvald, Stockholm, Schweden, Saatgultrockenbeize. Bestauben des Saatgutes mit 
einem Pulver, daa aus einer Mischung von fein verteilten, inakt. Yerdiinnungsmitteln 
(Talk, MgO, Fe20 3, S i0 2  u. a.) mit 2—10% polymerem Formaldehyd (Paraform- 
aldehyd, Polyosymethylenen u. a.) ais Desinfiziens bcsteht. (A. P. 1 670 980 vom 
14/11. 1925, ausg. 22/5. 1928. Schwed. Prior. 26/1. 1925.) R aDDE.

Michel Josef Pouey, Frankreich, Insekten vertilgendes Pulver aus Tabakeztrakt. 
Das Pulyer, das man durch Eindampfen von Tabakbruhen gewinnt, enthalt nur 
geringe u. zu vernachlassigende Mengen Nicotin, hat aber eine Insekten totende 
Kraft, die ebenso stark ist, ais ob es groBere Mengen von Nicotin enthalten wurde. 
Zur Herst. kónnen herangezogen werden die Abfallaugen der Nicotinsulfatgewinnung, 
der Tabakfabriken u. die Briihen, die man aus Tabakstengeln erzielt. Dio Auf- 
arbeitung dieser Laugen wird im einzelnen beschrieben. Das Pulver hat fiir die Be- 
diirfnisse der Landwirtschaft besondere Bedeutung. (F. P. 641 062 vom 17/9. 1927,

H. Gouthićre et Cie., Frankreich, Masse m it Kupferlactat ais Grundstojf zum 
Behandeln von Weinstocken. Man erhalt das Kupferlactat durch doppclte Umsetzung 
von Calciumlactat mit CuS04  ais 1., nicht scharfes, in hohem Mafie wirksames Salz, 
das ais solches in Form eines Breies oder ais Pulver verwandt werden kann. Es kann 
auch gemischt werden mit Talk, Gips, Schwefel, arsenhaltigen Stoffen, zwecks 
Sichtbarmachung der Behandlung, zur Erhohung der Haftfestigkeit der M. u. zur 
gleichzeitigen Behandlung yon Pflanzenkrankheiten. Auch ais Unkrautierłilgungs- 
mittel findet Kupferlactat Yerwendung. (F. P. 642 699 vom 23/3. 1927, ausg.

ausg. 27/7. 1928.) E n g e r o f f .

1/9. 1928.) E n g e r o f f .
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VIII. Metallurgie; Metałlographie; Metali verarbeitung.
Otto Johannsen, Alle geschmiedete Geschiitzkugeln. Die im Saargebiet gemachten 

Fundo sind fur die Geschichte des Eisens von Bedeutung. Es handelt sich um ver- 
rostete Roheisenstucke, Wrackgusse u. um geschmiedete Geschiitzkugeln. Eine dieser 
Kugelń wurde durchschnitten u. metallograph. untersucht. Sie bestand aus Flach- 
eisen, das zusammengefaltet u. aufgewickelt war. (Stahl u. Eiscn 48. 1379.) K a l p e r s .

Henry E. Wood, Friihere Arislrengungen bei der Flotation von trockenen Mineralien. 
Die geschichtliche Eritw. der Flotation u. dio prakt. Mitarbeit des Yf. werden 
geschildert. (Engin. Mining Journ. 126. 571—73. Berkeley, [Calif.].) WlLKE.

E. Peetz, Ober den EinflufS der Adsorption im  Schwimmavfbereitungsverfahren. 
Zur quantitativen Erfassung der Adsorptionseffekte beim Sehwimmaufbereitungs- 
ptozeB untersuehte Vf. die Systcme Quarz-Caprylsaure u. Bleiglanz-Caprylsaure, u. 
bestatigt die Annahme, daB das Schwimmvermógen durch das Adsorptionsvermogen 
bedingt ist. Aus den Verss. ergeben sich neue Folgerungen u. Gesichtspunktc fiir die 
Praxis. (Metali u. Erz 25. 494—99. Clausthal i. H.) L u d e r .

G. Bulle, Der Betrieb des Siemens-Martin-Ofens mit Koksofengas. Nach einer 
geschichtlichen Einleitung iiber die ersten Verss., Koksofengas zur Beheizung von 
Siemens-Martin-Ofen zu verwenden, behandelt Vf. die Eigenarten des Koksofengases 
im Vergleich mit anderen fiir SIEMENS-Ma r t in -Ofen verwendoten Brennstoffen. 
indem er auf die Analyse von Gaszuss. der Koksofengase verschiedener Werke eingeht, 
auf den Heizwert der Gase, auf die Warmelieferung u. Tempp., auf die Vorwarmung, 
das spezif. Gewicht, den S-Geh. Bei dem Mischgasbetrieb ist zu untcrscheiden der 
Dreigasbetrieb (Generatorgas, Giehtgas, Koksofengas), der Zweigasbetrieb (Gichtgas, 
Koksofengas) u. der Betrieb mit Zusatzgas (zeitweise Verwendung von Koksofengas 
durch Zuleitung von Koksofengas in die Generatorgaskanale). Manche Werke be- 
treiben ihre Ofen mit Kaltgas, wobei k. Gas eingeblasen wird. (Stahl u. Eisen 48. 1353 
bis 1362. Dusseldorf.) K a l p e r s .

Otto Glaser, Neuere Untersuchungsverfahren zur Erkennung des Schlackenaufbaues. 
Die fiir die Ermittlung der Viseositat ublichen Verff. sind: die Messung der AusfluB- 
geschwindigkoit aus Platineapillaren, die Messung der Dampfung eines in der Schlacke 
schwingenden Kórpers, die Best. des Widerstandos eines in der Schlacke absinkenden 
Kórpers. Von ternaren Eutekticis liegen im Bereich der Hochofenschlacke: Tridymit- 
Anorthit - Pseudowollastonit, Gehlenit - Anorthit - Pseudowollastonit, Gehlenit - Justit - 
Pseudowollastonit. Fiir die Erkenntnis der Hochofenschlacke ist das ąuaterniire 
System Kalk-Magnesia-Tonerdc-Kieselsaure wesentlieh. Der Thomasscblacke liegt 
das temare System Kalk-Phosphorpentoxyd-Kieselsaure zugrunde. (Stahl u. Eisen 48. 
1373—74. Saarbrucken.) - K a l p e r s .

— Reaktion zwischen Stahl und Schlacke. Die Herst. von Tiegeln, die den ver- 
schiedenen Schlacken bei hohen Tempp. widerstehen, war eine schwierige Aufgabe. 
Fur bas. Schlacken wurden die Tiegel aus geschmolzener Magnesia hergestellt, die 
mit Hilfe von HC1 geformt wurden. Kleine Tiegel aus geschmolzener Magnesia ohne 
Bindemittel werden in Graphit im kleinen Induktionsofen gewonnen. Eine Schmelze 
aus reinem Fe, die mit Eisenoxyd gesatt. u. mit einer reinen Eisenoxydschlacke bedeckt 
war, hatte nach 4 Stdn. u. 1550—1700° nur 3% MgO in der Schlacke. SiO^-Tiegel 
wurden bei sauren Schlacken benutzt, aber es war fast unmoglich, eine Erosion der 
Tiegel bei sauren Schlacken mit hohem Eisenoxydgeh. zu verhindem. Graphittiegel 
wurden bei reduzierenden Schlackenarten angewandt, u. wenn der C-Geh. des Metalles 
nieht niedrig sein muBte. Der prakt. Gesichtspunkt fiir solche Schlackenunterss. 
ist schon aus dem Satz zu ersehen: Stahl stellt man her, indem man eine gute Schlacke 
maeht u. den Stahl sich selbst iiberlaBt. Das B u r e a u  o f  M i n e s  fiihrte solche 
irissenschaftliche Arbeiten aus. (Iron Age 122. 825.) W il k e .

J. B. Kommers, Die physikalischen Priifungen des Gufleisens geben interessante 
Daten. Von 10 Fe-Sorten, dereń Herst. tabellar. angegeben ist, wurden alle nur móg- 
lichen Unterss. ausgefiihrt. Im allgemeinen kann aus den Ergebnissen der SchluB 
gezogen werden, daB die Zug-, Schlag- u. Ermudungsverss. Materialverschiedenheiten 
eher anzeigen ais die Hartę- u. Druckproben. An Hand von Kurven wurde untersucht, 
ob eine Beziehung zwischen Dauerfestigkeit u. den anderen mechan. Eigg. besteht. 
Sie wachst mit erhohter Zugfestigkeit u. Harto, scheint aber bei den hoheren Werten der 
Festigkeit u. Hartę sich einem asymptot. Wert zu nahem. Ein ungefahrer Wert der 
Dauerfestigkeit kann aus einigen Kurven geschatzt werden. Der einfachste Weg ist,
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die Brinellharte zu bestimmen u. die Dauerfestigkeit aus der Dauerfestigkeit-Hiirte- 
Kurye abzuleiten. Jedoch sind augenblicklick die Informationen iiber die Wrkg. der 
yerschiedenen Faktoren auf die Eigg. des GuB-Fc so diirftig, daB solcbe ungefahren 
Bestst. zur Sieherheit im Experiment nachzupriifen sind. Auch nach einem Zusammen- 
hang zwischen Dauerfestigkeit u. chem. Zus. wurde geforscht, doch war keine Be- 
ziehung zum gebundenen C, graphit. C usw. feststellbar. (Foundry 56. 708—11. 755 
bis 759. Madison [Wis.], Univ. Wisconsin.) WlLKE.

Raymond H. Hobrock, Probenalime bei Graugufidsen. Nach einer Schiiderung 
der beim GrauguB yorliegenden Verhaltnisse werden die Schwierigkeiten einer guten 
Probenahme gezeigt. (Foundry 56. 797—98.) WlLKE.

V.-N. Svetchnikoff, Der Stickstoff im  technischen Eisen. (Vgl. C. 1928. II. 
1029.) Auf den N-Geh. in dem nach dem Besscmerverf. erhaltenen Stahl wirken ein 
der Si- u. Mn-Geh. im Roheisen, die Temp. des Bades, die Blasdauer u. der Winddruck. 
Die Steigerung des Winddruckes begiinstigt in besonderem MaBe die Zunahme des 
N-Geh. im Stahl. Der EinfluB dieses Faktors wurde eingehend untersucht u. auf Grund 
zahlreiclier Sondergiisse bestatigt. (Rev. Mćtallurgie 25. 289—97.) K a l p e r s .

J. Seigle, Wirkungen, die mit dem Sauerstoff und den desoxydierenden Zusatzen 
bei der Martinstahlherslellung und im Konverter nerkniipft sind. Von yielen Seiten wird 
an der Ausarbeitung der Verff. der 0 2-Zugabe gearbeitet u. yersucht, experimentell 
oxydierte Stiihle herzustellen, um ihre Eigg. zu studieren. Die wichtigsten neueren 
Arbeiten werden behandelt u. manclimal einige persónliche Erfahrungen zugegeben. 
Um sich besser yerstandlich zu machen, gibt Vf. erst die Unterschiede der yerschiedenen 
Stahlsorten an, fiir die die Frage des Osydationseinflusses sich erheben kónnte. Er 
unterscheidet 5 Arten. Auf die sehr ausfuhrliche Zusammenstellung kann nur ver- 
wiesen werden. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 344—61. Nancy, Ecole do la Mćtallurgie 
et des Mines.) WlLKE.

F. Lepersonne, Die Herstellung von basischem Siemens-Martinslahl in  den Ver- 
einigten Staalen. In Amerika scheint man yon den kippbaren Siemens-Martin-Ofen 
abzugehen u. den festen Ófen von 100 t Inhalt ein groBeres Interesse zu widmen. So 
wurden auf einem Werk 3 kippbare Ófen von 1501 in feste umgebaut. Auf einem anderen 
Werk wird zwar der kippbare Ofen boibehalten, doch dies nur, weil er im Verein mit 
2 Konvertern nach dem D uPL E X yerf. arbeitet. Die festen Ófen mit 100—1301 Fassungs- 
yermógen sind am haufigsten anzutreffen. Ofenherde aus D olom it werden ais iiberholt 
betrachtet, solche aus Magnesit gelten ais neuzeitlich. Die Staubkammern erhalten 
groBe Abmessungen. Das ISLEY-Verf. soli sich an mehreren Ofen bewiihrt haben. 
Die Bemiihungen fur Brennstoffersparnisse sind erfolgreieh. Auf allen Neuanlagen 
wir die Abhitze fiir dio Beheizung von Rohrenkesseln yerwertet. (Rey. uniyerselle 
Mines, Mćtallurgie, Travaux publics etc. [7] 20. 5—21.) KALPERS.

F. G. Martin, Die Nichteisenmetalle in  der Schiffsindustrie. Eine der groBten 
Schwierigkeiten fiir die Verwendung der Nichteisenmetalle in der Schiffsindustrie, 
die durch den Gebrauch fl. Brennstoffe eingefiihrt wurden, scheint iiberwunden worden 
zu sein. Das gewohnliche elektr. Kabel besteht ganz innen aus Cu, dies wird von Kaut- 
schuk umgeben. Dazwischen liegt eine Sn-Schicht. AuBen kommt eine Pb-Schicht 
u. schlieBlich Stahldraht. Diese Kabel wurden durch fl. Brennstoffe schnell zerstórt. 
Gelost wurde die Schwierigkeit dadurch, daB an Stelle yon Kautschuk ein Cellulose- 
prod. angewandt wurde; so fiel die Verzinnung des Cu-Drahtes u. die Anwendung 
des Pb fort, auBerdem war nun das Kabel gegen die fl. Brennstoffe sehr widerstands- 
fahig. Ni hat sich in den Auspuffgasen der Dieselmaschinen bewahrt. Bei der Behandlung 
des Seewasserangriffs wird zuerst der Messingpropeller besproehen. Eine typ. Analyse 
des Propcllermetalls der Handelsmarine ist 59,64% Cu, 36,15% Zn, 0,91% Fe, 1,56% 
Mn u. 1,74% Al, Festigkeit 33 t/sq. in. u. Dehnung bei 2 in 28%. Das Admiralitats- 
propellerniotall enthalt 55,62% Cu, 41,90% Zn, 1,08% Sn, 0,91% Fe, 0,25% Mn u. 
0,24% Al, Festigkeit 36 t/sq. in. u. Dehnung 25%. Weiter werden behandelt: Ad- 
miralitats-Kanonenmetall, Pumpendichtungen, Getriebe mit endloser Schraube, WeiB-, 
Lagermetall- u. besonders eingehend die Schwierigkeiten beim Beheben der Korrosion 
von Kondensatorrohren. Der neueste Vers., diese Korrosion aufzuheben, ist das Ver- 
chromen der Innenseite der Rohren. Die fabrikator. Schwierigkeiten scheinen iiber- 
wunden zu sein. Die Verehromung hat auBerdem noch einen weiteren Vorteil bei der 
n. Temp. der Kondensatorrohren u. bei der n. W.-Geschwindigkeit von 5— 6  FuB je 
Sek.: eine bedeutend erhóhte Warmeleitfahigkeit (etwa 20%)- (Metal Ind. [London] 
33 . 247-49 . 275—78. 303. 304.) W i l k e .
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Bureau of Standards, Thermische Ausdehnung von Magnesium, und einiger Le- 
gierungen davon. Hinweis auf eine demnachst erscheinende Ver6 ffentlicliung. Die 
Ausdehnung yon Mg ist zwischen —183 u. +500° nach yerschiedcnen Methoden be
stimmt. Der Ausdehnungskoeffizient betragt zwischen 20 u. 100° 0,0 000 260/Grad. 
(Journ. Franklin Inst. 206. 387—88.) K l e m m .

F. Michel, Elektr olytische Edelmetallraffiiiation. Entgegnung auf die Arbeit
von Ch e m n it iu s  (vgl. C. 1928. I. 3109). (Chem.-Ztg. 52. 642.) S ie b e r t .

F. Chemnitius, Elektrolytische Edelmetallraffinalion. Entgegnung auf vorst. ref. 
Arbeit. (Chem.-Ztg. 52. 642.) S ie b e r t .

F. P. Raschig, Die Chemie der Cyanlaugung von Silbererzen. Uber das Verh. 
von Ag in KCN-Lsgg. sind Unterss. angestellt worden von MORGAN, BODLANDER, 
B o t t g e r  u. T r u t h e ,  wahrend sich mit der Chemie der Lsg. metali. Ag befassen die 
Arbeiten von E l s n e r ,  B o d l a n d e r ,  M a c l a u r i n ,  C h r i s t y ,  J u l i a n ,  S m a r t  u . 
A u s t i n .  Vf. geht niiher auf den Lsg.-Vorgang ein u. bespricht weiter die Lsg. des
Silbersulfids. (Metali u. E rz  25 . 467— 72. Osnabriick.) KALPERS.

