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A. Allgemeine und physikalische Cliemie.
Franz Struilz, Alexander Bauer, ein osterreicliischer Historiker der Chemie. 

Nachruf. (Arch. Gesch. Math., Naturwiss., Teohn. 11. 276—92. Febr. Wien.) J u n g .
Bryk, Moritz von Gallois zum Gedachtnis. 28. Aug. 1859 bis 2. Dez. 1928. Nach- 

ruf auf den verstorbenen Chemiker, der sich vornehmlich m it der Synthese yon Azo- 
farbstoffen u. der Farbstoffdruckerei beschiiftigt hat. (Ztschr. angew. Chem. 42. 
169—70. 16/2.) E n s z l in .

Lyman E. Porter, E in Ezperiment der quantitativen Analyse zur gruppenmiifligen 
Ausfiihrung. Vf. zeigt die padagog. Vorzuge, welche eine gruppenmaBige Best. kon- 
tinuierlicher Andcrungen einer Verb., z. B. zeitliche H ydratation oder Dehydratation 
von Salzen, fur die Teilnehmer eines Kurses haben kann. (Journ. chem. Education 
5. 1429—31. Nov. 1928. Fayctteville, Arkansas, Univ.) Cohx .

H. H. Stephenson, E in  statislisches periodisches System. In  dem statist. period. 
System des Vfs. sind siimtliche Elemente auBer H  u. U genau nach der Ordnungszalil 
in 6 15-reihige Kolonnen geordnet; innerhalb jeder Kolonne finden sich dann 2 Triaden, 
in der 1. Kolonne z. B. Si, Ge, Sn u. Ca, Sr, Ba. In  einer 2. Tabelle derselben Form 
ist die prozentuale Zunahme des At.-Gew. jedes Elementes gegenuber seinem Vor- 
ganger angeordnet. Die Summen der Kolonnen sind dann fallend geordnet. (Chem. 
News 138. 129—30. 1/3.) E. JoSEPHY.

H. G. Grimm, Versvche zur Ermiltlung von Dampfdruclcunlerschieden von Iso- 
iopen durch fraktionierte Deslillalion. I. Vf. fiihrt zur Feststellung etwaiger Datnpf- 
druekunterschiede von Isotopen (des Chlors) umfangrciche Destillationen von CCl.t 
aus; dieso Verb. bietet den Vorteil, relativ hohe Unterschiede der Mol.-Gc\vw. fiir die 
Isotopen der gróCten At.-Gew.-Differenz zu besitzen (5,12% gegenuber 5,56°/0 fur 
reines Cl2); auBcrdem ist sie leioht u. weitgehend zu reinigen u. besitzt den giinstig 
liegenden Kp. von 77°/760 mm. Reinigung u. Fraktionierungsmethode (H e m p e l - 
Kolonne) werden naher besehrieben. Es ergibt sich, daB die Fraktionen keine Diehte- 
unterschiede aufweisen, welche die MeCfehler von etwa 2—10-5 ubersehreiten. Aus 
dem MeCfehler bei den Dichtebestst. wird unter Benutzung einer empir. Formel iiber 
die W irksamkeit des benutzten Destillationsapparates bercehnet, daB die Kp.-Unter
schiede von 2 Arten des CC1,„ dereń Mol.-Gevrw. sich um 2 Einheiten unterscheiden, 
nicht groBer ais 10-3 Grad sein kónnen. Yoraussetzung ist dabei, daB die Dampfdruck- 
kurve von Isotopengemischen wedcr Maximum noch Minimum aufweist. Aus dem 
gefundenen Grenzwert fiir den Dampfdruckunterschied zweier benachbarter Isotopen 
Pi — Pi <  0,03 mm leitet Vf. unter Annahme fehlender Nullpunktsencrgie einen 
Wert /i v <  1,4 ab, unter der Annahme vorhandenor Nullpunktsenergie einen W ert 
P v <  55. Da sich thermodynam. ein W ert /3 v =  35 berechnct, so spricht das er- 
haltene Ergebnis fiir das Vorhandensein von Nullpunktsenergie. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. B 2. 181—99. Febr. Wurzburg.) F e a n k e n b u e g e e .

H. G. Grimm und L. Braun, Versućhe zur Ermiltlung von Dampfdruclcunter- 
schieden von Isotopen durch fralctionierte Destillation. I I . Untersuchung von Fraktionen 
von in technischem MafSstab durch die Badische Anilin- und Sodajabrik destilliertem 
Chlor. (I. vgl. yorst. Kef.) Vf. bestimmt die D.D. gesatt. Lsgg. von NH^Cl, die aus 
CJj-Fraktionen der Bad. Anilin- u. Sodafabrik (Destillation von 60 Tonnen Cl2) her- 
gestellt sind, m it der Torsionswaage. Innerhalb der Fehlergrenzen der Methode er- 
geben die D.-Messungen vollige tlbereinstimmung der verschiedenen Fraktionen. Dem- 
gemaB muB eine, durch die Fraktionierung des Cl2 etwa erfolgte Verschiebung im 
Isotopenvorhaltnis kleiner ais die Verschiebung des Verhaltnisses 77/23 im gewóhnlichen 
Cl2 auf 77,04/22,96 gewesen sein. Etwaige Unterschiede der At.-Geww. miissen kleiner 
sein ais 0,002%' des At.-Gew. des gewóhnlichen Cl2 ( =  <0,0008 At.-Gew.-Einheiten). 
Der Vers. einer Zerlegung der Isotopen des Cl2 durch fraktionierte Destillation ha t
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Romit ein negatives Ergebnis. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 2. 200—20G. Febr. 
Wiirzburg.) " F k a n k e n b u r g e r .

J . Errera, Die Molekularassoziationen. I I . Beziehungen zwischen der Zahigkeit 
binar&r Flilssigkeilsgemisclie und der Polaritat der sie bildenden Molekule. (I. vgl. C. 1829.
1. 27. 727.) Yf. untersuchfc die Zahigkeitskurve von binaren Gcmisclicn vom Stand- 
punkt der Polaritat ihrer Komponenren u. findct: 1. Sind beidc oder eine Komponentę 
nichtpolar, so wird die Zahigkeitskurve in Abhangigkeit von der Konz. konkav.
2. Sind beidc Komponenten polar, so ist die Kurve konvex. 2. ist so zu erkliiien, daB
sieli aus den Komponenten Dipolassoziationen bilden, die die Zahigkeit yergróBern. 
Bei 1. dagegen handelt es sieli entweder um ideale Lsgg. bzw. um die desassoziierende 
Wrkg. der Verdiinnung. Scheinbare Ausnahmen von 1. sind Gemische wio Benzol- 
SbCl3; bei diesen bilden sieh sieher in der Lsg. Verbb. In  anderen Fallen (z. B. Hexan- 
Nitrobenzol) handelt es sieh um den Einflufi einer Mischungsliicke. (Ztschr. physikal. 
Cliem. Abt. A 140. 273—80. Febr.) K le m m .

C. Tubandt und Herm. Reinhold, Chemische Gleichgeimchte ziuisclien feslen Salzen. 
Normalerwei.se rerlaufen Rkk. im festen Zustande vollstandig; nur wenn die Warmc- 
tonung klein u. der Unterschied in den spezif. Warmen groB ist, wird man Gleich- 
gewichte erhalten. Derartige Gleichgewiehte sind von den Vff. untersueht worden. 
Und zwar licBcn sic z. B. 2 (bzw. mehrere) gewogene Zylinder von Ag2S u. CuJ mit- 
einander bei hóherer Temp. in Beriihrung, bis sieh daa Gleichgcwicht dureh Diffusion 
eingestellt hatte. Da nur die Kationen wandern, bildetc sieh cinerseits ein Misch- 
krystall aus Ag2S u. Cu2S, andererseits ein soleher ans CuJ u. AgJ. Dureh die Gewichts- 
anderung lieB sieh der Umsatz leieht u. sehr genau ermitteln. Dureh versehiedene 
relative GroBo der Ausgangszylindc-r kann man die Unters. iiber das ganze Konz.- 
Bereich ausdehnen; beąuemer geht man von Komponenten variabler Zus. aus; d. h. 
man kombiniert z. B. einen Sulfidmisehkrystall geeigneter Konz. m it dem entsprechenden 
reinen Jodid. Die Verss. ^nirden eingehend fur die Rkk. Ag„S +  2 CuJ ^  Cu2S +
2 AgJ u. Ag„S +  Cu2Se ^  Cu2S +  Ag2Se durchgefiihrt u. zwar bei 200 u. 300°. Es 
zeigte sieh, daB fiir diese Rkk. das Massenwirkungsgesctz in seiner einfachen Form 
anzuwenden ist; z. B. gilt fiir die erste Rk.: K  — [CuJ]2-[Ag2S]/[AgJ]2-[Cu2S]. Aus 
der Anderung von K  mit der Temp. laBt sieli die Rk.-Warme riehtig berechnen. Aller- 
dings weicht der fiir 445° berechneto K -W ert der 1. Rk. (0,81 • 10“ *) von dem von 
v. H e v e s y  experimentell ermittelten (0,47-10_:;) ctwas ab. Bzgl. der Kinetik finden 
Vff., daB man diese naeh dem einfaehen Diffusionsansatz nicht riehtig berechnen 
kann; der Ionenaustauseh dureh die Grenzflachę verlauft sehneller u. Vff. nehmen daher 
die Wrkg. besonderer Affinitiitskrafte an. Nahcres hicriiber wic iiber die Versuchs- 
einzelheiten muB im Original nachgelcscn werden. (Ztschr. physikal. Cliem. Abt. A 
140. 291—308. Febr. Halle, Univ.) K lem m .

C. N. Hinshelwood, Próbleme der Energieubertragung in  der cliemischen Reaklions- 
kinetik. Naehdem der Vf. gezeigt hat, daB das Reaktionsgeschwindigkeitsproblcm 
ais Aktivierungsenergieproblem aufgefaBt werden kann, wird die Frage der Encrgie- 
iibertragung bei der Ń20 6-Zers. diskutiert. W ahrend boi allen iiblichen, bei geringeren 
Drucken untersueliten monomolekularen Rkk. der Geschwindigkeitskoeffizient ab- 
nimmt, wurde diese Abnahme bei N20 5 bisher nicht beobachtet. Zur Beseitigung 
dieser Schwierigkcit konnen 3 verschiedene Annahmen gemacht werden; 1. Kann man 
annehmen, daB bcim StoB die ganze Energie von 2 Moll. in das eine von ihnen iiber- 
gehen kann; 2. kann man annehmen, daB der Molekiilqucrschnitt fiir die Aktivierung 
viel groBer sci ais der aus der inneren Reibung oder Wiirmeleitfahigkeit bercclmete;
3. kann die Schwierigkcit dureh die Kettentheorie behoben werden. SchlicBlich be-
richtet der Vf. noch iiber Verss. uber die Vereinigung zwischen Sauerstoff u. Wasser- 
stoff. Bei 500° findet bloB an den GefaBwiinden Rk. s ta tt;  zwischen 540 u. 590° findet 
eine dureh sehr starkę Druckempfindlichkeit ausgezeichnete Rk. sta tt, die im Gegen- 
satz zur 1. Rk. dureh die Wand stark  gehemmt wird. Dieser Befund wird dureh die 
Annahme, daB im Gasraum die freigemachte Energie dureh K etten ubertragen wird, 
erkliirt. An der W and werden die aktivierten Moll. dureh eine unabhangige Rk. des- 
ak tm e rt. Zusatz von Fremdgasen beschleunigt die Rk., u. zwar in der Reihenfolge 
He, N2, Ar, H 20 . Die Beschleunigung dureh Fremdgase deutet darauf hin, daB Moll. 
die im Fali der H 2-0 2-Vereinigung a k tm ert sind, dureh StoBe m it Fremdgasen nicht 
desaktiviert werden. (Leipziger Vortrage 1928. 47—58. Quantentheorie u. Chemie 
[Leipzig, Hirzel.] Sep. Oxford.) E. J o s e p h y .
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L. R. Luce, Studie iiber den Einflup der Kriimmung fcster Korper auf die cliemischen 
und elekłrolytischen Phanomene, an denen sie łeilnehmen. Die Reaktionsgeschwindigkeit 
eines festen Korpers m it fl. oder gasfórmigen Stoffen hilngb nicht nur von der GroGo 
der Oberflache u. spezif. Adhasionseigg. ab, sondern auch von der geometr. Form des 
ersteren. Die Rk. setzt allgemein an Punkten starker Kriimmung ein u. behalt auch 
dort wahrend des ganzen Reaktionsverlaufs die gról3te Gesehwindigkeit. So scheidet 
sieli Cu ans CuSO,j- oder Ag aus AgN03-Lsgg. zunaohst auf den Kanton u. Spitzen eines 
Al- oder Fc-BIeelies ab. Ebenfalls beginnt dort die H 2-Entw., wenn man die Bleche 
in HC1 oder H 2SO., taueht. Phosphorstiicke reduzieren Metallsalze (CuSO.,, AgNO.,, 
AuC13), u. Sehwefelkrystalle reagieren m it Hg-Dampf in deraelben Weise.

Um die GesetzmiiGigkeiten dieser Vorgiingo kennen zu lernen, werden Rkk. von 
Metallen (Cu, Ag) m it stark  verd. Lsgg. von Cl.,, II„S u. 8  studiert. Die Bldg. der 
Halogenide u. Sulfide erfolgt unter bestimmten Versuchsbedingungen so langsam, 
daG aus der jeweiligen Anlauffarbe auf die Dicko des entstandcnen Nd. geselilossen 
werden kann. Das Arbeitsverf. wird ausfuhrlieh besehrieben. Verwendet man dio 
Metalle ais Drahte, so zeigt sieli, da (3 dio Rk.-Geschwindigkeit um so groGer ist, je 
kleiner der Radius, also je groGer dio Kriimmung ist. Der EinfluG der Kriimmung 
laGt sieli auch auf elektroehem. Wege zeigen. Das Einzelpotential eines Metalles gegen 
seine Lsg. bestimmtor Konz. hąngt von seiner Oberflachenform ab. So zeigen zwoi 
Cu-Elektrodon von versehiedonem Radius eino Potentialdiffercnz. Derselbc Effekt 
Wurde an der K ette Ag | AgN03 | Ag beobaehtet. Bei der Elcktrolyse wandern die 
lonen yorzugsweiso zu den Punkten starker Kriimmung der Elektroden, was auf groGero 
Stromdielito u. Anreielierung des Elektrolyten in der Nachbarseliaft dieser Punkte 
zuruekgefiihrt wird.

Zwisehen der Schiehtdieke q u. dcm Radius R  des Dralites bcstelit die Beziehung: 
a7 = .6/2  R  +  c. (a, b, c =  Konstanten.) Sie gilt besondors gut fiir Rkk. von festen 
Kórpern m it Fil., hat abor nur qualitativen W ert fiir die gróGero Zahl der Rkk. Mit 
der Zeit < stoht die Schiehtdickc ebenfalls in logarithm. Zusammenhang: a11 — h t +  1. 
(a,k — Konstanten.) Dicsos Gesetz hat aber nur fiir den Anfang der Rk. Giiltigkeit. 
Zur Deutung der beobachteten Phanomene werdon von den Anschauungen 1 u. 2 aus- 
gehend, zwei Hypothesen aufgestellt u. mathemat. entwiekelt. 1. Cntcr dor Annalime, 
daG dio Bldg. des crsten Nd. momentan erfolgt, hangt dio Rk.-Gesehwindigkeit nur 
von dem Naehtransport akt. Stoffe durch Diffusion ab. 2. Findet die Vereinigung 
dor Rk.-Teilnchmer nieht momentan sta tt, so ist sio der Konz. an akt. Stoffen in der 
Grenzschiclit fest/fl. proportional. Beide Vorgangc werden durch die Oberflachon- 
form des festen Stoffes modifiziert. Kcino der beiden Hypothesen vermag den Tat- 
sachen vóllig zu entsprcchen. Eine bessero Doutung des Kriimniungscffekfces gelingt 
erst auf Grund einer Kombination von Diffusions- u. Adsorptionsvorgangen. (Ann. 
Physiąue [10] 11. 167—251. Febr.) ElNECKE.

N. Isgariscliew und Sophie Scliapiro, Die Aklmerung cliemischer Reaktionen 
durch nmtrale Salze. I II . Die Aktivierung der Reaklion der Nickelauflósung. (II. vgl.
C. 1928. I. 2039.) Vff. untersuchen dio Wrkg. einer Reiho von Kationon u. Anionen 
auf die GróGe der Konstantę der Auflósungsgeschwindigkeit von Ni in H 2SO.,. Es 
ergibt sieh, daG m it Ausnahme von S 04" a 11 o Kationen u. Anionen eine beschleunigende 
Wrkg. ausiiben, die im einzelnen ziemlich individuell ist. Besonders groGo Losungs- 
gesehwindigkeiten findet man bei Anwesenheit von Cu++, Fe+++, NO.,- , C103“ , J 0 3“ 
u. BrOa“ . Die Reilionfolge der Anionen ist fiir Ni u. Al (vgl. C. 1 8 2 7 .1. 2683) nicht gleich, 
soweit°es sieh um Halogenioncn handelt, dagegen gilt fiir sauerstofflialtige Anionen 
fiir beide Metalle C10j“  <  J 0 3_ <  B r03“ . (Ztschr. physikal. Cliem. Abt. A 140. 
223—26. Febr.) K lemm .

N. Isgariscliew und A. Turkowska ja, Die Aktivierung cliemischer Reaktionen 
durch neutrale Salze. IV. Die Wirkung der neulralen Salze auf die Poteniiale von Oxy- 
dations-Reduktionsmitleln. (III. vgl. vorst. Ref.) Es werden die Potentiale der Ketto 
P t[F o " /F e '" H C l 1-n. KC11 0,1-n. KC1, HgĆl I Hg gemessen bei Ggw. von ver- 
sehiedenen Salzen in dem Oxydations-Reduktionsgemisch; zugesetzt wurden Chloride 
u. N itrate m it verschiedenen Kationen sowie Na-Salze m it verschiedenen Anionen. 
Die in Figuren u. Tabellen gegcbenen Ergebnisse zeigen, daG die Potentiale bei Zusąte- 
von Chloriden — auGer CdCl2 u. ZnCl2 — fallen, bei N itraten dagegen steigen. Der; 
EinfluG der Kationen wiid mit dem pH von HCl-Lsg. bei Ggw. der untersuehten C.hloride 
vergliehen; da ein Parallelismus nicM besteht, kann die Veranderung des pn nicht ais 
Ursache der Wrkg. der Salze auf die EK. angesehen werden. Auch Kompłexbilduńg
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mit F e' bzw. F e " ' kann keine Rolle spielen, da sich in den eft-Kurven bei Variation 
von Cfe—/Cfo- keine Knicke finden, wenn man bei Ggw. yerschiedener Salze mifit. — 
Von Anionen b a t S 0 4"  die groBte Wrkg., sh w ird stark  vermindert. — Die gefundene 
Reihenfolge in der Wrkg. der Kationen stim m t — bis auf Cd — m it dereń EinfluB auf 
die Oxydation von SnCl2 durch FeCl3 iiberein (vgl. TlMOFEJEW, MUCHIN u. GURE- 
WITSCH, C.1925. II. 513). (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A 140. 227—34. Febr.) K lemm .

N. Isgarischew und H. Rawikowitsch, Die Aktwierung chemischer Reaktionen 
durch neulrale Salze. V. Ober die Wirkung der neutralen Salze auf die kathodische Polari- 
sation. (IV. vgl. vorst. Ref.) Bei der elektrolyt. Ausscheidung von Metallen gibt man 
zum Elektrolyten oft Salzzusatze, dereń Wrkg. meist durcb Beeinflussung der Leit- 
fiihigkeit erklart wird. Yff. nelimen Stromspannungskurven bei verschiedenen Salz- 
zusatzen auf. Die Salze haben im allgemeincn einen sehr hohen EinfluB auf die Form 
der Stromspannungskurven u. dam it auch auf den Mechanismus des Elektroden- 
prozesses. Die gefundenen Kurven lassen sich durch Gleichungen der Form y  =  K -(x)n 
darstellen. Die Wrkg. der cinzelnen Kationen ist in der 1. u. 2. Gruppe des period. 
Systems der Zunahme des Atomgewichts syrnbat. Eine Erldarung auf Grund dieser 
RegelmaBigkeit fiihrt zur L e  BLANCschen Theorie der Polarisation; jedoch ist diese 
Erklarung fur einige Tatsachen nicht brauchbar. — SchlieBlich wird der EinfluB der 
Salzzusatze auf die Stromausbeutc untersucht; den gróBten W crt (68,03%) fand man 
bei Ggw. von  NH4+, don kleinsten bei Anwesenheit von Ca++. Von den beigefiigten 
Kationen wurden nur Zn u. Cd m it dem Ni ausgeschieden. (Ztsehr. physikal. Chem. 
Abt. A. 140. 235—40. Febr. Moskau, Inst. d. Volkswirtsch.) K lem m .

Jan Zawidzki und Wanda Wyezałkowska, Studien zur chemischen Dynamik 
aułokatalylischer Prozesse. V II. U ber die Abspallungsgesćhwindigkeit des Bromwasser- 
•sloffs von der BronibernsUinsaure in  wasserigen Losungen. (Vgl. C. 1928. II . 2429.) 
Die HBr-Abspaltung von der Brombernsteinsaure in wss. Lsgg. wird aeidimetr. ver- 
folgt. Dio Abspaltung wird sowohl durch die sieli bildenden H-Ionen, ais auch durch 
die Br-Ionen autokatalyt. gchemmt. Die Zersetzungsgeschwindigkeit liiBt sich durch 
die Gleichung d x/d t =  k (a — x)/2 x  darstellen. k fur 75° =  0,000154; Temperatur- 
koeffizient zwisehcn G5 u. 75° =  2,93, zwischen 75 u. 85° =  2,60; Aktivierungswarme 
der Bernsteinsauremoll. =  24600 cal. Die Zersetzungsgeschwindigkeit in Ggw. von 
HBr, HC1, H N 03, Na2SOj, NaBr, KBr u. NaCl sowie die Zersetzungsgeschwindigkeit 
der n. u. sauren Alkaiisalze laBt sich durch entsprechend modifizierte Gleichungen 
ausdriicken, wobei sich fiir k  ais Mittelwcrt bei 75° der gleiche Wert 0,000154 ergab. — 
Es ist anzunehmen, daB in wss. Lsg. nicht die undissoziierten Moll., sondern die ein- 
wertigen Anionen HOOC • CH,CHBr • COO-  der Zers. unterliegen. Der entstehende 
HBr bewirkt dann eine Erhohung der [H '] u. dam it einen Ruckgang der Dissoziation 
der Brombernsteinsaure u. der Zersetzungsgeschwindigkeit. Zur Deutung des Be- 
fundes, daB nur die freien Anionen H Br abspalten, fiihrt die Beobachtung, daB bei 
der Zers. keine Maleinsaure, sondern primar nur Fumarsaure entsteht, die erst sekundiir 
zu Apfelsaure hydrolysiert wird. Man kann also annehmen, daB sich H B r nur von 
denjenigen Moll. abspaltet, dereń COOH-Gruppen sich gerade in trans-Stellung be- 
finden; die Wahrscheinlichkeit hierfur ist bei der undissoziierten Saure sehr gering, 
wiihrend bei den freien Anionen wegen der abstoBenden Wrkg. der beiden negativen 
Ladungen, bzw. wegen der abstoBenden Wrkg. der einen negativen Ladung auf die 
zweite elektronegative Carboxjdgruppe gerade die trans-Stellung vorwiegen wird. 
(Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1928. 293—360. Okt. Warschauer 
Polytechnikum, Inst. f. anorgan. Chem.) L e s z y n s k i .

Otto Widmer, U ber Bildung und Źerfall der Gallussaure, Pyrogallolcarbon saure, 
Phloroglucinearbonsaure und ilirer Kaliumsalze. Die Unters. schlieBt sich an die Arbeit 
von P iazza  (C. 1918. I. 159) an, der gezeigt hatte, daB die Bldg. u. Zers. gemaB der 
Gleichung: Phloroglucincarbonsaure-Anion ^  Phloroglucin +  Hydrocarbonation nicht 
gemaB dem GuLDBERGschen Postulat m it gleicher Geschwindigkeit erfolgt. tlber 
Einzelheiten der umfangreichen Unters. muB im Original nachgelesen werden; ais 
wesentlichste Ergebnisse seien genannt: 1. Die Z e r s .  der f r e i e n  Sauren in  w s s .  
Lsg. geht bis zur vollstandigen COr Abgabe; sie verlauft monomolekular; die Ge- 
schwindigkeitskonstante ist bei der*Pyrogallolcarbonsaure (A) etwa 50 X so groB 
wie bei der Gallussaure (i?). 2. Der p y r o g e n e  Zerfall fuh rt ebenfalls zu 100°/oig. 
C02-Abgabe. Die Geschwindigkeitskurven zeigten sich abhangig von der Temp., der 
Einwage, der A rt der Vorbehandlung u. von Zusiltzen. Sowohl bei A  wie bei jBist 
eine auffallige A u tokata lyse  festzustellen. 3. Aus Pyrogallol u. Hydrocarbonation bildet
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sich zwar eine geringe Menge Gallussaureion, in der Hauptsache jedoch so uberwicgend 
Pyrogalloncarbonsdureion, daB nur das letztere bei den Rechnungen beriioksichtigt zu 
werden brauchte. Dio Gleiehgowichtskonstante K  =  [CglLfOH^] • [HC03']/[C6H 2(0H ), • 
COO'] ergab sich bei 80° zu 2,60, bei 95° zu 2,10, bei der letzten Temp. konnte diis 
Gleichgewieht von beiden Seiten erreicht werden, bei 80° sehlaft die Rb., wenn man 
von der Carbonsaure ausgeht, schon yor Erreichung des Gleichgewichts cin. Dio 
„Bildungsgcschwindigkeit“ ist durchweg yiel gróBer ais die „Zerfallsgeschwindigkeit“ ; 
die Quotienten betragen bei den beiden Tempp. 5,7 bzw. 7,8. — Der bereits von P iaz za  
untersuchte Zerfall von phloroglucinsaurem Kalium wird nachgepiiift; die Gleicli- 
gewichtskonstst. ergeben sich etwas niedriger, ais P ia z z a  sowio H a l l s t r o m  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 38 [1905]. 2287) angeben, zu 0,091 bei 40°; 0,094 bei 49°; 0,106 
bei 60°. Auch liier ist, wie bei der Pyrogallolcarbonsaure, /^BUdung >  ifzerfaii, wahrend 
PlAZZA das Gegenteil gefunden hatte. Beide Rkk. widerspreehen also der kinet. 
Theorie des chem. Gleichgewichts, die bei gleiehem Abstand vom Gleichgewieht gleicho 
Bildungs- u. Zerfallsgeschwindigkeit fordert. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 140. 
161—93. Febr. Zurich, Techn. Hochseh.) K l e m m .

Emil Baur, Ober das Verhdltnis von slaUondreni Zustand und Gleichgeuncht. (Vgl. 
vorst. Ref.) Auf Grund der yorhergehenden Arbeit bringt Vf. einige allgemeine Bc- 
traehtungen iiber den Zusammenhang zwischen stationarem Zustand u. Gleichgewieht. 
Es ergeben sich 3 Móglichkeiten: 1. ein abgeschlossenes System strebt dem thermo- 
dynam. Gleichgewieht zu u. dieser Zustand ist ein stationarer. 2. Man laBt die Thermo- 
dynamik fallen u. erhalt dann nur stationare Zustande, die im allgemeinen nicht m it 
den thermodynam. ubereinstimmen. 3. Die Thermodynamik bleibt, aber der End- 
zustand ist nicht stationar. Einige Konseąuenzen aus 1., 2. u. 3. werden besprochen. 
Die Knicke in den A, v-Kurven (vorst. Ref.) waren durch 3. erlaubt; ihr Verschwinden 
in der GuLDBERGschen ICinetik wiire ein Grenzfall. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 
140. 194—98. Febr. Ziirich.) K lem m .

George S. Parks, Hugh M. HuKman und Francis R. Cattoir, Sludien iiber Olas. 
I I . Der V ber gang zwischen dem glasigen und dem fliissigen Zustand der Olucose. (I. vgl.
C. 1928. I. 2230.) Beim Einschmelzen krystalliner Glucose (Dextrose) u. Abkiihlung 
auf Raumtemp. erhalt man ein klares organ. Glas. Dieser Stoff erweicht merklicli 
bei 40° u. wird bei 60° eine dicke, viscose FI. E r entsprieht dann noch der theoret. 
Zus. CoHjoOf,. Die spezif. Warme dieses Materials wurde von 90—340° absol. Temp. 
gemessen." Bei 275—287° absol. findet ein Anwachsen um 62% sta tt. Der Wiirme- 
ausdehnungskoeffizient w u r d e  zwischen 262 u. 348° gemessen. Dio W erte nehmen 
zwischen 293—303° absol. um 200% zu- Der Brechungsindex wurde von 7—77° ge
messen. E r zeigt von 20—30° ab einen starkeren Abfall ais vorher. (Journ, physical. 
Chem. 32. 1366—79. California, Stanford University.) S a lm a n g .

Erich Schroer, Untersuchungen uber den kritisclien Zustand. I I . Die Grenzkurve 
des Athyldthers. (I. vgl. C. 1927. II. 2589.) Vf. beschreibt eine Apparatur, die es ge- 
sta tte t, ZustandsgróBen innerhalb weiter Volumgrenzen zu messen. Die Reinigung 
u. das Einfiillen des Athers wird beschrieben; das reinste Prod., das man benutztc, 
enthielt 0,0095% gasfórmiger Substanz. Wie Vf. u. einige andere Autoren schon fruher 
gefunden haben, ist der E in tritt des krit. Zustandes innerhalb gewisser Grenzen (D. 0,23 
bis 0,29) unabhangig von der mittleren Dichte D. Auf Grund der opt. Bestst. wurden 
folgende GroBen erm ittelt: T k t  =  193,4 dr 0,15°; P.Kr =  36,15 kg/qcm ±  0,05 kg/qem; 
Dkx =  0,265 g/eem ±  0,005 ccm. Einige Beobachtungen iiber die krit. Opalescenz 
werden mitgetoilt, insbesondere uber den EinfluB des Riihrens; offenbar bildet sich 
vor der eigentlichen Mischungstemp. eine Emulsion der beiden Phasen. — Zur Dis- 
kussion des „goradlinigen“ Teils der Grenzkurye nimm t Vf. (ahnlieh wie dies schon 
S io le to w  (Physical Rev. 2 [1892]. 44) angedeutet hatte, an, daB die „opt. bestimmte“ 
krit. Temp. noch etwas unter der „wahren“ liegt; d. h. die hier ais „k rit.“ angenommene 
Isotherme ist eigentlich noch eine „Kondensationsisotherme“ . Bzgl. der Opalescenz 
wird unterschieden: 1. Emulsionseffekt infolge yorzeitiger Durchmischung der beiden 
Phasen. 2. K rit. Opalescenz, die durch statist. Schwankungen yerursacht wird (ygl. 
auch F. Ze r n ic k e , Diss. Amsterdam). In  der Nahe des krit. Punktes kommt cs zu 
einer tTberlagerung der beiden Phanomene. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 140. 
241—53. Fobr. Berlin, Univ.) K le m m .

R. B. Dow, Der EinflufS von Oberflachmbedingungen auf die Reibung von MetdUen. 
Vf. untersucht die Reibung von Cu, Zn, Al u. Messing unter yerschiedenen Bedingungen 
(Oxydation durch Oz, 0 3, HNOa) mittels einer Neigungsmethode, die es gestattet,
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auch im Vakuum zu arbeiten. Ein kurzcr Metallstab wird eingespannt, oin zwoi ter 
an einem Endo an einem D raht aufgehangt u. m it dem anderen Ende auf den festen 
S tab gelegt. Durch Auflegen von Gewichten kann die Apparatur geneigt werden; 
boi dom Winkę], boi dcm der loso Stab zu gleiten anfangt, wird die Apparatur durch 
elektr. K ontakt in  der Stellung festgehalten. Aus diesem krit. Winkel wird dor 
Reibungskoeffizient /i bestimmt. — Bei diinneh Oxydsehichten waehst /i m it der Zahł 
der Ausgleitungen des losen Stabes uber den festen. Das diinne Hautchen bricht leicht; 
daher t r i t t  die krystalline S truktur dor Metalloberfliiehe immer mchr zutage. Dicke 
Oxydschichtcn, besondors Schichtcn von woichen Osyden auf harten Metallen, wirken 
wio ein Schmiermittel. Die Oberfliichenmolekule sind frei beweglich, n  ist daher kon
stan t. Diese Ergebnisse werden vom Gesiehtspunkt eines ,,FlieBens“ diskutiort. 
(Pliysical Rev. [2] 33. 252—57. Febr. Worcester, Polytecbn. Inst.) L o r e n z .

Mototaro Matsui und Sutezo Oguri, Bestimmung des Ubergangspunktes durch 
die Viscositatsmethode. Vff. iiberpruften den App- von H a r t s h o r n e  (O. 1925. I. 411), 
vcrbesserten die Arboitsweise durch Anwendung von w. Luft u. bestimmten die t)ber- 
gangspunkto folgender Rlck.: Na^HPOi-12 II„0 Na„HP04-7 H f i  +  5 H f i ;
Na^SO ^-lO H fi ^  Nar SO, +  101I.fi-, N iSO , ■ 7 II f i  ^  NiSO^-6 I I f i  - f  II f i ,  zu 35,6°, 
32,5° bzw. 31,8°. Zwei Tabcllen bringen das Zahlenmaterial. (Journ. Soc. chem. Ind.,
Japan  [Suppl.] 32. 16 B—18 B. Jan.) K. W o l f .

Mototaro Matsui, Sutezo Oguri, Heisłiiclii Ishikawa und Shiro Ishida, Be-
stimmung des Ubergangspunktes durch die dilalometrische Mełhode. Die Verss. wurden 
m it N a2SOs-10 I I f i ,  durch wiederholtes Umkrystallisieren gercinigt, durchgefiihrt. 
Die pulverisierte Probe wurdc in eincn Dilatometer gegeben u. hierauf Xylen cingefiillt. 
Der Dilatometer wurde in  einem Thermostaten auf konstantę Temp. gehalten. Eiir 
den Ubergangspunkt ergibt sich 32,367°. Die m athem at. Auswertung der beobachteten 
Zahlenwerte is t im Original nachzulcsen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 
32. 19 B—23 B. Jan . Tokyo, Univ.) K. W o lf .

Sirózi Hatta, Uber die Gescliwindigkeit der Absorption von Gasen durch Fliissig- 
keilen. I. Absorption von Kóhlendioxyd durch Kalilauge. (Teehnol. Rcports Tohoku 
Imp. Univ. 8- 1—25. 1928. — C. 1929. I. 719.)  ̂ K r u g e r .

Shinjiro Kodama, u  ber die katalytische Iieduktion des Kohlenoxyds unter gewohn- 
Uchem Druck. I . Untersuchung der katalytischen Wirkungen einiger Melalle mittels 
Erhitzungskurve. Vf. untersuchte die katalyt. Wrkgg. des aus den entsprechenden 
Oxyden durch Red. m it reinem H 2 bei verschiedenen Tempp. hergestellten Cu, Ni, 
Co u. Fe auf ein aus gleichen Teilen von CO u. H  bestehendes Gasgemisch, wahrend 
der Erhitzung m it konstanter Geschwindigkeit von 18— 450°. Das bei 180° reduzierte 
Cu iibt bis 400° keine katalyt. Wrkg. aus. Das bei 250°, 300° bzw. 350° reduzierte N i 
ergab Kurven m it einem maximalen Ablenkungspunkt, die einer exothcrm. Rk. ent- 
sprechen u. einander ahnlich sind, wahrend die des bei 310°, 350° u. 420° reduzierten Co 
zwei maximale Punkte enthalten u. einander ahnlich sind. Nach dem Vers. war das 
2sTi in yerd. HC1 vollstiindig 1., aber Co lieB C zuriiek. Wurde an Stelle des Gasgemischcs 
reines CO benutzt, so wirken Ni u. Co zersetzend auf dasselbc. Das bei 350° u. 450° 
reduzierte Fe zeigte in  beiden Fiillen eine esotherm. Rk. bei ca. 300°. Hierfiir wird dio 
Oxydation von Fe verautwortlich gemacht. Die Zersetzungswrkg. des oxydierten Fe 
auf CO wurde bei 346° in reinem CO beobachtet, nicht aber im Gasgemisch. (Journ. 
Sbc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 4 B—5 B. Jan.) K. W o l f .

Shinjiro Kodama, Ober die katalytische Reduktion des Kohlenoxyds unter gewohn- 
Uchem Druck. I I . Untersuchung der Einfliisse einiger Stoffe auj die katalytische 
Wirkung des Kobalts mittels Erhitzungskurve. (Vgl. yorst. Ref.) Es wird der EinfluB 
von K 2C03, Cu, I'h02, A l f i a u. MnO auf die katalyt. Wrkg. von Co hinsichtlich der 
Bldg. von KW-stoffen aus dem aus gleichen Teilen CO u. H 2 bestelienden Gasgemisch 
untersucht. Es t r i t t  die Zers. des CO nicht bei dem m it ThO, u. Cu beladenen Co auf, 
wahrend sie durch Zusatz von K 2C03 beschleunigt wird. Ais Katalysator ist das m it 
ThO, beladene Co am wirksamsten. Ziemlich wirksam erweist sich das m it Cu be- 
ladcne Co. Schleehte Wrkgg. ergaben x41„Oa u. MnO auf Co. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 32. 6 B. Jan.) " K. WOLF.

Bernhard Neumann, Der Reaktionsmechanismus beim Schwefelsdurekontaktprozefi 
und die Wirkungsweise der Aktivatoren. Vf. bozeichnet die Zwischenreaktionshypothese 
ais bestes Hilfsmittel zur Deutung katalyt. Umsetzungen. In  diesem Sinne werden 
die bisherigen Theorien uber die E i s e n o i y d k a t a l y s e  beim H;,S04-KontaktprozeB 
diskutiert; Vf. entwickelt die Ansicht, daB diese auf einem Yalenzwechsel dea Fe be-
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ruht, indem Fcrnoxyd  sieli m it S 0 2 zu Ferro-Ferrioxyd u. <S'03 umsetzt, Fo30 4 m it SO.j 
u. 0 2 Ferrosulfal, Ferrioxyd u. S 03 rengiert u. endlich Ferrosulfat wieder unter Bldg" 
von Ferriosyd, S 03 u. SO„ zers. wird; letzteres wird daneben durch „Adsorptions- 
katalyse" zu S03 oxydiert. Fur dio Vanadinsaureka,ia.\yse wird ein ahnlichcr, auf 
Valenzwcchsel V2Os — >- V20 4 beruhender Reaktionsmechanismus abgeloitet, bei dom 

. Vanadylsulfat ais Zwischenreaktionskórpcr auftritt. In  analoger Weise soli bei der 
Tit<nwxydkaka\yao aus (TiO, +  S 02) (Ti20 3 +  S 03) entstchen (bzw. deren Sulfate); 
Vf. erblickt in der Anwesenheit von Titanisulfat in der Kontaktmasse einen Beweis 
fiir don mafigebenden Einflufi dieser Umsetzung auf den katalyt. Umsatz. Im  Anschlufi 
hieran bokandelt Vf. don Einflufi der Aklivatoren; so ergibt z. B. die Misehung des 
mittelmaBigen Kontaktes V,0- m it dem sehlechten K ontakt Ag den sehr guton K ontakt 
Silbervanadinat. Auf Grund vergleiclicnder, bei verschiedenen Tempp. ausgefuhrter 
Vergleichsmessungen kommt Vf. zu der Ansehauung, dafi das Ag ais Sauerstoffubcr- 
trager wirkt u. so die Oxydation des 4-wertigen V zum 5-wertigen V erheblieh be- 
schleunigt. Die aktivierende Wrkg. von Sn02 in Misehung m it Fe20 3 u. Cr2Os erkliirt 
Vf. derart, dafi entsteliendes Slannoozyd die Red. des Fe11* zum Fe11 besclileunigt; 
analog soli es aueh die tjberfuhrung der Cr-Kontakte in die 2-wertige Stufe begunstigen. 
Diese Ansicht fiihrt zur Folgerung, dafi Fe20 3 sowie Cr20 3 m it Ag einerseits, V20 5 
m it S n02 andererseits keine guten Mischkatalysatoren darstellen; diese Folgerung 
wird experimentell tiberpruft u. bestiitigt: Verss. m it Cr20 3 ergeben etwas bessere 
Ausbeuten ais solclie m it Cr20 3 +  Ag. Das Ag ist im K ontakt hauptsaeklich in metali. 
Form, zum kleincn Anteil ais Ag2SO,, zugegon. In  analoger Weise durchgefiihrte Verss. 
m it V20 5 u. V20 5 +  S n02 ergeben keine wesentlichen Ausbcutesteigerungcn bei Ver- 
wendung des Mischkatalysators. Die Aktivatoren wirken also dadureh, dafi sie einen 
zu langsam verlaufenden Teilvorgang (Red. boi Fe2()3 u. Cr20 3, Oxydation boi V„05) 
besehleunigen. (Ztschr. Elektrochem. 35. 42—51. Jan. Breslau, Techn. Hocii- 
sehule.) ________  F ra n k e n b u p .g u r .

Cours exp§rimental de chimie. P a ris : Ecolo du  Genio civi 1 1928. (171 S.) 4°.
Institu t international de Cliimie SoIvay. Troi3ieme Conseil di Chiinie ten u  a  B iuxelles du 

12 au  18 av ril 1928. R apports e t Discussions su r des questions d’actualitć . P a ris : 
G authier-V illars e t  Cie. 1929. (562 S.) B r.: 7 0 fr.

A,. Atonostruktur. R adlochem ie. Photochem le.
Hans Reiclienbach, Die neue Theorie Einsteina iiber die Verschnehtimj von Gravi- 

tation und Eleklrizitat. Gemeinvcrstandliehe Darst. dor Foldtbeorie von EINSTEIN. 
(Ztschr. angew. Chem. 42. 121—23. 2/2. Berlin.) RABINOWITSCH.

P. A. M. Dirac, Die Grundlage der slatislisclien Quanłemnechanik. (Vgl. C. 1929.
I. 1781.) Vf. stellt die Beschreibungen einer Gruppe von Systemen m it mchreren 
Frcilieitsgraden in der klass. Mechanik u. in der Wellcnmechanik einander gegenuber 
u. wcist auf die zwischen beiden Behandlungsarten bestehendo Analogie liin. (Procecd. 
Cambridge philos. Soo. 25. 62—66. Jan. St. Johns Coli.) E . J o s e p h y .

E. Fenni, Ober die Anwendung der siatistisćhen Methode auf die Problem-e des 
Alombaues. Mit der vom Vf. ausgearbeiteten Methode, die Atomelektronen ais Elek- 
tronengas statist. zu behandeln, wurde dio Berechnung der Rontgenterme, der opt. 
Termwerte, der Intervalle der opt. u. Rontgenmulti plctts, die Intonsitatsverhaltnisso 
der Sorienlinien des Cs, die Eloktronenaffinitat der Halogeno ausgefiihrt. Ferner wurde 
die Methode auf die Theorie der Gruppe dor scltenen Erden angewandt. Zum Schlufi 
wird auf die móglichen Entww. der statist. Methode hingewiesen. (Leipziger Vortrage 
Quantontheoric u. Chemie. 1928. 95— 111. [Leipzig, Hirzel.] Sep. Rom.) E. J o s e p h y .

A. H. W ilson, Storungsthcorie in  der QuanU.nmech.anik. (Proceed. R oy. Soc., 
London. Serie A. 122. 589— 98. 4/2. Cambridge, Emmanuel Coli.) R a b in o w it s c h .

D. S. Villars, ir«,s geschieht wdhrend eines Eleldronensprungs’! In  der ScHRO- 
DlNGERschen Theorie sind die moglichcn Lagen des Elektrons im n-ten Zustand 
nicht, wie im BOłlRschen Modeli, auf eine „B ahn“ besehrankt; vielmehr kann 
das Elektron m it gewisser Wahrscheinlichkeit jedo Lage im Raum einnehmen. 
Umgekehrt "ehórt zu jeder Lage des Elektrons nicht ein bestimmter (Juantenzustand, 
sondern alleBsolche Zustande, jeder m it gewisser, durch | y> |2 bestimmter Wahrschein
lichkeit. Man kann sich daher den Ubergang von einem Quantenzustand zu einem 
anderen ohne Platzwechsel des Elektrons vorstellen; der tjbergang besteht in einem 
Weolisel des Elektronenimpulses unter dem Einflufi des einfallenden Lichtquanta,
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also in einer Art inneratomaren Comptoneffekts. (Naturę 1S3. 240. 16/2. Urbana, 
U. S. A., Uniy. of Illinois.) RABINOWITSCH.

J. K. L. Mac Donald, Eine einfachere Metliode zur Behandlung des Wasserstoff- 
aloms in  der Wellenmechanih, verallgemeinert fiir  die Mitbewegung des Kems. Vf. setzt 
die Wellengleichung fur ein System Kern +  Elektron an f iir  den Pall, wenn beide 
Teilchcn bewegt sind u. leitet daraus auf eine yereinfachte Weise die bekannte ver- 
allgemeinerte BALM ER-Formel W — — 2 r2 fi eijhi n2 (mit 1/M — 1 /fi +  1 /w) ab. (Trans. 
Roy. Soc. Canada [3] 22. Sect. 3. 417—22. 1928. Mo Gili Univ.) R ab inów .

Maurice de Broglie, Die neueren experimentellen Bestatigungen der Wellen- 
mcclianik im  Falle der Bewegung der Elektronem,. Kurzo Obcrsicht iiber die Verss. von 
D a y is s o n  u . G e r m e r , von G. P. T h o m p so n  u . von R u f f .  (Rev. gen. Sciences pures 
appl. 40. 69—71. 15/2.) _ B e h r l e .

P . A. M. Dirac, Zur Quanteniheorie des Elektrons. Vf. hat eine Theorie des Elek- 
trons aufgestellt, die sowohl in Ubereinstimmung m it der Relativitatstheorio wie m it 
den Prinzipien der Quantenmechanik ist u. auch das Spinphanomen ohne besondere 
Annahme liefert. Die neue Theorie wird auf die Spektren der Alkalien angewandt. 
(Leipziger Vortrage Ouantentheorie u. Chemie. 1928. 85—94. TLeipzie, Hirzel.l Sep. 
Cambridge.) E. JoSEPHY.

J. J. Thomson, Elektronenwellen und das Elektron. Die mathemat. Ausfiihrungen 
gehen von der Annahme aus, dafi Elektronenwellen elektr. Wellen sind, die sich jedoch 
nicht in n. A., sondern in einem durch das den Elektronenkern einhiillende System 
inodifizierten A. fortpflanzen. (Philos. Magazine [7] 6. 1254—81. Dez. 1928. Cam
bridge.) K. W o l f .

Sven Benner, Ober die Eigensclmingung freier Elektronen in  einem konstanten 
Magnetfeld. Wenn auf Elektronen ein Magnetfeld u. ein zu diesem senkrechtes elektr. 
Wechselfeld einwirkt, so werden durch eine A rt von Resonanz die Elektronen in starkę 
Schwingungen kommen, wenn die Frequenz des Wechselfeldes der Freąuenz des durch 
das Magnetfeld bewirkten Umlaufes der Elektronen nahe gleich ist. Vf. priift unter 
Konstanthaltung der Wechselfreąuenz [). — 7,9 m) u. Yariation des Magnetfeldes in 
einer zylindr. Senderohre die PEDERSONsche Theorie u. erhalt fiir die Abhangigkeit 
der Kapazitatsanderung u. des Dekrements von der Pcldstarke Kurven, die ihrer Form 
naeh m it den theoret. ubereinstimmen, aber in Richtung hoherer Feldstarken ver- 
sehoben sind. (Naturwiss. 17. 120—21. 15/2. Jena, Physik. Inst. d. Univ.) L e s z .

E. G. Dymond und E. E. Watson, Die Streuung ton Elektronen in  Helium. 
Fortsetzung der fruheren Unterss. von D ym ond (C. 1927. II. 12). In  diesen Verss. 
wurden selektive Streuungen nach bestimmten Richtungen unter gleiehzeitigen Energie- 
verlusten beobachtet u. es wurden Elektronenwellen-Interferenzerscheinungen vermutet. 
Die Wellenmechanik lafit aber, wie E l s a s s e r  (C. 1928. II. 2324) betonte, keine Inter- 
fcrenzerscheinungen zwischen Elektronen v e r s c h i e d e n e r  Energie erwarten. Die 
Verss. wurden daher wiederholt u. keine Anzeichen fiir selektive Streuung mehr ge- 
funden. Die Elektronen von einem W -Draht wurden m it 60— 400 Volt beschleunigt. 
Die unter bestimmten Winkeln gestreuten Elektronen wurden durch Blenden aus- 
gesondert u. ihr Geschwindigkeitsspektrum magnet, analysiert. Es werden Kurven 
angegeben fiir _ Geschwindigkeitsverteilung bei gegebenem Streuwinkel u. gegebener 
Anfangsgeschwindigkeit u. fiir die Winkelyerteilung der gestreuten Elektronen bei 
gegebener Anfangs- u. Endgeschwindigkeit. Die ersten Kurven zeigen scharfe Maxima 
a) fiir elast. gestreute Elektronen, b) fiir Elektronen, die bei der Streuung ca. 21 Volt 
Energie verloren haben (Anregung des 2 ^'-Zustandes des He erfordert 20,5 Volt; die 
Anregung des 2 3<S'-Zustandes, die 19,8 Volt erfordert, scheint also keine wichtige Rolle 
zu spielen) u. o) fiir Elektronen, die 25 Volt verloren haben (24,5 Volt =  lonisierungs- 
spannung des He). Die Verluste c) sind gegenuber den Verlusten b) bei 200 Volt am 
stiirksten vertretcn, was m it dem von anderer Seite beobachteten Maximum der 
Ionisierungsfunktion im He bei 200 Volt iibereinstimmt. Die in erster Arbeit gefundene 
crhohte Wahrscheinliehkeit fiir „kontinuierliche“ Energieverluste, die ein wenig groBer 
sind, ais die zur lonisierung des He notwendige Energie, wird durch neue Verss. nicht 
bestatigt. Die W i n k e l y e r t e i l u n g  ist fiir die elast. gestreuten u. fiir die unter 
Anregung bzw. lonisierung gestreuten Elektronen qualitatiy dieselbe, m it einem Maxi- 
mum bei 0° u. standiger Abnahme m it wachsendem Streuwinkel, ohne Anzeichen von 
Maxima. Unter groBen Streuwinkeln ist die Anzahl der elast. gestreuten Elektronen 
im Vergleic.h zu den unelast. gestreuten sehr groB. Durch Integration u ber alle Streu- 
winltel ergibt sich das Yerhaltnis unelast. StoBe: elast. StóBe fiir 102 Yolt zu 0,34,
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fiir 210 Volt zu 0,45 u. fur 422 Volt zu 0,76. Es -wird je eine Kurve fiir don „Wirkungs- 
querschnitt“ der He-Atome fur elast. u. unelast. StoBe m it Elektronen von 100—400 Volt 
angegeben; beide nehrnen in diesem Bereich monoton ab. Die Kurven, die die Intensitat 
der Streuung in  Abhangigkeit vom Streuwinkel zeigen, weisen eine qualitative (aber 
keine quantitative) t)bereinstimmung m it den auf klass. Grundlage berechneten Kurven. 
Das Ergcbnis der Arbeit ist also, daB nicht nur bei unelast., sondern auch bei elast. 
StóBen von Elektronen m it He-Atomen keine selektive Streuung unter bestimmten 
Winkeln erfolgt. Die entgegengesetzten Ergebnisse der ersten Arbeit werden durch 
Elektronenrcflexion an elektr. geladenen Glaswanden erklart. (Proceed. Roy. Soc., 
London. Serie A. 122. 571—82. 4/2. Cambridge, St. Johns Coli. u. Gonyille and Cains 
Coli.) R a b in o w it s c h .

W. Bothe und H. Franz, Ober die Ausbeule bei Atomzertrummerungsver$uchen. 
K ik s c h  u. P e t t e r s o n  (C. 1929 .1. 347) versucbten ihre Ausbeuten boi Atomzertrumme- 
rungsverss. in  Ubereinstimmung m it den Ausbeuten von Vff. (C. 1828. I. 2232) zu 
bringen. Vff. glauben jedoch, daB die Difforenzen im wesentlichen bestehen bleiben, 
wenn sie auch durch die neuen Angaben von K ie s c h  u. P e t t e r s o n  gemildert werden. 
(Ztschr. Physik 5 3 . 313—16. 19/2. Charlottenburg.) L o r e n z .

L. Thomassen, Elementumwandlung. Verss. zur Umwandlung der Elemente W 
u. Pb (ygl. C. 1928. II. 520). Eine Tiefentherapierontgenróhre m it W-Antikathode 
wurde 80 St-dn. m it 2—3 Milliamp. u. 207 KV Spitzenspannung betrieben. Rontgon- 
spektrogram m e nach der BRAGGschen M ethode gaben weder vor, noch nach dem  Vers. 
andere Linien ais die des Wolframs. Dio Vcrss. von SMITS u . KARSSEN zur Umwandlung 
von Pb in Hg u. Tl im Bleibogen wurden so genau wie moglich wiedcrholt. Das Pb, 
das KAHLBAUM fur S m its  u . KaRSSEN Hg-frei dargestellt hatte, zeigte sehr deutlich 
H g- u. T l-Linien. E in  Hg-freies Pb wurde dargestellt, indem  von reinem  Pb im  Hoch- 
yakuum bei 1000—1100° 10—30% abdest. wurden. Der Riickstand war dann Hg-frei.
— U nter keinen Versuchsbedingungen (unter anderem 80—90 Amp. fur mehrere Stdn. 
oder in N2-Atmosphare) konnte Hg oder Tl spektr. nachgewiesen werden. — Funken- 
entladungen zwischen Pb-Elektroden in CS2 ergaben Hg-Mengen yon 1/10— l/ioo mg Hg, 
doch sind bei diesem Vers. Verunreinigungen von auBon nicht ausgeschlossen. (Physical 
Rev. [2] 3 3 . 229—38. Febr. Pasadona [California], N o r m a n  B r id g e  Lab. of 
Physics.) L o r e n z .

M. S. Kharasch und F. R. Darkis, Die 1'heorie der parliellen Polaritat der 
Athylenbindung und die Ernstem von Elektronenisomeren. Vff. vergleichen krit. die 
verschiedenen, m it Elektronenkonfigurationen arbeitenden Hypothesen zur Deutung 
der gerichteten Additionsrkk. von Athylenderiw. Sie weisen nach, daB die Hypothese 
einer partiellen Polaritat der Doppelbindung die experimentellen Daten am besten 
erklart. Es werden 35, in der Literatur beschriebene Additionsrkk. aufgezahlt u. ge- 
zeigt, daB dio Hypothese der Vff. dam it gut im Einklang steht. 2-Penten soli in 2 „elek- 
tronenisomeren“ Formen zu erhalten sein; dies wird aus der Entstehung prozentual 
versohiedener Anteile von Additionsprodd. m it HBr gefolgert. Es gelingt, diese Anteilc 
relativ zueinander zu yerschieben, wenn Penten vorher m it ultraviolettem Licht be- 
strah lt wird; eine Erwarmung ohno Bestrahlung (bis 60°) ist ohne wesentlichen EinfluB, 
nach Erwarmung bis 100° ist ein deutlicher Effekt zu beobachten. Durch dio Be
strahlung wird auch eine Verschiebung der Absorptionsbanden des Pentens bewirkt. 
(Chem. Reviews 5. 571—601. Dez. 1928.) F r a n k e n b u r g e r .

A. Hantzsch und H. Carlsohn, Bemerkungen zu der Arbeit von K. Fajans: Die 
Eigensdhaften salzartiger Verbindungen und Atombau. Vff. weisen darauf hin, daB H gJ2 
in organ. Lósungsmm. farblos ist, u. nicht — wio F a j a n s  (C. 1928. I. 2046) auf Grund 
alterer Angaben annahm — intensiy gefiirbt. Die farblosen Lsgg. des H gJ2 in organ. 
Lósungsmra. enthaltcn das Salz ais monomolares Pseudosalz, wahrend dio rote Farbę 
des festen Salzes durch Polymerisation zustande kommt. Das feste roto H gJ2 ist also
ein assoziiertes Pseudosalz, etwa von der Formel [ j> H g :" j> H g ] ,  im Gegensatz
zu SnJ2, das im festen u. im gel. Zustand monomolar ist, daher ohno Farbanderung 
in organ. Lósungsmm. 1. ist. Dics stimmt auch m it rontgenograph. Befunden iiberein; 
denn H gJ2 bildet ein Schichtengitter, S nJ2 ein einfaches Molekiilgitter. (Ztschr. 
Krystallogr. Minerał. 69- 556. Febr. Leipzig.)" L o r e n z .

K. Fajans Antwort auf die Bemerkungen von A . Hantzsch und H. Carlsohn. (Vgl. 
yorst. Ref.) Obgleich HgJ» in organ. Lósungsmm. farblos ist, bleibt dio bzgl. der Defor- 
mationseffekte aufgestolltó Bchauptung (C. 1928. I. 2046) qualitatiy richtig, da boi
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Vcrcinigung von gel. Hg++ u. J~  zum Molekuł H gJs cinc crhebliche Anderung der 
Lichtabsorption sta ttha t, wie H. L e y  (Ztschr. angcw. Chem. 41 [1928]. 845) u. 
S c h e ib e  (C. 1927. I I . 2151) dureh quantitative Absorptionsraessungen im  Ultra- 
yiołetten zcigten. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 69. 557. Febr. Miinchcn.) L o r e n z .

Alfred Burgeni und Karl Weissenberg, Symmetriegruppen mit zicei Trans- 
lationen. Vff. entwickeln eine Geometrie der streng homogenen Diskontinua m it zwei 
Translationon. (Mitt. Deutschen Materialprufungsanstalten 1929. Sonder-Nr. 5. 171 
bis 189. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Metallforsch.) L o r e n z .

J. Beckenkamp, Zur Feinslruktu-r der chemisclien Elemente. Nach Bcmcrkungcn 
iiber die Gmppierung der Punktc eines regelmaBigen Systems wird dic Fcinstruktur 
der wichtigsten Elemente aus der Valenz m it Hilfe der Astasie abgeleitet. Die Atomo 
der einwertigen Elemente vom Typus des Li haben in Richtung der trigonalen Achso 
den kurzesten, die des Typs f!1 (Rb) cinen langeren u. die des Typs (Ag) einen noch 
langeren Durchmesser. Die Oberflache der Atonie der 4-wcrtigen Elemente des Typs a2 
(Diamant, Si, Ge, Sn) kommt yielleicht der Kugcl ani nachsten, wiihrend die Ober
flache der S-wcrtigen Elemente von Typ (Eisen bei 1000°) 8 groBc Ausstiilpungen 
in Richtung der trigonalen Achsen besitzen. Dic Sphare der Valenzclektronen ist 
negatiy, der Kern positiv u. dazwischen eine Flachę m it dem Potential Nuli, welche 
ais Oberflache des Atoms bctrachtct wird, die nicht nur vom auBeren Druck u. Temp., 
sondern auch von der E lektrizitat der Umgebung abhiingig ist. Eine kugelfórmige 
Oberflache ist demnach ziemlich fraglieh. Die Edelmetalle Cu, Ag, Au besitzen bei 
dem schweren Atom m it dem gróBten Abstand 2,4495 der Atomscliwerpunkte nur ein 
Valenzelektron u. sind deshalb die besten Elektronenleiter. Die Induktionsoberflache 
des Magnetits (ferromagnet. Stoff) ist te ino  Kugel, sondern ahnclt der Elastizitats- 
oberflaehc (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 48 [1910]. 435). Bzgl. der Isomorphie ergibt 
sieh, daB 2 Elemente einander um so leichter yertreten, jo gróficr der iibrige Teil des 
Mol. ist u. zwar ist weder das gleiche Symmetriesystem noch die gleiehe Symmetrie- 
klasse, sondern die gleiche Feinstruktur bei ahnlichcn Atomradien fiir dic isomorphe 
Yertretung maBgebend. (Ztrbl. Minerał., Gcol. Palaont., Abt. A 1929. 65—79. Wiirz- 
burg.) E n s z l in .

A. Nold, t)bar Kryslallstrukiur. II. (I. vgl. C. 1925. II. 2310.) Aus der all- 
gemeinen iMógliehkeit, jeden Ring zu dem ihm eigenen System auszubauen, wird ein 
Ring herausgegriffen, auf den der Ausbau der aus 20 Elemcntarbausteincn bestehenden 
einfachstcn Raumgruppierung von rhombocdr.-hemiedr. Symmetrie zu dem System 
hinwsist, d. i. der homogene 6-Ring m it 65°, bei dem die Rotationsachsen ein ebenes 
rcgulares Sechscek bilden. Aus diesem wird das ihm eigene System aufgebaut, das 
so theoret. abgcleitetc Struktursystem lcrystallograph. erortert, u. seine Daten m it 
den rontgenspektrometr. gefundenen in Vergleich gestellt. Das ermittelto Raum- 
system ist ein flachenzentriertes rhomboedr. System m it den Vcrlialtniswertcn 0,044 15 
u. 0,309 06, die ais Parameter des Systems anzusprcchen sind. Ais homogenes System 
stcllt es allgcmein das Struktursystem der chem. Elemente u. beim Tetraeder ais Einzel- 
baustein speziell das Struktursystem des Graphits dar. Die errcchneten Parameter 
sind ais Parameter des Graphits anzusprechen. Der Wert- 0,044 15 besagt, daB der 
dem System zugrundeliegende Bausteinring ein Raumring ist. Doch entzieht sieh 
dieser W ert der Kontrollc, da cr unter der Grenzc der Bestimmbarkeit liegt. So ist 
die Frage, ob in dem Graphitstruktursystem die Punkte nach einem ebenen oder einem 
raumliehen Ring angeordnet sind, noch unentsehieden. Fiir den berechneten W ert
0,309 06 findet sieh in der L iteratur ais Mittclwert 0,31—0,37 fiir Graphit. (Ztschr. 
Krystallogr. Minerał. 69. 427—45. Febr. Diez.) L o r e n z .