J. Henderson, Bemerkung iiber das Rosten von Rand-Refinery-Gekratz, das Silber- 
chlorid enthalt. Bei der Aufarbeitung AgCl-haltiger Erze aus Leadville (Engin. Minning 
Journ. 125. Nr. 10) treten stets groBe Ag-Verluste auf. Nach dem Rosten eines solohen 
Erzes mit Eisenpyrit wurde das Cl verfluchtigt, da der S eine gróBere Affinitat zum 
Ag hatte ais das Cl. Die Verluste wurden so auf eine n. Hohe reduziert. Die W i t - 
w a t e r s r a n d  C o - o p e r a t i r e  S m e l t i n g  W o r k s ,  L t d . ,  arbeiteten 
hierauf ahnlich mit dem AgCl-haltigen Rand Refinery Gekratz u. den Pyritkonzen- 
traten der West Rand Consolidated Gold Mine. Das Rosten wurde bei mittlerer Rot- 
glut wahrend 2 Stdn. ausgefiihrt. Das Au wurde prakt. durch die Rostarbeit nicht 
beeinflufit. Der Pyrit enthielt 48,5% S. Bei einer Mischung von 60% Gekratz mit 
40% Pyrit (137,6 oz Ag je t  ungeróstet, 136,1 g gerostet) betrug der Verlust 1,1%, 
dagegen bei reinem Gekratz 12,7%. (Journ. South African chem. Inst. 29. 31—32.) Wl.

E. R. Richards, Salzroslung und Cyan behandlung bei Achotla, Mexiko. (Vgl. 
C. 1928. II. 1814.) An Hand von Skizzen werden besehrieben: die Zerkleinerung, 
das Mischen, die Ófen, das W .- u. Cyanidlaugen, die Abscheidung, die Zutaten u. 
Kosten. Eingehend werden zum SchluB die anfanglichen Schwierigkeiten bei In- 
betriebnahme des Werkes besprochen. (Engin. Mining Journ. 126. 370—75. Mon- 
terey, Mesiko, Cia. Minerya de Penoles.) W lLKE.

E. S. Leaver und J. A. W oolf, Wiederbehandlung von Komstockabfallen. Eine 
durchschnittliche Zus. von Comstockgangcrz ist: 87,73% SiO,, 1,19% A12 0 3, 2,10% 
MgO, 1,13% CaO, 0,65% MnO, 0,36% Na2 0 , 0,80% K 2 0, 1,00% Fe, 0,64% Zn, 
0,24% Cu, 0,34c/o Pb, 1,50% S u. 1,46% W. Je t sind enthalten 145 Unzen Ag u. 
2,92 Unzen Au. Eine kurze Beschreibung der Bearbeitungsmethcden wird ais Grund- 
lage zur Unters. der Schwierigkeiten, die bei der Behandlung der Ruckstande auf- 
treten, gegeben. Die „D0 UGLAS-Abfalle“, die sich aus den versehiedenen Behandlungs- 
arten der ursprunglichen COłlSTOCK-Erze ergeben, haben eine ganz andere Zus. ais 
das ursprungliehe Erz. Der Metallgeh. ist etwa 2,8 oz. Ag, 0,055 07.. Au, 0,5 Ib Hg 
u. 0,12% Cu. Konzz. nach der D. ergeben nur eine geringe Wiedergewinnung der 
wertvollen Metalle. Cyanidbehandlung gab gute Au- u. Ag-Ausbeuten, aber der 
Cyanidverlust aus dem 1. Cu war groB. Eine Yorausgehende Siiurebehandlung mit 
Luftoxydation gab gute Cyanidergebnisse, aber die Edelmetallwiedergewinnung 
machte nicht die Saurebehandlung bezahlt. Mittels KRAUT- u . CALLOW-App. laBt 
sich eine Konz. durchfiihren von 0,5 lb Hg je t  auf 27 lb je t. Das nasse Konzentrat 
wird im Flammenofen auf 800° erhitzt u. etwa 50% des Hg gewonnen. Der Ruckstand 
aus dem Ofen u. den Retorten enthalt 140 oz. Ag, 2,5 oz. Au u. 3% Cu u. ergibt im 
Schmelzofen etwa 50% Ausbeute. Zum SchluB wird die Regeneration des Cyanids 
u. die Ergebnisse der Flotation der Abfalle diskutiert. (Engin. Mining Journ. 126. 
448—50. Rare and Precious Metals Experiment Stat., Bur. of Mines.) W lLKE.

M. Schied, Dichter Neusilbergup. Vf. gibt eine Reihe von Betriebserfahrungen 
iiber das Schmelzen u. GieBen von Neusilber bekannt, die bei der Erzeugung von ein- 
wandfreiem GuB beaehtet werden miissen, insbesondere: Wahl eines geeigńeten Abdeck- 
mittels, Schmelzen in einer Hitze ohne Nachsetzen, Desoxydieren mit Mg u. Phosphor- 
kupfer bei etwa 1450°. (Metali 1928. 162—63. Berlin.) L u d e r .

A. Grigorjew, Uber die Legierungen des Plałins mit Gold. Vf. untersucht Pt-Au- 
Legierungen hinsiehtlich ihres therm. Verh., ihrer metallograph. Struktur u. ihrer 
Brinellharte. Die Ergebnisse zeigen ubereinstimmend, daB Pt u. Au im Gebiet 0—25%
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Au u. iiber 80% Au in einander 1. sind. Im Gebiet mit 25—80% Au existiercn nur 
mechan. Gemenge der Legierungen mit 25 bzw. 80% Au. Sohmelzdiagramme u. Mikro- 
photogramme von Schliffen erlautem die gefundenen Resultate. (Ann. Inst. Platine 
[russ.] 6 . 184—94. Leningrad, Obem. Lab. des Berginst.) Rojul.

W. Mayer, Melallurgiscke Vorbedingungen fiir das Warmicalzen von Messing. Das 
Warmwalzen von Messing ist nur moglich, wann bei der Walztemp. nur eine Krystall- 
art vorhanden ist (C. 1928. I. 401). Es hat sich gezeigt, daB samtliche Legierungen, 
die im a-Gebiet verwalzt werden, nicht mehr ais 0,03% Pb ais oberste Grenze haben 
diirfen, jene jedoch, die im reinen /3-Gebiet ihre Walztemp. besitzen, mit fallendom 
Cu-Geh. immer mehr Pb Yertragen, ohne Randrissigkeit zu bekommen (z. B. M 64 
bis 0,05%). Die beim Walzen auftretenden Randrisse sind auf gehemmtes FlieBen 
der Krystalle zuriickzufuhren, was erlautert wird. In zweiter lin ie  hangt aber auch 
die Randrissigkeit, ebenso wie die Oberflachenbesehaffonheit, mit dem Grade der 
Warmspródigkeit bei der Walztemp. zusammen, u. diese Sprodigkeit ist bei den Messing- 
legierungen in hohem Grade vom Pb-Geh. abhangig. (Metallborse 18. 2218—19. 
Dornach, Schweiz.) WlLKE.

Kaiser, Das Verhalten von Metallen und Legierungen wahrend des Warmschmiedens. 
Vf. berichtet iiber Verss. zur Priifung der Stauchbarkeit von Sn, Pb, Zn, Al, Cu u. 
Messing, bei deneu Probestabe dieser Metalle bei yerschiedenen Tempp. ron dem Bar 
eines Fallwerkes verformt wurden. Dann wurde die Hartę der gestauchten Proben 
gemessan. Aus don aufgestellten Kurven.erkennt man das Verh. dorMetalle beim Warm- 
sohmieden. (Ztsohr. Metallkunde 20. 331—33. Berlin.) L u d e r .

Sinkiti Sekito, Rdntgemmtersuchuiuj der inneren Spannung von Kohlejisioffstąhlen. 
Untersucht \vurden in der vorliegenden Arbeit k. gezogene Kohlenstoffatiihle mit 
einem C-Geh. von 0,1, 0,3 u. 0,5% C. Die Stahle wurden von einem Durchmesser 
von 3 mm unter besonderen VorsichtsmaBregeln, um Erwarmung zu Termeiden. auf 
einen Durchmesser von 0,67 mm gezogen u. hieraus bei Yerschiedenen Tempp. ge- 
tempert. Die Gitterverschiebungen A a/a  wurden berechnet nach der Eormel A a/a — 
(cotg &/D) A b, worin D den Kameradurchmbsser. & den Beugungswinkel u. A b 
die halbe Differenz der Breite der Spektrallinien bedeutet. Triigt man dio gefundenen 
Werte von zl aja  ais Funktion der Temperungstemp. graph. auf, so zeigt sidh, ,dąB 
die inneren Spannungen, die durch die Kaltbearbeitung hervorgerufen wurden, durch 
30 Min. Tempern bei 400° zum groBten Teil'nachlassen. Dies ist deswegen besonders 
interessant, weil sich bekanntlich die Hartę k. gezogener Proben sehr stark .iiber 580° 
vermindert. Es ersoheint also sehr wahrscheinlich, daB die Hartę, die dureh die Kalt
bearbeitung bedingt ist, nicht direkt mit den inneren Spannungen zusammenhiingt. — 
Ais groBte Parameteranderung der Gitterkonstante wurde ein Wert von 4/1000 gefupden. 
Die berechnete innere Spannung betragt 84 kg/qmm u. ist etwas kleiner ais die 
ZerreiBspannung, die 8 8  kg/qmm betragt. (Ztschr. Krystallogr. Minera,l. 67. 563 
bis 569. Sendai, Japan, Tohoku Imperial Univ.) GOTTFRIED.

Jean J. Trillat, Die rdnłgenographische Unłersuchung ron Drucktexturen. Vf. 
untersuchte die Gefiigeveranderungen beim Drueken von Fe-Blechen, u. fand, daB 
sieh die Krystalle dabei nach der Richtung der Flachendiagonale (110) orientieren, 
natiirlich um so starker, je starker die Formvęranderung ist. Diese Orientierung laBt 
also Sohliisse auf die vorhandenen inneren Spannungen zu, eine Tatsache, die mit Hilfo 
einer geeigneten Apparatur auch fiir die tjberwachung des prakt. Bętriebes nutzbar 
gemaeht werden kann. (Metali-Wirtschaft 7. 105.7—60. Paris.) LUDER.

H. W eiss, Die Speklrographie der Legierungen mittels Rontgenstrahlen. Ausfiihr- 
licher Vortrag iiber die Grundlagen, Methoden u. die hauptsachlichsten Ergebnisse 
der Strukturunters. von Metallen u. Legierungen. (Buli. Soc. chim. France [4] 43. 
697—711.) G o t t f r ie d .

R. Zoja, Einflufi der Slrukturverschiedenheit auf das Aussehen von Bruchstelkn 
und auf die Widerstandsfahigkeit von Eisen- und StaMstaben. Querschnitto der Stabe 
werden mit ammoniakal. CuCL-Lsg. nach H e y n , mit OjBERO.FFERscher u. LE Ch a TE- 
L lER scher Lsg. u. wss. Jodjodkalilsg. behandelt; Bruchstellen werden auf Form, Aus
sehen u. Einheitlichkeit des Bruches gepruft, auBerdem werden Dehnungs- u. ReiB- 
festigkeitsproben sowie die Brinellprobe angestellt. An zahlreicben Bildern wird ge
zeigt, daB sich nach dem Ausfall der Priifungen das Materiał in 3 Klassen teilen laBt, 
welehe fiir  d ie Beurteilung des Materials von groBem Werte sind. (Notiziario chim .- 
ind. 3. 571—76. Turin.) Gr im m e .
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C. H. M. Jenkins, Die Fesligkeit eines Cadmiuni-Zink- und eines Zinn-Blei-Lots. 
Da Sn-Pb-Loto etwas iiber Raumtemp. an Festigkeit einbiiBen, so hoffte man, mit 
Cd-Zn-Lote bessero Festigkeit bei hóherer Temp. zu erlangen. Etwas ist in dieser 
Hmsieht schon von DEELEY veroffentlicht worden (C. 1926. I. 2401), die Be- 
anspruclnmg, auf die es ankommt, ist aber die Festigkeit bei sehr langer Versuchsdauer. 
Die Belastungsverss. wurden daher langere Zeit bei gewóhnlicher Temp. u. bei 120“ 
durchgefiihrt. Betraohtliche Unterschiede in der Festigkeit u. im Widerstand gegen 
anhaltenden Zug sind zwischen den Cd-Zn- u. Sn-Pb-Legierungen festzustellen. Der 
gewóhnliche Zugvers. zeigt nicht die entsprechenden Vorziige der beiden Materialien 
an. Das.gewalzte Sn-Pb-Lot besitzt einen geringeren Widerstand gegen Zug; eine Zug- 
kraft unter 100 lb./sq. in. geniigt, um innerhalb eines Jahres ein Versagen hervor- 
zurufen. Bei 120° befcragt der Widerstand dieser Legierungen gegen andauemden Zug 
etwa Vio der Werte bei Raumtemp. Auch die relative Festigkeit unter Dauerbelastung 
wurde ermittelt. Die Cd-Zn-Legierung braucht 6 -mal so viel Last ais ein Sn-Pb-Probo- 
sttiok, um die gleiohe Deformation zu erleiden. Keins der Cd-Zn-Stucke zeigte 
interkrystallinen Bruch, wohl aber ein Sn-Pb-Stiick bei 120°. Bei beiden Materialien 
war auch ein groBer Unt-erschied in den Ergebnissen yon gewalzten u. gegossenen Legie
rungen festzustellen. Zum Teil wird dies dureh die anhaltende Emiedrigung der 
Rekrystallisationstemp. ais Folgę der Bearbeitung der Legierungen bewirkt. Auch 
eine kleinere KorngróBe hat das gewalzte Materiał, was fur ein schnelleres FlieBen 
giinstigrsein mag. Die gegossenen eutekt. Legierungen besitzen auch eine gróBere Hartę 
ais die aus dem Mischungsgesetz errechnete. Langeres Anlassen des gewalzten Materials 
erhóht den Widerstand der Cd-Zn-Legierung gegenuber den iiblichen Festigkeits- u. 
Dauerzugverss., aber beim Sn-Pb vermindert eine ahnliche Behandlung die Festigkeit. 
Ein Altern des gewalzten Materials vor der Unters. beeinfluBt nicht die Festigkeit 
bei Raumtemp.; das gealterte Probestiick hielt aber bei 120° u. Dauerbelastung groBeren 
Zug bei gleicher Deformation;aus. Die yorstehende Unters. behandelt nur die Festigkeit 
der Legierungen unter yerschiedenen Bedingungen. Die Festigkeit des Oberflachen- 
hautehens der Legierung in einer gesunden Ldtverb. ist sicherlieh der der gegossenen 
Legierung gleich, soweit nicht Anderungen in der GróBe u. Temp. sehr groBe Unter- 
achiedeiin der Festigkeit der GuBlegierung hervorrufen. (Metal Ind. [London] 33. 304. 
Teddington, National Physical Laboratory.) W i l k e .

E. A . Ollard, Eine neue Theorie der Verchromung. (Vgl. C. 1928. I. 402.) Vf.. 
kritisiert zuniichst die versohiedenen Theorien der Yerchromung u. Btellt dann eine 
neue Theorie auf: Der Elektrolyt muB folgende Bestandteile enthalten: 1. Doppel- 
chromsaure [worunter vermutlioh Cr(HCr04 ) 3  zu verstehen ist], 2. Chrombichromat, 
Cr2(Cr2 0 7)3, 3. E 2 S0 4 oder ein Sulfat, 4. eine kolloidale Cr-yerb. vom Typus Cr2 0 3'
x Cr03. Die hauptsachlichen Vorgange an der Kathode sind: 1. Cr(3)---->- Cr(2 ) +  ©>
2. H" — >  [H] +  0 , 3. Cr(3) — >- [Cr] +  2 ©. Auf Grund dieser Erwagungen werden 
dann die prakt. Bedingungen der Yerchromung erórtert. (Korrosion u. Metallschutz 4. 
208— 09. Berlin.) L u d e k .

— , Chromniederschlage zur Verhiitung der Korrosion. Es wird eine Zusammen- 
stellung der Fehler u. ihrer Quellen gegeben, die an Cr-t)berziigen zu beobachten sind. 
Dies sind hauptsachlich: Mattwerden des polierten tlberzuges, Vorhandensein von 
Poren, griinen oder braunen Schichten u. Ablósen des Nd. in verschiedener Weise. 
(Korrosion u. Metallschutz 4. 208. Berlin.) L u d e r .