V. M. Goldsehmidt, Krystallstruktur, Gitterkomtanten und Dichle des liheniums. 
Vf. bestimmt rontgenograph. (Haddixg-Siec;IiAHN-Róhrc, 30 Kilovolt, 10 Milliamp.,
4,5 Std., Cu K a u. Cu A'.;, Kameradurchmesscr 57,40 mm, Stabehendieke =  0,8 mm) 
die K rystallstruktur eines von W. N o d d a c k  u. J .  N o d d a c k  dargestellten metali. 
ifóewiwm-Praparatcs, das noch 0,3 Gewichts-% Mo enthiilt. Die, dureh Vergleich 
m it Steinsalz u. MgO kontrollicrten Prazisionsmessungen ergeben die hexagonal dichtest 
gepackte K rystallstruktur; ais Gitterkonstanten werden bestimmt a =  2,752 ±  0,001 A, 
c — 4,448 ±  0,002 A; c/a =  1,616 ±  0,001 A. Aus letzteren u. dem At.-Gew. des Rhe 
wird die D. des Metalls zu 21,40 ±  0,06 erm ittelt. Der Gang der Atomradien in der 
Elementenreihe Hf (72) bis Au (79) wird erortert; diese Elemente haben Krystallgitter 
glcichcr Koordinationszahl (12); nur Ta u. W  solehe yon Achterkoordinaten. Auf 
Zwólferkoordinaten bezogen sind folgende Atomradien zu errechnen: Hf (72) 1,5S5 A;
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Ta (73) 1,401 A; W (74) 1,408 A; lic  (75) 1,371 A; Os (76) 1,336 A; Ir  (77) 1,352 A; 
P t  (78) 1,380 A; Au (79) 1,439 A. Es ist danach zu erwarten, daB das Ro nicht wesent- 
lioli tiefer schmilzt ais W  u. Os; aucli der Kp. diirfte zwischen dem dieser bcidcn Metallc 
liegen. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. B. 2. 244—52. Febr. Oslo, Univ., Mineralog. 
Inst.) F r a n k e n b u r g e r .

V. M. Goldschmidt, Die KryslaUstrulclur des Uheniums. Gekurzte Wiedergabe 
der vorst. ref. Unterss. (Naturwiss. 17. 134—35. 22/2. Oslo, Univ.) K r u g e r .

Linus Pauling, Die Krystallslruktur der A-Modijikation von Sesquiozyden der 
sellenen Erden. Die von W. Z a c h a r ia s e n  (C. 1926.11.2385) auf GrundseincrMcssungen 
vorgeschlagene Struktur der ,4-Modifikation von La20 3, Ce20 3, P r2Orl u. Nd20 3 stim m t 
nicht m it der Erfahrung uberein, da z. B. die Partikelabstande viel zu klcin sind. Vf. 
schliigt folgendc Struktur, die in t)bereinstimmung m it den Messungen von Z aciha- 
RIASEN ist, vor: 2 M : ( }  § u), ( § i u ) ,  w =  0,235; 1 0 :  (0 0 0); 2 0 : (J ft> ), (|- i  v), 
v =  0,63. Die Struktur hat die Symmetrie Dzd3; die Partikelabstande sind in der 
GróBenordnung der bekannten Abstiinde. (Ztsehr. Krystallogr. Minerał. 69. 415—21. 
Febr. Pasadena, G a t e s  Chem. Lab. California Inst. of Technology.) L o r e n z .

V. M. Goldscłunidt, Die Gitierkonslante des Bariumtellurides. Da H a a s e  (C. 1928.
I I .  2326) fur die Gitterkonstante des BaTe (dargestellt durch Red. von BaTcO.j) einen 
anderen W ert (6,82 A) gefunden hat ais Vf. (C. 1927.1. 2052), wird die Gitterkonstante 
nochmals an drei Praparatcn bestimmt, die durch Vereinigung aquivalenter Mengen 
von Ba u. Te hergestellt waren. Die Praparate wurden zur Messung m it NaCl ver- 
inischt. Dio Messungen wurden ausgcfiihrt durch E. Broch u. I. Oftedal, u. ergaben 
fur die Gitterkonstante des BaTe 6,986 A u. 6,984 A in Ubereinstimmung m it dom 
friiheren W ert des Vfs. 6,986 A (±  0,002 A bei allen Werten). (Ztsehr. Krystallogr. 
Minerał. 69. 411—14. Febr. Oslo, Mineralog. Inst. d. Univ.) L o r e n z .

B. Gofiner und F. MuBgnug, Ober slrukturelle Beziehungen bei Alkalisulfaien. 
F ur Na.,SO.i wird ein Aehsenverhaltnis a :b : c =  1,690: 1: 2,113 gewahlt. Dio Gitter- 
konstanten (aus Drehspektrogrammen nach dcm Scliwenkverf.) sind a- =  9,79; b — 5,89; 
c =  12,31 (in A). Das zugehórige Achsenverhaltnis ist a : b : c — 1,662: 1: 2,090. Der 
Elementarlcorper cnthalt 8 Molekule (ber. m it der D. 2,673). Die Raumgruppe ist 
Vh2K Die Atomanordnung ist so: ein S-Atom erscheint von 4 O-Atomen totraeder- 
artig umstellt, wenn auch nicht genau in der Form oines regularcn Tctraeders. Dio
S-Atome liegen daher auch nicht in den Symmctriezentren. Fur dio Na-Atomo bleibt 
nur die Moglichkeit einer Verteilung auf Punktlagen m it einem Freihoitsgrad. Nur 
die Lage der S-Atome ist durch die rontgenograph. Erm ittlung der Raumgruppe be
stimmt. Dio Angabe iiber die Lage der iibrigen Atonie beruhen auf der bekannten 
Vorstellung uber die Ionenradien u. auf der Annahme, daB cin S-Atom tetraederartig 
von 4 O-Atomen, ahnlich wie bei anderen Sulfaten, umgeben ist. — Vergleich der 
Alkalisulfate LiKSO.j, KaK3(S04)2, K2S 04 u. Na2S 04. Die Langen a u. b sind fast 
gleich; die c-Aohso ist beim Ńa2S 04 nicht ganz doppelt so groB wio beim K 2S 04. Dem 
annahornd doppelt so groBen Volum entsprechcnd enthalt auch der Elementarkorper 
des Na2S 0 4 doppelt soviel Molekule. — Die Ahnlichkeit beider Sulfate in ihren Gitter- 
konstanten ist aber nicht durch groBe strukturelle Vorwandtschaft bedingt, da sich 
in anderen rontgenograph. Bcobachtungen eine starkę Vcrschiedenheit zeigt. So ge- 
hóren auch die beiden Krystallarten 2 vcrschicdenen Raumgruppcn an, K 2S 04 m it 
einfachom rhomb., Na2S 04 m it allsoits flachenzentriertem Parallelepiped. Am groBten 
ist trotz Versehiedenheit der Gitterkonstanton die Ahnlichkeit zwischen LiKSO., u. 
NaK3(S04)2, die schon in der auBercn geomotr. Form erkennbar ist. Die Ahnlichkeit 
der 4 Salze w ird weiter oingehend diskutiert. (Ztsehr. Krystallogr. Minerał. 69. 446—54. 
Febr. Munehen.) L o r e n z .

B. GoBner und K. Briickl, Dic Gitterkonstanten von Kupfervitriol. Vff. bestimmen 
die Kantenlangen aus den Schichtlinienabstanden u. aus don Reflexionen einzolncr 
Flachen. Das letztere Verf. ist genauer, doch sind dio Werte aus den Schichtlinien 
bei guten Filmen nur wenig versehieden. — Die Gitterkonstanten des Kupfervitriol- 
krystalles sind: a =  6,07 A, b = 1 0 ,7 8  A, c =  5,89 A. Unter Benutzung der vor- 
liegenden goniometr. gemessentn Winkel u. der D. 2,286 berechnct sich die Anzahl 
der Molekule CuS04 +  5 H 20  im Elementarkorper zu 2. E in so kleiner u. einfach 
gebauter Elementarkorper ist bisher bei triklinen Krystallen u. wasserhaltigcn Verbb. 
noeh nicht beobachtet worden. Das Achsenverhaltnis ergibt sich zu a : b :c  =  0,563: 
1: 0,546 gegen das aus goniometr. Messungen bostimmte Achsenverhaltnis a : b : c  — 

■ 0,5721: 1: 0,5554. __Dio Lagebest. der einzelnen Atomo wurde nicht vorgenommen,
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da dio Zahl dor zu ermittelnden Koordinatenwerte zu groB isfc. Zum SchluB werden die 
Refloxe einiger wichtigor Flachcn indiziert. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 69. 422—26. 
Febr. Miinclien.) L o r e n z .

L. Vegard und Alf Maurstad, Die KrystaUstrulclur der u-asserjreien Alaune 
JJ 'ii" [tf0 4]2. Im AnsehluB an die Unters. der Alaune R'R"(SO,,)2 +  12 H20  (C. 1928.
II. 2432) uiitersuchen Yff. die wasserfreien Alaune KA1(S04)», KCr(S04)2, NH4AI(S04)2 
u. NH4Fe(S04)2 m it dor Pulyermethode. Die Abmessungen der hexagonalcn Elcmentar- 
zellen sind (in A):

Substanz a c a/c
KA1(S04)2 4,706 7,960 1,692
NH4A1(SOi )2 4,724 8,225 1,740
NH4Fe(S04)2 4,825 8,310 1,723
KCr(S04)2 4,737 8,030 1,696

Die Elementarzello enthalt ein Molekuł [Dichte des KA1(S04)2 =  2,67], Dio Dis- 
kussion der moglichen Raumgruppen fiilirt zu D32. Die Ionenradien bei KA1(S04)2 
sind: K+ 1,36 A; A1+++ 0,82 A; O—  (innerhalb der S 04-Gruppe) 1,33 A; O (Kon
tak t yerschiedener S 04-Gruppen) 1,41 A; S+° 0,31 A. Fur die experimentell gefundene 
Elementarzello gibt die Raumgruppe Z>32 die moglichst yollkommene Kugelpaekung. 
(Ztschr. Krystallogr. Minerał. 69. 519—32. Febr. Oslo, Physikal. Inst.) L o r e n z .

B. Goflner und F . MuBgnug, Vergleichende rdnłgenographische Unlersuchung von 
Magnesiumsilicaten. Beschreibung der Zusammenhange zwischen Cordierit u. Beryli 
an Hand der róntgenograph. Befunde. Prismatin m it der Zus.: 33,20 SiO,, 42,36 A12Ó3,
0,30 Fe20 3, 5,81 FeO, 11,76 MgO, 5,07 N a20 , 0,83 K 20  u. 1,62 H 20  u.“ der D. 3,280 
ergab ein rechtwinkłiges Parallelepiped m it a =  13,86 A, b =  16,02 A u. c =  6,78 A, 
woraus sieh ein Achsenyerhaltnis a :b :  c =  0,865: 1: 0,423 berechnet. Trotz mangel- 
liafter Annaherung von z an die Zahl 4 (z =  4,15) glauben Yff. zu der Annahme berechtigt, 
daB das Minerał die Zus. 3 A120 3• 4 MgSi03 ha t u. 4 Moll. davon im Elementarkórper 
erhalt. Ein Komerupin von Fiskernas ergab c =  6,8 A, in dem nach der Analyse von 
L o r e n z e n  die Hauptkomponente 3 Al20 3-4 MgSi03 fast rein yertreten ist. Die Auf- 
nahmen von Sapphirin von Fiskernas bereiteten Schwierigkeiten. Es gelang an ihnen 
nur das Achsenyerhaltnis a : b : c =  0,667: 1: 0,691 m it einiger Sicherheit anzugeben. 
f) betragt annahernd 105° 29'. Im Parallelepiped sind 8 Moll. u. die Zus. ist 2 A120 3- 
Mg2S i04 m it einer begrenzten einseitigen Vertretung SiMg durch Al2. Angaben iiber 
schwarze Horńblende (vgl. C. 1928. II. 2341). Der Aktinoliih m it dem Achsenyerhaltnis 
a : b :c  — 0,536: 1: 0,290 u. /? =  105° 36' besitzt vollkommen ahnliche Gitterkonstanten, 
wie die schwarze Hornblende. Der Pargasit der Zus. CaSi03-3MgSi03, fiir dessen 
Bau eine Vertretung MgSi03—A120 2F 2 charakterist. ist, hat ebenfalls Homblendebau; 
ebenso der Glaukophan, der 4 Moll. im Elementarkórper enthalt. Das Achsenyerhaltnis 
berechnet sieh aus den Aufnahmen zu a : b : c =  0,543 :1 :  0,300 u. fi =  104° 10'. Die 
Zus. entspricht NaAlSi20 6-2 MgSiOs, worin eine besondere isomorphe Vertretung 
Mg2 =_NaAl auftritt, u. zwar sind 2 MgSi03 zu etwa 14 Mol.-% durch NaAlSi20 6 er- 
setzt. Ahnliche Yerhaltnisse herrschen beim RiebecMt, weloher ais 2 FeSi03-NaFeSi20 6 
aufgefaBt wird m it einer Vertretung Fe2TI durch Fen iNa bzw. Na Al. Auch der Crossil 
gehort zu dieser Reihe. (Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. Beilage-Band 58. 
Abt. A. 213—52. 1928. Miinchen.) E n s z l in .

J. H. Sturdivant und Linus Pauling, Beinerkung zu der Veróffentlichung von 
A. Schroder: Beiłrage zur Kennlnis des Feiribaues des Brookits nsw. Es wird gezeigt, 
daB die Beobachtungen an Brookit von S c h r o d e r  (C. 1928. II. 2230), die der yon 
den Vff. (C. 1929. I. 35) bestimmten Raumgruppe Vhir> widersprechen, auf einem 
Irrtum  in der Indizierung der Drehspektrogrammlinien durch S c h r o d e r  beruhen. 
(Ztschr. Krystallogr. Minerał. 69. 557—59. Febr. Pasadena, Ga t e s  Chem. Lab. Cali- 
fornia Inst. of Technology.) L o r e n z .

A. Hettich und A. Schleede, Beilrage zur Methodik der Krystallklasseńbestimmung. 
Vff. erproben die neuen piezoelektr. Methoden yon GlEBE u . ScHEIBE (C. 1926. I. 
317) sowie yon M e i s s n e r  (C. 1927. I . 2804) hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit zur 
Symmetriebest., indem sie die krystalłograph. u. rontgenograph. ermittelten Symmetrie- 
moglichkeiten durch Feststellung der Polaritatseigg. der betreffenden Kórper ein- 
zuengen gestatten. Es wird die Anwendung der G lE B E-ScH EiB E sehen Hochfreąuenz- 
methode naher beschrieben; sie beruht darauf, daB die Probesubstanz in Form loser 
Krystallsplitter ais Kondensatordielektrikum yerwendet u. durch Einschalten in einen 
Gcneratorkreis m it hochfreąuenten Feldschwankungen bcansprucht word; bei Yari-



1929. I. At. A t o m s t b u k t u b . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 1893

ierung der Generatorabstimmung treten dann niederfreąucnto Sehwingungen auf, 
die m it Empfiinger akust. feststellbar sind. Yff. gcben eine Systomatik dafiir, welche 
der 32 Krystallklassen keinen u. welche einen Effekt zcigen. Folgende Substanzen 
werden nach der Methode untersucht: Hezamethylentetramin, K B r, N i l  f i l ,  Zink- 
blende, GuCl, N aB r03, Alaun, Neurinplatinchlorid, Benitoit, K B r03, Erythrit,
Pentaerythriltetraacetat, PbMoOit Hg(CN)„, Pentaerythriitetranitrat, JC N , Eis, AgJ, 
SiC, ZnO, Cilronensdure, K„CrOt , K i SOi , Succinimid, Sulfoharnstoff, Aragonit, K N 0 3, 
CO(CJI^)t , Fructose, Hippursaure, Na-Citrat, Salicin, A gN 03, Strychnin, Oxamid- 
sauredthylester, Allantoin, Bepisteinsaure, Bleiacetat, Cholinplatinchlorid, Crotonsdure, 
Dicyandiamid, Glykokoll, K - Athylsuljat, K 3Fe(CN)6, K iFe(GN)t:, K-Oxalat, K-Dioxalat, 
Kreatin, Kreatinin, Oxalsduredimethylęster, Sr-Acetat, Sulfonal, Taurin, IC fir20~, 
Traubensdure, Biuret, Cyanursauredlhylester, DiathylhamslofJ, Hamstoffozalat, JA- 
Citrat, Mesoweinsaure, Pinakon, Hg(GNO)2, Succinamid, Tricarbyllsdure u. positirer 
bzw. negativer Effekt festgestellt. Besonders kraftig zeigen ihn Hexamethylentetramin, 
K B r03, K-Tarlrat, Asparagin u. Rhamnose, nur schwach tr i t t  er bei Pb-Acetat, Cyanur- 
saureiithylester, Fructose, Mannit, Rohrzucker u. Strychnin auf; die Methode seheint 
also bei komplizierten organ. Kórpern wie Zuckern u. Alkaloiden, weniger sicher an- 
zusprechen; auch versagt sie naturgemaB bei leitenden Probesubstanzen. Aus ihrcn 
Ergebnissen folgern Vff., daJ3 Aragonit u. KNOn, AgN03, Ba(N 03)2, Sr(N 03)2, Pb(N03)2, 
Benitoit, Benzophenon, Eis, K 2C r,0;, Na-Citrat- 5 H 20 , a -S, Ag.) u. PbMo04 (Wulfenit) 
eine h ó h e r  e Symmetrie bcsitzen ais bisher angenommen, Glykokoll u. Hexamethylen- 
tetram in eine n i e d r i g e r e .  Weiterhin werden Verss. m it dem stationaren Rohren- 
elektrometerverf. nach Me is s n e r  zur Feststellung der Piezoeloktrizitat nach bestimmten 
krystallograph. Riehtungen besehrieben u. eine Systcmatik der Polaritatsrichtungen 
in den 32 Krystallklassen tabellar. durchgefiihrt. (Ztschr. Physik 50. 249—65. Greifs- 
wald. 20/8. 1928.) F r a n ic e n b u r g e r .

R. W. Gurney und E. U. Condon, Quantenmechanik und radioakliver ZerfaU. 
Vff. fuhren die in C. 1928. II. 2326 bcschriebcne Moglichkeit, den radioaktiven Zerfall 
durch ąuantenmechan. tjberlegungen ohne weitere Zusatzhypothesen zu erklaren, 
naher aus. Quantitative Berechnungen fuhren zu einer theorct. Deutung der Ge ig e r - 
NuTALLschen B eziehung. Dabei kommen Vff. zu dem SchluB, daB das Kraftgesetz 
zwischen den ausgesandten a-Partikeln u. dem Kernrest im wesentlichen fiir alle Atome 
das gleiche ist, selbst wenn die Zerfallskonstanten im Verhaltnis von 1022 stehen. Zum 
SehluB werden die Grenzen der Methode bcsprochen. (Physical l le v .  [2] 33. 127—40. 
Febr. Univ. Princeton, P a l m e r  Phys. Lab.) L o r e n z .

Salomon Rosenblum, Experime.ntelle Untersuchungen iiber den Durchgang von 
a-Teilchen durch Materie. Ausfiihrlichere Wiedergabo der bereits C. 1929. I. 969; 
vgl. auch C. 1928. II. 426) referierten Unterss. (Ann. Physique [10] 10. 408—71. 
JSfov.-Dez. 1928. Paris, Inst. du Rad.) G. S c h m id t .

P. Debye, L. Bewilogua und F. Ehrhardt, Zerstreuung von Rontgensirdhlen an 
einzelnen Molekeln. Vorl. Mitt. (Vgl. D e b y e , C. 1927. I. 1790.) Vff. berichten uber 
Verss., ais Nachweis der gesuchten Interferenzerscheinung (Zerstreuung von Rontgen- 
strahlen durch Fil.). Die theoret. Grundlage wird kurz skizziert, die bcnutzte An- 
ordnung besehrieben. Aus den photograph. Aufnahmen der Streuung an C'CV4-Dampf 
wird gefolgert, dafi der beobachtete Interferenzring tatsachlich von den inneren Inter- 
ferenzen im einzelnen CCI,,-Mol. herruhrt. Aus W’eiteren Aufnahmen m it vergroBertem 
Abstande Zelle—Film konnte entnommen werden, daB der Bereich, von dem die 
Streustrahlung ausgeht, innerhalb der Zelle im Dampfraum liegt. Fiir den Winkę], 
unter dem der Ring erscheint, wurdo der W ert Qm =  34° m it einem Feliler von ca. 10% 
gefunden. Setzt man diesen Wert in die Formel sin (0,„/2) =  5/8-A/a ein, u. setzt
l  =  1,54 A (7fa-Linic der Cu-Strahlung), so errechnet sich a =  3,3 A. Diese Zalil stellt 
den Abstand zweier Cl-Atome im CCl4-Mol. dar, welche hier m it Hilfe einer direkten 
interferometr. Methode bestimmt ist. — Die Durchstrahlung von fl. CC14 ergab folgendes. 
Nach W y c k o ff  (C. 1923. III . 1297) tr i t t  hierbei unter Yerwendung von Cu-Strahlung 
ein Ring auf unter einem Winkel 6  =  18°. Das von Vff. gefundene Maximum liegt 
bei 0  =  34«( ha t also m it dem Fliissigkeitsring nichts zu tun. Nebcn dem Haupt- 
maximum wurde bei der Fl. noch ein schwaclies Nebenmaximum bei & =  31° beob- 
achtet. Falls dieses Nebenmaximum m it dem Dampfring ident. ist, erbringen die Auf
nahmen an Dampf den Nachweis, daB dio Flussigkeitsaufnahmen eine tJbereinander- 
lagerung zweier Effekte darstellen. (Physikal. Ztschr. 30. 84—87. 1/2. Łeipzig, 
Univ,) K. W o lf .
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J. A. P rins , Die Zerstreuung von B6nige.nslrah.len in  Flussigkeiten, die schwere 
Atome enthalten. Mittels des Spektrographen von  Co s t e r  u . P r in s  (C. 1928. II. 1524) 
untersuchte Vf. die Beugung von Róntgenstrahlen in einer Lsg. Ton Jodionen in  W. u. 
von CClx u. in Bzl. Entsprechend der Theorie (vgl. Ze r n ik e  u . P r in s , C. 1927.
I. 2709), wonach die gel. Moll. in diesen Fallen wie Moll. in gasfórmigem Zustand disper- 
giert sind, wurde bei verd. Lsgg. (ca. 1 Mol. auf 15 Moll. Lósungsm.) ein Unterschied 
in dem Betrag der Beugung unter kleinem Winkel zwischen diesen Lsgg. (betriichtlichc 
Zerstreuung) u. den gewohnlichen Fil. (kleine Zerstreuung) gefunden. Bei groBeren 
Konzz. der Jodionen (bis zu 1 Mol. gel. in 3 Lósungsmm.) wurde eine Umkehrung 
dieses Effekts beobaelitet, indem die Beugung bei kleinen Winkeln m it zunchmender 
Konz. wieder abnahm. Dies laBt sich leicht ais Wrkg. der elektrostat. AbstoBung der 
Jodionen erklaren, die dieselben auseinanderhalt, ais ob die Ionen viel gróBer waren, 
wodurch der Ansohein einer engeren Packung entsteht. Mit L iJ  scheint dieser Effekt 
bei kleineren Końzz. sichtbarer zu sein ais boi Verwendung yon K J . (Naturo 123. 84. 
19/1. Groningen, Ryks-Univ.) B e h r l e .

S. D. Gehman. Reflexion weicher Róntgenstrahlen. Las Reflcxionsvermogen von 
Spiegeln aus Al, C u. P t  im Hochyakuum fur weiehe Róntgenstralilen (40—500 V) 
wird gemesscn mittels einer photoeloktr. Methode, 1. ais Funktion der Spannung bei 
gegebenem Einfallswinkel, u. 2. ais Funktion des Winkels bei gegebener Spannung. 
Die Reflexionsyermdgen-Einfallswinkelkurve steigt rasch m it steigendem Winkel; 
ihre Form ist prakt. unabhśingig yon der Spannung. — Dio Reflexionsvermógen- 
Spannungskurye fiir Al (Winkel zwischen Einfallsstrahl u. Spiegel 13°) weist ein breites 
Maximum zwischen 68 u. 140 V auf, u. fallt dann raseh m it steigender Spannung. 
Dieselbe Kurve fiir C (Winkel 14°) hat ein ahnliches Maximuni zwischen 250 u. 350 Volt. 
Die Kurye fiir P t (Winkel 14°) steigt bis etwa 125 V an u. fallt dann langsam ab. Die 
Maxima der Kurven werden in Beziehung zu k rit. Potcntialen gobracht. Fiir die 
Dn, m-Schale des Al is t dieses zu 68 V bcsfcimmt. Das Maximum der Al-Kurve 
liegt boi 100 Volt. (Einer angelegten Spannung von 96 V entspricht fiir die effektiye 
Wcllenlango 68 Volt.) Die K  a-Linie des O ha t eine Anregungsspannung von 272 V, 
das Maximum der Kurvc iiegt zwischen 250 u. 350 Volt. Bei P t, dessen Kurve eino 
ganz andoro Form hat, iibcrlagern sich vielleieht mehrere krit. Potentialo. Das Auf- 
losungsvermógen der Methode reicht nicht aus, um die krit. Potentialo m it geniigender 
Genauigkeit zu bestimmon. (Pliysical Rev. [2] 33. 141—44. Febr. Univ. Pcnnsyl- 
yania.) LORENZ.

Martin Soclernian, Die. K-Stralilung der leichłesten Elemente (Al lis  Be). Es 
wird ein App. ausfuhrlioh beschrieben, der zur Wellenlangenmessung von sehr weichen 
Rontgenstrahlen bestimmt ist; die wesentlichen Teile sind eino Sletallrontgenrohre 
m it Oxydkatliode, u. ein P langittcr aus Glas m it 220 Linien/mm. Die ganze Apparatur 
stelit unter Valiuum. Der Strahl fallt unter einem Winkel yon 1° 10' auf das Gitter. 
Mit diesem App. werden folgende Werto fiir die K  a-Linie bestimmt:

4 Be 5 B 6 C 7 N  8 0  9 F  11 Na 12 Mg 
/. (A) 113,4 68,70 44,70 31,77 23,77 18,32 11,88 9,904
] /v /R  2,835 3,666 4,515 5,356 6,192 7,053 8,758 9,592

Die Ara-Linie des C ist 1 A breit, die des B u. besonders des Be noch breiter, 
offenbar infolge Feinstruktur.

Der Vergleich der gewonnenen Zahlen m it friiheren MeBergebnissen zeigt folgendes:
1. Es besteht eine gute Obereinstimmung m it den Gittermessungen von T h ib a u d  
(C. 1928. II . 522). 2. Die nach der Krystallmethode gewonnenen Werte sind bei 
/ t >  20 A zu hoch (beim O u. C um 1 A, beim B sogar um 6 A). 3. Die auf indirektem 
Wego — aus Absorptionsgrenzen oder aus photoelektr. Anregungsspannungen — be- 
stimmten /^-Terme der weichen Elemente sind offenbar sehr unsicher, da sie z. B. bei 
manchen Messungen zu den Werten der if-Grenze gefiihrt haben, die kleiner sind, 
ais die Freąuenz der K  a-Linie, was offenbar unmóglich ist. (Ztschr. Physik 52. 795 bis 
807. 9/1. IJpsala, Physikal. Inst.) RAEINOWITSCH.

V. Dolejśek uncl D. Engelmannova, Uber FunTcendublelts in  der K-Serie. Vff. 
untersuchen die Dublettlinien in dem if-Funkenspektrum  der Elemente Z  =  23—30. 
Alle Elemente werden in metali. Zustand benutzt. Das Dublett K  c/3 — K  ccj konnte 
beim V (Z =  23), Cr (Z =  24) u. Mn (Z =  25) aufgelost werden. Es ergab sich A ]/v jR  =  
0,0076; 0,0074; 0,0075. Fiir Cu (Z =  29) wurde in weniger direkter Weise A ). =  
0,9 X.-E., also A yV/.R =  0,0073 gefunden. Diese A -Werte stimmen m it dem an
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leichtcren Elementen gefundenen Mittelwert A Y v /Ii =  0,007 gut uberein. (Compt, 
rend. Acad. Sciences 138. 318—20. 21/1.) R a b in o w it s c h .

W. Eleeker, Ober das Intensitdtsverhultnis in  den Fliigeln slark umgekelirter Mulli- 
pletts. Das] wahre Intensitatsverhaltnis von Spektrallinien wird leicht durch Ab- 
sorption u. Sclbstumkehr verfalscht. Es ist zu erwartcn, daB bei der Entfernung von 
der Linienmitte die Bcdeutung der Selbstabsorption geringer wird; wenn man die 
Intensitaten zweier Glieder cines Multipletts im iiquivalcnten Abstand von der Mittc 
vergleicht, so kann man erwarten, daB, je groBer dieser Abstand gewahlt wird, um so 
genauer wird man das theoret. Intensitatsverhaltnis bekommen. Diese Erwartung 
wird bei Messungen an dem gelben Na-Dublett, am blauen IC-Dublott (4044 u. 4047 A) 
u. am Zinktriplett (4810, 4722 u. 4680 A) bestatigt; dagegen findet man beim Cs-Dublett 
(4555, 4593 A) an den Fliigeln das Intensitatsyerhiiltnis 5,5: 1 s ta tt des theoret. Wertes 
2:1; dies stim m t m it dem inzwischen yeroffentlichten W ert yon SAMBURSKY (C. 1928.
II. 1184) uberein. Beim Na ist das Intensitatsverlialtnis D1: D„ im Kern am kleinsten 
(0,8—1) u. steigt in den Fliigeln monoton bis auf 2 an; beim K  u. Zn wurde dagegen 
ein Minimum des cntsprechenden Verhaltnisses in einem gewissen Abstand vom Kern 
gefunden. Es wird yersucht, wenigstens den Verlauf des Iutensitatsverhaltnisses 
J)r : D„ beim Na ais Funktion des Abstandes vom Kern theoret. (mit den Formeln 
der DRUDESchcn Dispersionstheorie) zu deuten; es ergeben sich dabei bestimmte 
Zahlcn fiir dic Konz. der N a-A tom c in dem leuchtenden Bogen. (Ztschr. Physik 52. 
808—14. 9/1. Utrecht.) R a b in o w it s c h .