W allace G. Imhoff, Herstellung einer zufriedenstellenden Verzinkung. Gutes 
Western Slab-Zink, das nach den Yorschriften nicht iiber 1 j60°/o Pb u- 0,08°/o Fe ent
halten soli, wird zum Verzinken benutzt. In dem h. Metali des Verzinkungsbades 
werden aber noch mehr Metalle gefunden, die teils mit Absicht zugesetzt, teils so hinein- 
gelegt sind. Es sind’dort noch yorhanden: Cd, Al, Sn u. manchmal Sb. Zuerst ivurden 
Verss. mitrreinem :Zn ausgefuhrt, das einmal 0,80% Pb, 0,02% Fe u. das andere Mai
0,52% Pb enthielt. Sehr schóne Flitter wurden auf den Blechen erhalten, was' erkennen 
laBt, daB,man ohne Zusatz von Al.oder anderen Metallen dies herrorrufen kann. Nach 
4-tagiger Benutzung waren Anzeichen der Yermischung des Zn mit Fe vorhanden. 
Es zejgte sich.eine ZnO-Schicht auf der Oberflache des Bades, die vorher spiegelahnlich 
glanzte. Die Yerzinkung war dabei noch zufriedenstellend, wurde aber nach weiteren 
Tagen Kehleoht. H a n n a h  u . R e a d  (C. 1924. I .  1708) haben schon feetgestellt, daB 
das Pb beim Verzinken keine Schadigungen heryorruft. Wenn von einem hohen -Pb- 
Gehalt abgeraten wird, so ist dafiir der Preis maBgebend, u. daB es sich zu Boden setzt. 
Fe dagegen is t  nicht so harmlos. Es kann leicht entdeckt werden, denn die Bruch-
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flachę des Schirbels ist bei hóherem Fc-Gehalt yon messinggolber Farbę, das Kom  
hat ein feines, sandiges Aussehen, u. der hóchste Fe-Gehalt ist im Innem. Die Anwesen- 
heit yon Cd u. Sb ist zu vermeiden. (Iron Age 122. 811—14. Pittsburgh.) W lLKE.

Ulick R. Evans, Korrosion an Unterbrechungen der metallischen schiitzenden 
Schichten. Es ist nicht gut, die Schutzuberziige ais vo!lkommen gleiehmaBig anzusehen, 
viele enthalten Poren oder Blasen, wenn sic das erstemal benutzt werden, aber auch 
nicht porose Schichten konnen beim Gebrauch brechen usw. Daher ist es yon groBer 
prakt. Bedeutung, eine deutliche Fcstlegung des Charakters der Korrosion zu erlangen, 
wenn das Grundmetall teilweise freiliegt. Nur bei 2 Gruppen von Schutziiberziigen 
ist einigcs in dieser Hinsicht nicht bekannt (C. 1927. II. 1892 u. 2105). Der Haupt- 
gegenstand vorliegender Unters. war, ahnliche Informationen fiir Oberzuge aus Nicht- 
eisenmetallen auf Fe zu erhalten. Im 1. Teil wird das Verh. der tłberzuge yerschiedener 
Metalle u. in yerschiedener Starko besprochen, die durch eine einzige Methode her- 
gestellt worden waren, namlich durch Verspriihen. Diese Methode wurde gewahlt, 
weil man mit ihr leicht die Starkę kontrollieren u. Oberzuge jeden gewiinschten Grades 
an Porositat erhalten kann. Teil 2 besehreibt die Wrkg. der yerschiedenen Verff. des 
Auftragens der Oberzuge, wobei ais einziges Metali Zn angewandt wurde. Die Briichc, 
die durch Biegen hervorgerufen werden, sind gefahrlicher ais die gleiehmaBig ver- 
streuton Poren. Ist das Oberzugsmetall kathod. zum Stahl, so wird der Stahl korro- 
diert; Cu yerursacht unter einigen Bedingungen erhóhte Beschleunigung der Korrosion 
des Fe an den freien Stellen, Ni ist weniger gefahrlich. Ist das Oberzugsmetall anod. 
zum Stahl, so wird meistens der Oberzug angegriffen u. der Stahl dabei geschiitzt; so 
erleidet z. B. yerzinkter Stahl fiir gewóhnlieh keine Korrosion, auch nicht an den 
Bruchen, bis das Zn erschopft ist. Stark yerzinktes Fe ist meistens giinstiger daran, 
ais schwach yerzinktes, ungeachtet der erhohten Neigung zum Brechen; alto yerzinkte 
Bleehe haben mehr Zn ais das moderne Materiał u. halten auch meistens langer. Ober
zuge aus Al oder Zn-Fe-Legierungen werden selbst weniger angegriffen ais die aus 
freiem Zn, aber aus dem gleichen Grunde gewahren sie wenig yerlustreichen Schutz 
dem Grundmetall in einigen Wassern. Zn selbst wird schnell angegriffen, wenn es 
teilweise in eine Chloridlsg. eingetaucht wird, wahrend abwechselndes Bestreiehen u. 
Trocknen eine Schutzschicht aufbaut; diese Tatsache erklart einige Feststellungen, 
die beim Yerh. von verzinktem Fe im Gebrauch gemacht worden sind. (Metal Ind. 
[London] 33. 229—32. 254— 57. 281—83. 300—02. Cambridge, Uniy.) W ilk e.

Stanley S. Cook, Erosion durch Wasserstofl. Vf. untersuclite friiher (Report of 
the Propeller Sub-Committee [section III] of the Board of Invention and Research — 
Erosion of Propellers 1917) die hydrodynam. Eigg. zusammengedruckter Hohlraume 
in einer unzusammendruckbaren Fl. u. stellte Berechnungen iiber den Druck an, 
der sich bei den zusammendruckenden Wirbeln von Hohlraume enthaltenden Pro- 
pellern bilden kann, dio darauf durch Experimente bestatigt werden konnten. Es 
zeigte sich, daB die Erosionszerstórung der Propellerflugel bei Kreuzern u. Zerstorern 
durch die Wrkgg. des W.-StoBes yerursacht wird, der durch die Wirbel heryorgerufen 
wird. An Beispielen wird nun gozeigt, daB das Phanomen des W.-StoBes u. die Bldg. 
u. das Zusammenfallen yon Wirbeln im W., die den W.-StoB yerstarken, yiel Materiał 
fiir die Erklarung der Korrosion u. Erosion an metali. Oberflachen unter diesen Arbeits- 
bedingungen liefern. Schnelle Erosion desselben Charakters wie bei Propellerfliigeln 
tritt auch bei Pumpen, Turbinen usw. ein. In der gleichen Weise kann die Erosion 
der Dampfturbinenflugel dem StoB der W.-Tropfen zugeschrieben worden, die in 
einem hohen Yakuum auf die Oberflache der Flugel fallen. Um die Erosion zu unter- 
suchen, die durch eine groBe Anzahl kleiner Tropfen, die auf Metali bei hoher Ge- 
schwindigkeit auftreffen, stattfindet, wurdo ein App. benutzt, der 18 Stdn. mit einer 
Schnelligkeit yon 8800 Umdrehungcn je Min. lief. Die Schnelligkeit des StoBes 
schwankte so yon 140 m/Sek. am Grunde der Flugel bis zu 233 m/Sek. an den Enden 
u. der W.-StoBdruck yon 12,4—20,7 t/sq. in. Die Flugel bestanden aus 5 yerschiedenen 
Materialien: „Hecla A.T.V.“-Stahl (unangegriffen), W-Stahl (yerrostet u. etwas 
erodiert), ,,Stayberite“-Stahl (betrachtlich erodiert), Monelmetall (betrachtlieh erodiert) 
u. FluBeisen (geatzt wie beim Sandgeblase). Auch der punktfórmige Angriff in Kon- 
densatorróhren ist nach CHARLES PARSONS neuerdings ais Wrkg. der Erosion zu 
betrachton u. ist keine Korrosion. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 119. 481 
bis 488.) W i l k e .

P. Hófer, Angrdfbarkeit des Eisens durch Brom. Es wurde der Angriff von yer
schiedenen Br-Sorten auf Fe unter yerschiedenen Bedingungen in einer gróBeren Anzahl
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von Yerss. beobaohtet, dereń Ergobnisse in Zahlentafeln u. Kurven zusammengestellfc 
sind. Es zeigte sich, daB die Korrosion des Fe in troekenem Br so gering ist, daB ein 
Versand dieses Stoffes in Fe-GefaBen durchfiihrbar ersobeint. (Mitt. Kali-Forschungs- 
Anst. 19 2 8 . 7—10. Berlin.) L u d e r .

S. Wernick, Die Schutzwirkung von Metalluberziigen auf Eisen. Vf. erlautert dio 
Herst. u. die Eigg. von metali. Schutziiberzugen auf Fe; im einzelnen werden Zn, N i, 
Go, Cd u. Cr aufgefiihrt, von denen Zn u. Cd ais die besten bezeichnet werden. Sehr 
Torteilhaft ist auch eine Kombination von Cd u. Cu, sowie eine sołehe von Cu-Ni unter 
Cr. (Korrosion u. Metallschutz 4. 207—08. Berlin.) L u d e r .

H. W. R., Einige Rostschutzmafinahnien fu r  eiserne Rolirleitungen. Es haben 
hierfiir fast aussehlieBlich die elektrolyt. u. die feueryerzinkten Uberziige u. die An- 
striehe mit Rostschutzfarbe Verwendung gefunden. Auch das SCHOOPsche Spritz- 
verf. ist zu hoher Vollkommenheit ausgebildet worden. (Ztschr. ges. Brauwcsen 51. 
158— 60.) R u h l e .

Karl Gebauer, Die Anwendung von Cadmium ais Roslschutzmillel nach dem U dyli te- 
verfahren. Vf. erlautert den guten Rostschutz, der dem Fe durch C(Z-t)berzuge ver- 
liehen wird. Diese Ndd. werden auf galvan. Wege erzeugt, u. zwar aus einem KCN- 
Elektrolyten, dem mehrere Kolloide zugesetzt werden. Die Stromdichto kann inner- 
halb der Grenzen 0,3 u. 2 Amp./qdm gewahlt werden. Ein Nd. yon 0,005 mm Dicke 
ist fiir die meisten Zwecke ausreichend. (Korrosion u. Metallschutz 4. 201—04. 
Berlin.) L u d e r .

E. Staemmler, Zwecbnapiger Schutz gegen Sauren und Alkalien. Zum Schutz 
gegen Sauren u. Alkalien empfiehlt Yf. die Auskleidung von MetallgefaBen mit der 
Ebonitmasse der AEG, einem gummihaltigen Erzeugnis, das, wie die mitgeteilten 
Ergebnisse von Korrosionsverss. zeigen, gegen II2SOv  HCl, HF, NaHSOt-Lsg., Essig- 
saure, KOH, N H 3 u. NaCl-Lsg., die mit Cl gesatt. ist, hohe Bestandigkeit aufwcist. 
Die M. dient nicht nur zum Auskleiden von GefaBen, sondern man fertigt daraus auch 
ohne Zuhilfenahme anderer Werkstoffe ldeinere Apparate an. (Korrosion u. Metall
schutz 4. 204—05. Berlin.) L u d e r .

Carl Barenianger, Versuche uber Schuizanstriche im Seewasser. Zur Unters. der 
Brauchbarkeit von Schutzanstrichen wurden eine groBe Anzahl von ^e-Platten nach 
sorgfaltigem Entrosten, wobei sich das Sandstrahlgeblase am besten bewahrte, mit 
45 verschiedenen t)berzugen versehen u. 1 Jahr lang der Einw. von Seewasser ausgesetzt. 
Die Uberzuge bestanden aus Lcinolfarben, Teerfarben, Bitumen, Metali u. Cellulose. 
Die Ergobnisse iiber das Verh. sind in einer Tabelle zusammengestellt. (Korrosion u.
Metallschutz 4. 193—200. Kiel.) L u d e r .

O. Diener, Breslau, Werkzeuge. Zur Herst. der Werkzeuge wird W yerwendct, 
welches mehr ais 3% gebundenen C u. gegebenenfalls bis 0,2% B, bis 1,5% Si oder 
B u. Si in beliebigem Yerhaltnis, aber einer Gesamtmenge von hdchstens 1,5% ent
halt. Der pulverfórmige Rohstoff wird in hitzebestandigen Formen schnell auf 2000° 
erhitzt u. einem Druck von 150—200 Atm. ausgesetzt. (E. P. 294 086 vom 15/2.
1928, ausg. 9/8. 1928.) K u h l in g .

Amedeo Menghini, Italien, Reinigungsmittel fiir  Gegenstande aus Metali, Glas usw., 
bestehend aus Tripel o. dgl., der mit W., dem Oxal- u. Salicylsaure zugesetzt sind, 
gemischt ist. (F. P. 642039 vom 6/10. 1927, ausg. 17/8. 1928.) K a u s c h .

Gaston Gosset und Jean Schwartz, Frankreich, Indre-et-Loire. Korrosions- 
schutz fiir Akkumulatorklemmen und andere Metallgegenslande. Ein fl., mit dem Pinsel 
auftragbares Schutzmittel, das einen geschmeidigen, wasserdichten, yon Sauren, A., 
Olen, W. u. a. nicht angreifbaren, auf Metali gut haftenden Uberzug bildet, wird er
halten aus 150 g Celluloid, 750 g Aceton, 10 g NH3, 100 g A. denaturiert, 2 g Anilin- 
farbstoff. (F. P. 640 935 yom 25/8. 1927, ausg. 24/7. 1928.) R a d d e .

X. Farb en; Farberei; Druckerei.
Ch. Dorn und s. Jakubowitsch, Ober den E influp der Adsorpticm des Pigmenta 

in yerriebenen Farben. Vf. kommt auf Grund yorlaufiger Verss. zum Ergebnis, daB 
zwischen der Trocknungszeit u. der Adsorption des Sikkatiys aus dem Firniś eino 
Beziehung besteht. Daraus kann aber noch kein SchluB uber die Adsorption von 
anderen Stoffen gezogen werden. Das Schiittvol. an u. fur sich ist noch kein MaB 
der Adsorptionsfahigkeit. Auch andere Faktoren spielen hier eine Rolle. Eine Ad-

X . 2. 167
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sorption von Autokatalysatoren aus dcm Leinol konnte nieht festgestellt werden. 
(Ól-Fett-Ind. [russ.: Masloboino Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 7. 31—32. Moskau.) G o i n k .

P. Victorow, Der Einflu/3 der Anionen der Beizen auf die Nuance des Alizarin- 
rollacks. Der EinfluB der Anionen der Beizen ist sehr verwickelt, es kommen dabei 
ilire reduzierenden Eigg., die reduzierenden Eigg. der beim Dampfen in Ggw. der 
Beizen entstehenden Verdickungsmittel, die Hydrolyse der Beizen usw. in Betracht. 
Die der Druckfarbe zur Erhohung der Lebhaftigkeit zugesetzten Stoffe wie haa. A1C13, 
A s20 3 u s w . zeigen ihre Wrkg. in verschiedener Weise, sie wirken ais Reduktionsmittel, 
sie regeln die Sehnelligkeit der Hydrolyse der Beizen usw. Sulfocyanide sebutzen 
die Farbo vor der Einw. von Fe-Salzen, sind diese aber bereits vorhanden, so konnen 
sie die Wrkg. des Fe auf die Farbę des Lackes nieht mehr iindern. (Rev. gón. Matidres 
colorantes, Teinture etc. 1928. 253—59. Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal priktadnoi 
.Chimii] 1. Nr. 1. 21—27. Moskau.) SlJVERN.

T.-E. Irving,Das Farben imKupferapparat. Die schadlicheEinw.vonCu anf manche 
Farbstoffe kann durch Yerwendung von Essigsaure statt H 2 S04, durch Benutzung in- 
folge langeren Gebrauchs mit einer Schutzschicht iiberzogener App. sowie durch Mit- 
verwendung von NH4CNS hintangehalten oder vermieden werden. (Rev. gćn. Matieres 
colorantes, Teinture etc. 1928. 202. Nach Dyer and Calico Printer 1927. 94.) SuVERN.

A. Batchenkow, Farben von Leinen mit Naphthol A S . Genaue Farbevorschrift. 
Die Farbungen sind egaler, lebhafter u. echter ais Farbungen mit direkten Farbstoffen. 
(Rev. gón. Matićres colorantes, Teinture etc. 1928. 283. Nach Comptes Rendues de 
1 Industrie Textile et du Commerce de l’U. R. S. S. 1928. 77.) SuYERN.

A. J. Hall, Prufung von Farbstoffen auf ihre BrauchbarJceit fiir  Viscosekunstseide. 
Zur Beurteilung von Farbstoffen auf ihre Brauchbarkeit zum Farben von Viscose- 
seide hat man den capillaren Aufstieg von Farbstofflsgg. in Viscoseseidenstrangen 
u. die Affinitat bei verschiedenen Tempp. herangezogen. Schneller auszufiihren ist 
eine Prufung, die sich darauf griindet, daB mit Alkali behandelte Viscoseseide unegal 
aufziehende Farbstoffe starker aufnimmt ais egal aufziehende. Man behandelt Yiscose- 
seide mit NaOH-Lsg. von 5% etwa 4 Stdn. bei gewóhnlicher Temp., wiischt gut aus, 
sauert, wascht saurefrei u. trocknet bei 50°. So behandelte Viscoseseide farbt man
dann zusammen mit unbehandelter; zieht der Farbstoff starker auf die behandelte
Probe, so gibt er ungleichmaBige Farbungen. Besonders fiir diese Prufung geeignet 
sind Stoffe, die aus Baumwollkette u. SchuB aus unbehandelter u. mit Alkali behandelter 
Yiscoseseide bestehen. Die Prufung selbst kann in 5 Min. durchgcfuhrt werden. (Amer. 
Dyestuff Reporter 17. 585—86.) Su v e r n .

Paul Szulman, Der Pantonedruck. Vf. wendet sich aus gewcrbehj^gien. (Giftigkeit 
des Hg) u. techn. Griinden gegen die Einfiihrung des im Original eingehend beschriebenen 
Pantone-Verf. Das Verf. beruht — wie die Lithographie — auf zwei sich abstoBenden 
Faktoren: Chrom u. Quecksilber. Die beiden Metalle sind in ihrer Wrkg. gegenuber 
Farbo derart verschieden, daB jedes sozusagen das abstoBt, was das andere aufnimmt. 
(Ztschr. Deutschl. Buchdrucker 40. 755—57. Berlin.) LESZY NSK I.

— , Das Oxydieren der Zinkdtzungen. Die Oxydstellen, die in GróBc von Steck- 
nadelkópfen die Atzungen yerderben u. den Buchdruck zum Teil unbrauchbar machen, 
kommen in erster Linie durch Saurespuren, die in dem billigen, weichen u. daher porosen 
Zn nach dem Atzen zuriickbleiben, in zweiter Linie durch yermehrte Feuchtigkeit, 
die sich in Tropfcnform zusammengezogen hat, u. dann mit der Zeit das Zn angreift 
u. zers. Die zu ergreifenden GegenmaBnahmen werden erortert. (Ztschr. Deutschl. 
Buchdrucker 40 . 744.) W lLKE.

— , Basische Zuńschenprodukte fiir Farbstoffe. Diphenylamin und seine Derirate. 
Die techn. Herst. des Diphenylamins ist naher beschrieben, ferner die des Methyl- 
diphenylamins. Einige Deriw. sind erwahnt. (Chem. Ago 19. Dyestuffs Monthly 
Supp l."29— 30.) Su v e r n .

E.-J. Rath, Azofarbstoffe. (Rev. gen. Matieres colorantes, Teinture etc. 1928- 
260—62. — C. 1928. I. 1582.) Su v e r n .

Gustav Arnold, Beitr&ge zur Kenntnis der Kalk- und ZinkweifSunechtheit mancher 
Teerfarbstoffe. Verss. mit ais wirklich lichtecht geltenden Pigmentfarben in Mischung 
mit 1. ZinkweiB u. Leinol, 2. BleiweiB u. Leinol, 3. Lithopone u. Leinol u. 4. Blanc 
fixe u. Leinol zeigten bei ]VIischung 1. schon nach wenigen Tagen den EinfluB von Sonne 
u. Licht, wahrend bei Mischungen 2.—4. keine Veranderungen wahrend 12 Wochen 
festzustellen waren. Der Vf. halt es fiir moglich, daB die Feuchtigkeit des Glases mit 
ZinkweiB eine alkal. Rk. gibt, durch die die Farbstoffe so schnell ausbleichen. Bei
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der Anwendungsweise ais Kalkanstrich mit einer neutralen Caseinlsg. u. Kalk ais 
Bindemittel ergab sich dasselbe Resultat wie bei der Mischung 1. Samtlichen Versuchs- 
bedingungen hielten nur stand Litholorange R, Pigmentgriin B, Indanthrenblau, 
Fanalrosa, Auramin, Methylenblau BB, Yiktoriareinblau BO. (Chem.-Ztg. 52. 815. 
Rio de Janeiro.) JUNG.

Emilio Crespi, Crespi-sur-rAdda, Bergamo, Italien, und Marius Paul Otto, 
Paris, Bleichen von Textilfasern mittels ozonisicrter Luft. (D. R. P. 466 220 KI. 8 i vom 
12/2. 1925, ausg. 2/10. 1928. — C. 1928. I. 2887 [F. P. 622646].) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in  Basel, Basel, Scbweiz, Netzmitteł. 
Man yerwendet monoacidylierte oder unsymmetr. diaoidylierte Diamine oder die ent- 
sprechenden ąuaterniiren Ammoniumverbb., wie Oleyldiathylendiamin. Hierdureh 
wird das Durchdringungsyermógen von sauren F il. beim Carbonisieren, Walken, Bleichen, 
Waschen, Beizen der tier. u pflanzlichen Faser, Chromgerbung der Haute usw erhóht. 
(E. P. 294 890 vom 30/7. 1928, Auszug veróff. 26/9. 1928. Prior. 28/7. 1927.) F r a n z .

Oranienburger Chemische Fabrik Akt.-Ges., iibert. von: Chem. Fabr. Milch 
Akt.-Ges., Berlin, Uerslellung halogenhaltiger Sulfonsauren durch Sulfoniorung von 
aliphat., aromat, oder hydroaromat. Verbb., wie Carbonmuren, Fette, Ole, Mineralóle, 
Alkohole oder Laktone, mit Cl - SO;lH in  Ggw. eines Halogentibertragers, z. B. M n 0 2. —  
Z. B. wird Bicinusol oder ein Gemisch von Erdnupol, Wollfett u. Bzu. mit Cl • S03II 
in Ggw. von Mn02-Pulver behandelt. (E. P. 289 841 vom 3/5. 1928, Auszug veróff. 
27/6. 1928. Prior. 3/5. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Oranienburger Chemische Fabrik Akt.-Ges., iibert. von: Chem. Fabr. Milch 
Akt.-Ges., Berlin, Herstellung eines Netz-, Beinigungs- und Emulgierungsmiitels, be- 
stehend aus halogenhaltigen Sulfonsauren (vgl. vorst. Ref.). Die Prodd. finden ins- 
besondere in der Textil- u. Lederindustrie Verwendung, ais Boróle etc. Die Sulfosiiuren 
u. ihre Salze dienen ferner ais Schutzmittel bei der Behandlung yon Wolle, kiinstlicher 
und natiirlicher Seide, Baumwolle, Leinen, Jute, Haaren, Federn, Hauten, Leder 
oder anderem pflanzlichen oder tierischen Fasernmaterial, insbesondere beim Waschen, 
Bleichen, Farben, Impragnieren, Gerben dieser Stoffe. (E. P. 289 863 yom 4/5. 1928, 
Auszug yeroff. 27/6. 1928. Prior. 4/5. 1927. E. P. 289 898 vom 5/5. 1928, Auszug 
ycróff. 27/6. 1928. Prior. 6/5. 1927.) M. F. Mu l l e r .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., iibert. von: J. G. Kern und C. J. Sala, 
Wilmington, Delaware, V. St. A., Dispersionsmittel. Man erhalt seifenahnliche Prodd. 
durch Einw. von aliphat. Sauren, ihren Deriw., wie Glyceriden oder Sulfonsauren auf 
Osyalkylamine. Man behandelt Olsaure mit Triathanolamin, einem Gemisch von 
Di- u. Triathanolamin, l-Amino-2,3-dioxypropan oder Monomethyldioxyathylamin, 
oder Stearinsiiure mit Triathanolamin. Die Prodd. besitzen ein groGeres Losungs- u. 
Dispersionsvermogen ais gewohnliche Seifen oder sulfonierte Ole. Beim Losen von 
Metallbydroxyden oder -oxyden, wie HgO, in Ggw. von A. erhalt man antisept. Seifen. 
Man behandelt rolies sulfoniertes Ricinusol mit Monoathanolamin oder einem Gemisch 
von Di- u. Triathanolamin, oder reine Ricinusolsulfosaure, hergestellt aus Ricinusólsaure 
u. Chlorsulfonsaure mit Triathanolamin. Beim Farben mit Kupenfarbstoffen unter 
Zusatz dieser Stoffe erhalt man gleichmaBigere Farbungen ais ohne diesen Zusatz; 
sie konnen auch zur Herst. von Farbstoffdispersionen zum Farben yon Celluloseacetat- 
seide yerwendet werden. (E. P. 295024 yom 27/7. 1928, Auszug yeróff. 26/9. 1928. 
Prior. yom 4/8. 1927.) F r a n z .

Karl Schmidt, Liehtenfels, Bayern, Deutschland, Farben der ‘pflanzlichen Faser 
mit Anilinschicarz. Man klotzt die Faser mit einer Mischung aus Anilinsalz, Oxydations- 
mitteln, einem oder mehreren metali. Katalysatoren, einem oder mehreren organ. 
Katalysatoren u. Salzen yon schwacben oder leicht oxydierbaren die Faser schiitzenden 
Sauren. — Man yerwendet eine Lsg., die 12 Teile.Anilinchlorhydrat, 1  Teil konz. HC1, 
1 Teil CuS04, 5 Teilc NaC103, 9 Teile W., 6  Teile Kaliumthioeyanat u. 2 Teile p-Phe- 
nylendiamin enthalt, man yerhangt in einem warmen Dampfraum u. chromiert dann. 
Man erhalt ein unyergrunliches Schwarz, eine Schwachung der Faser wird yermieden. 
(E .P . 294 554 vom 24/1. 1927, ausg. 23/8. 1928.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, iibert. yon: C. Dreyfus, New York, V. St. A., 
Muslern von Geweben oder Faden. Glanzlos gemachte Gewebe aus in der Warme jplast. 
werdenden Cellulosederiyy., wie Celluloseacetat, -formiat, -propionat oder -butyrat 
oder Methyl- oder Athylcellulose oder mit Naturseide, Wolle oder Baumwolle gemischte 
Gewebe werden zur Wiederherstellung des Glanzes in feuchtem Zustande gebiigelt
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oder kalandert. Durch teilweises Anfeuehten kann man Muster erzeugen. (E. P. 295043
vom 3/8. 1928, Auszug veroff. 26/9. 1928. Prior. 4/8. 1927.) F r a n z .

Hans Bucherer, Miinchen, Erzeugung von Azofarbsloffen auf der Faser, dad. gek.,
daB man die aus der 2,1-Naphtholsulfosaure u. ihren Deriw. erhaltlichen Diazooxy- 
verbb. auf dem Druck- oder Klotzwege auf die Faser bringt u., unter yólliger Aus- 
schaltung des Dampfens oder sonstiger Anwendung erhohter Tempp., lediglich durch 
k. Absauern mit verd. Mineralsauren den augenblicklichen t)bergang der 1. u. un- 
bestandigen Diazooxyverbb. in die unl. u. bestandigen Oxyazofarbstoffe herbeifuhrt.
— Man erhalt nach diesem Verf. lebhafte, klare u. reine Drucke, das WeiB zeiclinet 
sich vor dem bekannten mittels /S-Naphthol hergestellten WeiB durch Reinheit aus. 
(D. R. P. 466 033 KI. 8 m yom 26/11. 1922, ausg. 29/9. 1928.) F r a n z .

British Dyestuffs Corp. Ltd., James Baddiley, Percy Chorley und Rainald 
Brightman, Manchester, Herstellung von Disazofarbsloffen. Man yereinigt die Tetr- 
azoyerb. von m-Mononitrobenzidin oder von m,m'-Dinitrobenzidin mit 2 Moll. einer
2-Amino-8-naphtholsulfosaure oder einem ihrer N-Substitutionsprodd. Die Farb- 
stoffe farben Kunstseide aus regenerierter Cellulose in gleichmaBigen Tonen; einige 
der Farbstoffe liefern walkechte Farbungen auf Wolle. — Man yereinigt 1 Mol. des 
tetrazotierten 2-Nitrobenzidins mit 1 Mol. Salicylsaure in alkal. Lsg. u. 1 Mol. 2-Amino- 
8 -naphthol-6 -sulfosiiuro in saurer Lsg., der Farbstoff farbt Viscoseseide u. Wolle rot. 
Der Disazofarbstoff aus 1 Mol. tetrazotiertem 2-Nitrobenzidin u. 1 Mol. l-[2',5'-Di- 
chlor-4'-sulfophenyl]-3-methyl-5-pyrazolon in neutraler Lsg. u. 1 Mol. 2-Amino-
8 -naphthol-6 -sulfosaure in alkal. Lsg. farbt Viscoseseide u. Wolle gelbbraun; mit 
l-[4'-Sulfophenyl]-3-methyl-5-pyrazolon erhalt man einen rotstichiger farbenden 
Farbstoff. 1 Mol. tetrazotiertes 2-Nitrobenzidin gibt mit 1 Mol. Naphthionsaure in 
schwach saurer Lsg. u. 1 Mol. 2-Phenylamino-8-naphthol-6-sulfosaure einen Viscose- 
seide Marron, Wolle kupferbraun farbenden Farbstoff. Tetrazotiertes 2-Nitrobenzidin 
wird in alkal. Lsg. mit 2-Amino-8-naphthol-6-sulfosaure u. dann mit Resorcin gekuppelt, 
der Farbstoff farbt Viscoseseide u. Wolle yiolettbraun. Einen ahnlichen Farbstoff 
erhalt man, wenn man an Stelle des Resorcins m-Phenylendiamin yerwendet. Yer- 
wendet man an Stelle des Resorcins l-Naphthol-4-sulfonsaure, so erhalt man einen 
braunyiolettfarbenden Farbstoff. Beim Kuppeln der Tetrazoverb. des 2-Nitrobenzidins 
mit 2 Moll. 2-Amino-8-naphthol-6-sulfosaure, so entsteht ein Viscoseseide soharlach- 
rot, Wolle rotbraun farbender Farbstoff. Der Farbstoff aus tetrazotiertem 2,2'-Di- 
nitróbenzidin mit 1 Mol. Salicylsaure u. 1 Mol. 2-Amino-8-naphthol-6-sulfosaure farbt 
Viscoseseide gelbbraun, die 2-[4'-Chlor-phenylamino]-8-naphthol-6-sulfosaure erhalt man 
durch Kondensation von p-Chloranilin mit 2-Amino-8-naphthol-6-sulfosatiTe in Ggw. 
von Bisulfit. (E. P. 294 922 vom 28/4. 1927, ausg. 26/9. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von AnthracMnon- 
farbsloffen. Man kondensiert l-Amino-4-bromanthrachinon-2-sulfosaure mit 4-Amino- 
formanilid mit einer Alkylgruppe in dem Formylaminorest. l-Amino-4-bromanthra- 
chinon-2-sulfosaure gibt mit 4-Amino-l-meihylformanilid in Ggw. von W. u. CuSO* 
bei erhohter Temp. einen sauren Wollfarbstoff, an Stelle der Methylyerb. kann man 
auch die entsprechende Athyl- oder Benzylverb. yerwenden. (E. P. 294 986 vom 
1/8. 1928, Auszug yeroff. 26/9. 1928. Prior. 3/8. 1927. Zus. zu E. P. 282409; C. 1928.
1. 1720.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Aminoanthrachinon-oj-sulfonsauren. Man laBt die Bisulfityerb. eines Aldehydes 
mit mehr ais 1 C-Atom oder den Aldehyd u. ein Bisulfit auf prim. oder sek. Amino- 
anthraehinone einwirken. Die Verbb. dienen zum Bedrucken von Baumwolle u. Seide 
u. zum Farben von Celluloseacetatseide. Man kondensiert l-Amino-4-oxyanthrachinon 
mit Ammoniumbisulfit u. Benzaldehyd, oder 1,4,5,8-Telraaminoanthrachinon mit 
Natriumbisulfit u. Benzaldehyd; ais, Aldehyde yerwendet man Furfurol, Acetaldehyd, 
Grotonaldehyd, ais Aminoanthrachinone 1,4-, 1,5- u. 1,8-Diamino-, 1-Methylamino- 
4-amino- , l-Phenylamino-4-am.ino-, 1 -Amino-4-(4'-aminophenylamino)-, 1,5-Diamino- 
4-phenylamino-, l,5-Diamino-4,8-dipJmiyldiamino-, l,5-T>ianxino-4,8-dioxy- u. 5-Chlor-
1,4-diaminoanihrachinon. (E. P. 295 257 vom 7/8. 1928, Auszug yeroff. 3/10. 1928. 
Prior. 4/8. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Farbwerke 
vorm. Meister Lucius & Briining, Hoehst a. M., Herstellung von Zwischenprodukten 
und von Kiipenfarbsloffen der Benzanthronreihe. Man kondensiert Halogensubstitutions- 
prodd. der Benzanthronylmercaptane, Benzanthronylsulfide oder Benzanthronyl-
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disulfide mit NH3; die erhaltenen Kondensationsprodd. geben beim Erhitzen mit 
Alkali in Ggw. von A. Kiipenfarbstoffe. Man erhitzt Monóbrom-Bz.l-Bz.l'-benz- 
anthronylsulfid im Autoklaven 20 Stdn. boi 170—180° mit konz. wss. NH3  u. CuSO.,, 
nach dem Abkiihlen wird das Kondensationsprod., wahrscheinlieh Amino-Bz.l-Bz.T- 
dibenzanthroyiylsulfid durch Umkrystallisiercn aus hochsd. organ. Losungsmm., wio 
Nitrobenzol, gereinigt, F . iiber 340°. Dibrom-Bz.l-Bz.r-benzanthronylsulfid liefert 
hiernach wahrscheinlieh Diamino-Bz.l-Bz.l'-benzanthronylsulfid. Amino-Bz.l-Bz.l'-di- 
benzanthronylsulfid liefert beim Erhitzen mit KOH u. Isopropylalkohol einen Farb- 
stoff, wahrscheinlich Aminoisodibenzanthron, der Baumwolle aus der Hydrosulfitkupe 
yiolettblau farbt, durch Nachbehandeln mit yerd. Hypochloritlsg. geht die Farbung 
in Blau iiber. (E. P. 294 360 vom 4/5. 1927, ausg. 16/8. 1928. Zus. zu E. P. 249891; 
C. 1926. II. 1203.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Honold, 
Frankfurt a. M.-Fechenhcim), Verfahren zur Herstellung von Kiipenfarbstoffen aus 
Benzanthronderivaten, darin bestehend, dafi man die Arylsulfoverbb. von Aminobenz- 
anthronen, ihren Deriw. u. Substitutionsprodd. mit alkal. Kondensationsmitteln 
behandelt. — 2. Ausfiihrungsform des nach Anspruch 1. geschiitzten Verf., darin 
bestehend, daB man im Falle der Verwendung yon Benzanthronderiw., welche Aryl- 
sulfaminogruppen in anderen Stellen ais in der 2- bzw. Bz-l-Stellung enthalten, die 
bei der alkal. Kondensation zunachst entstehenden Arylsulfaminoverbb. zwecks Ab- 
spaltung der Arylsulforeste mit yerseifenden Mitteln behandelt. — Beim Verschmelzen 
des Bz.l-Benzolsulfaminobenzanthron mit KOH u. A. erhalt man einen Baumwolle 
rotlichblau farbenden Kiipenfarbstoff. Das Bz.l-Be,nzolsulfaminobenzanihron gelbe 
Krystalle aus organ. Losungsmitteln, F. 273°, erhalt man entweder durch Behandeln 
von Bz.l-Aminobenzanthron mit Benzolsulfochlorid oder durch Kondensation von 
Bz.l-Halogenbenzanthron mit Benzolsulfamid. Verwendet man an Stelle von Bz.l- 
Benzolsulfaminobenzantbron das 6-Chlor-Bz.l-benzoUulfaminobenzanthron, gelbe Kry
stalle, F. 287°, so erhalt man einen blauviolett farbenden Farbstoff. 6-Bz-l-Dibenzol- 
sulfaminobenzanthron gibt mit KOH u. A. einen Farbstoff, der Baumwolle nur schwach 
farbt; nach dem Verseifen mit H 2 S0 4  entsteht ein Farbstoff, der Baumwolle in grauen 
bis schwarzen Tónen von groBer Echtneit anfarbt. Verwendet man an Stelle des 6 -Bz.l- 
Dibenzolsulfaminobenzanthron durch das 6-Benzolsulfamino-Bz.l-brombenzanthron so 
erhalt man einen gleichartigen Farbstoff. Das 6-Bz.l-Dibenzolsulfaminobenzanthron, 
gelbgrimo Krystalle aus Nitrobenzol, F . 287°, erhalt man durch Erhitzen yon 6-Bz.l-Di- 
amiiwbenzanthron mit Benzolsulfochlorid oder durch Einw. yon Benzolsulfamid auf 
6-Bz.l-Dihabgenbenzanthron. 6-Benzolsulfa.mino-Bz.l-brombenzanthron, gelbe Krystalle,
F. iibor 300°, erhalt man durch Nitrieren von Bz.l-Brombenzanthron in Nitrobenzol- 
Isg., Red. u. Behandeln des Aminoderiy. mit Benzolsulfochlorid. (D. R. P. 465 834 
KI. 2 2  b yom 3/10. 1926, ausg. 26/9. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kalischer, 
Heinz Scheyer, Frankfurt a. M., Paul Nawiasky und Emil Krauch, Ludwigshafen
a. Rh., Herstellung eines Kondensationsproduktes aus Bz-l-Nitro-2-methylbenzanthron. 
(D .R . P. 465 506 KI. 22 b yom 29/6. 1926, ausg. 28/9. 1928. — C. 1928. II. 1390 
[F. P. 636 268].) F r a n z .