J. C. Mc Lennan, J. H. McŁeod und H. J. C. Ireton, Ober dic Jntensiłat der 
griinen Sauerstofflinie im  Nachthimmel. Die Intensitiit der O-Linio 5577 A (griine 
Nordlichtlinie) im Spektrum des Naehthimmels wurde an drei Stellen in Canada u. 
U. S. A. ais Funktion der Nachtzeit mchrcrc Tage lang verfoIgt. Es ergab sich keine 
Abriahmc nach Sonnenuntergang, vielmchr ein Masimum gegen 1 Uhr nachts. Von 
Tag zu Tag ergaben sich bedeutende Schwankungen der Intensitat. Zur Erklarung 
des Nachtmaximums wird folgende Hypotliese vorgesehlagen: Extrem  ultraviolettes 
Licht der Sonnc (A <  2070 A) zerlegt 0 2 in Atome, wobei O-Atome im metastabilen 
Zustand entstehen. Diese werden aber im direkten Sonnenlicht durch Absorption von 
langwelligerem Licht in unstabile Zustandc uberfiihrt u. die Emission der vom m eta
stabilen Zustand ausgehenden verbotenen Linie 5577 auf diese Weise verhindert. Im 
Erdschatten ist zwar die Beleuehtung (durch gestreute Sonnenstrahlen) minimal; doeh 
sind dabei extrem ultraviolette Strahlen relativ zu den langwelligeren verstiirkt, so daB 
die Vernichtung der metastabilen O-Zustiindc noch starker herabgesetzt ist, ais ihre 
Erzeugung. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 2 2 . Sect. 3. 397—411. 1928.) R a b .

D. K. Bhattacharyya, Ober die Analyse. des ersten Funkenspektrums des Schwefels. 
(Vgl. C. 1928. II. 1650.) Durch Interpolation aus den bekannten Spektren des Si+, 
P+, K+ u. Ca+ („horizontalo Vergleichsmethode“ nach Saiia) wird dic zu erwartende 
Lage der starksten Linien des S+-Spektrums im sichtbaren Gebiet (gelb u. griin), die
dem Ubergang 3 p2 • 4 p ----y 3 p 2-4s (2 M„ (h \  — jV2) in der Bezeichnung des Yfs.)
entsprechcn, vorausborechnet, u. diese Linien in den Tabellen von E d e r  u . V a le n ta  
identifiziert. Diesem Ubergang entsprechen die Multipletts 'D  —-> iP, iP  —>- 4P  u. 
4S  — ->- ’P . Es wurde weiterhin der Vers. gemacht. aucli die den Ubergangen 3 pi ■ 4 d ->•
3 p2 • 4 p  [2 M„ (A \ ■<—  A73)] u . 3 p2 • 4 p  — > 3 p~ 3 d [2 M 2 (M z <—  N„)] entsprechen- 
den Linien zu finden. Erstero werden mit Hilfe der Beobachtungen L o c k y e rs  (Proceed. 
Roy. Soc., London 80 [1908]. 50) iiber das Auftreten bestimmter S+-Linien in Stern- 
spektren tatsachlich identifiziert; sie liegen in Violett u. Blau; es wurden festgelegt 
die Multipletts JP-->- \D, iP —>iD ,* F -+  1P , *n—y  “P, !P —y JP u . 4P  4S,
auBerdem die Komlbinationen 3 p2 ■ 5 s-'lP — >- 3 p2 • 4 p-*D, 4P  u. 48. Es wurdo auch 
nach dem Dublettsystem gesucht. Zu diesem Zweck ^Tirden Neumessungen im R ot 
angestellt u. ca. 80 Linien im Gebiet 5711—7715 A ausgemessen. Es wurde auBerdem 
ein Bandenspektrum bei 7574—7057 A gefunden. Die Identifizierung von Dublett-Term- 
Kombinationen ist noch nicht gelungen. Die Ergebnisse stimmen, wie im Nachtrag 
angegebon wird, m it denen von I n g r a j i  (C. 1928. II . 1743) uberein, der auch die 
Resonanzlinien im Ultraviolett u. Dublettkombinationen gefunden hat. (Proceed. 
Roy. Soc., London. Serie A. 122. 416—29. 4/2. Patna, Science Coli.) R a b in .

Barbara Schmidt, Ober eine neue Resonanzserie von Selen. Es wird eine neue, 
durch Mg-Strahlung 4481 erregte Resonanzserie von Se nachgewiesen, die bei einer 
Temp. yon 400° mit groBter Intensitat auftritt. Die Absorption der erregenden Strąk-
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lung 4481 ontspriclit dcm Obergang vom Zustand n  =  14 auf n' =  1. (Buli. In t. Acad. 
Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1928. 61— 68.) K . W o l f .

Suresh Chandra Deb, Spektrum des zweifacli ionisierten Broms (Br I I I ) .  Durch 
Interpolation aus den Spektren des As++ u. des J++ wurden die entspreehenden 
Linien des Br++-Spektrums vorausberechnet u. im Spektrum des Br aufgefunden. Es 
handelt sich um die tlbergange 4 j r - 5 p — y 4 p 2-5 s  [2N , (Oj -i— 0 2) in der Be- 
zeichnungsweise von S a h a ]. Die Linien liegcn bei v — 28 063 bis 33 310 cm-1 . 
(Naturo 123. 244. 16/2. Allahabad, Phys. Lab.) R a b in o w it s c h .

J. C. Mc Lennan, R. Ruedy und J. M. Anderson, t)ber das Nachleuchten des 
Stickstoffs. 1. Die Hypothese, daB das Nachleuchten des akt. N auf dem Vorgang 
N +  N +  N2 =  Nj; +  N2'; Na' =  N2 +  h v ( >  10 V) beruht, wurde u. a. durch die 
Beobachtung gestiitzt, daB der akt. Stiekstoff ihm beigemengte Metalldampfe (Hg, 
Zn usw.) in Anregungszustande uberfiihrt, die ca. 10 V hoch liegcn. Dies ist aber 
nicht immer der Fali; so wird z. B. Tl schon bei 6,1 V ionisiert; akt. Stiekstoff regt ihn 
aber nur an, iibertragt also weniger ais 6 V Energie an das Tl-Atom. Die Vff. halten 
daher fiir móglich, daB das Leuchten der Metalldampfe im akt. N  nicht durch einfache 
StoBiibertragung der Rekombinationsenergie bedingt ist, sondern eine Chemiluminescenz 
darstellt. Zur Nachpriifung dieser Hypothese untersuchcn sie die Wrkg. des akt. N 
auf die Edelgase K r u. X (erste Anregungsspannungen 9,9 bzw. 8,3 Volt). Das Licht 
oines Gemischcs (Akt. N -f- K r +  X) zeigt keine Kr- u. X-Linien zwischen 3200 u. 
9600 A; um nachzuweisen, daB auch keine metastabilcn Kr- u. X-Atome entstehen, 
wird die Rohre m it dem Gemisch (N +  K r +  X) m it dem Licht einer Xenon-GeiBler- 
róhre durchstrahlt; es zeigt sich keine Absorption der von dem metastabilen X-Zustand 
ausgehenden Linien. Es scheint also, daB X  vom akt. N uberhaupt nicht beeinfluBt 
wird; die Anregung von Hg, Zn usw. muB also chem. N atur sein. 2. Auch die Beob- 
aehtung, daB das Abklingen des Nachleuehtens bei liohcrem N,-Druck schneller er- 
folgt, ais bei niedrigerem, widersprieht dcm einfachen Schema: N  +  N  +  N2 -—->- 
N2 +  N2' (mit einer nur durch [N]2 bestimmten Rk.-Geschwindigkeit). 3. Der EinfluB 
der Edelgase He, Ar, Kr, X  auf das Spektrum des Nachlcuchtens des N2 wird unter- 
sucht. Bei sehr hohem Geh. an diesen Gasen ( >  95%) wird das gelbe Nachleuchten 
ins rote verwandelt. Analysc ergibt Verscliiebung der In tensitat im ersten positiven 
N2-Bandensystem; diese Yerschiebung entspricht nach der FRANCK-CONDONschen 
1'heorie der selektiven Anregung s ta tt des 11. Schwingungszustand, der im Nach
leuchten des reinen N2 bevorzugt wird, des 10., 9. oder 8. Schwingungszustands, je 
nach dem Druck des zugesetzten Edelgases. Der EinfluB aller Edelgase scheint der 
gleiehe zu sein; sein Mechanismus kann noch nicht erklart werden. 4. Es werden einige 
Beobachtungen mitgeteilt bzgl. des Spektrums der anregenden Entladung bei ver- 
schiedenen Edelgaszusatzen sowie iiber die Potentialdifferenz zwischen den Elek- 
troden, beides im Zusammenhang m it der Starkę u. Spektrum des nach dieser E n t
ladung beobachteten Nachleuehtens. (Trans. Roy. Soe. Canada [3] 22. Sect. 3. 303 
bis 319. 1928. Toronto, U nir., Dep. of Phys.) R a b in o w it s c h .

John H. Findlay, Spektren, die durch aktiven Stiekstoff angeregt werden. Experi- 
mentelle Beitrage zum Problem des akt. Stickstoffs: 1. Das Nachleuchten des N2 ist 
am stiirksten unter Bedingungen, die die Entstehung von freien N-Atomen unwahr- 
scheinlich machen: In  der Entladung sind unter diesen Bedingungen keine N-Atom- 
linicn zu sehen; es treten Hg-Linien 2225 u. 2260 A auf, nicht aber 2253 u. 4825 A, 
was auf Anregungsvorgange m it nicht iiber 23,3 V Anregungsenergie schlieBen lafit, 
wiihrend N-Atome nach ElektronenstoByerss. erst >  24 V in merklichen Mengen 
entstehen. Diese Ergebnisse sprechen fiir eine m o l e k u l a r e  Theorie des akt. N 
u. gegen die a t o ma r e .  2. Es sollte untersucht werden, ob akt. N F  u n k  e n spektren 
der Metalle anzuregen vermag. Im  Gemisch (akt. N  +  Ca-Dampf) wurden aber weder 
Funken-, noch Bogenlinien des Ca beobachtet, sondern nur K- u. Na-Linien (Ver- 
unreinigungen!). Vf. fiihrt die Nichtanregung des Ca auf Bldg. stabiler Nitride zuruek. 
y/ff-Dampf farbt das N2-Nachleuchten weiB, bei hoherem Hg-Druck blau. Im Spektrum 
finden sich Bogenlinien, die hochstens vom Niveau 43 D (Energie 9,51 V) ausgehen. 
Dies ist in Ubereinstimmung m it dem Befund von OkUBO u . H a m a d a  (C. 1928. I. 
2348), widersprieht aber den Ergebnissen von R u a r k  u . a. (C. 1927. I. 2508), die 
auch 6 3D (Energie 10 V) in Hg durch akt. N  angeregt zu liaben glauben. Im  Indium  
konnten durch akt. N  uberhaupt keine Linien angeregt werden. Der Vf. neigt zur 
Hypothese, das die Anregung der Metallspektren durch akt. N  auf Chemiluminescenz 
beruht. Metalle (wie Ca), die stabile bzw. solche, wie In, die gar keine Nitride bilden,
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werden iiberhaupt nicht angeregfc; in iibrigen Fiillen sol] die Anregung auf dem Zerfall 
der unstabilen Nitride beruhen. Da die Dissoziationswiirmcn der yerschiedenen Nitride 
yerschieden sind, yersteht man, warum in yerschiedenen Metallen dureh akt. N ver- 
schieden hohe Anregungsstufen erreicht werden (Na bis 5,02 V ; K  bis 4,20 V ; Zn 
bis 9,18 V; Cd bis 8,39 V; Hg bis 9,51 V; Tl bis 5,91 V). (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 
22. Sect. 3. 341—51. 1928. Queens Univ.) _ R a b in o w it s c h .

J. C. Mc Lennan, R. Ruedy und Elizabeth Allin, Absorption im  angeregten 
Helium. Aus den bis jetzt gemachten Verss. liifit sieh die Absorption der Linięn 
2<S— y m P  u. 2 P — y  m I)  im angeregten H e nicht quantitativ  bestimmen; im 
Zusammenhang m it der SCHRODiNGERschen Theorie erscheinen aber quantitative 
Absorptionsmessungen erwiinscht. Die Vff. fuhren solche mittels Mikrophotometrierung 
dureh. Die prozentige Absorption der Linien 6678, 5876, 5016 u. 3889 A wird ais 
Funktion der anregeńden Stromstarke (4— 15 Milliamp.) angegeben; fiir die Linien 
4713, 4121, 4922 u. 3965 A kónnen keine genauen Zahlen angegeben werden. Von den 
beiden Bestandteilen der D,-Linie wird die Hauptkomponente yiel stiirker absorbiert, 
ais der Begleiter. Die relatiye Absorption der Linien 2 38  — y  2 3P, 2 3S  — y  3 3P, 
2 3S  — 4 3P  wird dureh die Zahlenreihe 100, 50, 10 gekennzeichnet (man vgl. die 
Zahlenreihe 100, 46, 24, die die ScilRODiNGERsche Theorie fiir die Absorption 
der BALMER-Linien liefert). (Trans. R oy. Soc. Canada [3] 22. Sect. 3. 273—77. 
1928.) R a b in o w it s c h .

J. A. Gaunt, Die Tripletls von Helium. Die von H e is e n b e rg  (C. 1927- I . 20) 
auf Grand der ScHRODlNGERsehen Wollengleichung durchgefuhrte Berechnung der 
S truktur des He-Spektrums wird vom Vf. dureh eine Berechnung m it Hilfe der D i r a o  
DARWlNschen Wellengleichung, die den Eiektrondrall m it enthiilt, ersetzt. Es wird 
speziell die Aufspaltung der Triplettkomponenten im Orthohelium berechnet. Fur 
den 2 3P-Term ergibt sieh die Aufspaltung 2 3P„/2 3 A  zu 0,77 cm-1 (H e is e n b e r g
0,62 cm-1) gegen den experimentellen Wert 1,06 cm-1 . Fiir 3 3P  erhalt man 0,25 cm-1 
(sta tt 0,286) fiir 3 3D 0,046 (statt 0,08) u. fiir 4 3D  0,02 (sta tt 0,04). Des weiteren wird 
die theoret. In tensitat der Triplett-Singulettkombinationen fiir Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, 
Cd, Hg berechnet, sowie die theoret. Móglichkeit der yerbotenen Obergange im 0++, 
die fiir die starksten Nebellinien yerantwortlich gemacht werden. Im  letzten Falle 
laBt aber die Berechnung (in der erreichten Niiherung) keine merkliche Abweichung 
yon den ublichen Auswahlregeln erwarten, so daB das starkę Auftreten dieser Linien 
in Nebelspektren noch unerklart bleibt. In  der Yeróffentlichung in  den „Philos. Trans. 
Roy. Soc. London" wird der mathemat. Teil der Unters. ausfiihrlioher wiedergegeben. 
(Procced. Roy. Soc., London. Serie A. 122. 513—32. 4/2.; Philos. Trans. Roy. Soc. 
London. Serie A. 228. 151. 20/2. Cambridge, T rinity Coli.) R a b in o w it s c h .

J. Stuart Foster, EinflufS des kombinierten elekirischen und magnetischen Feldes 
auf das Heliumspeklrum. Das He-Spektrum wird unter dem EinfluB paralleler magnet, 
u. elektr. Felder untersucht. Es ergibt sieh, daB sieh der S ta r k -  u. der ZEEMAN-Effekt 
einfaeh iiberlagern; die magnet. Spaltung ist unabhangig von der GroBe des S ta r k -  
Effekts. (Proceed. Roy. Soe., London. Serie A. 122. 599—603. 4/2. Mc Gill- 
Univ.) _ R a b in o w it s c h .

D. P . Acharya, Spektrum des zweifach ionisierten Kryptom  {Kr I I I ) .  Im  Funken- 
spektrum des K r werden drei Termreihen A , B  u. C identifiziert. Die starksten Linien 
entsprechen den Kombinationen A  — y  B; Vf. schreibt sie dem Obergang 4 p3-b p ■—- y  
i p 3-5 s  zu (in der S A H A s ch e n  Bezeichnung 3 N20 j — > 3 N20 2). (Naturę 123. 244. 
16/2. Patna, BN. College.) _ # R a b i n o w i t s c h .

R. d’E. Atkinson, Die Wahrsclieinlichkeit der Anregung dureh ElektronenstoP 
im  Neon. Es wird yersucht, die experimentellen Ergcbnisse von T o w n sen d  u. 
Mc C a llu m  (C. 1928. II. 620) iiber die Ausbildung der sogen. „TOWNSEND-Strome" 
zwischen zwei parallelen P latten in Neon im Sinne der Quantentheorie zu deuten u. 
aus diesen Yerss. die mittlere Wahrscheinlichkeit eines unelast. ElektronenstoBes im 
Gebiet zwischen der Resonanz- u. der Ionisierungsspannung (16,6—21,5 Volt im Ne) 
zu berechnen. Diese Wahrscheinlichkeit ergibt sieh zu 5°/0, d. h. jeder zwanzigste 
ElektronenstoB fiihrt bei diesen Elektronengeschwindigkeiten zur Anregung des Ne- 
Atoms. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 122. 430—42. 4/2. Charlotten- 
burg.) R a b in o w it s c h .

K. R. Rao, Weiiere Triplelts im Spektrum des dreifach ionisierten Arsens (As IV ). 
In Erganzung zu den yon S a w y e r  u . H u m p h r e y s  (C. 1928. II. 2703) angegebenen 
A"IV-Tripletts werden noch 2 solche Multipletts identifiziert, die den Kombinationen
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4 s 5 j) aP  — >- 4 s 5 s 3S  u. 4 s 5 p  3P  — y  4 s 4 d 3D  entsprcchcn. Daraus ergebcn 
sich die Tcrmwerte: 4 s 5 p -3P0, j, 2 =  168 010, 167 748, 166 932 cm-1 (bezogen auf 
v =  199 087 cm-1 fur 4 s  b s  3S1). (Naturo 123; 244. 16/2. South Konsington, Imperial 
Coli.) R a b in o w it s c h .

Gerhard Herzberg, Ober die Bandenspeklren von CO, nach Versuchen mit der 
elektrodenlosen Bingentladung (mit einem Anhang iiber die Swan- und Cyanbanden). 
Das Spektrum des CO wird mittels elektrodenloser Ringentladung in der friihcr (C. 1928.
I . 644) beschriebenen Apparatur untersucht. Das Aussehen dieser Entladung bei ver- 
schiedenem Druck u. steigender Anregungsenergic wird ausfiihrlich beschrieben. Bei 
allen Entladungsstadien wird starko Selbstevakuation beobaehtet, offonbar infolgo 
der Rk. 2 CO — >- C +  C02. Das Spektrum wird von 2000—8000 A untersucht u. 
dio neuen Ergebnisse zusammen m it denen anderer Beobachter tabelliert u. geordnet. 
B a n d o n d e s  n e u t r a l e n  CO. Es wird folgende Termtabelle des CO zusammen- 
gestellt:

Konventionelle Bezeiehnung X A B C a b c

Rationelle Bezeiehnung . . . .  
T erm w ert..........................................

1>S
0

2‘ P
04737

21 S 
86894

31 D 
91898

23P
48426

23S
83817

33D
92086

Den Kombinationen A  — ->- X  entspricht sogenannte „vierte positive Gruppe“ ,
B  — y  A  sogenannte ,,Angstrombanden“ , a — >- X  „Cameronbanden“ , b ----y  a
„dritte positive Gruppe“ , c — y  a „Gruppe 3 A “. Neu aufgefunden sind vom Vf. 
Banden 3681, 3893, 4125, 4380, 4661, 4972, 5318 u. 5705 A, dio der Kombination 
c — y A  (lI) — ->• l P) cntsprechen. Die neuen Bandon 4125, 4380 u. 4661 werden von 
bonaohbarten ,,/J-Angstrómbanden“ uberdeekt, letztere sind aber in elektrodenloser 
Entladung sckwaeh, wodurch die Auffindung der neuen Banden ermóglieht wurde. 
Die Deutung ihres Anfangszustandes ais 3 1D ist wahrscheinlich, aber nicht sicher. 
Fiir die Banden derdritten  positivcn Gruppe u. der Gruppe 3A , sowie fur die Cameron- 
banden werden Kantenscliemata angegeben. Letztere Band enwerden in elektrodenloser 
Entladung nicht beobaehtet, dafiir treten die noch nicht eingeordneten „Hochdruck- 
banden“ von F o w l e r  stark auf. Diese Banden diirften nach Meinung des Vfs. einem 
metastabilen CO-Molekiłl oder einem komplexen Molekiil, etwa (CO)2, angehoren. 
B a n d e n  d e s  CO+. Vom CO+ sind 3 Terme bekannt: „ X '“ — 125-Grundterm, 
A ' — 2 P  u. B ‘ =  2 2<9; ihnen cntsprechen dio Kombinationen A ' — y  X ' („Kometen- 
sehweifbanden“ ), B '— y  X ' („erste negative Gruppe“ ) u. B '— y  A ' ( „ B a ld e t-  
JOHMSON-Banden“ ). Alle drei Sj^steme treten  in elektrodenloser Entladung, besonders 
bei hoherem Druck, stark auf (Gegensatz zum GeiClerrohr). Fiir die „erste negative 
Gruppe“ werden die Intensitatsverhaltnisse besonders diskutiert. Fiir die Kometen- 
sehwanzbanden u. die B a l d e t - J o h n s o n -Banden werden Kantenschemata gegeben. 
D i s s o z i a t i o n s v o r g a n g e .  Diese werden fur CO+ u. fiir das isoelektronige 
CN diskutiert. Die Extrapolation der Schwingungsąuanten uber den Zustanden X '  u. 
B ' des CO+ ergibt (wie schon bekannt) die Dissoziationsarbeit D ' =  9,81 Volt. Da- 
gegen ergibt die analoge Extrapolation der Schwingungsąuanten im Anfangszustand 
der Kometenschweifbandcn (Zustand ,,A '“ ) eine Dissoziationsenergie D ' — 8,1 Volt. 
Der W ert 9,8 V stimmt gut m it der Berechnung uberein fiir den Fali, wenn die Disso- 
ziation nach CO+ — y  C +  0+  crfolgt (JCo =  14,2 V; / 0 =  13,56 V; B co  =
10,8 V; 1 4 , 2 9 , 8  ~  13,56 +  10,8). Den W ert D ' =  8,1 V kann man der Disso- 
ziation CO+ — > C+ +  O zuordnen (J c =  11,2 V; 14,2 +  8,1 ^  10,8 +  11,2). Fiir 
CN berechnet Vf. aus Daten von J e n k in s  (Physical Rev. 31 [1928]. 539) u. von Me c k e  
(vgl. C. 1925. II. 1928) die Dissoziationsenergien 9,7 V (Zustand X ), 8,6 V (Zustand A) 
u. 8,1 V (Zustand B). Letzterer W ert miifito (da er der Kleinste ist) einer Dissoziation 
in normale Atome cntsprechen; die Deutung der ersten ist noch unsiclier. S w a n 
ta a n d e n. Diese treten in elektrodenloser Entladung in CO bei starker Anregung 
auf. Da Balmerlinien dabei abwesend sind, halt Vf. die Zuordnung dieser Banden 
zum Cn-Molekiil (u. nicht zum C2H„) fiir wahrscheinlich. C y a n b a n d e n .  Die 
CiV-Banden treten  in  einem Gemisch von CO m it N2 schon bei geringem  N„-Gehalt, 
aber nur bei starker Anregung, auf. Es gelang, diese Banden frei von CO- u. 
N2-Banden durch elektrodenlose Entladung in  (CN)2 zu erzeugen. Eigentumliehe 
Intensitatsverhaltnisse, die in CN-Banden bei elektrodenloser Anregung auftreten 
(selektive Verstiirkung bestimmter Rotationslinien) werden beschrieben. (Ztsehr. 
Phv'sik 52. 815—45. 9/1. Darm stadt.) R a b in OWITSCH.
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Ranga K. Asundi, E in  neues Bandensystem des Kóhlenoxyds. Im  Spektrum des 
CO wird bei der Unters. mittela eines Konkavgitters ein neues System aus 4 Banden: 
3681,1, 3893,2, 4125,0, 4380,3 A entdeekt. Diese Banden bilden eine ?i,"-Progression 
(n' =  0; n"  — 0, 1, 2, 3). Die Banden 4125 u. 4380 sind vermischt m it den Banden 
4123 u. 4393 aus dem Angstromsystem. Der Ausgangsterm der neuen Banden wird 
vom Vf. m it dem von B ir g e  (C. 1927. I. 2167) entdeekten Term v =  91 923 cm-1 
identifiziert, u. ais 3 1S  gedeutet. (Naturę 123. 47—48. 12/1. W heatstone Lab., K ing’s 
College.) R ą b in o  w it s c h .

O. W. Richardson und K. Das, Das Spektrum des H2; Banden, die den Linien  
des Ortlioheliums entsprechen. Fortsetzung der friiheren Unterss. uber das Banden- 
spektrum des H„ (s. C. 1926. II. 1828). Durch neue genaue Wellcnlangenmcssungen 
von Ga l e , Mo n k  u. L e e  (C. 1928.1. 2576) wird eine erfolgreiche Analyse einer Banden- 
systemserie ermoglicht, die der Hauptserie der Ortlioheliums m it dem Endzustand 
2 3S  analog ist. Die einzclnen Systeme dieser Serie entsprechen den (Jbergangen des 
Leuehtelektrons 3 3P  — y  2 3S, 4 3P — -> 2 3,S, 5 3P — y  2 3S  u. 6 3P — y 2 3S. In  
Analogie zur Balmerserie werden diese Bandcnsysteme m it a, ft, y u. <5 bezeichnet. 
Die a -Banden (gelb u. rot) bestehen nach neucr Analyse nur aus je einem P-, Q- u.
iJ-Zweig. Es werden Tabellen angegeben fiir die Q-Zweigo der Banden 0 ----->- 0 bis
7 — >- 9, li- u. ę-Zweige der Banden 0 — y  0 bis 3 — y  4. Die P- u. iJ-Zweige brechen 
m it n ' =  4 ab, wrahrend dio ę-Zwcige bis n ' =  7 verfolgt werden konnten. Die Inten- 
sitaten der Rotationslinien entsprechen dem Gcwichtsverhaltnis 1: 3 fiir die (alter- 
nierend) symmetr. u. antisymmetr. Rotationstermc. (i-Banden (griin u. blau). Die
Tabellen enthalten (J-Zweige der Banden 0 ---->- 0 bis 6 — y  7 u. P- u. i?-Zweige der
Banden 0 — >- 0 bis 3 — y  4, bzw. 3 — >-3. Die P- u. R -Zweige sind schr schwach. 
Rolationsstruktur der Banden-. Die Rotationstermc des unteren Zustands (2 3S) sind 
einfach, abwechselnd symmetr. u. antisymmetr.; die Rotationstermc der oberen Zu- 
stande (3P) doppelt, m it je einer symmetr. u. einer antisymmetr. Komponentę. Es 
kc mbinieren nur symmetr. oder antisymmetr. Terme untereinander. Die Triplett- 
aufspaltung der Terme ist nicht nacliweisbar, also auf jeden Fali sehr klein. Fiir dio 
Darst. der Rotationsterme des 2 3<S-Zustandes m it 0 bis 3 Schwingungsąuanten (n" =  0 
bis 3) werden Formeln von dor Form Fn"  (m) =  Bn" (m — e„")2 +  Pn"  (m — en")1 
angegeben. F iir en"  ergibt sieh prakt. stets der W ert 0,5, fiir Bn"  die Werte:

n" 0 1 2 3

B n”
Fur den Zustanc

33,328 
3 3P  m it n ' =  0

31,746 
u. n ' =  1 werden

30,148 
analoge Formeln

28,558 
angegeben; auch

hier kann en' — 0,5 gesetzt werden. Fiir n' =  0 ist B0' =  29,83. Die „<j-Dublett“ - 
Aufspaltungen dieser Rotationsterme werden berechnet. Fiir den Zustand 4 3P  m it 
n ' =  0 ergibt sieh (mit s ' =  1/2) Ba' =  29,29. Banden 3 3S  — y  2 3S  (rot u. ultrarot). 
Diese enthalten nur P- u. R-~, keinc ^-Zweige. Eine Tabclle enthalt die Linien der 
Banden 0 — y  0 bis 2 — y  3. Mit e =  1/2 ergeben sieh fur die Rotationsterme des 
3 3£-Zustandes folgende Bn'-Werte: B0' =  23,55 u. Bx' — 22,00. Auch diese Terme 
zeigen alternierende Intensitaten; dio m it geraden m-Werten haben das Gewicht 1, 
solche m it ungeraden ?n-Werten 3. Schwingungsterme: Fiir den Zustand 2 3S  werden 
die Schwingungsterme durch o>n"  =  2594,03 n — 70,554 n2 +  0,9723 n3 — 0,04958 n4 
dargestellt, fur 3 3P  durch o>n' =  2307,52 n — 65,013 n2 -f- 0,845 n3 — 0,029 ni . Elek- 
tronenterme-. Die Lage der Nuli-Linien der 0 — >- 0-Banden wird berechnet u. daraus 
die Energie des reinen Elektronensprungs bestimmt. Es ergibt sieh 3 3S — y 2 3S  =  
15598,1 cm -1, 3 3P  — y  2 3S  =  16619,9 cm -1, 4 3P  — ■-y 2 3S  =  22272,3 cm "1. Dio 
TermgroCen, bezogen auf 1 1<S =  0, ergeben sieh aus diesen Differenzen durch Addition 
von 2 3S  =  94897 cm "1 (nach B ir g e , C. 1928.1 .1834); der Abstand von der Serien- 
grenze berechnet sieh zu 29340 cm-1 fiir 2 3S. Tragheitsmomenle J 0 u. Kemabstande r0. 
Aus den Rotationstermkonstanten B0 u. (1 ergeben sieh folgende Werte von J 0 u. r0:

Term: 2S S 33 S
33 P

^ R
43 P

^ R

I o-10“
ro-103

8,277
0,998

11,176
1,190

9,354
1,061

9,266
1,056

9,401
1,064

9,436
1,006
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(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 1 2 2 . 688—718.. 4/2. London, King’s 
Coli.) _ _ R a b in o w it s c h .

A. Ferchmin und S. Frisch, Die Dwplizitdt der D-Terme von Kalium und Natrium. 
Vff. untersuchen mittels eines M ic h  ELSO Nschen Stufengitters von 30 Stufen die 
Kaliumlinien 2 2P 3/2 — 52A  1 — 5832 u. 2 2P 3/2 — 6 2D, 7. — 5360. Beide Linien 
haben auf der kurzwelligon Seite jo einen scliwachen, von der Duplizitat der 2D-Terme 
herriihrenden Satelliten; die Ordnung der -D-Terme ist verkehrt; A o ~D ,! 2 , 5/2 =
0,52 cm-1 ; A 6 2D3/2, 5,„ =  0,24 cm-1. Die Na-Linie 2 2P 3/2— 4 2Z>, X — 5688 wird 
mit dcm Stufengitter u. einer groBen LuMMER-Platte untersueht, wobei sich die Linio 
ais einfach erweist: A 42Ą / 2, c/2 ist nicht gróBer ais 0,1 cm-1 . Dieses Resultat ist in 
Ubereinstimmung m it Uberlegungen vom Standpunkt der Theorio der regularen 
Dublette. (Ztschr. Physik 53 . 326— 30. 19/2. Leningrad.) L o r e n z .

J. Hargreaves, Die Dispersionseleklronen von Lithium. Die Best. der Anzahl 
der Disporsionselektronen des L i wird durch Auflosung der ScHRÓDlNGERschen 
Wellengleichung fiir ein Atom m it einem Nicht-CoULOMBSchen Kraftefeld m it Hilfe 
der Methode von H a r t r e e  (C. 1 9 2 8 . I. 2345. II. 1646) durchgefiihrt. Dabei ergibt 
sich, daB die 1. Linie des Spektrums viel starker ist ais die folgenden, u. daB die 2. Linie 
schwacher ist ais die 3. Linie. (Proceed. Cambridge philos. Soc. 25 . 75—96. 
Jan .) E . JoSEPHY.

A. Filippow und E. Grofi, Feinslruktur der Hauptseriendubletts des Casiums und 
des Rubidiums. (Vgl. C. 1 9 2 7 . II . 785.) Unter Vermeidung der Selbstumkehr u. des 
Dopplereffokts wurden die Absorption der C,s-Linien 4593 u. 4555 in Absorption unter- 
sucht. Jedo Absorptionslinie war deutlich in zwei Komponenten getrennt; Wellen- 
langendifferenz fiir 4593: 0,067, fiir 4555: 0,065 A. Die Feinstruktur des Rb-Dubletts 
4215—4201 wurde in Emission untersueht. Beide Linien bestehen aus zwei Kompo
nenten yerschiedener In tensitat; Wellenlangendifferenz fiir jede Linie: 0,020 A. (Natur- 
wiss. 17 . 121. 15/2. Leningrad, Opt. Staatsinst.) L e s z y n s k i .

J. C. Me Lennan, A. B. Mc Lay und M. F. Crawford, Das erste Funkenspektrum  
des Thalliums (T l I I) .  Das Funkenspektrum des Tl im Ultra-riolett wird untersueht 
in Luft, mittels eines Quarzspektrographs, in Wasserstoff, mittels eines Fluoritspektro- 
graphs, u. in Vakuum m it einem Vakuum-Gitterspektrographen. 19 starkere Linien 
(3381—1322 A) werden ais dem T1+ zugehórig erkannt. Es werden die Terme 6  s1 • 1S0 
(Grundterm =  O gesetzt); 6 s 6 j ) IP 1 (75 660 cm-1); 3P 2, lt 0 (61 726; 52 393; 
43 452 cm-1); 6 5  7 .s• 1 <S'0, 3S 1; (i s Q d - lD„, 3Dlt 2, 3 bestimmt. Die Resonanzlinien 
sind 6 s 6 p - 3Px — -v 6 «2 -JS , (1908,64 A) u. 6 s — y & s2- ^ , ,  (1321,72 A). Der
Bau des T1+-Spektrums wird verglichen m it dem Bau der Spektren von Ga+, Sn+ 
u. Hg. „Gestriehelte“ Termo ( 6  p~) konnten noch nicht m it Sieherheit gefunden 
werden. (Trans. Roy. Soc. London [3] 2 2 . Sect. 3. 241—45. 1928. Toronto, Univ., 
Phys. Lab.)  ̂ RABINOWITSCH.

A. Zwaan, Ubergangsicahrsclieinliclikeilen im  Call-Speklrum. Fiir die t)bergange 
2 2 5 — 2 2P  (7 3933,83 u. 3968,63, FRAUENHOFERsche Linien H  u. K) u. 3 2Z>— 2 2P  
(/, 8498,35, 8542,47 u. 8662,5) des Ca Il-Spektrum s werden die Eigenfunktionen des 
Zentralfeldes (vgl. S u g iu r a , C. 19 2 8 . I. 297) konstruiert u. die Obergangswahrsehein- 
lichkeiten naherungsweise berechnet. (Naturwiss, 17 . 121—22. 15/2. U trecht.) L e s z .

R . W. B. Pearse, Das ultraviolette Spektrum des Magnesiumhydrids. I. Die Bandę, 
bei 2430 A . Das ultrayiolette Spektrum des MgH wird mittels eines Mg-Bogens im H 2 
boi 10—50 mm Druck neu untersueht. Es wurde ein Bandensystem m it deutliehen 
Kópfen bei 2430 A u. ein fast ununterbrochener Hintergrund aus einer engen Folgę 
von Linien ohne Kopfe im ganzen untersuchten Gebiet, m it einem Haximum bei 3100 
bis 3500 A, gefunden. Schwache Kopfe wurden bei 2640, 2720 u. 2940 u. 3100 A beob- 
achtet. Das System bei 2430 wird ais „^-System", das bei 2640 usw. ais „/-System " 
foezcichnet (,,a-System“ ist das bekannte sichtbare MgH-Spektrum). Vorliegende 
Arbeit ist der niiheren Unters. des /?-Systems gewidrnet, das aus nur einem starken 
Glied bei 2430 A besteht. Es wurden 12 Linien des P-Zweiges, 24 Linien des Q-Zweiges 
u. 10 Linien des jB-Zwoiges dieser Bandę (0 — >- 0-Bande), sowie 20 Linien des Q- 
Zweiges der nachsten Bandę (wahrscheinlich 1 — - > - 1  Bandę) genau ausgemessen. Die 
Bandenlinien scheinen D ublettstruktur zu besitzen. Die P - u. R -Zweige brechen sehr 
schróff ab, wahrend die (J-Zweige nur allmahlich an Intensitat abnehmen. Die Banden- 
analyse ergibt, daB der Endzustand der Bandę 2430 A ident. ist m it dem 2  S-Endzustand 
der 0 — ->- 0-Bande des sichtbaren Systems; der Anfangszustand ist ein neuer Zustand 
vom aP-Typus. Das a-System entepricht dem ersten Glied der Hauptserie des Na,
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(der JD-Linie), das /?-System dem zweiten Glied derselben Serie (42P — y 3 " S ) .  Es 
konnten auch weitere Q-Kopfe des /3-Systems identifiziert werden (0 — y 1 bei 2511,
1 — y 0 bei 2332, 1 — >-1 bei 2413 u. 1 — y 2 bei 2495 A). (Proeeed. Roy. Soc., 
London. Serio A. 1 2 2 . 442—55. 4/2. South Kensington, Imper. Coli.) R a b in o w i t s c h .

R. Mecke, Bandenspektrum des Bleies. Nach den Aufnahmen yon Ł a m pr e c h t  
(Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 1 0  [1911]. 16) wird das in der 
Elamme u. im Bogen mittels P b 0 2 bzw. PbCl2 erhaltliche Molektilspektrum eingeordnet. 
Es besteht aus drei Bandensystemen, die wahrscheinlich eine 3P  — 3<S-Kombination 
bilden u. dem Bleioxyd zuzuordnen sind. Mit Hilfo der Kantenformeln wird der Iso- 
topieeffekt berechnet. Es hat den Anschein, ais ob das gewohnliche Blei vorwiegend 
aus den radioakt. Abbauprodd. U-Pb u. Th-Pb bestande. (Naturwiss. 17 . 122. 15/2. 
Bonn, Physik. Inst.) LESZYNSKI.

Stanley Smith, Wellenłangenniesmngen im  Vakuumfunkenspektrum des Bleis 
zwischen 2200 und 5000 A . Das Spektrum des Vakuumfunkens zwischen Bleielektroden 
wird im Gebiet 2200—5000 A mittels eines Konkaygitters ausgemessen. Es werden 
Wellenlangen u. Intensitaten von ca. 200 Linien angegeben, die wahrscheinlich den 
Spektren P b l l l  u. PbIV  angehóren. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 22. Sect. 3. 331 
bis 335. 1928. Edmonton, Uniy. of Alberta.) R a b in o w it s c h .

F. Paschen, Das erste Funkenspektrum des Quecksilbers Hg I I .  In  einer be- 
sonderen Anordnung untersucht Vf. das negative Glimmlicht einer Gasentladung 
konstanten Stromes in reinem Hg oder in He, dem Hg-Dampf zugemischt war. Das 
Spektrum Hg I I  is t ais Dublettsystem orkannt, das nach der Analyse der Scriengrenzo 
m it dem tiefsten Term l 2<S1/2 =  151 280 cm-1 zugeordnet ist, entsprechend einer 
Ionisierungsspannung von 18,672 Volt. Von dem iibrigen Teil des Spektrums, welchcs 
einem angeregten Zustand des Ions ais Grenzc zugeordnet ist, sind einige Terme er- 
kannt, darunter der wichtigsto tiefe yerkehrte 2Ą / 2, 3;2-Term. — Die Linie 2814,93 A 
ist ais tjbergang vom zweittiefsten Term XZ>3 auf den tiefsten Term 1 S  aufzufassen, 
befindet sich also im Widerspruch zu den Kombinationsregeln der Terme (tlbergang 
vom D- zum S-Tcrm), u. im Widerspruch zu den Kombinationsregeln der inneren 
Quantenzahlcn (tjbergang von der Q,uantenzahl 3 [bzw. 5/2] auf 1 [bzw. 1/2]). 
(Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss., Berlin 1 9 2 8 . 536—46. 6/12.) L o r e n z .

J. C. McLennan, A. B. M cL ayundM . F. Crawford,DaszweiteFunkenspektrum  
des Quecksilbers (H g l l l ). Das Funkenspektrum des Hg im extremen Ultraviolctt wird 
mittels Vakuumfunkens zwischen einer Zn-Amalgam- u. einer Al-Elektrodc erzeugt 
u. in einem Fluorit-Spektrographen neu ausgemessen (MeBbereich 1350—1935 A); 
dasselbe Spektrum wird zwischen 700—1750 A in einem Vakuum-Gitterspektrographen 
ausgemessen. In  Serie m it dem Spektralrohr geschaltete Selbstinduktionen bewirken 
das Abdrosseln von Funkenspektren hóhcrer Ordnung zugunsten yon H g ll u. H g lll .  
Es werden 33 Hg++-Linien identifiziert u. in das Termschema eingeordnet. Es sind 
dies Kombinationen der Terme 5 dd 6 s-3D3 (Grundterm =  0), 3D2, 3Dlt 1D2 (18 235 cm-1) 
mit den Termen 5 ds 6 p -3P2 (60 699 cm-1) 3PX (75 756 cm-1), 3Ft, 3, 2, 3D3, 2, j , 1P1, 
1F3 u . 1D„. Die Multiplettaufspaltungen dieser Terme werden m it denen im A uli- u. 
P tl-Spektrum  yerglichen. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 22. Sect. 3. 247—51. 1928. 
Toronto, Uniy., Phys. Lab.) R a b in o w it s c h .

H. V olkringer, Ober das kontinuierliche Spektrum des Quecksilberdampfes. Das 
kontinuierliche Bandenspektrum des Hg wird in elcktrodenloser Entladung in Ab- 
hangigkeit vom Hg-Druck u. Temp. untersucht. Ais App. dient ein zweiteiliges Quarz- 
rohr; die Temp. in einem Teil bestimmt den Druck, die Temp. T„ >  1 \ im zweiten 
Teil (dem eigentlichen Vers.-Raum) die Temp. u. Dichte des untersuchtcn Hg-Dampfes. 
Die kontinuierlichen Banden erscheinen (unabhangig von T 2) bei =  130° (p —
1,5 mm); sio haben die groBte Intensitat bei T 1 =  225° (p — 4 mm), u. werden dann 
wieder schwacher. Wenn bei =  225° T 2 von 225—650° gesteigerfc wird, so ver- 
schwindet schon bei T t =  450° die Bandę 5120 A. Auch die Banden 2650, 2482 u. 
2345 verschwinden bei hoheren Tempp. Die diffusen Banden zwischen 3050 u. 2650 A, 
u. zwischen 3650 u. 4040 A, die bei 230° erscheinen, verschwinden bei T 2 =  300— 400°. 
Dagegen wird die Intensitat der Banden 3360 A u. 2537 A durch Temp.-Erhóhung 
auf 650° nicht beeintrachtigt. Vf. schlieBt daraus, daB die yerschiedenen Teile des 
kontinuierlichen Spektrums entweder yerschiedenen Anregungszustanden, oder gar 
yerschiedenen Tragern angehóren. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 8 . 321—23. 
21/1.) R a b in o w it s c h .
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Aleksander Jabłoński, Uber das Bawltnabsorptionsspeleirum ton Cd-Dampf. 
(Vgl. C. 1928. I. 1261 u. II. 12.) Vf. untersuelit das ultraviolette Absorptionsspektrum 
von gesiitt. Cd-Dampf im Tcmperaturbercick von 580—1020°. Von 580—680° er- 
scheinen Absorptionsbanden im Bereich der Fluorescenzbanden. Bei hóherer Temp. 
liberdcckt dio kontinuierliclie Absorption vollig die Banden. — Durcli Extrapolation 
wird die Lage der Konvergenzstellen boreclinet. Eine Konvergonzstelle (37 545 cm-1) 
wird dem System Cd I I  zugeordnet. Unter der Annahme, daB Cd I I  m it Dissoziation 
to ii Cd, u. Aktivierung der Atome in den Zustand 2 3P 0 verbunden ist, wird die Disso- 
ziationscnergie des Cd2 zu 1,023 V boreohnet. Die andere Konvergenzstelle (zwisehen 
39 300 om-1 u. 39 050 cm-1) wird m it dor Dissoziation von Cd, u. Aktivierung in 2 '■'Pl 
in Beziehung gebraoht. Daraus berechnet sieli die Dissoziationsenergie zu 1,035 Volt.
— Wciter werden die Molokiile Cd2 u. Hg2 in ihrcn Eigg. u. Lebensdauer besprochen. 
Es seheint, ais ob der einzige Unterschied zwisehen diesen Molekiilen u. anderen zwei- 
atomigen Molekiilen ( J 2, Na2) in der Existenz metastabiler Zustande bei ersteren be- 
stehe. (Buli. In t. Aead. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1928. 163— 70. Warschau, 
Univ. Inst. f. Experim. Phys.) L o r e n z .

Adolfo T. Williams und Florencio Charola, Die Serien des Bogenspektrums von 
Zinn. Vff. identifizieren einige bisher nicht eingeordneto Termen; nur noch 13 bleiben 
unbestimmt. In  5 Tabellen u. einem Diagramm nach GROTRIAN werden dio Ergeb- 
nisso zusammengefaBt. Es zeigt sieli, daB die S truktur des Bogenspektrums von Sn  
m it der HuNDschen Theorie voll u. ganz im Einklang ist. (Journ. Physiąue Radium [6]
9. 377— 85. Dez. 1928. La P lata, Univ.) K . W o l f .

James H. Bartlett jr., Die Ionisalion von N Ii3 und II2S  durch Sto/3 langsamer 
Eleklronen. NH3 u. H2S werden mittels der ublichen Kanalstrahlenanalyse unter- 
sucht. Bei NH3 sind die Prodd. (NH)+, (NH2)+ u. (NH,)+ m it den Ionisationspotentialen
11,2 bzw. 12,0 bzw. 11,2 ( ±  1,5) Volt. Da bei wachsendem NH.,-Druck die (NH)+- 
Menge wachst, (NH,)4- konstant bleibt u. (NH3)+ abnimmt, wird angenommen, daB 
(NH2)+ u. (NH3)+ durch direkten ElektronenstoB m it dem neutralen Molekuł NH3 
entstohen, wahrend (NH)+ wahrseheinlieh nach (NH3)+ +  NH;) =  (NH)+ +  H2 +  N H3 
entstcht. —  Bei H ,S sind dio Prodd. (S)+, (HS)+ u. (H„S)+. Die Ionisationsspannungen 
sind ungefahr 10,4" bzw. 16,9 bzw. 15,8 Yolt. Die Ioncn entstehen primiir beim Stofl. 
(S2)+ u. S-Isotope wurden nicht beobachtet. — In  beiden Fallen wurden nur sehr wenig 
H ' u. keine negativen Ionen beobachtet. Therm. Dissoziation b a t also einen geringen 
Einflufi. (Physicał Rev. [2] 33 . 169—74. Febr. Leipzig, Inst. f. theoret. Phys.) L o r e n z .

W. Herz, Molrefraktion und Molekelanzahl. An den fiir eine Reihe von Elementen, 
anorgan. u. organ. Verbb. yorliegenden Daten wird gezeigt, daB —  m it Ausnalimo 
einiger sehr tief siedender Elemente — fiir alle Substanzen das Prod. aus dem durch 
die Molrefraktion gemessenen wahren Molvolumen u. der Molekelanzahl in der Raum- 
einheit beim Kp. einen in erster Naherung konstanten W ert (1,2—2-1023) besitzt. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 179. 211—14. 19/2. Breslau, Physik.-chem. Abt. d. 
Univ.) L e s z y n s k i .

Jean Becąuerel und W. J. de Haas, Zerlegung des Faradayeffelcts in  zwei Er- 
scheinungen verschiedenen Ursprungs. Diamagmtische und paramagnetische Rotations- 
■pólarisation. Magnetisierungsgeselz fester Krystalle. An H and der friiheren Verss. 
(vgl. C. 1 9 2 9 .1. 25) war vorauszusehen, daB bei geniigend niedrigen Tempp. die Drehung 
aufhóren wiirde, dem Felde proportional zu sein. Bei Tempp., die m it fl. He erreiehbar 
sind, wurde dies beim Tyronit beobachtet. Die Sattigungsdrehung o:0 ist eine Funktion 
der Wellenlange (Rotationsdispersion) u. auch der Temp. (Intensitatsanderung der 
Absorption m it der Temp.). (Ztschr. Physik 52. 678—94. 31/12. 1928. Leiden.) K. Wo.

J. C. McLennan, R. Ruedy und F. H. Clements, Notiz uber die Fluorescenz, 
die iłn ^auerslo ff und Stickstoff durch kurzioellige ultravioletUi Slrahlung hervorgerufen 
wird. Das Licht Yon einem Al-Vakuumfunken wird durch eine Quarzcapillare in ein 
MetallgefaB eingelassen, wełches Sauerstoff von kleinem Druck (20—30 mm) enthalt. 
Das benutzte Licht enthalt starkę Linien 1670,8 u. 1539,7 A, u. ziemlich starkę Serie 
bis 1100 A hinunter. Das Fluorescenzlieht wurde im Quarz-Spektrographen untersucht. 
Trotz der Reinheit des 0 2 enthielt das Fluorescenzlieht N2-Banden; daneben wurden 
0-Atomlinien, besonders 8442, 7772 u. 6171 A beobachtet, dagegen keine 0,-Banden. 
Eine starkę Linie oder Bandę unbekannten Ursprungs tra t bei 4780 A auf. Die griine 
Nordlichtlinic 5577 A wurde nicht beobachtet. N , g ibt also in Fluorescenz Banden,
Oo-Linien, was offenbar m it der besonderen S tabilitat der N2-Molekel zusammenhangt. 
(Trans. Roy. Soc. Canada [3] 2 2 . Sect. 3. 253—55. 1928. Toronto, Uniy.) R a b in ó w .
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Witold Beruhardt, i!ber die verzogęrte Luminescenz in  Luft. Es werden die Be- 
dingungen analysicrt, boi denen vcrzogerte Luminesccnz auftritt. Dic Verss. ergeben, 
daB eine Beziehung zwischen der yerzogerten Luminescenz in Luft u. der positiven 
Saulo bcstclit. Fiir die Bldg. lumincsciercnder Moll. wird der Potentialabfall auf der 
freien Weglśinge des Mol. verantwortlich gcmacht. Die neuen vcrzógertcn Luminescenz- 
typen wurden bei Druckcn von 0,01—170 mm Hg erhalten. Ihre Farbc variiert zwisclien 
Hellgriin u. Smaragd. Boi 30—40 mm Hg entsteht eine gelbe yerzogerte Luminescenz. 
Dic Verzogerungsdauer der griinen Lumincseenzcn nimm t m it steigendem Druck ab, 
ii. betriigt 0,01—20 Sok. Die Spektren allcr dieser Luminescenztypen sind kontinuier- 
lich. Die yerzogerte Luminesccnz t r i t t  zwischen —130° u. +200° auf. (Buli. In t. Acad. 
Polon. Sciences Lottres. Serie A. 1928. 69—83. Warschau, Univ.) K . W o l f .

E. C. C. Bały, Phosphoreacenz, Fluorescenz und chemisclie JReaktion. (Naturę 122. 
651—54. 27/10. 1928. — C. 1928. II. 2330.) K r u g e r .

G. Kogel, Uber die Beziehungen der photochemiscJien Reaktionsfahigkeit und der
Fluorescenz organisćher Verbindungen. E in qvalitatives Grundgesetz. Gestiitzt durch 
eine Reihe yon Beispielen wird der folgende Satz aufgestellt: Die Fluorescenz ist ein 
Kriterium der photochem. Lichtempfindlichkeit einer Substanz; bei yollstandig ring- 
geschlossen-aromat. Verbb. ist sie Kriterium einer potentiellen, effektiy yerliinderten 
photochem. Empfindlichkeit, bei den abgcleiteten ungesatt. aliphat. u. aromat.-aliphat. 
Verbb. ein Zcichen aktueller photochem. Empfindlichkeit. (Ztschr. wiss. Photogr., 
Photophysik u. Photochem. 26. 311—19. Febr.) LESZYNSKI.

Ernst Jenckel, Uber die Verfarbung dunner Silberjodidschichten im  Liclit. Wenn 
J-haltige Luft uber ein Silberplśittchcn strómt, so liiuft die Oberflachc des Plattchcns 
gleichmaSig an, wahrend auf der unteren Seite in der Niihe des Randes Ringe vcr- 
schiedener Farben entstehen, die Mitte des Plattchcns aber unverandert blcibt. Aus 
der Reihenfolge der Ringe m it n. Anlauffarben folgt, daB die Unterscitc des Plattchcns 
mit einer keilfórmigcn AgJ-Schicht bedeckt ist, dereń Dicke nach der Mitte zu stark  
abnimmt. Bei Beliehtung andern sich die Farbtónc der yorhandenen Ringe u. es treten 
neue Farbringc in den auBeren Teilen der unyeranderten Mitte auf (vgl. T a m m a n n , 
C. 1920. I. 148). Diese abnormen Farben entsprechen, wic Vf. zeigt, bei diinnen Jodid- 
schichten, dic keine Intcrferenzfarben mehr zeigen, den Farben feiner Silbcrteilchcn, 
wahrend sic in dickeren Schichten teilweiso dic reine Farbo der Silberteilehen teilweise 
dereń Mischfarben m it den Interferenzfarben zeigen. Diese Dcutung wird gestiitzt
1. aus dem Vergleich der beobachtctcn Farben m it denen feinverteiltcn Silbers nach 
der Theorie von MlE (Ann. Physik [4] 25 [1908]. 377) u. 2. durch dic Wiederentstehung 
n. Anlauffarben bei erneuter Einw. des Jods. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 179. 89 
bis 96. 19/2. Góttingen, Physik.-chem. Inst. d. Univ.) LESZYNSKI.

V. Coiman und H. B. de Vore, Veranderungen von Nitrocellulose, die dem Licht aus- 
gesetzt ist. Dic von RAYLEIGH (C. 1929. I. 200) beobachtetc rotę Fiirbung bei Sonnen- 
bestrahlung von m it Malachitgrun gcfarbtem Celluloid ruh rt von Stickoxyden her, 
die sich aus der von ultrayiolettem Licht bestralilten Nitrocellulose entwickeln, da ja 
Malachitgrun m it I IN 0 2 eine tiefrotc Farbung ergibt. Die wirksamste Wellenlange 
(pro absorbiertes Quantum) zur Erzeugung der sauren Zers. der Nitrocellulose liegt 
bei ca. I  =  3100 A u. entspricht nicht der gróBten Absorptionsstarkc der Nitrocellulose. 
(Naturę 123. 87. 19/1. Wilmington [Del.], Du Pont de Nemours and Co., Exp. 
Stat.) B e h r l e .

H. Plauson, Chemiestrahlen. (Vgl. C. 1928. II. 427; vgl. aueh S p i e l , C. 1929.
I. 610.) Vf. betont nochmals die Vorteile, dic fiir dic Ausfiihrung chem. Rkk. in der 
Anwendung von /?- oder n-Strahlen gegenuber der Anwendung elektr. Entladungen 
liegen. (Chcm.-Ztg. 52. 996—97. 22/12. 1928.) L e s z y n s k i .

Ernest Matthews, Der Budde-Effekt in  Brom. Es wird eine Herabsetzung des 
Buddeeffekts in Brom durch Trocknung beobachtet, allerdings kann unter den Vers.- 
Bedingungen der Effekt nicht vollig zum Versehwinden gcbracht werden. Die Vers.- 
Bedingungen entsprechen denen yon B r o w n  u. Ch a p m a n  (Procced. Roy. Soc. Edin- 
burgh 44. [1924] 197) insofern, ais der Bromdampf in Ggw. von fl. Brom unter.iucht 
wird. (Trans. Faraday Soc. 25. 41—43. Febr. Univ. of London, Physical Chem. Lab., 
Cambridge and Guy’s Hospit. Med. School.) L e s z y n s ic i.

A ,. E lektrochem ie. Therm ochem le.
V. A. Bailey und J. D. Mc Gee, Uber den Elektronenjang durch Molekule. Die 

von B a il e y  (C. 1926.1. 583) beschriebene Methode zur Best. des Anhaftens von Elek-
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tronen an Gasmoll. fiihrte zur Konstruktion eines neuen App., in welchem die Lange 
von jeder dor beiden Diffusionskammern geiindert werden kann, ohnc den Druck u. 
die Reinheit des im App. befindlichen Gases zu beeintrachtigen. Vff. besehreiben 
diesen App. an Hand einer Skizze, geben eine Zusammenfassung der Theorie der neuen 
Methode u. diskutieren die Verss. m it N H S, insbesondere die Wahrscheinlichkeit des 
Anhaftens beim ZusammenstoB. (Philos. Magazine [7] 6. 1073—89. Dez. 1928. Sydney, 
Univ.) K. W o l f .

J. D. Mc Gee und J. C. Jaeger, Die Bewegung der Elektronen in  Pentan. (Vgl. 
vorst. Ref.) Vff. untcrsuchen, unter Anwendung der Methode u. App. von B a il e y  
(C. 1926. I. 583), die Bewegung von Elektronen in Pentan. Die theoret. Grundlagen 
werden diskutiert u. die Versuchsergebnisse, in 3 Tabellcn geordnet, an Hand graph. 
D arstst. besprochen. Es werden ferner die Kuryen fiir L  ( =  freie Weglange bei 1 mm 
Druck) u. X (== Energieverlust beim ZusammenstoB) m it denen fiir C2H 4, C02 u. N2 
verglichen. Es zeigt sieh, daB die Maxima in den L- u. /-Kuryen bei demselben W ert 
yon U ( =  Agitationsgeschwindigkeit) auftreten, was darauf hinweist, daB die am 
tiefsten in die Moll. eindringenden Elektronen beim ZusammenstoB den gróBten Teil 
ihrer Energie yerlieren. (Philos. Magazine [7] 6. 1107—17. Dez. 1928. Sydney, 
Univ.) • K. W o l f .

H. E. Banta, Die Beieeglichkeit positiver Ionen in  Flammen. Die Ionenbeweg- 
lichkeit von K+, Rb+ u. Cs+ in  einer Bunscnflamme wird berechnet aus Messungen 
der Stromstarke, des Kathodenpotentialgefalles u. der Dicke der Schicht an der 
Kathode, in der das Potential stark  yariiert. Der UberschuB der Ionisation iiber der 
Wiederyereinigung wird proportional (1 — x/x1)m angesehen, wobei x  der Abstand 
von der Kathode, xL dio Schichtdicke an der Kathode u. m  eine Konstantę ist, dereń 
GróBe unbckannt ist. Es wird wahrscheinlich gcmacht, daB m  groBer ais 1 ist, yielleicht 
2 oder 3. Die Ionenbeweglichkeiten von K+, Rb+ u. Cs+ sind gleich, fiir m — 2:
1,8 cm2 sec-1 volt_1, fiir m — 3: 1,07 cm2 sec-1 volt_1. Dio Beweglichkeit waohst 
etwas m it steigender Stromstarke, ist aber unabhangig von der Konz. (Physical Rev. 
[2] 33. 211—16. Febr. Houston, Texas, Rico Inst.) L o r e n z .

J. J. Mahoney, Ionenbeweglichkeiten mit der Eriesonschen Methode in  Gasen 
unter Konlrolle der Reinheit. Die Beweglichkeit von Ionen in Luft u. in Luft-Gas- 
gemisclien bekannter Zus. wird mittels der ERicsONschen Methode (vgl. C. 1926. II . 
1928) untersucht. — In  trockener Luft wurde der ERicsONsche Alterungseffekt nicht 
gefunden, die Bcweglichkeiten der positiven u. negativen Ionen waren n. Luft m it 60 
oder 90% relativer Feuehtigkeit zeigte den Alterungseffekt, wahrend Mischungen yon 
Luft m it 5 oder 25% HC1 ihn nicht zeigten. In  Luft m it 5%  NH3 hatte das positiye 
łon  dieselbe Beweglichkeit wie das negative łon, aber nach einem Alter yon ungefahr 
0,01 Sek. traten boi beiden Ionen Alterungserscheinungen auf, indem das positiye łon 
don gewóhnlieh beobachteten W ert aufwies, u. das negatiye łon  eine Beweglichkeit 
annahm, die zwischen seiner zuerst beobachteten u. der neuen des positiyen Ions lag.
— In  reinem C2H , wurden die Ionenbeweglichkeiten ubereinstimmend m it L oeb  u. 
d u  S a u l t  (ygl. C. 1927. II. 1339) gefunden. In  einer Mischung yon trockener L uft 
m it 5% C2H 2 waren die Ionenbeweglichkeiten n. wie in Luft, ohno Alterungserschoinung.
— Aus den Verss. wird geschlossen, daB das Altern der positiyen Ionen in  Luft im aU-
gemeinen viel schneller yor sieh geht ais bisher angenommen, u. daB das Altern da- 
durch bedingt ist, daB das positiye łon  sieh an eine Verunreinigung anheftet. H 20- 
Dampf, N H 3 u . ahnliches verhindern di es Anheften. —  Die yon E r ic s o n  ais Altem 
aufgcfaBte Erscheinung ist also kein Altern, sondern diese Erscheinung yerzogert yicl- 
mehr das Altern. (Physical Rev. [2] 33. 217—28. Febr. Berkeley, California, Uniy. 
Phys. Lab.) L o r e n z .

Lewi Tonks und Irving Langmuir, Osciliatiown in  ionisierten Gasen. Vff. ent- 
wiekeln eine einfache Theorie der Elektronen- u. Ionenoscillationen in einem ionisierten 
Gase. Die Elektronenoseillationen sind so raseh (10° Perioden), das schwere positiye 
Ionen dayon nicht beriihrt werden. Die Ionenoscillationen sind so langsam, daB die 
Elektronendichte zu jeder Zeit ihren Gleichgewichtswert hat. Verss. stehen im Ein- 
klang m it der entwickelten Theorie. (Physical Rev. [2] 33.195— 210. Febr. Schenectady, 
N. Y., Lab. d. General Electric Comp.)' L o r e n z .

H. Daene und G. Schmerwitz, Prufung der theoretischen Erklarungen der Se- 
kundarelektroncnemission von Isolatoren und dam.it zusammenhangende Erscheinungen. 
Yerss. iiber die yon W e h n e l t  (C. 1928. II. 8) gefundene Erscheinung bei der Sekundar-



1929. I. A4. E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie . 1905

elektronenemission von Isolatoron u. neue Erklarung der Ersohcinung. (Ztsehr. Pkysik 
53. 404—21. 19/2. Berlin, Phys. Inst. d. Univ.) L o r e n z .