L. B. Holliday & Co. Ltd. und c. Shaw, Deighton, Huddersfield, Dibenzanthron- 
Jarbstoffe. Man oxydiert Dibenzanthron oder seine niederen Oxydationsprodd. mit 
HjjSOj u. Salzen, die mit H 2 S0 4  unbestandige hoch oxydierte Sauren oder Peroxydo 
liefem, wie NaC103  oder KMnO,,. Die so erhaltenen Oxydationsprodd. des Dibenz- 
anthrons sind graue bis schwarze Kiipenfarbstoffe. (E. P. 295 506 vom 28/7. 1927, 
ausg. 6/9. 1928.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in  Basel, Basel, Sehweiz, Herstellung 
von Kiipenfarbstoffen der Dibenzanthronreihe. (D. R. P. 465 988 KI. 22 b vom 28/11.
1926, ausg. 27/9.1928. Schwz. Prior. 8/12.1925. — C. 1927 .1. 2365 [E. P. 262 774].) Fr.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herstellung 
von chlorierten Violanthronfarbstoffen. Man behandelt Violanthron mit solchen Mengen 
FeCl3, daB ein Baumwolle aus der Kiipe wasserecht blau farbender Farbstoff gebildet 
wird. Der erhaltene Farbstoff kann in ein Leukoderiy. oder Leukoester iibergefiihrt 
werden, das dann zum Farben u. Drucken yerwendet werden kann. — Min erhitzt 
Violanthron mit 6 Teilen wasserfreiem FeCl3  auf 140—150® in Trichlorbenzol. (E. P. 
294 486 vom 23/7. 1928, Auszug yeroff. 19/9. 1928. Prior. 21/7. 1927. Zus. zu E. P. 
262774; C. 1927. I. 2365.) F r a n z .
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J. R. Geigy A.-G., Basel, Sehweiz, Darstellung von l,G-Disulfonsauren alkylierUir 
Isorosinduline und ihrer Dcrivate. (D. R. P. 465 581 KI. 22c vom 28/12. 1926, ausg. 
20/9. 1928. — C. 1928. I. 2010 [E. P. 282803].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: W ilhelm Eckert, 
Frankfurt a. M.-Hochst), Darstellung von Kupenfarbsloffen, dad. gek., dafl man die 
durch Oxydation aus 6-Nitro-5-aroylacenaphthen u. dessen Substitutionsprodd. er- 
haltliehen Naphthalincarbonsauren oder dereń Anhydride mit aromat. Basen, vor- 
nehmlich o-Diaminen, kondensiert. — Das durch Oxydation von 6-Nitro-5-acelyl- 
acenaphthen mit Bichromat erhaltliche Oxydationsprod. liefert beim Erhitzen mit 
o-Phenylendiamin in Nitrobenzol einen Farbstoff, der Baumwolle aus der Kiipe Yiolett 
farbt; verwendet man an Stelle des o-Phenylendiamins das 4-Nitro-l,2-diaminobenzol, 
so entsteht ein grau farbender Kupenfarbstoff. (D. R. P. 466 103 KI. 22 e vom 29/12. 
1925, ausg. 1/10. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von grauen bis schwarzen Kupenfarbstoffen. (D. R. P. 
466 585 KI. 22 b vom 13/1. 1926, ausg; 9/10. 1928. — C. 1927- II- 337 [E. P 4 

264 502].) F r a n z .
W ilhelm Rinau, Bremen, Knet- und Mischmaschine, insbesondere fu r  flussige, 

mit pulverigen oder kornigen Stoffen durchsetzte Massen, 1. dad. gek., daB ein oder 
mehrere Mischyorr. im Behalter mit Knetern, die z. B. auf u. ab bewegbar sind, zu- 
sammenarbeiten. — 7 weiterc Anspriiche betreffen Ausfuhrungsformen der Maschine.
— Die Maschine eignet sich z. B. fur die Bearbeitung von Farben (01- u. Lackfarben). 
(D. R. P. 466 293 KI. 75e vom 12/5. 1927, ausg. 3/10. 1928.) K a u s c h .

Alexander Ritschke, Diineberg, Deutschland, Oberzugsmassen. Man vermischt 
Nitrocellulose mit einem oxydierbaren Ol, Harz u. Weichmachungsmittel. (Can. P. 
267 639 vom 7/10. 1925, ausg. 18/1. 1927.) F r a n z .

E. Elod, und W . Bliichel, Karlsruhe, Kcmservieren von Pflanzenbliiten, -bldtternusw. 
Man iiberzieht die frischen Pflanzenteile mit Lsgg. von Lacken oder lackahnlichen 
Stoffen, insbesondere mit Weichmachungsmitteln oder mit Plastizierungsmitteln ver- 
setzte Celluloseesterlacke. (E. P. 295052 vom 4/8. 1928, Auszug veróff. 26/9. 1928. 
Prior. 6 / 8 . 1927.) F r a n z .

XII. Kautschuk; Guttaperclia; Balata.
Ener, Die Anwendung von Dampfsammlern in  Kautschukfabriken. (Caoutchouc 

et Guttapercha 25. 14009—11. — C. 1928. II. 191.) H u n e m o r d e r .
Alfred A. Perks, Vvlkanisationsprobleme. Ein zusammenfassender Bericht Uber 

die Vulkanisation u. die in der Industrie hierbei zu beaehtenden Faktoren. (Trans. 
Rubber Ind. 4. 123—36.) H a u s e r .

B. Bysow, Uber die Alterung des Kautsćhuks. Vf. gibt eine tJbersicht iiber die 
Methoden zur Best. der Alterung von Kautschuk u. zeigt, daB der gefundene Grad 
der Alterung nicht eindeutig ist, sondern abhangt von der Wahl der Eig., an dereń 
Anderung die Alterung gemessen wird. Es kann daher bei Verfolgung mehrerer Eigg. 
nach der einen „Alterung" nach einer anderen „Verjungung“ gefunden werden. Vf. 
benutzt zur Altcrungsprufuug 10 mm breite, 50 mm lango Kautschukstreifen, die 
10—60 Min. vulkanisiert worden waren. Sie wurden in einem elektr. Trockenschrank 
24, 48, 72 u. 96 Stdn. auf 70° erhitzt u. danach die Anderungen des Elastizitats- 
modules, der Quellfahigkeit in Amylacetat u. der „Arbeitsfahigkeit“ ( =  Elastizitats- 
modul X niitzliche Festigkeit) gemessen. Ausfuhrliche Tabellen s. Original. — Der 
Vulkanisationsgrad ist fiir die Alterung von Bedeutung. Am Vulkanisationsoptimum 
sind die Anderungen durch Alterung am geringsten. Nicht ausTulkanisierter Kautschuk 
zeigt groBe Abweichungen nach beiden Seiten; es kann durch die Alterung sowohl 
eine Erhohung wie Verminderung seiner Eigg. eintreten. Im allgemeinen scheint die 
Abhangigkeit der Alterungserscheinungen vom Vulkanisationsgrad nicht in einer 
Riehtung zu verlaufen, sondern ein period. Phanomen zu sein. Auch Termutet Vf., 
daB bei den Alterungsverss. bei 70° eine langsame Weitervulkanisation stattfindet. 
Es ist liberhaupt die kiinstliche Alterung von der natiirlichen grundlegend Yerschieden. 
Die Alterungspriifungen der Technik, die mit Temp.-Erhóhungen arbeiten, geben ein 
der natiirlichen Alterung nicht entsprechendes Bild u. solltcn durch solche ersetzt 
weden, die keine erhóhte Temp. brauchen. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shumal 
priktadnoi Chimii] 1. N r.l. 7. Leningrad, Lab. d. Fabrik „Krassnyj Treugolnik“.)_RÓLL.
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E. P. RydingS, Einseitige Kautschukimpragnierung. Dio heute fiir dioHerst. cin- 
Beitiger Gummigewebe meist angewandte Technik wird diskutiert u. die Eigg. der 
hierbei hauptsachlich zur Anwendung gelangenden Textilien erortert. (Trans. Rubber 
Ind. 4. 161—69.) H a u s e r .

— , Organische Farbsloffc fiir Kautschuk. Eine Ubersicht iiber die gegenwartige 
Lage. Angaben iiber das Farben von Latex, Weichgummi, Ebonit, dio Erzielung 
mehrfarbiger, z. B. marmorierter Waren, von transparentem Gummi u. den EinfluB 
des Lagerns auf gefarbte Ware. (Chem. Age 19. Dyestuffs Monthly Suppl. 27—29.) Suv.

Wilhelm Ludwig TJtermark, Niederlande, Herstellung von haltbarem Kautschuk. 
Mit NH3 oder Na2S 03 stabilisierter Lates wird durch Zenirifugiercn in einem DE L a v a l- 
schen Separator in drei Fraktionen getrennt: 1. Stabiler Latex mit dem groBten Teil 
des Kautsehuks u. der antikoagulierenden Enzyme, jedoeh mit nur wenig Harzen u. 
Proteinen, 2. eine fast keinen Kautschuk enthaltende Fraktion, die aber reich an 
Proteinen ist u. die Harze der 1. Fraktion enthalt, 3. eine schleimige M., die alle festen 
Bestandteile u. den Rest der Proteino der 1. Fraktion enthalt. Die erste Fraktion 
liefert nach der Koagulation einen alle auf andere Weise erhaltenen Kautschuksorten 
in den physikal. Eigg. ubertreffenden Kautschuk, der auch ohne nachfolgende Vulkani- 
sation die Herst. von haltbaren Gegenstanden, z. B. Crepesohlen, ermoglieht. (F. P. 
639 961 vom 24/8. 1927, ausg. 3/7. 1928.) R a d d e .

„Cogedex“ Compagnie Generale d’Exploitation (Soc. anon.), Frankreich, 
Seine, Kautschukhohlkorper. Ein einfaches Verf. zur Herst. von Hohlkórpern besteht 
darin, daB eine S, Fiillstoffe u. a. enthaltende, durch Erwarmen piast, gemachte 
Kautschukmischung in die Vulkanisationsform gebraeht u. darin durch Verwendung 
einer Gegenform oder eines Stempels ein Hohlkórper gebildet wird, der dann yulkani- 
siert wird. Bei der Herst. von Ballen arbeitet man mit zwei entspreohenden Halb- 
formen. Dadurch, daB man eine etwas groBere Menge an Kautschuk, ais zur Herst. 
eines Gegenstandes von einer gewiinsehten Dieke erforderlich ist, in die Form ein- 
fullt; laBt sich mit Sicherheit erreichen, daB der durch das Einsetzen der Gegenform 
oder des Stempels gebildete Hohlraum yollstiindig mit Kautschuk ausgefiillt wird. 
Das Verf. laBt sich auch zur Herst. von Schlauchen benutzen. (F. P. 638 304 vom 
27/7. 1927, ausg. 22/5. 1928.) R a d d e .

Hood Rubber Co., Watertown, ubert. von: Howard A. Hands, Watertown, 
Massachusetts, Herstellung von Kautschukflaschen. Hartgummigewinde fiir die Ver- 
schluBsehrauben werden im Hals von HeiBwasserflaschen aus Weichkautschuk mittels 
eines Kautsehukkittes befestigt u. darauf vulkanisiert, wobei die Vulkanisations- 
temp. durch einen einschraubbaren, aus gut leitendem Materiał (Messing, Bronze u. a.) 
bestehenden Heizapp., der an einen elektr. Lotkolben angeschlossen ist, erzeugt wird. 
Beschadigungen der Weichkautschukteile durch die Vulkanisation werden durch 
die durch die AuBenluft bewirkte Kiihlung verhindert. (A. P. 1682  223 vom 21/3.
1927, ausg. 28/8. 1928.) R a d d e .

Textile Rubber Co., ubert. von: Earl S. Teed, Akron, Ohio, V. St. A., Her
stellung von aus Hart- und Weichgummi zusammengesetzten Radem und andereń Kaut- 
schukgegenstanden. Das Yerf. ermoglieht es, aus yerschiedenen Kautschukmischungen 
zusammengesetzte Gegenstande, z. B. Spielzeugrader, die bis auf eine Weichkautschuk- 
laufdecke aus Hartgummi bestehen, durch gemeinsame, gleichzeitige Vulkanisation 
in einer geeeigneten Form zu Gegenstanden zu yerarbeiten. Die Form besteht aus 
zwei Deckplattcn fiir die Hartgummimischung u. hat eine Aussparung, die durch die 
ringartige Weiehkautschukform ausgefiillt wird, wobei durch geeignet angebrachte 
Zwischenraume zwischen der Hartgummiform u. dem Weichkautsehukformring ein 
Austreten der Kautschukmasse wahrend der Vulkanisation in besondere Hohlraume 
ermoglieht u. dadurch ein Vermengen der beiden Mischungen yerhindert wird. (A. P. 
1 68Ó 823 vom 2/11. 1927, ausg. 14/8. 1928.) R a d d e .

XIII. Atheriscke Óle; Riechstoffe.
W. Warenzow, Uber das neue Prinzip der Schdlzung der Rohstoffe in der Pro- 

duktion der atherischen Ole. Vf. schlagt vor, bei der Schatzung der Rohstoffe die GroBe 
der Fruchto in Betracht zu ziehen. In jedem Mustcr wird der Geh. an Verunreinigungen 
bestimmt u. das gereinigte Mustcr durch eine Reihe von Sieben mit yerschiedenen 
Maschen gesiebt. Dadurch findet man den Prozentgeh. an Friichten mit bestimmtem.
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Durchmesser. Zu diesem Zweck wurde ein beeonderes Universalsieb konstruiert, das 
die Breite der Maschen rcgulicren laBt. AuBerdem wird das Gewicht von einer Frucht 
in jeder Gruppe u. die Zabl der Fruchte in 1 g bestimmt. Dann bestimmt man noch 
das Vol. der Fruchte durch Mcssen des yon ihncn yerdrangten W., woraus sich die 
Oberflache der Fruchte ausrechnen laBt. Mittels dieser Werte kann leicht die Gesamt- 
oberflachę der Fruchte in jeder Gruppe gefunden werden, die ais Konstantę angenommen 
werden kann. Das Verhaltnis diesor Konstanten stimmt uberein mit den im Betriebe 
beobachteten Verh&ltnissen in den Ausbeuten. (Trans, scient. chem.-pharmac. Inst., 
Moskau [russ.] 19 2 8 . 203—08.) G o in k is .

B. Rutowski und N. Makarowa-Semljanskaja, Uber die Zusammensetzung <ks 
atherischen Oles von der kaukasischen Lamndula Spica. (Trans, scient. chem.-pharmac. 
Inst., Moskau [russ.] 1928. 168—76. — C. 1928. I. 2467.) Go i n k is .

O. Ssobolewskaja, Die Ausbeuten und Eigenschaften des Pfefferminzóls aus dem 
Gomemement Ssaratow. Es wird der EinfluB der Wachstumsbedingungen der Pflanze 
auf die chem. Eigg. des Oles u. den Geh. der Pflanze an Ol untersucht. Nach Vf. ist 
dabei einer der wichtigsten Faktoren die Zus. der meteorolog. Bedingungen in der 
Vegetationsperiode der Pflanze. Die Resultate der Unterss. sind in Tabellen (vgl. 
Original) zusammengestellt. (Trans, scient. chem.-pharmac. Inst., Moskau [russ.]
1928. 186—95.) G o in k is .

G. Dupont und M. Barraud, Zusammensełzung des Terpentinoles von Pinus syl- 
vestris. Zur Nachpriifung der von SlMONSEN (Journ. chem. Soc., London 127. 2. 
494—99) gefundenen Resultate wurde ein Muster aus Mittelfrankreich untersucht u. 
neben cx.-Pinen (60,6%) u. Nopinen (17,4%) das Caren (16,9%). femer 5,1% Alkohole, 
Ester, Sesguiterpen u. Oxydationsprodd. gefunden. Fur die Darst. des Nitrosochlorids 
des Carens wird folgende Methode angegeben: Man mischt 5 ccm der zu untersuchenden 
Fraktion mit 6 ccm Essigsiiure, 5 ccm A . u. 10 ccm Athylnilrit, fiigt langsam wahrend
1 Stde. bei —5° 4—5 ccm HC1 unter Ruhren hinzu. Das Nitrosochlorid fallt nach mehr 
oder weniger langem Stehen in ca. 20%ig- Ausbeute aus; F. aus Ather 102—103°; es 
bildet mit Na Nilrosocaren, F. 89—90°, u. mit Aminen  eine Reihe gut krystallisierter 
Nitrosamine. Die durch Sieden des Ausgangsmaterials erhaltenen Fraktionen u. dereń 
Eigg. werden durch Tabellen u. Kurven yeranschaulicht. (Chim. et Ind. 19. Sond.-Nr. 
559—61.) _ E l l m e e .

B. Rutowski und I. Winogradowa, Uber die Zusammensełzung des Fichten- 
nadelnóls der in der Krim angepflanzlen Pinus halepensis M ili. Das Ol bcsaB folgende 
Konstanten: D.2% 0,8960; aD = —49,44°; nD20 =  1,49 40; SZ. 1,13; EZ. 18,8; EZ. 
nach Acetylierung 54,83 (Gesamtalkohol CI0HJfiO 15,7%); in 90%ig. A. ist das 01 
unl. Wie die fraktionierte Dest. ergab, enthalt das 01: a.-Pinen ais Gemisch der links- 
drehenden u. rac. Verb. (ca. 10%), Camplien (ca. 6%), tertiare Alkohole (ca. 15%) 
u. Sesąuiterpene, anscheinend ein Gemisch von isomeren Carophyllenen (ca. 8%). 
Der schwer fluchtige Rest nach der fraktionierten Dcst. (ca. 50%) enthalt wahrscheinhch 
eine stark opt. akt. Verb. Borneol sowie Phenylathylalkohol fehlen. (Trans, scient. 
chem.-pharmac. Inst., Moskau [russ.] 1928. 109—14. Moskau, Wissenschaftl. Chem.- 
Pharmaceut. Inst.) G o in k i s .

B. Rutowski und K. Gussewa, Untersuchung des atherischen Oles von Siler tri- 
lobum Scop. (Trans, scient. chem.-pharmac. Inst., Moskau [russ.] 1928. 144—52. —
C. 1 9 2 8 .1 . 2 6 7 . ) _____________Go i n k is .

Harry Mortimer Specht, Pelham, New York, V. St. A., Verfahren, Geweben 
dauernden Wohlgeruch zu verleihen. Zunachst wird die Riickseite des Gewcbes mit 
einer Lsg. eines geeigneten, wohlriechenden naliirlichen oder kunstlichen Harzes (Benzoe, 
Styrax, Peru-, Tolu-Balsam u. a.) iiberzogen, im Vakuum getrocknet u. darauf die 
Oberseite mit derselben Lsg. impragniert, die auBerdem noch einen fluchtigen Riech- 
stoff enthalt. So behandelte Gewebe finden Verwendung zur Herst. von Puderąuasten. 
(A. P. 16 8 3  849 vom 1/9. 1925, ausg. 11/9. 1928.) R a d d e .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
G. Benin, Die Aufbewahrung der Ruben durch Trocknen. Es genugt das Trocknen 

auf 8—9%. (Zapiski [1928/29] 6. 68; Ztrbl. Zuekerind. 36. 1067—68.) RtiHLE.
Alois Rak, Der zukiinftige Betrieb der Diffusionsbailerie mit Riicksichtnahme auf 

die Schwerkraft. Der Arbeitsyorgang in der ununterbrochen arbeitenden Diffusions-
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batterie muB derart aein, daB in don einzelnen Diffusionsraumen Sohnitzel u. Saft 
in dauernder Bewegung gehalten werden, u. zwar entsprechend den sich andernden 
Gewichtsyerhaltnissen derart, daB sich der schwerer werdende Saft nach unten, die 
leichter werdenden Schnitzel nach oben bewegen. Die Oberlcitung aus einem in den 
andern Raum erfolgt fiir jeden der boiden Stoffe getrennt fur sich, u. zwar fiir die 
Schnitzel in den Unterteil des nachsten Diffuseurs, fur den Saft in den Oberteil. (Ztschr. 
Zuckerind. cechosloyak. Rep. 53. 52.) R u h l e .

Eugen Sommer, Der E influp der Basizitał des Bleiessigs bei der Klarung von 
Melasseldsungen. Vf. hat die Polarisationsverhaltnisse u. die Farbtonung bei der 
Klarung von Melasselsgg. mit yerschiedenbas. Bleiessiglsgg. yerfolgt. Um die Einw. 
einzelner Umstande hierbei naher untersuchen zu kónnen, wurden die bei den natiir- 
lichen Melassen erhaltenen Ergebnisse bei Saccharoselsgg., die mit den wichtigsten 
Nichtzuckerstoffen in den entsprechenden Mengcn versetzt wurden, zu reproduzieren 
yersucht. Es wurde dabei das Verh. organ. Nichtzuckerstoffe (Glutaminsaure, Betain, 
Asparagin, Farbstoffe) sowie einiger anorgan. Salze bei der Klarung mit yerschiedenbas. 
Bleiessiglsgg. studiert u. die Einw. des alkal. Mittels yerfolgt. Der bei den einzelnen 
Melassen yerschiedene Polarisationsabfall wurde ais Funktion des pn der urspriing- 
łichen Melasselsgg. erkannt. Weiter wurde die beste Klarkraft yerschiedenbas. Blei
essiglsgg. bestimmt u. die prakt. Anwendungsmoglichkeit starkerbas. Bleiessiglsgg. 
betont. Die Einzelergebnisse sind in Tabellen u. Schaubildern zusammengefaBt. (Ztschr. 
Zuckerind. Sechosloyak. Rep. 53. 45—52.) R u h l e .

Vladimir Zafouk, Studie iiber Inversion millels schwacher Sauren. Es wurde
hauptsachlich yersucht, die Inyersion der Saccharose durch reine Lsgg. schwacher
Sauren u. ihrer Salze zu priifen u. zu ermitteln, ob Lsgg. Yerschiedener Sauren der- 
selben pn, bei gewohnlicher Temp. bestimmt, bei hóherer Temp. in gleichcm MaBe 
inyertieren. Zur Best. der ph diente das elektrometr. Verf., das auch die Verfolgung 
der Anderungcn der elektromotor. Kraft der Kette mit der Temp. zulieB. Zu den 
Messungen dienten Glutaminsaure, Asparaginsaure, Bernsteinsaure u. zu einigen 
Messungen Glutiminsaure. Vf. erortert die Bereitung der Sauren, das Yerf. der p h -  
Messung u. das Studium der Inyersion u. zwar zunachst das Schrifttum u. die bis- 
herigen Ergebnisse u. schlicBlich seine Yerss. iiber die Inyersion bei yerschiedener 
Konzi der H-Ionen. Vf. bestimmte die Inyersionsgeschwindigkeit mittels Bemstein- 
siiure, Glutaminsaure u. Asparaginsaure bei 70° u. bei einer bei 20° bestimmten pn- 
Bei allen Verss. (Best. der Titrationskuryen, der Temp.-Koeffizienten u. der Inyersions
geschwindigkeit) wurde die Konz. der Sauren auf w/37,5 gehalten. Die Ausfiihrung 
der Verss. wird genau angegeben, die Ergebnisse sind in Schaubildern u. in einer Tabelle 
zusammengefaBt. Es zeigte sich eine unterschiedliche Inyersionsgeschwindigkeit bei 
gleichem ph u. gleicher molarer Konz. der Sauren. (Listy Cukroyamickć 46. 419; 
Ztschr. Zuckerind. fiechosloyak. Rep. 53. 33—42.) R u h l e .

V. Zafouk, Die Bedeutung und die Bestimmung der Temperalurkoeffizienlen beim 
Studium der Inversion. Vf. hat yersucht, die yor kurzem gcmachte Feststellung, daB 
unter gleichen Bedingungen, namlich gleicher ph, Temp. u. Molaritat der Sauren, die 
Inversionsfahigkeit der Asparaginsaure, Bernsteinsaure u. Glutaminsaure yerschieden 
ist (ygl. yorst. R ef.), aufzuklaren, was ihm auch an Hand der Temperaturkurven ge- 
lungen ist; wegen der Einzelheiten der Ergebnisse, die in Tabellen u. Schaubildern 
zusammengefaBt worden sind, muB auf das Original yerwiesen werden. Fiir die 
Zuckerindustrie ergibt sich, daB eine schwache k. bestimmte Phenolphthaleinalkalitat 
geniigt, um die Inyersion zu yerhindern, wenn die Lsg. keine Antriebe fiir eine Er- 
hóhung der Aciditat im Verlaufe der Zeit u. beim Erhitzen enthalt. (Listy Cukro- 
yamicke 46. 505; Ztschr. Zuckerind. cechosloyak. Rep. 53. 73— 80.) R u h l e .

S. R. Trotman, KalticasserstarTce. Kurze Ubersicht iiber die Verff. zur Herst. 
von in k. W. ąuellbarer Starkę. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 4. 399—400.) Lesz.

W. Ekhard, Der „ Iłaffinator“ der Firma W. H. Ubland-Leipzig, ein neuer Apparat 
der Karloffelstarkefabrikation. Der App. ermóglicht eine yollkommene u. schnelle 
Trennung des Fruchtwassers von der Rohstirke; er gibt die Starkę ais zur Entwasserung 
fertig ab. Der Arbeitsyorgang yom Einwurf der Kartoffeln in die Waschmaschine 
an gerechnet bis zu der fiir die Entwasserung fertigen Starkę soli 3—4 Stdn. dauern. 
(Ztschr. Spiritusind. 51. 284—85.) R u h l e .

— , Anleiiung zur Ausfiihrung chemischer Untersuchungen in  Zuckerfabriken nach 
einheitlichen Methoden. Die in Rohzuckerfabriken u. in Raffinerien erforderlichen



2518 H xv. G a r u n g s g e w e r b e . 1928 . n .

Unterss. werden genau beschrieben. (Ztschr. Zuckerind. cechoslovak. Rep. 53 . 53 
bis 72.) RUHLE.

J. J. W eiss, Der Einflufl der Art der Fillralion von Zuckerlósungen auf die Fil- 
tration. Vf. macht auf die demnachst zu yeróffentlichenden yorbindlichen Beschliisse 
des Ausschusses fiir einheitliche Verff., hier der Filtration, bereits aufmerksam unter 
Hinweis auf die von ihrn (C. 19 1 5 . II. 378) u. von K a g l  (C. 19 2 7 . II. 1210) veroffent- 
lichten Arbeiten. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Rep. 53 . 42—43.) R u h l e .

K. E. Skarblom, Die Verteilung des Zuckers bei der Arbeit auf dem Zuckerboden. 
Die Berechnung der Verteilung des reinen Rohrzuckers in den yerschiedenen Prodd. 
der Fabrikation wird angegeben u. empfohlen. (Ztrbl. Zuckerind. 3 6 . 1066—67. 
Stockholm.) R u h l e .

H einrich Trogmayer, Vorschlag zum Umbau der Polarisationsapparate. Er 
bezieht sich auf eine Verfeinerung des Antriebsmechanismus fiir dio Bewegung des 
Rotationskompensatorkeiles. (Ztrbl. Zuckerind. 36. 1090. Zuckerfabrik Acs,
Ungam.) R u h l e .

J. Brown, J. E. Sharp und A. R. Nees, Genaue Bestimmung der Trockensubstanz 
in  Riibenzuckersirup. Mit HC1 behandelter Seesand wird saurefrei gewaschen, ge- 
trocknet u. gegliiht. 25 g Sand werden in Al-Schalc yon 35 mm Hohe u. 50 mm Durch- 
messer nach Mischung mit 0,5 g ólfreiem Graphit zur Gewichtskonstanz getrocknet 
u. mit einer 0,5—0,7 g Trockensubstanz entsprechenden Menge Sirup yersetzt, im 
Vakuumofen bei 90° u. unter 125 mm Druck im C02-Strom 72 Stdn. erhitzt,. iiber 
P20 5 erkalten lassen u. wagen nach dreitagigem Stehen im Essiccator. (Ind. engin. 
Chem. 20 . 945—48. Denver [Colo.].) G rim m e .

Camille Deguide, Enghien (Frankreich), Reinigen von zuckerlialligen Sdften und 
Melassen. (D. R. P. 465  4 8 8  K I. 89c yom 15/10. 1925, ausg. 25/9. 1928. — C. 1 9 2 6 .
I .  3283 [A. P . 1579090].) M. F. M u l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
Masakazu Yamada, Uber den Mechanismus der Fruchtesterbildung durch Willia 

anomała Sp. Der durch Williaarten in zucker- oder alkoholhaltigen Nahrlsgg. ent- 
stehende Fruchtestergeruch blieb oft aus, wenn Vf. aldehydbindende Substanzen 
hinzufugte. Weitere Verss. ergaben, da(3 bei der Esterbldg. die Saure sich iiber die 
Zwischenstufe des Aldehyds bildet, gleichgiiltig, ob man von Zucker oder Alkohol ais 
C-Quelle ausgeht. Dies gilt nieht nur fiir Essigester, sondern auch fiir andere Alkohole, 
die leicht durch Hefen zu den entsprechenden Aldehyden oxydiert werden, z. B. Propyl- 
propionat aus Propylalkohol u. Butylbutyrat aus Butylalkohol. Verschiedene Ester 
entstehen aus Alkoholgemisehen. — Die beste Essigesterausbeute war bei 20—25% 
Zucker nach 8 Tagen, bzw. bei 4% Alkohol nach 20 Tagen. Bei mehr ais 12% Alkohol 
wurde kein Estergcruch mehr wahrgenommen. Enthielt die Nahrlsg. Ammonium- 
acetat, so entstand weder Aldehyd, noch Ester. (Buli. of the agricult. Chem. Soc. of 
Japan 3 [1927]. 73—76. Sep.) E n g e l .