C. W. Ufford, Der elektrische Widerstand von Legierungen unter Druck. Es wird 
der Druekkoeffizient des elektr. Widerstandos der Legierungspaare Li-Sn, Bi-Sn u. 
Ca-Pb in den Grenzen 1— 12000 kg/qcm bei 0—75° untersucht. Der W iderstand eines 
reinen Metalles wird durch Einlagerung eines anderen in ahnlicher Weise verandert 
wie durch einen iiuBeren Druck, wenn eine Yerdichtung des Krystallgitters eintritt, 
er wird kleiner. Die Anderung des Druckkoeffizienten m it wachsendem Geh. des ein- 
gelagerten Metalles ist unabhangig von dessen Natur. Der Mechanismus der elektr. 
Leitfahigkeit von Metallen ist eng yerbunden m it dem Typ des Krystallgitters 
u. dessen mechan. Beschaffenheit. Der positive Druekkoeffizient yon Li, Ca u. Bi 
lconnte nicht gedeutet werden. (Proceed. Amer. Acad. Arts Sciences 63. 309—27. 
Dez. 1928.) E i n e c k e .

Wolf J. Muller und Otto Łowy, Zur Tlieorie der Passimtdlserscheinungen.
IV. Ober die Anhdngigkeił der spezifischen Passivierungszeit von Konzentration und 
Natur des Elektrolyten beim Eisen. (III. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1422.) Vff. studieren den 
Zusammenhang zwischen Anfangsstromstarke i0 u. der Passiyierungszeit łv einer 
Elektrolyteisenelektrode in H ,S 04 (Konzz. Vio—13-n.) bei yersehiedcnen Tempp. 
u. erhielten hierfiir die allgemein giiltige Beziehung: log tv =  log B  +  n  log J 0 (n — 
Kuryenneigung, J Q =  i0/F0), aus der sich das Passivierungsvermogen der Sauren 
yerschiedener Konz. ais die spezif. Passiyierungszeit B  (Passiyierungszeit fiir die 
Stromdichte ein Amp. per qcm) ergab. B  andert sieh m it der Konz. um ca. das 
15-fache, indem sich bei sehr kleinen Konzz. an H 2S 0 4 kleine Wcrte von B  ergaben, 
die bei einer 2-n. H 2SO., auf einen maximalen W ert anstiegen, um bei 3-n. u. hoher 
n. Sauren wieder abzusinken. Die Erklarung fiir das Fallen des Wertes von B  bei 
hoheren Konzz. an H 2S 0 4 ergibt sich aus der starken Abnahme der Lóslichkeit von 
FeSO,, m it steigender Konz. der Saure. Hieraus kann aber das Verh. bei kleinen 
Konzz. nicht erklart werden. Im  Gebiete der letzteren yerlauft B  an tibat zwischen 
den Aktiyitatskoeffizienten der Sauren. Der Temp.-Koeffizient yon B  in 1-n. H ,S 0 4 
betragt bei konstantem n  fiir 10° ca. 2. Trotz der ungenauen Messungen boi 60° konnto 
durch graph. Interpolation eine gut im Mittel der stark  streuenden Punkte gelegeno 
Kurve erhalten werden. Parallele Kuryen ergaben sich bei 20° u. 40° fiir ferroferri- 
sulfathaltige Lsgg. bei einer Konz. yon 1-n. H 2S 04. Im  Gegensatz zur relatiyen Lage 
der Kurvcn bei 20° liegt bei 40° die Spiilkurve unter der Schleifkurye, in reiner H„S04 
kommt diese Erseheinung schwacher zum Ausdruek. Die bei 40° gewonnenen Kurven 
in an FeS 04 gesatt., in halbgesatt. Elektrolyten u. in 1-n. I I2S 04 liegen weiter aus- 
cinander ais die Kuryen bei 20°. Fiir gesatt. Lsgg. von FeS 04 ist der Temp.-Koeffizient 
von B  prakt. yersehwindend klein. Diese Ergebnisse bestiitigen die Theorie, daB dio 
Bedeckung m it einer Salzschicht dio erste Phase der Passiyierung am Fe yorstellt 
(Kuryen u. Tabellen). (Monatsh. Chem. 51. 73—85. Febr. Wien, Techn. Hochsch.) H e r z .

T. M. Lowry und F. L. Gilbert, Magnetische Eigenschaften in  Beziehung zu 
chemisciier Konsłitulion. Vff. untersuchten die magnet. Eigg. einer Reihe von Verbb., 
denen Formeln m it Einzelelektronbindungen zugeschrieben worden sind. Diese Verbb. 
gehóren 2 H aupttypen an: 1. peryalente Salze wie PCls, SbClh, SbiGH-^Gl.,,
Sb(GH2)3Br2, Sb{GH3)3J 2, die a- u. p-Formen von Te(CH3).,Cl2, Te(GH3)^Br„ u. 
ye(C„ff5)2J „  a -Te(CH3),J2 u. a.-Te(CH3) J i  u. eine Reihe yon analogen Verbb. wie 
PCl3, POGLj, AlGl3, TIJ~S, B iJ3, CsJ3. 2. Koordinationsyerbb. wie die Li'-, Be"-, Al'"-, 
Co"-, N i"-  u. jy " -D eriv v . des Benzoylcamphers. Diese Verbb. erwiesen sich ais dia- 
magnet., ausgenommen im Falle von Substanzen, die ein Metali der TJbergangsreihc 
enthalten. Hieraus wird geschlossen, daB alle die Elektronen magnet. ,,gepaart“ sind, 
genau wio in Verbb., in denen die Faiewzelektronen ais Paare von yerteilten Elektronen 
oder ais „einsame Paare“ von unverteilten Elektronen yorhanden sind.

Quecksilber (I)-Chlorid u. Kupfer (I)-Jodid sind beide diamagnet., wahrend Queck- 
silber (Il)-Chlorid diamagnet. u. Kupfer (Il)-Chlorid stark  paramagnet. ist. Dieses 
Verh. stimmt zu der Elektronenyerteilung in den Formeln Hg2Cl2 u. CuJ fiir die ersteren 
beiden Verbb. — Die Tatsache, daB Kupfer (Il)-Su lfid  diamagnet. ist wie Cuprosulfid,

4- — — +
deutet darauf hin, daB es in Wirklichkeit ein Cuprodisulfid CuS—SCu sein kónnte. 
Diese SchluBfolgerung wird durch Vergleich m it den Polj'sulfiden der Formel Cu2Sx 
erhartet, wie auch durch die Ergebnisse der Rontgenstrahlenanalyse, wonach die
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K rystallstruktur von Cuprisulfid viel komplexcr ais die aller andercn biniiren Mono- 
sulfide ist. (Naturo 123. 85. 19/1. Cambridge, Univ.) B e h r l e .

C. W. Heaps, Der Ilalłeffekt in  Bleiglanz und Molybdahglam. Krystallo yon 
PbS  u. MoS„ zeigen einen starken Halleffekt. Die GroCo des Hallkoeffizienten im 
kub. PbS-Krystall liiingt nielit yon der Lage der Krystallachsen ab. Verunreinigungen 
beeinflussen den Halleffekt u. den Koeffizienten. In  beiden untersuchten Mineralien 
is t der Untersehied zwischen adiabat. u. isothcrm. Halleffekt Idein. (Pliilos. Magazino 
[7] 6. 1283—86. Dez. 1928. Houston, Rice-Inst.) K. W o l f .

V. Siłmmen, Uber chemisehe Quanten. Eigene Theorie des Vf. uber die additivo 
Zus. der Warmetónungen chem. Rkk. aus ,,Thermonen“ von der GróBc e =  3,379 kcal., 
,,Chemonen“ von je 9 e, u. „Detonen“ von je 81 e. (Ann. Aead. Seicntiarum Fennieae. 
Serie A. 30. Nr. 2. 34 Seiten. 1928. Sep.) RABINOWITSCH.

L. Lecornu, Der Clapeyronsche Kreisprozeft im  Falle gesdttigter Dćimpfe. (Vgl. 
C. 1929. I. 1423.) (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 521—23. 18/2.) K. W o l f .

C. Raveau, Das von Carnot ausgesprochene Prinzip ; das Theorem. Die Formeln 
fiir den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik sind unabhangig von jedem Prinzip. Dio 
Formulierungen von Cl a p e y k o n , Cl a u s iu s , T h o m s o n  werden diskutiert u. yerglichen. 
Naheres s. Original. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 313—16. 21/1.) W. A. R o t h .

J. E. Verschaffelt, Die van der Waalssche Oleichung und die Thermodynamik. 
Ca r p e n s  N o tiz  (C. 1929. I . 1084) erw eckt den Eindruck, ais kónnte m an den  
Cl a u s iu s  ClAPEYRONschen Satz ohne den zw eiten  H auptsatz ableiten, falls dio FI. 
der v a n  d e r  WAALSschen G leichung gohorcht. D as geht nur, wenn m an cinc H ilfs- 
liypotheso annim m t, die m it dcm  zw eiten H auptsatz  yertraglieh ist. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 188. 312— 13. 21/1.) W . A. R o t ii .

R. D. Kleeman, M it der Znstandsanderung vcrknupfte Eigenschaften von Sub- 
stanzen und Gemischen beim absoluten Nullpunlct der Temperatur. (Vgl. C. 1928. II. 
2442.) Die friilier gegebenen thermodynam. Ableitungen werden erwcitert. Es werden 
Gleicliungcn gegeben fiir die Verdampfungswarmc u. aufiere Verdampfungsarbeit fiir 
T  — 0, fiir das Vcrh. der kondensierten Phaso fiir T  — 0, fiir dio Zustandsgleichung 
eines Gascs bei oder in der Nahe von T  =  0, fiir den Tcmperaturkoeffizienten des 
Drucks eines gesatt. Dampfes einer Substanz oder Mischung bei T  =  0, fiir die Mischungs- 
wiinne u. Mischungsarbeit im gasfórmigen Zustand fiir T  =  0, fiir die Anderung der 
freicn Energie u. Bildungswarme gasfórmiger Substanzen fiir T  =  0, fiir die innere 
spezif. Warme eines Dampfes in Beriihrung m it der kondensierten Phase u. fiir dio 
Bildungswarme von Gasmoll. bei unendliehem Vol. u. endlicher Temp. Es wird ab- 
geleitet, daB die Temp. einer Substanz nicht in endlicher Zeit bis zura absol. Nullpunkt 
reduziert werden kann, u. dal3 die ,,kontrollierbare“ Entropie positiy ist u. nur un- 
endlich werden kann, wenn die Temp. unendlich ist. (Journ. physical Chem. 32. 1841 
bis 1855. Dez. 1928. Schenectady.) L eszy n sk i.

W. Herz, Entropie und Verdampfungsiixirme. (Vgl. C. 1929. I. 362.) Es wird
gezcigt, da 13 inncrhalb jeder Gruppc des period. Systems die Grofic (\/L -S )  annahernd 
konstant ist (L =  Vcrdampfungswiirme, S  =  Entropie); aber aucli yon Gruppe zu

R .-
Gruppe zeigen die { y L - S )-Wcrtc keine groBcn Unterschicdc. Ferncr zeigt eine Zu-

a .—
sammonstellung der Daten fiir analog gebaute Haloide, daB auch hier die (\ 'L-  S) - Werte 
sieh inncrhalb jeder Gruppe des period. Systems — u. zwar gleichgiiltig, ob nach K at
ionen oder Anionen geordnet — um einen Mittelwert gruppieren. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 179. 277—78. 19/2. Breslau, Physik.-chcm. Abt. d. Univ.) L e s z y n s k i .

Andreas Smits und Ronald Pureell, Bestimmung des Druckes und der Dichte 
von feuchtem, gesattigtem Ammoniumbromiddmnpf. Anwendung des Densitensimeters 
yon S m it s  (C. 1929. I. 561) auf dio Unters. von feuchtem, gesatt. AZ/^/ir-Dampf 
bei Tempp. zwischen 330 u. 400°. Wird log p  gegen 1 jT  aufgetragen, so entsteht eine 
Geradc; die Verdampfungswiirme ist also in diesem Bereich keine Funktion der Temp. 
Der Dampf ist yollstiindig dissoziiert. Die D.-Bestst. wurden mittels der „Extra- 
polationsmethodo" kontrolliert, bei der der Druck des gesatt. u. des ungesatt. Dampfes 
einer bekannten Salzmenge in einem bekannten Vol. gemessen wird; beim Auftragen 
yon log p  gegen 1 /T  werden 2 Gcraden crhalten, dereń Schnittpunkt Druck u. Temp. 
des eben gesatt. Dampfes liefert. Tatsachlich schneiden sieh die Geradcn nicht, sondern 
gehen unter Krummung ineinander iiber, was auf merkliche Adsorption an den Glas-



wiinden hinwoist. Bei der yerbesserten Konstruktion des Dcnsitensimetcrs wurde dieso 
Tatsacho beriicksichtigt. Aus don Vcrsuchsdaten berechnet sich dio Vordampfungs- 
warmo des NH4Br zu 44 000 cal. (Journ. chem. Soc., London 1928. 2936—44. Nov. 
Amsterdam, Univ.) K r u g e r .

Andreas Smits und Wilhelmus de Lange, Beslimmung des Druckes und der 
Dióhte von feuchtem, gesatligtem Ammoniumchloriddampf. (Vgl. Sm it s  u . P u r c e l l , 
vorst. Ref.) Best. von Druck u. D. von feuchtem, gesiitt. AT/ / 4Ci-Dampf mittels des 
Densitensimeters bei Tempp. zwischen 250 u. 350°. Die Sublimationswarmo ist in 
diesem Bereieh keine Temp.-Funktion; dio Dissoziation des gesatt. Dampfes ist prakt. 
vollstiindig. Die molekulare Sublimationswiirme von 1 g-Mol. NIf.,01 wird zu 39,0- 
103 cal., dio Sublimationstomp. zu 339,3° berechnet. (Journ. chem. Soc., London 
1928. 2944—51. Nov. Amsterdam, Univ.) K r u g e r .

Edward Zalesiński und Roman Zuliński, Sludien aber die Schmelzwarme und 
spezifische Warme von Calcium und Magnesium. Dio bisherigon W erte werden sorg- 
fiiltig zusammengestellt. Fiir die Schmelzwarme des Ca liegt koin experimenteller 
W ert vor. — Die Vff. benutzen geschlossene Eisentiegel m it 99,13%ig. Calcium u. 
98,68%ig. Magnesium (10—17 g). Elektr. gecichtcs Calorimetor m it ca. 900 g W. u. 
BAUDIN-Thermometer. Gleiehzcitiges Durchbrennen des Drahtes, der den Tiogol im 
elektr. Ofen lialt, u. Offncn der Calorimetcrklappo (Beschrcibung der Schaltung!); 
zwischen Ofen u. Calorimeter Fallrohr aus Glas; Erhitzung in einer COa-Atmosphiiro. 
Schwankungen im W.-Wert des Calorimeters 0,5% ; dio Strahlung wird hierbei nicht 
berucksichtigt. Die spezif. Warme des 1 Veicheisens wird bestimmt (18—300° 0,1163, 
18—600° 0,1269, 18—900° 0,1439). Spezif. Warnie des ;Magnesiums 20—625° 0,2823.
F. des Calciums 810°; spezif. Wannę des Calciums 20—304° 0,1610, 20—504° 0,1764, 
22—520° 0,1768, 20—697° 0,1887, 20—755° 0,1927, 22—785° 0,1900 (dort Umwand- 
lung!); spezif. Warme des /?-Calciums (22—800°) 0,1724. Schmelzwarme des Magnesiums 
55—56 cal/g, des Calciums 78,5 cal/g, spezif. Warme des f l .  Magnesiums (650—775°)
0,280—0,288, des fl.  Calciums (810—930°) 0,267. Dio Verss. werden durch Best. der 
Krystallisationsdauer bestimmter Massen der Metalle kontrolliert, in einem verschlos- 
sonon, m it Argon gefiillten Ofen. Die zur Aufnahme des Metalls dienenden Fe-Tiegel 
werden m it einem Spiraldraht aus Fe gcriihrt. Gemesscn wird dio Temp. des Tiegols u. 
dio Differenz gegen die Temp. der Umgebung (hochstens 300°). Eichung m it der 
Schmelzwarme von Bici. Gefunden werden fiir Wismut 11,1 cal/g, fiir Zinn  13,7 cal/g, 
fiir Silber 20,8 cal/g. So wird fiir die Schmelztuarmc des Calciums 74 cal/g, fiir die 
Umwandlungswarme (bei 800°) 5,75 cal/g gefunden, fiir dio Schmelzwarme des Magne
siums 46,0 cal/g. (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lcttres. Serie A. 1928. 479—505. 
Nov.-Doz. Krakau, Uniy.) W. A. R o th .

A,. K olloldchem ie. Capillarcheinle.
A. Boutaric, Die Herslellung der kolloiden Losungen. An Hand von Beispielen 

werden die Methoden zur Herst. kolloider Lsgg. (Kondensations- u. Dispersionsverff.) 
besprochen. (Rev. scient. 67. 33—38. 26/1. Dijon.) K r u g e r .

Georg Wiegner und C. E. Marshall, Die Elektrolylkoagulation stabchenfórmiger 
Kolloide. I. Die rasche perikinetische Koagulation. Es wird eine Methode ausgearbeitet, 
um die Koagulation von Solen m it stabchcnfórmigcn Ultramikronen im Spaltultramkr. 
nach S i e d e n t o p f  u. Z s ig m o n d y  zu messen, u. durch Verss. uber dio Koagulation 
von 7 205-Solen u. Benzopurpurinsolen m it stabchenformigen Ultramikronen gezeigt, 
daB sie rascher koagulieren ais Solc m it kugelformigen Ultramikronen. Benzopurpurin- 
sole mit annahernd kugelformigen Ultramikronen zeigen dio n. rascho Koagulation 
nach v o x  S m OLUCHOWSKI. Die abnorm rasche Koagulation hangt von der Stiibchen- 
form, nicht von der chem. N atur der Ultramikronen u. nicht von der N atur des koagu- 
lierenden Elektrolytcn (NaCl, Sr CL) ab. Die Anfangsgesehwindigkeit der Koagulation 
ist um so gróBer, je gróBer das Verhaltnis Lange; Dicke der Ultramikronen u. je gróBer 
die Anfangsteilchenzahl ist. Dio rasche Koagulation der wahrend des Koagulations- 
prozesses entstehenden Polyonen verlauft langsamer ais die der stabchenformigen 
Mononen. SchlieClieh koagulieren die durch die Koagulation vergróBerten Polyonen 
n. nach den Gesetzen von VON Sm o l u c h o w s k i fiir kugelige Teilohen. Die Ge- 
sehwindigkeit der raschen Koagulation der Polyonen, weniger der stabchenformigen 
Mononen, hangt stark  vom Schiitteln ab. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 140. 1—38. 
Jan . Ziirich, Tcchn. Hochsch.) K r u g e r .
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Georg Wiegner und C. E. Marshall, Die Elelctrolytkoagulation stdbchenfórmiger 
Kolloide. II . Die langsame perikinetische Koagulation. (I. vgl. yorst. Ref.) Dio lang- 
sarno Koagulation eines Sols von Benzopurpurin 4 B  durch NaCl yerlauft nach den 
Gesetzen von v o n  S m o l u c h o w s k i , so lange die Ultramikroncn noch kugelformig 
sind. Schiitteln beeinfluBt dio langsame Koagulation wenigor ais die rasche. Bei 
typ. Stabchenausbildung ( F205-Sol) vcrlauft anfangs die langsame Koagulation rascher 
ais spater. Die langsamo Koagulation von stabchenfórmigen Ultramikronen kann 
in den Anfangszeiten eine gróBero Geschwindigkeit haben ais sogar die rasche Koagu
lation von kugeligen Ultramikronen. Der Ubergang von der raschen zur langsamen 
Koagulation bei abnehmender Elektrolytmenge geschieht so, daB die Verlangsamung 
der Koagulation bei Stabchen starker ist ais bei Kugeln. Dio Abhangigkeit dor je- 
weiligen Teilchonzahl eines V20 6-Sols m it 2—9 /< langen Stiibchcn von dor Konz. des 
Koagulators ist ahnlich, wie sie bei lyophoben kugeligen Solon beobachtet wordon ist.
— Ultramkr. Untors. cincs stabchenfórmigen Benzopurpurinsoles walirend des lang
samen Alterns u. wiihrend der langsamen u. raschen Koagulation. Beim langsamen 
Altern in Ggw. geringer NaCl-Mengen iiberwiegt die geordnete Koagulation. Boi der 
langsamen Koagulation m it mittleren Elektrolytmengen Uberlagcrung von geordneter 
Koagulation u. langsamer ungoordneter porikinet. Koagulation; boi gróBeren Elektrolyt
mengen Uberwiegen der letzteren. Der beobachtete Koagulationsyerlauf stim m t m it 
dem nach V0N Sm o l u c h o w s k i berechneten um so besser iiberein, je groBer die 
Haufungsgcsphwindigkeit bei der Koagulation ist u. je mehr sich die Stabchen der 
Kugelgestalt nahern. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 140. 39—63. Jan. Ziirich, 
Tcchn. Hochsch.) K r u g e r .

A. Reifenberg, Die Enlsteliung der Mediterran-Rolerde (Terra rossa). (Ein Beilrag 
zur awjewandleii Kolłoidchemie.) (Vgl. C. 1928. I. 1222.) Ahnlich wie gegliihtes Fe20 3 
( F o d o r  u. R e if e n b e rg ,  C. 1927. II . 393) lassen sich durch kolloido SiO„ auch MnÓ 
zu einem braunschwarzen u. bei sehwaeh alkal. Rk. FeO zu einem dunkel-grasgriinen, 
durch langsame Oxydation golb werdenden Sol peptisieren. Das Optimum der pepti- 
siorenden Wrkg. der S i02 fiir gegliihtes Fe2On liegt bei schwach alkal. Rk. Neutral- 
salze flocken im allgemeinen das Fe20 3-Si02-Sol; Bldg. unregelmaBiger Reihen. Fiir 
die Wrkg. der Kationen gilt die Reihe NaCl <  KCl <  BaCl2, CaCl2, MgCU <  AlClv  
fiir die Anionen PO.,'", K J IP O ,, KH^PO, <  K N 0 3 <  KCl, K C N S, K 2S0.„ K-Acetat. 
Weitgehende Analogie zu dem Vcrh. yon Ton. Vf. untersucht folgende Sole von an-' 
nahernd gleichem Fc- u. S i02-Geh. u. annahernd gleicher pn auf Lichtdurchliissigkeit, 
Bindungsyermógen fur Lauge, TeilchengróBe, Viscositat, Elektrolytkoagulation, kata- 
phoret. Wanderung in Abwesenheit u. bei Ggw. yon Elektrolytcn: Aus gegliihtem rotem 
Fe20 3 bzw. aus hydrat. Fe20 3 durch direkte Peptisation m it S i02-Sol hergestellte 
ziegelrote bzw. gelbe, stark  lichtstreuende Solo; durch Peptisation von FeO m it S i02- 
Sol u. Oxydation m it H20 2 erhaltene weingolbe Sole; durch Vermischung von Fe(OH)3-
Sol u. S i02-Sol im UberschuB gewonnene braunroto Sole. Die yerschiedenen Sole 
untcrscheiden sich in opt., mechan. u. elektrochem. Hinsicht. Die Bindung des Fe20 3 
an S i02 in dem aus Fe20 3 liergestellten Sol entspricht einer Lyosorption, walirend 
in dem aus FeO hergestellten Sol chem. Affinitatcn yorhanden sind, die eher auf eine 
Chemosorption deuten. Durch S i02 geschiitzte Fe20 3-Sole werden im Gegonsatz zu 
ungeschutzten durch natiirlichen Kalkslein nicht ausgefśillt; dialysierte SiÓ2 hat bc- 
sonders bei alkal. Rk. eihe stark peptisierende Wrkg. auf das im Kalkgestein be- 
findliche Fe. Das Studium der Metalloxydldeselsaureadsorbate kann yielleicht 
zur Aufklarung der Entstehung des Tones bzw. der Allophantone im Sinne 
STREMMEs beitragen. — Zusammenfassende Darst. der Bldg. der Mediterran- 
Roterden. Im  Anhang .wird die Verwitterung yon Sandstein u. Basalt im Rot- 
erdegebiot besprochcn. (Kolloidchem. Beih. 28. 55—147. 20/1. Jerusalem, Hebr. 
Univ.) K r u g e r .

Jean-J. Trillat, Orientierung organischer Verbindungen durch zylindrische Glas- 
oberflachen und Oberflachenorientierung von Glas. Anwendungen. (Vgl. C. 1928. II. 
2221.) E in m it A. gereinigter Glaszylinder wurde in eine Lsg. von Palmitinsaure u. 
Bzn. getaucht; nach Verdampfen des Losungsm. bleibt ein diinnes Hautchen <0,001 mm 
der benutzten Sauro zuriick. Die hiermit unter Anwendung der ii-S trahlcn yon Cu 
erhaltenen Diagramme sind genugend scharf u. weisen parallele Linien u. unvollstandige 
D EB Y E-ScH ER R ER -R inge auf. Bzgl. der Oberflachenorientierung von Glas zeigt sich, 
daB dessen Oberflache orientiert is t: die Micellen oder Moll. haben eine beyorzugte 
Richtung, n. zur Oberflache. Die freie Oberflache ist der Sitz einer Anisotropie. Aus
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der Lago der erhaltenen Bandę errechnet sich ein intermolekularcr Abatand- von 3,3 A.
— Die Anwendung von Glas- oder Metallzylindern erleichtert dio Unters. dor totalen 
Reflexioń der Rontgenstrahlen. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 555—56.
18/2.) K. W o l f .

J. Bikerman, Ober die Oberfldchenspannung von Isolierflussigkeiten im  elektrisclien 
Felde. Mathemat. Vf. zeigt, daB gemaB der MAXWELLsckon Tkeorie dio Oberflachen- 
spannung y einer Isolierfl. sick unter dem Einflufi des elektr. Fcldes E  (senkrecht zur 
Oberflache der Fl.) um den Betrag —A y — 3 E 2/8 s erniedrigt, wo <5 =  Dieke des 
Oberflaehenhiiutchens, e =  DE. Vf. erklart den MiBerfolg der bisherigen Verss., diese 
Erniedrigung zu bereebnen oder sie experimentell zu messen. (Jcrarn. Physiąue Radium 
[fi] 9. 386—89. Dez. 1928. Berlin, Lab. d. HOFMANN-Hauses.) K. W o l f .

Douglas Mc Kie, Die Adsorption.swdrme von Sauerstoff an Kohle. I II . (II. vgl.
G a r n e r  u. Mc K i e , C. 1928. I. 309.) Ausfiihrlicho Wiedergabe der bereits friiher 
zusammenfassend diskutierten Ergebnisse iiber dio Adsorptionswarme von 0 2 an Norit. 
Beschreibung der Apparatur u. Methodik im Original. Wiederholte Adsorption von
0 ,  m it anscklieBender Aktiyierung bei 950° sekeint keine schiidigende Wrkg. auf dio
A ktiyitat der Koklo auszuiiben. Die Hauptmenge des 0 2 wird sehr schnell, der Gas- 
rest sehr langsam adsorbiert. Der adsorbierte 0 2 wird bei Zimmertemp. untor einem 
Vakuum von 1 • 10_1 mm nicht ontfernt. N 2 wird an einer reinen Kohleobcrflache 
sof ort adsorbiert u. liiBt sich bei der Temp. der Adsorption nicht wiedei entfernen; 
bei Anwendung oines N2-0 2-Gemisches kann Gas desorbiert werden, unabhangig 
davon, ob die Oberflache rein war oder schon Adsorption von N2 stattgefunden hatte; 
Desorption auch boi Zufiihrung von 0 2 nach Zufiihrung vón 0 2 - f  N2; bei Adsorption 
von N„ an einer Oberflache, an der schon 0 2 adsorbiert worden war, liiBt sich kein 
Gas entfernen. Die Gasadsorption aus einem N2-0 2-Gemisch ist groBer, ais aus der 
getrennten Adsorption der Gase zu erwarten ware. Die Adsorptionswiirme fallt bei 
Abnahme der Menge des zugefuhrten 0 2; die ersten Spuren 0 2 werden m it sehr geringer 
Adsorptionswarme adsorbiert. Best. der Adsorptionswiirme von O, an Kohle, die 
bei yerschiedenen Tempp. zwisehen 750 u. 950° aktiviert worden war, bei Zimmer
temp. u. der Adsorptionswarme bei yerschiedenen Tempp. zwisehen Zimmertemp. 
u. 200° fiir eine Aktivierungstemp. von 950°. Der bei Zimmertemp. aus einem kon- 
stanten zugefuhrten Yol. O, adsorbierte Anteil nimm t m it der Aktivierungstemp. 
stetig zu. Der Gasrest enthalt neben 0 2 bis 150° zunehmend C02; bei hoheren TeApp. 
yerschwindet C02 immer mehr zugunsten von CO. Vf. berechnet aus seinen Daten: 
Verhaltnis der Oberfliichenatome zu den gesamten Atomen 1: 36, Verhiiltnis der akt. 
zu den gesamten Atomen 1: 5000. (Journ. cliem. Soc., London 1928. 2870—89. Nov. 
London, Univ.) K r u g e r .

Michael Dubinin, Adsorplionsersclieinungen in  Losungen. XV II. Ober die ver- 
schiedenen Modifikationen der aktivierien Kohle. (XV. vgl. T s c h e p c h e w e t z k i , C. 1929.
1. 215.) Vf. untersucht die Adsorption von HCl, H2S 0 4, H 3PO ą, Propionsaure, Valerian- 
saure, Heptylsdure u. J  durch Zuckerkohlc, die bei 550° (I.) u. 800° (II.) unter Luftzutritt 
aktiyiert worden war. Bei Kohle I. wird eine konvalente Reike der anorgan. Siiuren 
u. eine der TRAUBEschen R egel en tsp rechende  R e ih e  der Fettsaurcn e rk a lte n , K o h le  II. 
ergibt dagegen umgekekrt orientierte Reihen. Erhitzen auf hóhere Tempp. yeriindert 
die Orientierung der Adsorptionsreihen nicht; die Adsorptionseigg. konnen daker nioht 
auf die Bldg. irgendwelcher Verbb. zuriickgefiihrt werden. Vf. erklart den Untersckied 
im Verh. der Kohlen I. u. II. durch eine an der Oberflache stattfindende Bldg. einer 
amorphen C-Modifikation bei 550° u. einer feinkrystallinen Modifikation bei 800°. 
Die Fahigkeit bei maBiger Temp. bereiteter Kohlen, NaOH  zu adsorbieren, hangt 
von der C02 ab, die bei der Aktiyierung gebildet u. durch Kohle festgehalten wird. 
Durch 1/2-std. Gliihen im Vakuum bei 1100° yerliert die Kohle wegen der Rk. C 02 +  C =
2 CO die Adsorptionsfahigkeit fiir NaOH, gewinnt sie aber durch erneute Aktiyierung 
bei maBiger Temp. oder Erwarmung in Luft wieder. Durch Behandlung m it HCl 
u. Waschen m it W. yon Aschenbestandteilen befreite u. gegluhte Holzkohle ist stark 
ak t.; Orientierung der Adsorptionsreihen wie bei Kohle I., was auf eine hauptsachlich 
amorphe Struktur hinweist. Wird rohe Holzkohle dauernd bei 900° erhitzt, m it HCl 
bearbeitet, mit W. gewaschen u. im Vakuum bei 1000° gegluht, so entsteht eine Kohle, 
dereń Adsorptionsfahigkeit Zuckerkohle II ., also der krystallinen Modifikation ent- 
spricht. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 140. 81—88. Jan . Moskau, Teclrn. Hoch- 
schule.) K r u g e r .
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B. Anorganische Chemie.
Kadlec-Fleck, Synthcse von Cyanamid aus Kohlenstoff und Calciumnitrid. Boi 

R otglut reagiert Ca3N2 auf C gemiiB der Gleichung: Ca3N2 -f- 5 C =  CaCN2 -j- 2 CaC2. 
Zwischen 800° u. 1100" crfolgt diese Umsetzung um so rascher, je hoher die Temp. ist. 
Bei Tempp. iiber 1000° bildet sieh Ca(CN)2 gemaC der Gleichung: CaCN2 +  C =  Ca(CN)2. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 8 . 561—63. 18/2.) K . W o lf .