J. GriiB, Saccharomyces Winlocki, die Hefe aus den Pharaonengrabern. Sie fand 
sich in groBer Menge auf den Scherben eines Bierkruges eingetrocknet, die neben einem 
Sarge aus der 11. Dynastie, etwa 2000 y. Chr., in einem Grabę der alten Graberstadt 
Thebens lagen. Dieselbe Hefe fand Vf. auch in Brotresten, die neben dem Sarge des 
Mentuhetep der 11. Dynastie gefunden wurden. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 68. 
1341.) R u h l e .

E. Ehrich, Gerstentrocknurig. Sie wird ais durchaus wirtschaftlich den Malzereien 
angclegentlich empfohlen; es sollte sie aber jeder Lagerhalter anwenden, da die gut 
getrocknete Gerste unbeschadet ihrer Giite u. ohne weitere Bearbeitung in Silos ge- 
lagert werden kann. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 68. 1383—84.) R u h l e .

R. Schlenk, Das „Darren“ von Malz. (Vgl. C. 1 9 2 7 . H. 1104.) Vf. berichtet 
iiber eine Reihe yon Unterss. iiber die Vorgange im Malze wahrend des Darrens, die 
angestellt ■wurden, um der Technik des Darrens u. dereń Einw. auf die Qualita,tsbldg. 
durch mathemat. Behandlung der Trocknungsgeschwindigkeit eine zufriedenstellende 
Grundlage zu geben. Um den Zusammenhang mit der Praxis nieht zu yerlieren, wurden 
die Unterss. an Hand prakt. Verss. an im Betriebe befindlichen Malzdarren yer- 
schiedenster Bauart angestellt. Wegen aller Einzelheiten muB das Original eingesehen 
werden. (Wchschr. Brauerei 45 . 415— 18. 426—30. 436— 40. 451—56.) R u h l e .
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E. Liihder, Verarbeitung von Karloffelfloclcen. Das bei der Verarbeitung von 
Kartoffelflocken auf Spiritus anzuwendende Verf. wird besproehen. Ein wirtschaftlicher 
Vorteil dieses Vorf. gegentiber der Maisverarbeitung besteht indes nicht. (Ztschr. 
Spiritusind. 51. 289—90.) R u h l e .

H. W iistenfeld und H. Kreipe, Das Verlialten von Spritessig und Essigessenz im  
uUravioletłen Licht der Hanauer Quarzlampe. Spritessig zeigt hierbei ihm eigenartige 
Lu minescenzerscheinungen; die lumineszierenden Stoffe miissen bei der Garung in 
den Essigbildnern im Zellimiern gebildet u. an den Essig abgegeben werden. Durch 
Verb. der Hanauer Quarzlampe mit dem HAHNSchen Chrometer u. den OSTWALDschen 
Earbtafeln (Best. des Parbtons der Lumineseenzerscheinung) u. mit dem Nephelo- 
meter (Best. der Leuchtstarke der Lumineseenzerscheinung) konnte das Verf. quanti- 
tativ ausgestaltet u. an Hand einer umfangreichen Statistik auf eine siehere Grund- 
lage gestellt werden. Danach gelingt es, den Spritessig von reiner mit W. yerd. Essig
saure u. bis zu einem gewissen Grade auch yon Verschnitten beider zu unterscheiden. 
Die Lumineseenzerscheinung des Spritessigs spricht fur eine ganz andere innere Zus. 
ais sie die Essigessenz hat. Nur der Spritessig, der ein echtes Lebensmittel ist, ver- 
dient die Bezeiehnung „Essig“ schlechthin. (Dtsch. Essigind. 32. 345—47.) R u h l e .

Hermann Rabę, Hahnmesser oder Mefihahn in  der Essigherstellung! Die sehlechten 
Erfahrungen mit der rohen Hahnyerstellimg mit dem Hahnmesser haben Vf. dazu 
gefuhrt, zum MeBhahn mit absol. genauer Verstellung (Abbildung, D.R.P.-Kon- 
struktion) uberzugehen. Vf. weist noch auf einen yon ihm konstruierten Ablaufregler 
(D.R.P.) u. eine Fliissigkeitsyerteilung (D.R.P.) hin. (Dtsch. Essigind. 32. 357—58. 
Berlin-Charlottenburg.) B e h r l e .

E. M. Muller, Die Bedeutung der Saponinę. Saponinę befordern die Darm- 
resorption; beim Mensehen genugen dazu 0,1 g. Durch Verwendung von Saponin 
wird die Wrkg. der Salze des Mineralwassers u. der Geruch- u. Geschmackstoffe der 
Brauselimonaden stark gefordert. Vf. fragt, ob man nicht auch kiinstlichen Mineral- 
u. Heilwassern Saponin zur Erhohung ihrer Wrkg. zusetzen solle. (Kohlensaure u. 
Mineralwasser 1928. 175. Breslau.) R u h l e .

P. Kolbach, t)ber die Ausfuhrung der Formoltitralion. Gelegentlich der Unters. 
zahkeicher Malze aus 1925er Gersten hat sich Vf. naher mit den Schwierigkeiten be- 
faBt, die ihm bereits friiher an dem Verf. in seiner bisherigen Ausfuhnmgsform entgegen- 
getreten sind. Hauptsachlich war es die mangelnde Sicherheit bei der Best. des End- 
punktes der Titration. Vf. hat deshalb im Laufe der Zeit die Vorsehrift nicht unwesent- 
lich abgeandert u. damit sicherer u. einfacher gestaltet. Die Begrundung der Ab- 
anderungen u. die yorgeschlagene Arbeitsyorschrift werden eingehend besproehen. 
(Wchschr. Brauerei 45. 446—51.) R u h l e .

Karl S. Felix, GroBharthau b. Dresden, und Ernst Klapp, OberloBnitz b. Dresden, 
Verfahren zum Hopfen von Malzextrakt. Das Extrakt wird zusammen mit zerkleinertem 
Hopfen in eine Vorratsdose gefiillt u. in der yerschlossenen Dose einige Zeit mit 
kochendem W. erhitzt. (D. R. P. 466 433 KI. 6b vom 15/5. 1925, ausg. 5/10. 
1928.) M. F. Mu l l e r .

Gottfried jakob, Perłach b. Miinchen, Verfahren zum ZerJcleinern des Hopfens 
vor der Zugabe in die Braupfanne unter Zusatz von Wurze, NachguB oder h. W. 
(D. R. P. 465 812 KI. 6a vom 23/3. 1926, ausg. 27/9. 1928.) M. F. Mu l l e p ..

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
J. Grosser, Neutralfettverseifung oder FeUspallungt Die Entscheidung dieser 

Frage hangt nicht nur von Rentabilitatsgrunden ab, sondern auch yon den yielfach 
ungerechtfertigten Wiinschen der Konsumenten nach hellen Seifen; diese Anspriiche 
yerhindern oft eine Ausnutzung der Fettspaltungsanlagen. — Erwiderung auf die 
Ausfiihrungen von C a z a f u r a  (C. 1928. I .  2676). (Seifensieder-Ztg. 55. 328— 29. 
339.) R i e t z .

A. Sinowjew, Zur Frage der Beinigung pflanzlicher Ole. Die Schwierigkeiten, 
die bei der yollstandigen Entfemung der Schleimma-ssen aus den pflanzlichen Olen durch 
Erhitzen auf hohere Temp. entstehen, konnen naeh Vf. leicht behoben wtrden. Dies 
geschieht dadurch, daB die zeitraubende Filtration des zusammengeballten Schleimes 
umgangen wird. Vf. stellte fest, da8 das zu reinigende Ol unter zwei Bedingungen 
seine Fahigkeit yerlieren kann, die Schleimmassen auszuscheiden, auch wenn sie nach-
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traglich auf noch so hohe Temp. erhitzt werden. Dies wird erreicht: 1. durch teilweise 
Oxydation des Oles, 2. durch langeres Erhitzęn des Oles auf eine Temp., welche unter- 
halb der Temp.-Grenze liegt, bei der sonst die Schleimausscheidung erfolgt. Die Reini- 
gung erfolgt danach so, daB das Ol durch Einblasen von Luft bei 80—100° zunachst 
geklart wird; dann werden die Farbstoffe durch Erhitzęn auf 300° zerstort. Dabei 
kommt es, wie Vf. durch Verss. feststellt, auf die Natur des eingeleiteten Gases nicht 
an, da auch C02 u. a. dasselbe erzielen konncn. Vielmehr ist dem Gas eine mechan. 
Rolle zuzuschreiben, indem es die durch Erhitzęn entstandenen Zers.-Prodd. mit 
fortreiCt. Auch die Entfemung der Feuchtigkeit spielt eine Rolle, denn durch Ein- 
leiten yon feuchten Gasen in das Ol konnten die gewiinschten Resultate nicht erzielt 
werden. (Oel-Fott-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 19 2 8 . Nr. 3. 11—15. 
Moskau.) S c h a p ir o .

M. Bauman, Alkalisches Raffinieren des Ricinusóls. Das Ol wird mit dem gleichen 
Vol. Extraktionsbenzin bei 20° gut yermischt. Die Viscositat der so entstandenen 
Miscelle sinkt von 103° nach E n g l e r  auf 2,5° u. das spezif. Gewicht sinkt von 0,958 
auf 0,850. Dann wird die Miscelle wie ublich mittels wss. NaOH-Lsg. raffiniert: Zu- 
gabe von NaOH unter standigem Riihren u. allmahlicher Erhohung der Temp. auf 
50°; Absetzenlassen, Trennung der Miscelle, Waschen der Ol-Benzinschicht mit w. W., 
Neutralisieren der Miscelle u., wenn notig, Entfarben mit Kohle. Trennung yon 
Bzn. bei 110°. Das erhalteno Ol war fast farblos u-ganz durchsichtig. Spezif. Gewicht 
0,9682 (22°), Jodzahl 82,4, Aschegeh. unter 0,01%, Entzimdungstemp. gegen 300° 
(nach B r e n k e n ). (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 7.
12—14. Krasnodar.) G o i n k i s .

S. Kober, Zur Theorie der Bleichuńrkung von Bleicherden. Die Diskussionen 
iiber Adsorptionswrkg. u. Eignung von Bleicherden krankcn meistens an mangelhaften 
wissenschaftlichen Voraussetzungen. Schon die yergleiehende Auswertung von Beob- 
achtungen an Bleicherden in yerschiedenartigen Medien (z. B. W., Mineralol, pflanz- 
liches 01) ist falsch. Es fehlt die grundlegende Erforschung der Adsorptionsbedingungen 
moglichst einfacher Substanzen fur definierte Adsorptive. (Seifensieder-Ztg. 55. 
330—31.) R ie t z .

A. Sslaschtschew, Benzin und Alkohol ais Losungsmittel fiir Ricinusol. Es 
wurde Ricinussamen u. -kuchen mit yerschiedenen Losungsmm. extrahiert. Dabei 
ergab sich, daB Bzn., entgegen den Literaturangaben, bei einer Temp. in der Nahe 
des Kp. ein yorziigliches Losungsm. fiir Ricinusol ist u. das Ol voll u. tadellos rein 
extrahiert. Bzl., CC14 u. CS2 sind in bezug auf ihr Extraktionsvermogen dem Bzn. 
gleich, das extrahierte Ol hat aber, besonders bei CS2, eino dunkle Farbung. A. gibt 
bei der Extraktion falsche Werte, da es mit dem Ol auch andero Stoffe extrahiert, 
dio das Extraktionsgut yerunreinigen. (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje 
Djelo] 1928. Nr. 7. 15— 20. Krapotkin.) Go in k is .

A. Sslaschtschew, Exlraktion des Ricinusols mit Benzin. Entgegen den An- 
gaben von H e f t e r  (C. 1928. I. 88—89) u. von U b b e l o h d e  (C. 1928. I. 143), weist 
Vf. nach, daB Ricinusol in warmem Benzin gut 1. ist. Die Ausbeuten an Ricinusol 
bei der Extraktion des Ricinus mit Benzin ergab eine um l 1/*—2% geringere Aus- 
beute ais die Alkoholextraktion. Sie betrug 43,68% bei einem Olgeh. des Ricinus 
von 45,62%- Wegen des hohen Sauregeh. des erhaltenen Oles wurde dieses mit NaOH 
neutralisiert. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 3. 9—11.
Krapotkin.) SCHAPIRO.

N. Spasski, Verwendung non Ricinusol zur Seifenfabrikation. Durch Zusatz yon 
Ricinusol bei der Seifenfabrikation wird die Schaumbldg. der Seife erhoht. (Oel-Fett- 
Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 2. 34—35. Moskau; Lab. d. Tech
nolog. Inst. y. G. P l e c h a n o w .) S c h a p ir o .

W. Skworzow, Anwendung von Ricinusol zur Herstellung von Kernseife. Ent
gegen den Angaben von H e f t e r , sowie von UBBELOHDE, wonach das Ricinusol 
hochstens bis zu 5— 10% in der Kernseife enthalten sein darf, wandte Yf. mit gutem 
Erfolg 15% Ricinusol an. Diesen Unterschied fuhrt Yf. auf die Verschiedenheit der 
Qualitat der zur Verarbeitung gelangten Fette zuriick. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Maslo-
boino-Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 3. 15— 17. Moskau.) S c h a p ir o .

N. Pantjuchow, Seife aus Ricinusol. Ricinusol yerseift sich leicht, dabei wird 
ein heller, durchsiehtiger Leim erhalten. In diesem Stadium kann es leicht in yer- 
schiedenen Seifen Vervvendung finden. Ganz anders ist es nach dem Aussalzen. Schon 
das Aussalzen ist schwierig u. gelingt nur durch abwechselnde Einw. yon konz. kaust.
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Sodalsg. u. NaCl-Lsg. Die so erhaltene Seife (Kern) ist sehr hart, enthalt 56—57% 
rcine Seife, 1% freies Alkali u. 6—7% NaCl. Trotz seiner Hartę beginnt der Kern 
bei den geringsten Schleifyerss. mit W. zu zerflieGen u. es gelingt nicht, einen Leimnd. 
zu bekommen. Die Ricinusscife lost sich in Salz- oder Alkalilsg. ebenso leicht, wie 
andere Olseifen in W. Vf. schlagt vor, Ricinusol mit anderen Olen zu kombinieren. 
(Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 7. 11 — 12. Lenin
grad.) _ G o in k i s .

Jose! Augustin, Ldsungsmiltelseijen. Andeutung der yerschiedenen Moglich- 
keiten, Seifen durch Losungsmm. zu aktivieren. Eine móglichst angenehm oder gar 
nicht riechende Losungsmittelseife fur den Hausgebrauch ist noch nicht gefunden. 
(Seifensieder-Ztg. 55 . 339—40.) R ie t z .

Josef Augustin, Erfahrungen mit der Verarbeilung von iurkischroldlarłigen Seifen• 
zusatzen. (Vgl. C. 1928. II. 199.) Arbeitsvorschriften fiir derartige Zusatze zu Fein-, 
Rasier- u. fl. Seifen. (Dtsch. Parfiimerieztg. 14. 468—69. Munchen.) R ie t z .

Josef Augustin, Sauersloffwaschmitlel oder Seife. Besprechung der Vor- u. Nach- 
teile. (Dtsch. Parfiimerieztg. 14. 441—42.) ELLMER.

Hans Hollub und Arno Muller, Ober einige praktische Erfahrungen mit Physiol. 
Vff. erzielten gute indiyiduelle Urteile iiber Fein- u. Rasierseifen, die im PilierprozeB 
mit 2% Physiol Yermischt worden waren. Eine Stcaratcreme mit 5% Physiol A I 
erwies sich ais heilend; in Verb. mit Vaseline oder Ozokerit gibt Physiol kein geeignetes 
Prod. (Dtsch. Parfiimerieztg. 14. 456. Genf.) RlETZ.

W. H. Thomas, Die Analyse sulfonierler Ole. Die Best. der Asche, des Gesamt- 
alkalis u. der gebundenen Fettsaure, der Gesamtfettsaure, der freien u. gebundenen, 
des nicht fliichtigen Alkalis u. des NH4OH sowio der gebundenen H2S 04 nach der 
Methode der A m e r i c a n  L e a t h c r  C h o m i s t s ’ A s s o c i a t i o n  ist ge- 
schildert. (Amor. Dyestuff Reporter 17. 587—89.) S u v e r n .

K. H. Bauer, Ober die Bestimmung der organisch gebundenen Schwefelsaure in  
sulfurierten Olen. Abweichend von den Beóbachtungen H e r b ig s  (ygl. Collegium
1925. 103) u. analog den amerikanischen Vorschriften. (Dio Fette u. Ole in 
der Testilindustrie, Monographien aus dem Gebiete der Fettchemie, Bd. 3, 268) 
stellte Vf. fest, daB organ, gebundenes S 03 in sulfurierten Olen ebensogut mit 1/10-n. 
H2S 04 wie mit 1/1-n. HC1 bestimmt werden kann. Die zusammenhangende Best. 
yon Gesamtalkali, organ, gebundenem S03, SZ. u. Feuchtigkeit wird beschrieben. 
(Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 35. 25—26. Leipzig.) R ie t z .