A. Travers und Nouvel, Vber die LoslichJceit von Mg(OIl)2 bei lidheren Temperaturen. 
(Vgl. G j a ł d b a e c k ,  C. 1 9 2 5 . II. 634.) Vff. bestimmen das aus MgO dureh Einw. von 
Wasserdampf im Autoldaven gewonnene Mg(OH)2 nach folgenden Methoden: 1. der 
elektrometr. Methode mittels Wasserstoffelektrode, 2. dureh Titration m it 0,02-n. 
H 2SO.] m it Phenolrot ais Indicator in Abwesenheit von C02. Ferner wurde die Loslich- 
keit von Mg(OH)2 zwischen 18° (1,75-10_1 mol./I) u. 200° "(0) bestimmt. In  Ggw. von 
Salzen, wie NaCl, N a,S 04 u. andere, stcigt die Loslichkeit. (Compt. rend. Acad. Sciences 
1 8 8 . 499—501. 11/2.)  ̂ M e i n h a r d - W o l f f .

Ernst Janecke, Uber zwei zusammengehorige raumliche Modelle zur Darstelłung 
der Gleichgewichte im  Systeme Fe-G-O. Vf. hat zur Darst. der Faktoren, die die Gleich- 
gewiohte im System Fe-C-0 bestimmen, 2 ncuc Modelle konstruiert. Das eine gibt 
die Beziehung zwischen Temp. u. Zus. oline Beriicksichtigung des Drucks in einem 
3-seitigen Prisma wieder; das andere entha.lt in einer rechteckigcn prismat. Darst. 
die Beziehung zwischen Temp. u. Druck im Verhaltnis zur Zus. der an den Gleich- 
gewichten beteiligten Gase. Es wird der Zusammenhang zwischen den Gleichgewichten 
bei yerschicdcner Temp. u. ihre Beziehung zu den Modellen auscinandergesetzt. Vf. 
geht besonders auf die invarianten Gleichgewichte Fc, FeO, Fe30 4, Gas, C bzw. Fe, 
FeO, Fe;10 ,,  Gas, Zementit (metastabil) u. Martensit, Fe, FeO, Gas, C bzw. Martensit, 
Fe, FeO, Gas, Zementit (metastabil) ein. — Vf. ist derAnsicht, daB die von R. S c h e n c k  
(C. 192*Ś. I. 1515) ais einheitlich angegebenen festen Pliasen Oxoferrit u. Oxoaustenit 
dureh Oberlagerung stabiler u. metastabiler Gleichgewichte entstanden sind, u. dafi 
der nachgewicsene O in Form von FeO u. nicht ais Mischkrystall im Fe bzw. Eiscn- 
kohlenstoff Martensit (oder Austenit) yorliegt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 178 . 
73—96. 22/1. Oppau, Forschungslabor.) E i s n e r .

Harry Lister Riley, UntersucKungen uber Komplexsalze. I. Ilerstellung wid Eigen- 
schaften einiger Selenitopentamminkobaltsalze. Die Tatsache, daB unter den Ionen m it 
einer Elektrovalenz 2 Ionen vom Sulfat- u. Sulfittypus die Neigung haben, in Komplex- 
salzen nur eine Koordinationsstelle zu besetzen, wahrend das Carbonation im allgememen
2 Stellen besetzt, kann darauf zuriickgefiihrt werden, daB in ersteren dio beiden posi
tiyen Ladungen des S-Atoms eine festere Bindung der Elektronen um die O-Atome 
u. dam it eine geringere Neigung der O-Atome zur Bldg. von Koordinationsbindungen 
verursachen, ais es bei dem elektr. neutralen C-Atom im Carbonation der Fali ist. 
Mit dieser Erklarung stim m t das Verh. der vom Vf. hergestellten Selenitokobalt- 
komplexo iiberein. — SelenitopentamminIcobaUicIrtorid \Go(SeOs)(NH3) \̂Gl-. 18 g frisch 
gcfalltes Co(OH)3 wird m it 22 g SeO,, 11 g NH4C1, etwas W. u. einem groBen UberschuB 
NH3 (0,880) versetzt, gut geriihrt, der freie NH3 dureh Einleiten von Luft yertrieben, 
im Vakuum iiber H 2SO., auf 100 ccm eingedampft, 250 ccm Alkohol langsam unter 
Ruhren zugesetzt. Die sieh abscheidende, tiefrote, ólige FI., die langsam zu einer 
krystallinen M. erstarrt, dureh Umfiillen m it A. aus wss. Lsg. reinigen. Rhomb. oder 
tetragonale, rote Krystalle. Ausbeute iiber 80%. Sil. in W., die wss. Lsg. wird in der 
Kalte dureh BaCl2 nicht gefallt, beim Kochen entsteht ein Ba, Co u. Se enthaltender 
Nd. S 02 fallt aus h. salzsaurer Lsg. Se, aber erst nach langem Kochcn vollstandig. 
Eine konz. schwach schwefelsaure Lsg. gibt m it F eS 04-Lsg. erst nach mehrere Min. 
langem Koohen einen Nd., H 2S fallt sofort einen Nd. von S u. Se. Mit AgN03 voll- 
standige Fallung des Cl in der K alte; Abscheidung des Co dureh NaOH unter NH3- 
Entw. nur beim Kochen. Beim Erhitzen m it verd. HC1 (1 :3 ) fallt Chloropentammin- 
kobaltichlorid aus. Kryoskop. Mol.-Gew.-Bestst. zufolge ist das komplexe Selenit 
ein biniirer Elektrolyt; Dissoziation 80% in 0,23-n. Lsg. u. 97% in 0,1-n. Lsg. Eine 
Tetramminyerb. kann hochstens in sehr kleinen Mengen zugegen sein. — Seleniio- 
penlarnminkobaltiselenit \Co(Se02)(NIIz)^S e G 3-3 H20 : - 18 g frisch gefalltes Kobalto- 
selenit wird m it 6 g Se02, etwas W. u. viel NH3 (0,880) yersetzt, die Lsg. dureh einen 
schnellen Luftstrom  oxj^diert, bis alles freie NH3 yertrieben ist, im Vakuum uber H2S 04 
eingedampft; den erhaltenen óligen Sirup mehrmals in W. lósen u. m it A. fallen u. 
wieder eindampfen, wobei Krystallisation erfolgt. Sehr zerflieBliche, tiefrote, krystallino
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M. Die wss. Lsg. triib t sieli bald. BaCl2 fiillt aus der was. Lsg. in  der Kiilte BaSe03 
m it etwas CoSe03; nach Entfernung diesea Nd. u. Red. des angesauerten F iltrats mit 
Hydroxylamin schoidet sich Se ab. Hydrolyse auch bei der Auflósung in Eiswasser. 
(Journ. chem. Soc., London 1928. 2985—89. Nov. South Kensington, Imperial Coli. 
of Science and Technology.) K r u g e r .

W. Manchot und H. Gall, Uber eine Bildungsweise des Nickelcarbonyls. Uber 
einwerliges Eisen, Kobalt und Nickel. V. Mitt. (IV. vgl. C. 1929- I. 985.) Bei der Einw. 
von CO, das m it CH30H  gesiitt. ist, auf das Nilrosonickel (I)-mercaplid N i(NO)-S'C2H5 
wird bei 100—140° NO durch CO ersetzt; das austretendc Gas enthalt Nickelcarbonyl, 
das beim Durchlciten durch ein erhitztes Gasrohr metali. Ni absetzt. — Zur Gewinnung 
kleinerer Mongen Nickelcarbonyl wird krystallisiertes Ni-Sulfat in W. m it KOH in W. 
in einer CO-Atmosphare m it Atliyl mercaptan unter Eiśkuhlung gesehuttelt. Das CO 
erhalt man luftfrei, indem man 2°/0ig. NaOH +  Na-Hydrosulfit ais Sperrfl. verwendet, 
wobei auBerdem noch Anthrachinonsulfonsaure zugegeben wird. Das m it Ni(CO)., 
beladene CO wird durch einen Brei von Hg-Aectat m it W. hindurchgeleitet u. in einem 
m it C02-Acctonmischung gekulilten GefaC kondensiert u.- so Y o l l k o m m e n  farblos 
(E. —25”) erhalten. — Es ist móglich, daB die Verwendung von Mercaptan fiir die 
Carbonylbldg. forderlich ist, da nach M it ta s c ii  (Ztschr. physikal. Chem. 40 [1902]. 70) 
H2S die schadliche Wrkg. des Luft-0 aufhebt. — Bei entsprechendem Ansatz m it 
Eisenmercaptid lieB sieli Eisencarbonyl in geringer Menge nachweisen, wahrend mit 
Co eto. wolil CO-Absorption, aber kein fliichtiges Carbonyl beobachtct wurde. Ein 
Ni-Geh. des angewandten Co-Salzes verriit sich sogleich, so daB man durch die Rk. 
sehr leicht in Go-Salzen N i nacliweisen kann. — LaBt man das beim Abdest. des Ni(CO)4 
entsteliende Rohprod., ohne es yorlier durch Hg-Acetat zu remigen, stehen, so farbt 
es sich dunkler, weil das Ni(CO)., mit den beigemischten fluchtigcn S-Verbb. reagiert. — 
Ni(CO).i gibt beim Zusammenbringen m it Mercaptan Braunfarbung u. Abscheidung 
einer dunkelbraunen S- u. Ni-lialtigen Substanz. Vielleicht ist Bldg. des Ni(CO)., durch 
Disproportionierung eines S-haltigen Zwisclienprod. zu erklaren, in dem das Ni ein- 
wertig yorliegt, das aber zersetzlich ist. — Noch glatter bildet sich Ni(CO)., aus Ni- 
Sulfat beim Sehutteln m it je 2 Mol. ICSH, KOH u. m it CO. -— Die Bldg. liiBt sich 
durch das Rk.-Schema I. yeransehaulichen; wahrscheinlich geht sio iiber ein Zwischen-

I. Ni(SH)2 +  4CO =  Ni(CO)4 +  S„H2; II. 2Ni(SH)(CO)n — Ni(SH)t +  Ni(CO)4 • 
prod. entsprechend II ., wobei die Regenerierung v o n  Ni(SH)., den Vorgang kat-alyt. 
erseheinen liiBt. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 678—81. 6/3. Miincken, Techn. Hoeli- 
sehule.) B u s c h .

W. Manchot und s. Dayidson, Zur Kenntnis der Eisen-Sćhxvefel-Stickoxyd- 
verbindtmgen. Uber einwerliges Eisen, Kobalt und Nickel. VI. Mitt. (V. vgl. vorst. 
Ref.) Dinitroso-Eisen (II)-xanlhogenat,FeCel l 10N2OiS.l — Fc(NO)2(S-CS - OC2H3)2; Bldg. 
aus Eisenvitriol -f  50%ig- A. in NO-Atmosphiire bei 0° -f  2 Moll. K-Xanthogenat in 
50°/oig. A.j fast sehwarze Krystalle, (ius CS2; unl. in W .; sil. in organ. Losungsmm.; 
ist in Bzl.-Lsg. sehr autoxydabcl; gibt bei Zers. m it yerd. H2S 04 reiehlich NO; die 
Verb. enthalt also beide NO ais Neutralteile, ist also ein Deriv. des zweiwertigen Fe. — 
Dadurch ergeben sieli wichtige Riicksehlusse auf die S truktur der Roussinschen Salze 
Fe(NO)2S-R  u. der vom Vf. dargestellten S—NO-Salze von Co u. N i; fafit man dio 
RoussiNschen Salze ais Hyponitrite auf, so kommt man fiir das Xanthogenat zu 
vierwertigem Fe, was unwahrscheinlich ist. Die Verb. miiBte dann grofle Neigung 
zum Zerfall in die 3-wertige Form zeigen u. Oxydationswrkgg. besitzen. — Auch zeigt 
das Xanthogenat nach Farbo u. Extinktionskurve (nach Verss. von H. Schmid) durch- 
aus den Typus der anderen S-Fe-NO-Verbb.; auch liegt es fiir diesen Fali nahe, den 
Zusammenhang m it der Eig. des 2-wertigcn Fe, NO zu binden, fiir die Auffassung 
der Verb. in den Vordergrund zu stellen. — Zur Begriindung der Annahme einwertigen 
Fe, Co u. Ni in den Verbb. der Typen Fe(NO)2S-R, sowie Co(NO)2S-R  u. Ni(NO)S-R 
fuhrt Vf. folgende 7 Grunde an: 1. Die gleichen tlberlegungen, die fiir das Dinitroso- 
Fe-Xanthogenat zu der Annahme von 2-wertigem Fe zwingen, fiihren bei den genannten 
Verbb. zu der Annahme von einwertigem Metali. Die Fe-S-Verbb. des Typus Fen(S-R), 
lagern zunachst 2 Moll. NO an: Fe(S-R), +  2 NO =  Fe(NO)2(S-R)2; auf diese erste 
folgt eine zweite Rk.-Phase, bei der aus der Dinitroso-Fe (II)-Verb. NO-SR abgespalten 
u. zugleich ein neues Mol. NO aufgenommen wird. — 2. Wie bei dem vorst. Xanthogenat 
spricht die Wahrscheinliehkeit dafiir, daB in diesen Salzen die Fahigkeit des Fe-Atoms, 
das Mol. NO zu binden, zum Ausdruck kommt. — 3. Es ist noch niemals gelungen, 
aus einem H yponitrit u. cincr Verb. des Typus H S-R  diese Fe-, Co- u. Ni-Vcrbb. auf-
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zubauen. — Wcnn die Salze Fe(NO)2S-R  D eriw . des 3-wertigen Fe waren, so hiitten 
sie keine Veranla«sung, komplexe Eigg. zu besitzen. — 4. Die Verb. Fe(N0)2S*S03K 
ist nieht nur nicht unbestandig gegeniiber Tliiosulfat, sondern yermag dieses sogar 
zu addieren: Verb. Fe(NO)2S -S 0 3K, K 2S 20 3, dunkelgrune Prismen; entsteht auch 
aus Ferrosulfat, NO u. uberschiissiges Thiosulfat in konz. Lsg.; spaltet in W. K 2S20 3 
ab. Auch von Co u. Ni lassen sich solche Verbb. erhalten. Der Farbenumschlag von 
braun in griin bei der Anlagerung von Thiosulfat erinnert an dio gleiche Erscheinung 
bei den normalen Ferrostickoxydsalzen. — 5. Die Charakterisierung der NO-Gruppen 
ais Neutralteile wird durch den direkten Vergleich des Verh. von Hyponitriten u. 
dieser S-NO-Verbb. des Fe etc. bestatigt. Alle diese Verbb. gfcben bei der Zers. m it 
Sauren groBe Mengen von NO, wahrcnd Hyponitrite dabei in N20  u. W. zerfallen. —
6. Von sicher einwertigem Ni i(l Form des Cyaniirs kommt man durch NO zu der gleiclien 
Substanz, wie wenn man die Verbb. Ni(NO)S-R m it KCN umsetzt. — 7. Von Be- 
deutung ist weiter das Verh. des Fe(II)-, Co (II)- u. Ni (II)-Xanthogenate gegen CO. 
Von dem gleichen Ansatz, wie fiir die NO-Bindung angegeben, wird beim Fe CO reiehlich 
aufgenommen. Ansiitze m it Co- u. Ni-Salzcn u. K-Xanthogenat zeigten nach Verss. 
von G a l l  ebenfalls Bindung von NO u. CO an. Aus dem Ansatz m it Ni-Salz u. Xantho- 
genat lieB sich hierbei etwas Ni-Carbonyl austreiben, abor weniger reiehlich ais bei 
Verwendung von Mercaptan (vgl. yorst. Ref.). Der Parallelismus zwischen CO- u. 
NO-Bindung bedeutet aber nicht, daB in jedem Fali, wie hier beim Fe (II)-xanthogenat, 
eine gleiche Anzahl NO- u. CO-Moll. von dem Metali gebunden werden muB. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 62 . 681—87. 6/3. Miinchen, Techn. Hochsch.) B u s c h .

Sydney Raymond Carter und Norman Joseph Lane Megson, Phasenregel- 
Untersuchung von Cupribroinid in  wafiriger und in  bromwasserstoffsaurer Losung. Unters. 
des Systems CuBr2-W. von 0—50° ergibt eine betrachtlich gróBere Lóslichkeit ais 
die von B o d l a n d e r  (Ztsehr. physikal. Chem. 2 7  [1898]. 61) gefundene; D.-54 der gesatt. 
Lsg. 1,84; Lóslichkeit 1030 g CuBr2 oder 9,2 Aquivalente/1. Knick der Lóslichkeits- 
kurve bei ca. 18°, verbunden m it einer Anderung im Aussehen des Bodenkorpers. 
Unterhalb 18° griine Nadeln von GuBr,, ■ 4 II.fi, die beim Aufbewahren bei Zimmer- 
temp. in einigen Tagen dunkel werden; oberhalb 18° schwarze Rhomboide von CuBr2. 
Die Lage des Ubergangspunktes wird durch dilatometr. u. thermometr. Methoden 
Jbcstatigt. Keine Anzeichen fur die Existenz von CuBr, • 2 H 20 . — Im  System CuBr„- 
IIBr-W . bei 25° ist boi allen HBr-Konzz. CuBr2 Bodenkórper, unterhalb 26% HBr 
in einer krystallinen a-Form (schwarze, rhomboid. Krystalle) in brauner oder yiolett- 
brauner L-g., oberhalb 26%  H Br in  einer nicht krystallinen fi-Form in rein vio- 
letter Lsg. Ein metastabiles Gebiet des Systems bei 25° besitzt ais Bodcnkorper 
ein komplexes Salz, wahrscheinlich von der Formel 3 CuBr2-2 H B r-6  H f i ,  dessen 
S tabilitat wahrscheinlich m it der Temp. zunimmt. Im  System CuBr-HBr-W. bei 0° 
existieren CuBr, • 4 H20  u. die /j-Form des CuBr2 ais stabile Phasen. Die Ursaclie 
der Farbanderungen der Lsgg. von CuBr2 in HBr-Lsgg. wird diskutiert. (Journ. chem. 
Soc., London 1 9 2 8 . 2954—67. Nov. Edgbaston, Univ. of Birmingham.) K r u g e r .

Bhupendra Nath Ghosh, Die Wechselwirkung zwischen Sauren, sowie Neutral- 
salzen und Stannioxyd und ihre Beziehung zur elekłrischen Ladung. (Vgl. C. 1 9 2 7 . I. 
38.) Wird a- oder f)-Zinnsdure wiederholt m it gleichen Voll. gesatt. j9«C72-Lsg. ge- 
schuttelt, so nimmt die pa der Lsg. dauemd zu, zuletzt sehr langsam; 6,3—6,6 g-Moll. 
/J-Zinnsawe u. 4,9g-Moll. a-Zinnsaure enthalten 1 g-Ion ersetzbaren H. Erstere besteht 
aus feineren Teilchen u. besitzt daher eine groBere akt. Oberflache. /S-Zinnsaure wurde 
m it Lsgg. von MgGU, BaCL, SrCl2, LiCl, NaCl, KCl geschuttelt u. nach 24 Stdn. 
die ph der uberstehenden FI. potentiometr. bestimmt. Die Fahigkeit der Kationen, 
H '-Ionen in Freiheit zu setzen, fallt in der Reihenfolge Mg" >  B a" >  S r” >  L i” >  
N a’>  K ';  in der gleichen Reihenfolge nimm t auch elektroendosmot. Verss. zufolge 
die Fahigkeit der Kationen ab, die negatiye Ladung der hydrat. Sn02 in W. herab- 
zusetzen. Bei den Alkalichloriden ist in niedrigen Konzz. die negatiye Ladung groBer 
ais in reinem W. Bei den 2-wertigen Kationen schon in sehr geringer Konz. Umladung; 
die Konz. der in  Freiheit gesetzten H '-Ionen nim m t dagegen bis zu 1-mol. Lsgg. der
2-wertigen Kationen kontinuierlich zu. Keino merkliche primare Adsorption der Anionen 
aus K N 0 3- oder K 2SOi-'L^g. Alle untersuchten Sauren auBer H2POi kehren die ur- 
sprunglieh negatiye Oberflachenladung um. H ‘-Ionen werden danach primar adsorbiert. 
Bei I i2SOt geht m it steigender Konz. die positive Ladung durch ein Maximum; bei 
H N 03 kontinuierliche Zunahme. Mit wachsender Saurekonz. uberwiegt die elektr. 
Adsorption der Anionen immer mehr iiber die primare Adsorption der H ‘-Ionen. Die
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Reihcnfolge der Adsorption der Sauren ist: H 3P 0 4>  H ,S 0 4 >  HClp> H N 03, Tri- 
chloressigsaure, Benzolsulfosdure; ikro Fiihigkeit, die positive Oberflachenladung zu 
erhohen, fallt in der Reikenfolge H N 03, Trickloressigsaure, Benzolsulfosauro> H C1> 
H 2S 04>  ET^PO.j. Die Adsorption der H '-Ionen ist also um so groGer, je starker die 
positiye Ladung dureh das Anion korabgesetzt wird. Ggw. yon K N 03 u. besonders 
von KoSOj erhóht die Adsorption von H ‘-Ionen aus H N 03; dio Adsorption yon H 2S 0 4 
wird dagegen durch K 2S 04 etwas herabgesotzt. Dio akt. Oberflache der /9-Zinnsaure 
ist der Menge annahernd proportional. — Dio Ergebnisse lassen sieh durch die Ad- 
sorptionstheorie viel besser erkliiren ais durch die chem. Theorie der Bldg. unl. Salze. 
( Journ. chem. Soc., London 1928. 3027—38. Noy. London, Univ.) K r u g e r .

Susumu Miyamoto, Ober die Ozydation von Zinn(II)chlorid in  schwefelsaurer 
Losung durch Luft und die Aufl6sungsge.schvsindigke.it von Sauerstoff in  schwefelsaurer 
Losung. (Vgl. C. 1929. I. 1202.) Dio Oxydationsgeschwindigkeit yon SnCl2 in H 2S 04- 
Lsg. wurde unter denselben Bedingungen gemessen wie die yon SnCl2 in HCl-Lsg. 
(C. 1928. II. 137). Wie dort, so wachst auch kier die Oxydationsgeschwindigkeit langsam 
m it der Konz., bis bei 0,8-n. die Losungsgesehwindigkeit des 0 2 in der Lsg. erreicht 
wird; dam it ist die Grenze erreicht. Bei weiterer Vermehrung der Saurekonz. bleibt 
die Gesehwindigkeit nahezu konstant — es zeigt sieh nur eine ganz geringfiigige Ab- 
nakme m it steigender H 2S 04-Konz. —, Gleickes gilt dam it auch fiir die Losungs
geschwindigkeit. Diese łetztere ha t in H 2S 04-Lsg. nahezu den gleichen W ert wie fur 
HC1. Der EinfluG der Temp. auf die beobachtete O xydations-( =  Losungs-, nicht 
Reaktions-) Gesehwindigkeit ist prakt. Nuli. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res.
10. 7— 17. 26/1.) K l e m m .

Satoyasu Iirnori, Der annahemde Gehcdt von Gallium im  griinen Kaolin von Tano- 
kami. Uber die Emstenz von Gallium in der Sonnenchromosphare. Die Analyse des 
griinen Kaolins von Tanokami liefert, je nachdem man die Trennung der Schwefel- 
ammoniumgruppe nach der Acetat-, Succinat- oder Bariumcarbonatmethode yor- 
nimmt, in  der Zn, Mn-Eraktion wechselnde Mcngen von Ga. Dies ist schon an der Earbe 
der gegliihten SuLfide (braun bis rot) zu erkennen u. spektralanalyt. leicht nachzuweisen. 
Der Ga-Geh. des obigen Kaolins wird zu 0,004—0,0004%, entsprechend 0,01—0,001% 
Ga20 3 gefunden. — Da die hauptsacklichen Bestandteiio des Tanokamischen Kaolins 
samtlieh in der Sonnenchromosphare nachgewiesen sind, ist auck das Vork. yon Ga 
in dieser zu erwarten. HARTLEY u. RAMAGE (Astropkysical Journ. 9 [1899]. 214) 
katten schon die Linien 4033,112 u. 4172,211 des Sonnenspcktrums dem Gallium zu- 
geordnet. Dieser Nachweis ist aber nicht uberzeugend, da die Linien 4033,224 des 
Ee-Mn u. 4172,066 des Ti storen. Zur einwandfreien Beweisfuhrung ware es yielmehr 
nótig, nach den Linien 2943,77 u. 2944,29 zu suchen, da diese keine irrefuhrenden 
Nachbarlinien haben. (Scient. Papers Inst. physical chem. Res. Suppl. 10. No. 8.
1— 4. 15/2.) E in e c k e .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
S. Rosseland, Kosmische Chemie. Referat uber einen in  der norweg.-chem. Ge- 

sellschaft gehaltonen Vortrag. (Tidskr. Kemi Bergyaesen 8. 121—25. 135— 38. 
1928.) W . W o l f f .

H. Tertsch, Die Spaltfonnen von Mineralien. Beschreibung des Zusammenhangs 
der Spaltbarkeit der Mineralien unter Berucksichtigung des Gitterbaus derselben. 
Diese Erscheinung scheint eine gewisse Bczugnahme auf die elektrostat. Vcrhaltnisse 
des Gitterbaus zu fordern, zugleich aber auch das Aufsuchen der Elachen gróBter Locker- 
stellenbldg. F ur diese sind maGgebend: Form des Gitterkeims, Fliichen innerer Ab- 
sattigung u. Flachen m it Besetzungen, die zu gegenseitigem AbstoGen fuhren. (Ztrbl. 
Minerał., Gcol. Palaont., Abt. A. 1929. 79—98. Wien.) E n s z l in .

Nobuo Yamada, Uber den Gehalt an Helium und anderen Bestandteilen in  den 
japanischen Naturgasen. 62 Proben von natiirlichen Gasen aus Konsyu u. Kyusyu 
werden analysiert. Es werden angegeben die Ergiebigkeiten, die geolog. Schicht, aus 
der das Gas entstam m t, u. der Gehalt an C02 +  SH2, CH,, C2H 0, hoheren KW-stoffen, 
CO, N , +  Ar u. He. In  Petroleumgasen aus tertiaren Sckickten wird fast kein He 
(hochstens 0,002%), in solchen aus ąuaternaren Schichtcn hochstens 0,02% He ge
funden. Einigc Quellgase enthalten mekr Ho (Quelle Sagae-Mati, D istrikt Nisi- 
murayama, in Jam agata 0,202% He), die Ergiobigkeit ist aber klein (0,25 chm/Tag 
in Sagae-Mati). CO„- u. CH4-Quellgase enthalten wenig He, N2-Quellgase yerkaltnis-
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maBig vicl. (Report of tlie Aoronautical Research Institu te 1. 171—84. 1923. 
Sep.) R a b in o w it s c h .

Y oshihiko K ano und B unnosuke Y am aguchi, Die Heliumgehałte und das Al/er 
von japanischen radioalcttien Mimralien, die im  IsMJcawadistrikl rorkommen. Vff. be- 
stimmon den He-Gehalt verschicdener im Ishikawadistrikt yorkommcnder Mineralien. 
Das radioaktiyste Minerał, Ishikawait gcnannt (mit 20,86% U ; 7,5% seltene Erden, 
spezif. Gewicht 6,3), entwickelt 1,77 ccm H e'(pro  g Minerał), Samarskit 1,42 ccm He 
u. Monazit 0,246 ccm Ho. Es ergibt sich, daB das He leichter u. schnełler bei Zusatz 
von KHSO.j zu den Proben ausgetrioben wird. Bei 1000° wird aber prakt. das He immer 
yollstandig ausgetrieben, u. zwar unabhangig yon der Mengo des zugesetzten K H S04.
—  Nach den Formeln von A. H o lm es  u. W . L a w r o n  (C. 19 2 7 . I. 3181) wird das Altor 
des Ishikawait zu 72,3 Millionen Jahren nach der He-Methode, zu 127 Millionen Jahren 
nach der Pb-Methode bestimmt. Das Alter von Samarskit wird zu 81,2 Millionen 
Jahren, das yon Monazit zu 73,9 Millionen Jahren nach der He-Methodo berechnet. 
(Buli. chem. Soc. Japan 3. 244—52. Okt. 1928. Tokio, Uniy.) COHN.

B. GoBner und F . MuBgnug, Ober die Aenig?nalit und seine Stellung im  System  
der Silicate. Der Aenigmatit von Grónland weist in krystallograph. H insieht deutlich 
pseudohexagonale S truktur auf, welche aber bei der gewóhnliehen Aufstellung nicht 
zur Geltung kommt. Bei der neuen Aufstellung ha t der Elementarkorper die AusmaBe 
a =  18,3 A, b =  18,3 A u. c =  10,6 A, a =  96%°, f) =  96%° u. r  =  113V20- Dio 
Kanten a u. 6 u. ebenso die Winkel a  u. /? sind annahernd gleich. Der pseudohexagonale 
Charakter des Minerals ergibt sich beim Vergleich der entsprechenden Parameter. 
P aM, P(oio) u. -Puio) entsprechend den 3 a-Aehsen des hexagonalen Systems. Diese 
sind auch beinahe einander gleich. Beim Vergleich der Beziehungen zur Hornblende- 
gruppe ergibt sich kein Elementarkorper, der in  allen seinen Konstanten die Ahnlichkeit 
m it jenem der Hornblendo zeigen wiirde, wenn auch bei beiden Parameter m it groBer 
Ahnlichkeit yorliegen. Das Minerał ist also von der Amphibolgruppo abzutrennen. 
(Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1 9 2 9 . 5—11.) E n s z l i n .

A. H . F essler und W m . J .  Mc Caughey, Cyanit aus West Nordkarolina. Im  
Westen Nordkarolinas befinden sich unerschopfliche Lager yon Cyanit. Derselbe 
kommt sowohl in dichter Form neben Glimmer, Hornblende, Granat u. Quarz, ais 
auch gut krystallisiert, allerdings seltener in losen Massen u. Pegmatiten vor. (Journ. 
Amer. ceram. Soc. 12 . 32—36. Jan. F lint, Mich.) E n s z l in .