C. Bergell, Ober Alkalitatsbestimmung in Seifen. Adsorptiv wirkende Ndd. ver- 
ursachen bei Alkalitatsbestst. in Seifen (z. B. bei der BnC!2-Methode) Fohlschliisse; 
das gleiche soli auch fiir die Best. in Schmierseifen unter Na2S04-Zusatz zutreffen. — 
Amylalkohol bietet nachweisbare Vorteile fiir die Alkalitatsbest.; Vf. empfiehlt, dies 
fiir eine einheitliche Untersuchungsmethode nutzbar zu machen. (Seifensieder-Ztg. 
55. 327—28. 338—3 9 . ) __________________ R i e t z .

Erba Akt.-Ges., Zurich, Herstellung von hochsulfonierten pflanzlićhen und tierischen 
Olen durch Sulfonierung derselben in Ggw. von in saurer Lsg. 0 2-entwickelndon Sub- 
stanzen, wie H20 2, Peroxyde, z. B. Na20 2, Alkali- oder Erdalkaliperozyde, Perschwefel- 
sauren, Alkalipermlfale, -percarbonale oder -perborate, Superoxyde organ. Sauren, 
z. B. Acetyl- oder Benzoylsuperoxyd, ferner H20 2-Verbb. mit organ. Verbb., wie 
Benzoesaure u. Hamstoff. — Zu 100 kg liicinusól werden 3 kg H20 2 (30%ig) zugesetzt 
u. die M. mit 25 kg H2S04 (96—98%ig) bei 70—80° 4 Stdn. lang sulfoniert. Nach 
dem Neutralisieren mit Alkali bei Tempp. nicht uber 25° u. nach vorherigem oder 
gleichzeitigem Zusatz von 10 1 A. wird yon dem ausgeschiedenen Salz abfiltriert u. 
ein klares 01 erhalten. (E. P. 292 574 vom 15/12. 1927, Auszug verdff. 15/8. 1928.
D. Prior. 23/6. 1927.) ~ M. F. Mu l l e r .

Erba, Akt.-Ges., Zurich, Herstellung eines turkischrotolahnlichen Prdparates 
durch Sulfonierung von Ricinusol unter gleichzeitiger Einw. eines osydierenden 
Bleichmittels, wie J/202, Peroxyde, Persduren, Per salze eto., u. nachfolgender Einw. 
eines roduzierenden Bleichmittels, wie Sulfite, Hydrosulfite, Yerbb. aus HCHO u. 
Alkalihydrosulfit oder -sulfozylat, evtl. in Ggw. von nascentem H2. — 100 kg gebleichtes 
Ricinusol werden innerhalb 4 Stdn. mit 18 kg H2S04 (96—98%ig) bei 4(>—50° sulfo
niert u. daboi 16 kg H20 2 (30%ig) in Mengen von 4 kg yon Zeit zu Zeit zugesetzt. — 
Im zweiten Beispiel werden nur 12 kg H20 2 zugesetzt u. das Rk.-Prod. nach der 
Neutralisation einer Nachbleiche unterworfen durch Yerruhren 1/i Stde. bei 60° mit
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2 Ya kg Alkalihydrosulfit oder Na-, K- oder Ca-Hypochlorit. Das H20 2 kann auch 
durch Na-, K- oder NH t-Persulfai oder Percarbonat oder Perborat ersetzt werden. 
(E. P. 294 621 vom 15/12. 1927, Auszug veroff. 19/9. 1928. D. Prior. 28/7.
1927.) _ M . F. Mu l l e r .

Grigori Petrow, Moskau, Verfahren zur Gewinnung von Seifen aus fliissigen, 
trocknenden und halbtrocknenden Olen oder Fetten, 1. dad. gek., daC diese Ole u. Fette 
bei gewohnlicher Temp. einer Bearbeitung mit CaCrO.,, BaCrÓ4 oder PbCr04 in Ggw. 
von H2S04 oder anderen Sauren, dereń Ca-, Ba- oder Pb-Salzo in W. unl. sind, unter- 
worfen u. nachher in an sich bekannter Weise vcrseift werden. — 2. dad. gek., daB nach 
der Verseifung Metalle, wie Zn oder Al, in pulvrigem oder kolloidalem Zustande, die mit 
anderen neutralen Fiillungen, wie Cellulose oder Ton, vermischt sein konnen, zu- 
gegeben werden. (D .R . P. 465 836 KI. 23.e vom 22/12.1925, ausg. 26/9.1928.) E n g e r .

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

Richard Loewenthal, Fortschritie in  der chętni schen Technologie der Spinnfasem  
in  den Jaliren 1919—1927. (Chem.-Ztg. 52. Nr. 86. Fortschrittsber. 105—18.) JuNGf.

Fred. Grove-Palmer, Bleichen undFarben von Muga-Seide. Muga-Seide, neben 
Tussah- u. Eriseide eine Wildseide, stammt yon Antherea assamensis, frithii u. roylei, 
die Raupen werden hauptsachlich auf Machilus odoratissima gezogen. Die Aufzucht 
der Raupen ist beschrieben. Die Gewinnung der Seide ist in Indien Hausindustrie, 
gebleicht wird mit Na20 2, Ameisensaure, Na-Phosphat u. Turkischrotól, es wird aber 
auch viel ungebleichtc Seide in ihrer urspriinglichen schonen Goldfarbe verwendet. 
Gefarbt wird mit den fiir Seide iiblichen Farbstoffen. (Amer. Dyestuff Reporter 17. 
589—90. 605—06.) Su v e r n .

W illi Schacht, Zur Technologie der Strohzellstofferzeugung. (Papierfabrikant 26. 
649—52. — C. 1928. II. 1837.) B r a u n s .

Carl G. Sehwalbe und Werner Lange, Beitrage zum. Aufschlu/3 non Fichtenholz 
mittels Sulfiien. Es werden eine Reihe von Versuchskockungen beschrieben, bei 
denen Fichtenholz mit Na2S 03, mit Na2S 0 3 nach vorheriger Trankung mit NaH S03- 
Lsg. gckockt wurde, weiter ein Kochvers. durch schnelle Kochung mit Na2S03 nach 
vorheriger kurzer Durchtrankung mit NaHS03-Lsg. u. eine Schnellkochung mit 
Na2S03-Lsg. bei hoher Temp., ferner einige Dampfkochverss., bei denen das Holz 
nach vorheriger Trankung mit NaHS03-, Ca(HS03)2- u. mit Mg(HS03)2-Lauge bei 
145“ gedampft wurde. AnschlieBend werden noch die Unters.-Ergebnisse der er- 
haltenen Halbstoffe mitgeteilt. (Papierfabrikant 26. Verein der Zellstoff- u. Papier- 
Chemiker u. -Ingenieure 641—44. Eberswalde-Charlottenburg.) BRAUNS.

Ludwig Kaul, Will die Cuprammoniumkunslseide die Aceiałkunstseide uberflugelnl 
Die Nachfrage nach Kupferseide ist infolge ihrer groBen Ahnlichkeit mit der Natur- 
seide im stiindigen Wachsen begriffen. Auch in England hat die B r i t i s h  C u p r -  
a m m o n i u m  S i l k  S p i n n c r s  L t d .  eine neuo Fabrik gegriindet. (Metallbórse 
18. 2249.) B r a u n s .

John W allace, Bestimmung der bei 'der Erschwerung von Seide angewendeten 
Stoffe. Angaben uber die Best. von Fettkorpern, Seife, Glycerin u. Zucker. (Rev. 
gón. Matieres colorantes, Teinture etc. 1928. 287—88. Nach Testile Colorist. 1928.
111.) SiiVERN.

J.-R. Spencer, Unłersuchung iiber die Beschwerung schicarzer Seide. Die Best. 
der organ. Erschwerungsmittel ist geschildert. (Rev. gćn. Matieres colorantes, Teinture 
etc. 1928. 243— 44. Nach Textile Colorist. 1928. 109.) SuVERN.

Arthur.S. Eicklin, Verfahren zur Bestimmung von Kupferseide. Mehrere in der 
Literatur beschriebene Rkk. zur Erkennung von Kupferseide sind besprochen. (Mel- 
liands Textilber. 9. 842—43.) Su v e r n .

W. T. Schreiber und A. H. Hamm, Verfahren zur Dnterscheidung zwischen 
Viscose- und Kupferseide. Zeigt sich nach langerem Erhitzen des zu untersuehenden 
Musters mit verd. H,S0., auf Pb-Acctatpapier eine braune oder schwarze Farbung, 
so liegt Viscoseseide vor. Eine zur Ausfiihrung der Probe gceignetc Scheidewand- 
flasche ist abgebildet. (Melliands Textilber. 9. 840—42.) SuVERN.

Bleachers Association, Ltd., Manchester, W. Kershaw, Cheadle Hulme, F. L. 
Barrett, Devonport, C. J. W hitelegg, Broomedge und G. D. Sutton, Birkdale,
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Mercerisieren. Man mercerisiert ein gemischtes Gewebe aus Baumwolle u. regenerierter 
Cellulose, wie Viscose oder Kupferammoniakseide, unter Spannung mit Alkalien in 
der iiblichen Weise, wascht die Mereerisierlauge bei iiber 50° aus, hierbei wird der 
Glanz der Viscose nur wenig angegriffen. (E. P. 295 062 vom 9/5. 1927, ausg. 30/8.
1928.) _ F r a n z .

Carl Distel, Niirnberg, Verfahren zum VerUnden von MeiallteiUn mit Werkstiicken 
aus Celluloid oder ahnlichen, in der W&rme erweichenden Stoffen, bei dem die Metall- 
teile erbitzt u. in das Werkstiick hineingepreBt werden, dad. gek., daB der Metallteil 
durch das Werkstiick yon Hand an ein ortsfestes, ihn erhitzendes Widerlager an- 
gedriickt wird. (D. R. P. 465 898 K i. 39a vom 19/12. 1926, ausg. 27/9. 1928.) F r a n z .

N. V. Nederlandsche Kunstzijdefabriek, Holland, Teztilprodulcte mit mailem 
Glanz aus Acetylcellulose oder anderen Celluloseathern oder -estern. Man fiilirt den 
TrockenspinnprozcB durch Verdampfung in Ggw. von W. oder Wasserdampf durch. 
(F. P. 640 446 vom 5/9. 1927, ausg. 12/7. 1928. Holi. Prior. 28/5. 1927.) K a u s c h .

Gustav Bonwitt, Deutschland, Mattglanzende Teztilsloffe aus Viscose. Man setzt 
der zu verspinnenden Viseose Stoffe zu, die mit ihr eine Emulsion geben, aber wahrend 
des Verspinnens keine Gase entwickeln (l°/„ Monochlorbenzol gegebenenfalls gemischt 
mit Dichlorbenzol). (F. P. 640 644 vom 7/9. 1927, ausg. 18/7. 1928. Holi. Prior. 
11/2. 1927.) _ K a u s c h .

G. Bonwitt, Charlottenburg, Herstellung kilnstlicher Seide von matlem Glanz aus 
Viscose, der mit ihr emulgierbare Stoffe zugesetzt werden, die beim Spinnverf. prakt. 
kein Gas entwickeln u. bei der Trocknung des fbderten Fadens yerdampfen, z. B. 
Mono- oder Dichlorbenzol, Xylol, hydrierte Naphthaline etc. bzw. Mischungen dieser 
oder mit anderen Stoffen. Das Misehyerhaltnis wird so gewahlt, daB das spez. Gew. 
der Zusatze prakt. mit demjenigen der zu verarbeitenden Viscose iibereinstimmt. 
(E. P. 285 066 vom 7/9. 1927, Auszug veroff. 4/4. 1928. Prior. 11/2. 1927.) M. F. Mu.

F. A. W. Kiihne, Dresden, Deutschland, Faserstoffe entlialtende Massen. Man 
yermischt Flocken oder Schnitzel aus Papier oder Geweben mit einem UberschuC an 
Bidenmittel aus kautschuk-, harz- oder leimahnlichen Stoffen; man laBt dann ab- 
sitzen, zieht die FI. ab, u. preBt die zuriickbleibende Schicht zu Platten oder 
Gegenstanden. (E. P. 294 515 vom 25/4. 1927, ausg. 23/8. 1928.) F r a n z .

Otto GerngroB, Berlin-Grunewald, Herstellung plastischer Massen aus Proteinen, 
dad. gek., daB man den pulverfórmigen Proteinmassen ais Hartungsmittel vor der 
Plastizierung eine wss. Lsg. zusetzt, welche Alkali- oder Erdalkalisulfit oder Mischungen 
von solchen Sulfiten mit Bisulfiten nebst CH20  oder seinen Polymeren enthalt. — 
Durch diesen Zusatz leidet die Plastizierung nieht, die Ggw. yon NaHS03 drangt die 
Hartung des Caseins durch CHaO zuruck. (D. R. P. 466 052 KI. 39b vom 19/11,
1926, ausg. 29/9. 1928.) ” F r a n z .

Pfenning-Schumacher-Werke G .m . b. H ., Barmen, Verfahren zur Herstellung 
wasserbestandiger, plastischer Massen aus Trockenblut, 1. dad. gek., daB man Trocken- 
blut nach Zusatz von Phenolen in Ggw. eines Katalysators mit CH,0 behandelt u. 
das Rk.-Gemisch unter Druck u. Warme preBt. — 2. dad. gek., daB man Trockenblut 
mit den noch 1. u. schmelzbaren Kondensationsprodd. aus Phenol u. CH20  innig 
mischt u. die Mischung unter Druck u. Warme nachbebandelt. — 3. daB man wasser- 
lósliches Trockenblut mit wasserhaltigem Phenol mischt u. in Ggw. eines Katalysators 
mit CH20  behandelt. — 4. daB die elast. Massen auf Tempp. iiber 100° langere Zeit 
erhitzt u. sodann unter Druck u. Warme nachbehandelt werden. — 5. daB man den 
Massen zur Erhdhung der Elastizitat Alkohole oder iiberschussiges Phenol zusetzt. —
6. daB man die Massen gegebenenfalls nach Zusatz von wciBen Kórperfarben (Litho- 
pone usw.) mit Bleichmitteln behandelt. — Die so erhaltenen Massen eignen sich zur 
Herst. yon elektr. Isolierkórpern, Klayiertasten, Messergriffen usw. (D. R. P. 466 053 
KI. 39b vom 28/4. 1926, ausg. 29/9. 1928.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
H. Hoffmann, Die makroskopischen Gemengteile der Saarkokskohle. Sie werden hin- 

siehtlich ihres Auftretens sowie ihrer chem. u. physikal. Eigg. gekennzeichnet. Tiegel- 
koksproben yon wechselnden Mischungen der einzelnen Gemengteile lassen-den EinfluB 
der schlecht backenden Bestandteile auf die Verkokungsfahigkeit erkennen. Weiter- 
hin wird yersucht, die fur die Koksbeschaffenheit schadlichen Anreicherungen an 
Fusit u. Durit aufzufinden u. annahemd mengenmaBig zu erfassen. Die zu diesem
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Zweck an dem Flotationskonzentrat sowie an der unzerkleinerten Kokskohle durch- 
gefiihrten Versuchsreihen haben ergeben, daB yon der in die Ofen eingefuhrten Koks
kohle 25—30% aus den fiir die Verkokungsfahigkeit schadlichen Anieicherungen 
bestchen. (Gliiekauf 64. 1237—43. Volklingen.) N a p h t a l i .

Vittorio Molinari, Die modeme Destillation von Teer und Naphthalin. Beschreibung 
moderner industrieller Anlagen. (Giorn. Chim. ind. appl. 10 . 357—63. Mai- 
land.) GRIMME.

Horst Bruckner, Zur Kenntnis der Phenole des Steinkohłenteera. Die qualitativen
u. quantitativen Verff. zur Best. der Teerphenole wurden gepriift u. aus ihnen das 
Verf. von R aSCHIG (D. R . P. 114 975) im LaboratoriumsmaBstab angewendet, das 
auf einer Trennung der z. B. aus den Kresolen durch H2S04 erhaltenen Sulfonsauren 
durch iiberhitzten W.-Dampf bei bestimmten Tempp. beruht, so daB bei 120—130° 
m-Kresol infolge Spaltung seiner Sulfosaure uberdcst., wahrend zur Spaltung yon 
p-Sulfosaure 140—160° notwendig sind. — In dieser Weise wurden die genauen Spalt- 
tempp. fur samtliche Phenolsulfosiiuren zwischen 100 u. 135° ermittelt u. die einzelnen 
Spaltungsfraktioncn durch Uberfuhrung in die gut krystallisierenden Arylglykol- 
sauren identifiziert bzw. getrennt. So konnten yom Vf. hergestellto Phenolgemische 
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