S atoyasu lim o ri und J u n  Y oshim ura, Ein rosafarbener Kaolin; Iiuthenium ais 
geringfiigiger Bestandteil der Kaoline. voti Tanokami. Dio Rosafarbe eines in einem 
Granit yon Tanokami gefundenen Kaolins, dem Vff. den Namen Takizolit beilegen, 
kann nicht von einem Geh. an seltenen Erden herriihren, da nur Y in deutlich be- 
merkbaren Mengen yorliegt, nicht aber Eb, Eu u. Tb; Zus.: SiO„ 53,91%0 (soli hoifien 
% , d. Ref.); A120 3 26,28; Fe20 3 1,69; FeO 0,26; MnO 0,39; T i0 2 0,03; CaO 0,12; 
MgO 0,09; Oxyde der seltenen Erden 0,67; K 20  0,62; N a20  1,03; F  0,03; Gliihverlust 
15,60. In  diesem u. einem ebendort gefundenen griinen Kaolin (vgl. C. 1 9 2 8 . I. 482) 
wurden in der Zn-Mn-Fraktion Rontgenlinien u. Bogenlinien gefunden, die auf die 
Ggw. von Ru (event. auch Rh) hindeuten; die Moglichkeit des Vorhandenseins von 
Ma ist nach dem Rontgenspektrum nicht ausgesehlossen. (Buli. chem. Soc. Japan
4. 1—5. Jan . Tokyo, Inst. of Phys. and Chem. Res.) R. K. Mu l l e r .

G. Carobbi, Untersuchung iiber die chemische Zusammensetzung des Liparits. Der 
Liparit von den Liparischen Inseln h a t nach dem Trocknen iiber CaCl2, wobei er 16,98% 
W. yerliert, die Zus. CuO • S i02 - H 20 , wahrend seine Formel bei 25° in  Wasserdampf 
gesatt. L uftetw aC uO -S iO „-3H 2O ist. D.25 2,080. Mittlere Lichtbrechung 1,51. (Gazz. 
chim. Ita l. 58 . 801—08. Dez. 1928. Neapel, Inst. f. allgem. Chemie d. Uniy.) E n s z l in .

Karl Chudoba, Ober „Mangandiaspor“ und Manganophyll von Postmasburg 
(Griąualand-West, Siidafrika). In  den Manganlagerstatten des obigen Fundpunktes 
kamen rosa bis dunkelrote Krystallc yor, welche ais Diaspor bestimmt wurden, Licht
brechung fiir Na-Licht na — 1,7023, n.j =  1,7219 u. n^ =  1,7502. Deutlicher Pleo- 
chroismus von gelblich nach rosa. D.20 3,328 ±  0,002. Zus.: 0,11 S i02, 78,58 A120 3,
1,96 Fc20 3, 4,32 Mn20 3, Spur CaO u. 14,65 H20  u. spoktrograph. Mo. Die Rosafarbung 
durfte auf den erheblichen Mangangeh. zuriickzufuhren sein, weshalb der Name Mangan
diaspor yorgeschlagen wird. W eiterhin wurde in  dem Gestem noch ein Glimmer beob- 
achtet, welcher ebenfalls Mn enthalt u. wahrscheinlich Manganophyll darstellt. (Ztrbl. 
Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1 9 2 9 . 11—18. Jan . 1929. Freiburg-Br., Mineralog. 
Inst. d. Uniy.) ENSZLIN.
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B. GoCner und F . MuCgnug, Beitrag zur Kcnntnis des Thortveitites. Der Thort- 
veitil der Zus. 2 S i02-Sc20 3 gehort dem monoklinen System an. Nach Drehspektro- 
grammaufnahmen ha t der Elementarkórper dio Gitterdimensionen a =  6,56 A, b =
8,58 A, c =  4,74 A u . / l  =  103° 8'. Der letzto W ert ist aus don krystallograph. Messungen 
SCHETELIGs abgcleitet. Das Aehsenyerhaltnis bereehnet sieh  daraus zu a : b : c  =  
0 ,767:1:0 ,552; /5 =  103° 8'. Der Elementarkórper enthalt 2 Moll. 2 S i0 2-Sc?0 3 u. 
ist wahrsclieinlich der Raumgruppo C \ h zuzuordnen. Die Atomanordnung in der 
Elementarzelle diirfto folgender sehr nalio kommen:
4 Sc: 02, n3, 0; 1/2, +  l)2, 0; 0, ń3, o; 1/2, ii3 +  ł/2, 0 wobei j(3>  1/i .
4 Si: m.j, xj2, p ,; V2, Pi', mi> }/vfii> o, fi,i m it ~  7„ u. p t ~  ł/2. 
2 O,: o, v „  x/2; Vo, o, V,;
4 0 2: m, V2, PtJ ?% +  1/2,0 ,p 1; n/1, 1/2,fi1; 1l2 —  m1,o ,f i l mit m, ~  V3 u. ^  ~ 2/is-
8 0 3: w2, «2, p2; m2 +  ł /2, tj2 +  ł/2, p2 usw. m it »?2 ~  1/3, w2 ~  */, u. />2 ~ 2/3.
(Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1829- 1—5. Munelien. Jan.) E n s z l i n .

A. Gaweł, Ober die chemisch-mineralogisclie Zusammensetzung roter und griiner 
eozaner Schieferione der OstkarpatJien. Auf Grund von Analysen der bunten eozanen 
Seliiefertone, Tone, Mergel der Flysehkarpathen wird fiir die HC1-1. Bestandteile der 
genannten Mineralien eine glaukonitartige Formel gewiihlt: 4 S i02 (A120 3 +  Fe20 3) 
(FeO, MgO, CaO, K 20 , Na20). F ur die roten Tono wird Fe20 3-freies, Al20 3-haltiges 
Minerał obiger Zus. neben freiem Fe20 3 ais charakterist. angesehen. In  den griinen 
Tonen ist Fe20 3 in einem Silieat gebunden. Daher wird die Farbo des HC1-1. Anteils 
der griinen Tone durch die glaukonitartige Zus. derselben, die Fiirbung der roten Tone 
durch Anwesenheit yon Fe20 3 in freier Pulverform (hydratisiert) erklart. (Buli. In t. 
Acad. Polon. Sciences Lettres Serie A 1 9 2 8 . 523—37. Rrakau, Univ., Mineralog. 
Inst.) HOYER.

Peter Tschirwinsky, Hornblendebanatit vom Flusse Tatarka, Gouv. Jenissey in  
Sibirien. Der sogen. Hornblendebanatit besteht im Durchschnitt aus G ewichts-% % : 
Feldspaten 65,02, Hornblende 24,29, Quarz 10,10, Magnetit 0,06, A patit 0,04 u. Sphen 
0,49. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1 9 2 9 . 55—57. Ńowotscherkassk, Inst. 
f. angew. Geol. u. Mineralog, des Donschen Polytechnikums.) E n s z l in .

Peter Tschirwinsky, Ober die Metliode von A . Brio zur Berećhnung der ąuanti- 
iatiren mineralogischen Zusammensetzung der Gesteine. Seine Vorstellung von der Metall- 
atomzahl und Atomzahl der Gesteine. Erlauterung einer fast unbekannt gebliebenen 
Arbeit von A. B r i o  (Verh. d. Naturforscher bei der Univ. Kharkow V. 1 8 7 1 . 55 S.). 
(Ztrbl. Minera!., Geol. Paliiont., Abt. A. 1 9 2 9 . 58—63.) E n s z l in .

R. Schreiter, Ober erz- und gesteinsmikroskopische Untersuchungen am kupfer- 
lialtigen serpentinisierten Pyroxenit von Vetica bei Santander (Caucatal) in  Kolumb ien. 
Gesteinmikroskop. Unters. an Serpentin u. seinen Einsehlussen an gediegenem Cu. 
(Neues Jahrb. Minera!., Geol., Palaont. Beilage-Band 58 . Abt. A. 141—52. 1928.) E nsz.

J, Leonhardt, Die morphologischen wid strukturellen Verhaltmsse der Meteoreisen 
im  Zusammenliang mit ihrem Entwicklungsgang. Die Meteoreisen wurden róntgenometr., 
mkr. u. goniometr. untersucht. Dabei zeigte sich, dafi das Gefiige durch sekundiire 
Vorgange wie Wachstums- u. Umwandlungsvorgange weitgehend beeinfluBt wird.
Vf. unterscheidet zwei Gruppen yon Meteoreisen, die Paramorphosen u. dio Eisen 
m it Rekrystallisationsgefuge, wobei die chcm. Zus. kcinen EinfluB hat. Die Para
morphosen sind solche des a-Fe-Gitters {Tc") nach einer oberhalb des y—a-Umschlags 
gebildeten Form, die bei den Fe der Mischungslucke ais WiDMANSTATTENsche Grob- 
struktur noch zu sehen ist. Im  iibrigen sind die kosm. Rekrystallisationen den n. beob- 
aehteten analog. Die Eisen haben alle das bei gewohnlicher Temp. stabile Gitter. Die 
Kantenlange des innenzentrierten Wiirfels von Kamazit betragt im Mittel 2,84 A.
Dann wird eine dirckte Methode zur Best. der Schnittflache aus den Winkeln der WlD- 
MANNSTATTENschen Figuren angegeben u. ein Verf. zur Orientierung von L a u e - 
Photogrammcn bei beliebiger Durchstrahlungsrichtung u . zu r róntgenometr. Unters. 
mkr. u . submkr. feiner V crzw illingungen. Die hexaedr. Spaltbarkeit des meteor. Fe-Ni- 
Einkrystalls u . die MiiGGEsche Deutung des Deformationsvorgangs ais Zwillingsbldg. 
durch einfache Schiebung wurde bestatigt. Die jSlEUMANNschen Linien werden vom 
Deltoidikositetraeder gebildet. Schon bei der Bldg. des primaren Gefiiges haben.die— 
einzelnen Gefiigebalken yerschiedenen Indiyiduen gehort, auch ist kein Zusaiflinęnr; H 
hang zwisehen der Lagerung der Krystalle unter sich u. zum Achsenkreuz der W ij^ ę  j-. 
MANNSTATTENsehen Figuren zu erkennen. Die entwicklungsgeschichtliche ̂ ę ih c n -  K(- 
folgę — W idmannstattenstruktur—Paramorphos ”
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Ubereinstimmung m it der Theorio yon TAMMANN u . VOGEL, widerspricht aber der 
von O s j io n d . (Noues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. Beilage-Band 58. Abt. A. 153 
bis 212. 1928. Greifswald, Mineralog. Inst. d. Univ.) E n s z l in .

D. Organische Chemie.
L. Zechmeister und P. Rom, Uber die Anwendwng von Magnesium und Methyl- 

alkohol ais Reduktionsmiltel. Im  AnschluB an eine friihere Unters. (C. 1926. I. 3400) 
haben Vff. die Verwertung des aus absol. oder wasserarmem CH3OH durch Mg ent- 
wickelten H  untersueht. Hier liegt ein sauberes u. angenehmes Reagens vor, das aller- 
dings in  groBerem UberschuB yerwendet werden muB. Bisher wurden einige Ketone, 
Halogen-, Nitro- u. Halogennitrobenzole reduziert. — Benzophenon u. Dibenzylketon 
liefern g la tt die entsprechenden Carbinole. Beim Acetophenon ist das Carbinol ebenfalls 
Hauptprod., aber daneben bilden sich das Pinakon u. hóher molekulare Prodd. Ahnlich 
verha.lt sich p-Methoxyacetophenon. Aus co-Bromacełopliencm wird das Br abgespalten 
u. ais Endprod. das Br-freie Carbinol erhalten. Benzal- u. Dibenzalaceton werden recht 
gla tt zu den gesatt. Garbinolen reduziert. — Aliphat. gebundenes Halogen wird meist 
entfcrnt (spatere Mitt.). Benzophenonchlorid wird nicht reduziert, sondern die Cl werden 
gegen OCH3 ausgetauscht. Chlorbenzól wird nicht angegriffen. Brorn.be.nzol gibt ca. 
60%, Jodbenzol, a-Chlor- u. a.-Bromnaphthalin geben das gesamte Halogen ab, u. zwar 
unter Red. zu Benzol bzw. Naphthalin. — Dio Red. des Nitróbenzols yerlauft ziemlich 
verwickelt. E in Teil bleibt unyerandert. Von dem Rest werden bei gróBerem Mg- 
DbersehuB ca. %  in -Azo- u. Azozybenzol ubergefiihrt. Reduziert man letzteres durch 
Erhitzen m it Fe oder Mg zu Azobenzol, so betragt die Ausbeute an diesem ca. 70%. Bei 
weniger Mg bleibt mehr Nitrobenzol unyerandert. Treibt man dasselbe m it W.-Dampf 
iiber, so wird das Azobenzol mitgerissen, u. der Riickstand liefert ca. 25% reines Azoxy- 
benzol. Bei niedriger Vers.-Temp. bildet sich aueh etwas Phenylhydrozylamin. W eit 
einheitlicher yerlauft die Red. der Nitrotoluole, welche hauptsachlich zu den Azoxyverbb. 
fiihrt. Reinausbeuten aus o-, m- u. p-Verb. 57, 70 u. 61%. In  den Mutterlaugen sind 
Amin u. Hydroxylaminderiv. nachweisbar. — Die Chlor- u. Bromnitróbenzole liefern 
ais Hauptprodd. ebenfalls dio Azoxyverbb., so daB das Verf. hier praparatiy brauchbar 
ist. Ausbeuten aus den m- u. p-Verbb. 70—80%, aus den o-Verbb. geringer, im ganzen 
ungefahr wie bei dem NH 4C1-Yerf. (1. e.). In  allen Fallen wird ein gewisser Teil des 
Halogens abgespalten u. befindet sich in der Mutterlauge in  Ionenform. Bei der Red. 
der o-Halogennitroyerbb. treten yoriibergehend dunkelrote Farbstoffe auf.

Y e r s u c h e .  Die Red. der Ketone yerlauft meist lebhaft, so daB im Anfang 
gekuhlt werden muB. Nach beendeter Rk. wird Eiswasser zugefiigt u. m it 80%ig. 
Essigsaure angesauert. — Aus Benzophenon: 89% reines Benzliydrol, C13H 120 , Nadeln 
aus Lg., F . 67,5°. W ird noch glatter nach dem NH 4C1-Verf. erhalten. — Aus Dibenzyl
keton: 89% Dibenzylcarbinol, Cł5H 1(10 , K p . 15 198—199° (korr.). — Aus Acetophenon: 
45,5% Methylphenylcarbinol, C8H i0O, K p . ;fi0 204° (korr.), u. ca. 11% Acetophenon- 
pinakon, C10H]8O2, Nadeln aus Bzl. +  Lg., F . 124° (korr.). — Aus co-Bromacetophcnon: 
6 8 %  Methylphenylcarbinol. — Aus p-Methoxyacetophenon: 47% Methyl-[p-metlioxy- 
phenyF]-carbinol, CDH 120 2, K p .T60 ca. 310° (korr.). — Aus Benzalaceton: 77% Benzyl- 
isopropylalkohol, C10H 14O, K p . 15 123 124°, K p .750 238° (korr.). — Aus Dibenzalaceton: 
71% Dibenzylisopropylalicohol, C17H 20O, K p . 16 219°, nach Entfernung einer Spur Keton 
m ittels Bisulfit erstarrend, Nadeln, F . 42—44°. Nebenprod.: Sehr wenig einer meist 
unl. Substanz, seidige Nadeln aus Pyridin -f  CH3OH, F. 279° (korr.). — Aus Benzo- 
phenonchlorid: 85,5% Benzophenondimethylacetal, C15H 160 2, Nadeln aus Lg., F. 107,5° 
(korr.). — FF. der Dimethyl-, Dichlor- u. Dibromazoxybenzole vgl. 1. c. S ta tt 3,3'-Dibrom- 
azoxybenzol muB es 1. c. 4,4' heiBen. 3,3'-Dibromazoxybenzol, C12H 8ON2Br2, gelbe 
Nadeln aus A., F . 113° (korr.). — Aus 2,5-Dibromnitrobenzol: 30% 2,5,~2',5'-Tetra- 
bromazoxybenzól, Ci2HjON2Br4, hellgelbe Nadeln aus Bzl.-Lg., F. 166° (korr.). H 2S 04- 
L sg . carminrot. (L ie b ig s  Ajim. 468. 117—32. 16/2. Pees [Ungarn], Univ.) L b .

P. Petrenko-Kritscheilko, Uber das Gesetz der Periodizitat. IV. Mitt. Nach 
Verss. von V. Opotzky, M. Diakowa und A. Losowoy. (III. ygl. C. 1928. I . 3047; 
ygl. aueh C. 1929. I. 1208.) Neue Boobachtungen iiber die A ktiyitat der Halogene 
in gemischten Disubstitutionsprodd. des Methans fiigen sich nicht yollig in den Rahmen 
der aufgestellten Hypothese iiber die Annaherung der aktnńerenden Wrkg. einiger 
Gruppen unter dem EinfluB der Silberreaktiye an den fiir Halogenatome charaktcrist. 
W ert. An Stelle dieser Hypothese werden yergleiehende Zusammenstellungen durch-
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gefiihrt, die auf period. Vcrhaltnisse hinweisen. — Verss. m it kolloidaler Ag-Lsg. — 
Allgemeine Charakteristik der Aktiyitiit der Halogene in  den ungleioh substituierten 
D ideriw . des CH4. — Der zweite Abschnitt der Arbeit behandelt die A ktiyitat ungesatt. 
Halogenverbb., zum SchluB werden neue Beispiele yon Wendepunkten in den Ver- 
haltniszahlen gegeben. — Die angefiihrten Tatsachcn fiihren Vff. dazu, auf Grund 
iłirer fruheren u. neuen Beobachtungen folgende Reihen yon iibnliehen Beziehungen 
aufzustellen:

/ ------------>■ C: CX — > C : CX
C • c x f  - —>- C : CX — >  C : CX„

X ----------^ C - C X 2 — >- C- CX3
aktiy passiy aktiy

Die zweiten u. drittcn  Bindungen in den einzclnen Kombinationen spielen bis zu einem 
gewissen Grade dieselbe Rolle wic die Halogenatome. Wenn bzgl. der Aktiyitiit C: CX 
ahnlicli w irkt wie C-CX2 u. C: CX2 wio C-CX3, so ist von C • CX dieselbe Erhóbung 
der Aktiyitiit zu erwarten, die bei O: CX2 u. C-CX3 zu beobachten ist. Diese 
yergleichende Zuśammenstellung ordnet die gewóhnlieho A ktiyitiit der Halogenyerbb. 
der Acetylenreihe der allgemeinen Regel vom EinfluB der Anhiiufung unter u. wird 
yielleicht bei Erklarung der Eigg. der ungesatt. Verbb. niitzlich sein. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 62. 581—88. 6/3. Odessa, Technikum.) B u s c h .

Erich Strack und Hellmuth Fanselow, Zur Kenntnis der Diaminobutane. 
W r e d e  (ygl. C. 1 9 2 7 . I. 416) hat bei Behandlung des Spermins m it Cu u. 0 2 neben 
Aminopropylpyrrolin eine Base erhalten der Formel C4H 12N2 eines Diaminobutans. 
Zur Konst.-Erm ittlung werden die 6 móglichen isomeren Diaminobutane dargestellt, 
durch ihre m-Nitróbenzoylderiw. gekennzeichnet: 1,4-Diaminobutan (I) (Putrescin) 
ist bekannt. 2,3-Diaminobutan (II) wird nach A n g e l i  durch Red. von Diacetyldiosim 
erhalten. Dayon entstehen 2 m-Nitrobenzoylderiw., dereń A rt der Isomerie un- 
bekannt ist. 1,2-Diaminóbuian (III) wird dargestellt aus 1,2-Dibrombutan u. alkohol. 
NH3 oder aus Propylaldehydcyanhydrin u. NH3 u. Red. des Aminonitrils. 1,3-Diamino- 
butaii (IY) wird durch Red. yon 4-Methyluracil, l,3-Diamino-2-7nethylpropan (Y) durch 
Red. des Methylmalonsaurecyanids, l,2-Diamino-2-melhylpropan (YI) durch Red. von 
a-Aminoisobuttersaurenitril erhalten.

V e r s u c h e .  m-Nilrobenzoylderiv. von I. G^H^N^O,,. Aus Pyridin weiBe 
Krystalle, F . 246°. — m-Nilrobenzoylderiv. von I I . Aus CH3OH weiBe Krystalle, 
F . 238°. Der in CH3OH unl. Teil aus Pyridin weiBe Krystalle, F . 320°. — m- 
Nitrobenzoylderiv. von IV. WeiBe Nadeln aus Pyridin, F . 199°. — 1,2-Diamino- 
butan (III) aus 1,2-Dibrombutan mit NH3 in CH3OH, oder aus Propylaldehydcyan
hydrin m it alkoh. NH3 u. Red. m it Na +  A. m-Niirobenzoyłderiv. WeiBe Nadeln aus 
A., F. 197°. :— l,3-Diamino-2-methylpropan (V). Durch Red. von Methylmalonsiiure- 
nitril m it N a +  A. m-Niirobe.nzoylde.riv. WeiBe Krystalle aus Pyridin, F . 182°. —
l,2-Diamino-2-meihylpropan (VI). Durch Red. des a-Aminoisobuttersaurenitrils mit 
Na +  A. m-Nitrobenzoylderiv., Krystalle aus CH3OH, F . 145°. Nach kurzem Kochen 
in A., F. 174°. (Ztschr. physiol. Chem. 180. 153—60. 4/1. Greifswald, Univ.) M ic h a e l .

R. Voet, Aminoacetale und Aminoaldehyde mit C3. Durch Umsetzung yon /3-Chlor- 
propionaldehyddimethylacetal (Darst. ygl. C. 1928- I. 319) m it prim. u. sek. Aminen 
hat Vf. einige Aminoacetale dargestellt, welche zu den entsprechenden sek. u. tert. 
Aminoaldehyden hydrolysiert wurden. Letztere sind weder giftig noch sonst physio- 
log. wirksam, was wegen ihrer nahen Beziehung zum Muscarin u. Homomuscarin auf- 
fallend ist.

A m i n o a c e t a l e .  Wahrend sich tert. Aminę an obiges Chloracetal einfach 
addieren unter Bldg. der ąuart. Chloride, setzen sich prim. u. sek. Aminę m it dem- 
selben so um, daB f r  e i  e s Aminoacetal u. das Hydrochlorid des betreffenden Amins 
entstehen. Von letzterem sind also 2 Moll. notig. Die gleiche Rk. ha t D u l ie r e  (C. 19 2 6 .
II- 194) beobachtet. Die prim. Aminę liefern nebenbei wenig Liacetale. Man erhitzt 
die berechneten Mengen der Komponenten ohne Lósungsm. im Rohr auf 100°, einige 
Stdn. bei den prim., 3—4 Tage bei den sek. Aminen, gibt A. zu, filtriert von den Amin- 
hydrochloriden, fraktioniert im Vakuum u. rektifiziert die Aminoacetale unter at- 
Druck. Diese sind schwach ólige, stark aminartig riechende, bestandige Fil., die sek.
1., die tert. unl. in W., alle 1. in A., A. Ihre Hydrochloride (mit HCl-Gas in A.) sind sehr
hygroskop. __ fi- [ Meih ylaminol-propionaldehyddiniethylacElal, CH3 • NH • CH; • CH2 •
CH(OCH3)2, K p.;60 164,5°. Hydrochlorid, CcH jijOjNCI, Blattehen. — Methylamindi-



1918 D. Ob g a n is c h e  C h e m ie . 1929. I.

[pro2>io7ialdehyddimethyłacetal], CH., -NCG-FL ■ CH2- CH(OCH3)2]2, gelbliches Ol, K p.s0 
gegen 130°, D.20 0,97 59. — fi-lAthylaminoJ-propionaldehyddimethylacetal, C7H 170 2Ń, 
Kp.760 177,3° (korr.), D .2° 0,90 95. Ilydrochlorid, C;i i 180,NCl, Blattehen. — Athylamindi- 
[;propionaldehjddinuthylacetal], C12H ;70 4N, K p.20 gegen 133°, D.20 0,96 08. -— (i-[Propyl- 
aviino]-propionaldehyddimeihylacetal, CsH 10O2N, Kp.7cn 195,5°, D.20 0,9002. Hydro• 
chlorid, CfiH20O2NCl, krystallin. — Proiiylamindi-lpropioiialdehyddhriethylacetal], C ^H ^ 
0.,jST, K p.20 gegen 140°, D.20 0,9483. — p-[Diathylami7w]-propicmaldehyddimethylacetal, 
C8H2j0 2N^ Kp.700 194,2“, D.2° 0,8846. Ilydrochlorid. C9H220 2NC1, scidige Nadcln. — 
f3-[JDipropylamino]-propionaldehyddimethylacetal, C ^H 250 2N, K p.7iii) 223,4°, D .2° 0,8715. 
Ilydrochlorid, C11H,)(;0.>NCI, Krystalle. — A m i n o a l d e h y d e .  Man lost die 
Acetale oder ihre Hydrochloride in  sehr wenig W., gibt 8—10 Voll. konz. HC1 zu, 
verdampft nach einigen Stdn. bei nicht iiber 65° im Vakuum, lóst in  W., titrie rt die 
freie Saure, gibt die danach bercchncte Menge Ag20  zu, yerdampft das F iltra t im 
Vakuum vóllig u. behandelt den halbfcstcn Riickstand m it absol. A. Bei den sek. 
Aminoaldehyden lost sieh nur ein Teil u. wird dureh A. gefallt ais braunliche, viscosc, 
im Exsiccator langsam erhiirtende, briichige, sehr hygroskop. M., w clche FEHLiNGsche 
u. ammoniakal. Ag-Lsg. reduziert u. leicht ein Semicarbazon liefert. Der in  A. unl. 
krystallisierte, nicht hygroskop. Teil liat keine reduzierenden Eigg. u. liefert langsam 
daśselbc Semicarbazon. Beidc Tcile haben die Zus. des Aminoaldehydhydrochlorids; 
offenbar ist der amorphe Teil das monomere, der andere ein polymeres Prod. Bei den 
tert. Aminoaldehyden ist auch das polymere Prod. in A. 11., was die Trennung erschwert.
— f3-[Methyla7nino]-propionaldahydhydroclilorid, C4H 10ONC1, u. Polymeres, (C4H 10 
ONCI)x. — Acetal des Semicarbazons, C7H 10O3N4, Prismen aus W., F . 300° (bloc). — 
fS-[Athylami7io]-propionaldehydhydrochlorid, C5H12ONCl u. Polymeres, (C5H 12ONC1)x. 
Letzteres wurde selion von W o h l u. L o s a n i t s c h  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 38  [1905]. 
4172) erhalten u. die freie Base ais trimer befunden. — Acetat.des Semicarbazons, 
CjH^OgN^, Prismen, F. 301,5° (bloc). — /)-[Propylamino]-propicmaldehydhydrochlorid, 
CsH14ONCl, u. Polymeres, (C6H140NC1)X. — Acetal des Se7nicarbazons, C9H 20O3N4, 
F. 303°. —  p-[Didthylaniino\-propio7ialdśhydhydrochlorid, C7H 10ONC1, u. Polynieres, 
(C7H lc01sTCl)x- — Acelat des Semicarbazcms, C10H 22O3N4, F. 309,5° (bloc). — Chloro- 
aurat des Polymeren, [(C7H 16ON)AuC14]x, braun, klebrig, Zers. gegen 100°. (Buli. Soc. 
chim. France [4] 45 . 61— 69. Jan . Lowen, Univ.) L in d e n b a u m .

C. Weygand und H. Baumgartel, t)ber E)iolisatio7istendenz wid E7iolisatio7is- 
richlwig. I I .  Mitt. zurn Ko7istitutionspróblem der l,3-Diketo7ie. (I. vgl. C. 1 8 2 8 . I. 923.) 
Es wird festgestellt, daB in der Reihe Acetylaceton, n-Propionylaceton, n-Butyryl- 
aceton, n-Heptoylaceton, n-Decoylaceton der Enolgeh. der Gleichgcwichtsgcmische 
regelmaBig anstcigt, indem Acetylaceton zu 76,4%, n-Decoylaceton zu 100% aus Enol 
besteht. Im  Gegensatz dazu enthalt Piyalylaceton, (CH3)3C • CO ■ CH2 ■ CO • CIL, nur 
etwa 60% Enol. Die cinzelnen Diketone werden der 0 3-Śpaltung unterworfen. — 
Bei der Darst. der Ausgangsmaterialien wird gefunden, daB die aus ihren Cu-Salzen 
in  Freiheit gesetzten Diketone bei der V a k u u m dest. 2 Fraktioncn liefern. Vff.er- 
ldiiren diese Erscheinung m it dem Vorliegen einer feineren „physikal.“ Isomeric, die 
sie — unter Bezugnahme auf einen ahnliehen, von H a r r i e s  (Ber. Dtsch, chem. Ges. 32  
[1899]. 1326) am Mesityloxyd beobachteten Fali — vorlaufig m it Mesityloxydisomerie 
bezeichnen.

V e r s u c h e .  Acetyl-n-propionylmethan, n-Propionylaceton, C6H10O2. Das nach 
C la is e n  u. E r h a r d t  dargestellte Rohpraparat gibt bei der Vakuumdest. 2 Fraktionen 
vom K p.12 43° u. 45°; Enolgeh. 80,2%. Die 0 3-Spaltung wird nach dem Verf. von 
S c h e ib e r” u. H e r o ld  (L ieb igs Ann. 4 0 5  [1914]. 295) ausgefiihrt; bei der Behand- 
lung des Rk.-Prod. m it Phenylhydrazin entsteht ein nicht krystallisierbares Ol, das 
aus einem Gemisch von Methyl- u. n-Propylglyoxalosazon bestehen diirfte. — Acetyl- 
n-butyryhnethwi, n-Butyrylaceto7i, C:H 120„, gibt 2 Fraktionen; K p-n 57—61° (Cu-Salz, 
aus A. F. 164—165°) u. K p.12 64—68° (Cu-Salz, aus A. F. 161—162°); Enolgeh. 83,6%. 
Die 0 3-Spaltung liefert Methylglyoxal (Osazon) u. Buttersdure (Ca-Salz). — Acetyl- 
n-heptoylmetha7i, 7i-IIeptoylaceto7i, C10H lsO2, gibt 2 Fraktionen: K p.I3 108—112° (Cu- 
Salz, F. 125—126°) u. K p.12 114—118° (Cu-Salz, F . 122—123°); Enolgeh. 94%. Die
0 3-Spaltung liefert Mełhylglyoxal (Osazon, F . 151°) u. Onanthsaure (Ba-Salz). — Acetyl- 
n-decoylmetlui7i, 7i-Decoylaceto)ienol, C13H2.,02, Darst. nach MORGAN u. H o lm es, Kp.is 
150—152°, F. 24—27° (Cu-Salz, F. 110°); Enolgeh. 100,2%. Die 0 3-Spaltung liefert 
Methylglyoxal (Osazon) u. n-Decylsaure (F. 31—32°). — Acelylpivahjl/n-etha7i, Pivalyl- 
aceton, C8H u 0 2, Darst. nach CoiJTURlER (Compt. rend. Acad. Sciences 150  [1910]. 928),
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K p.18 67—71°; Enolgeli. 60,4%. Bei der 0 3-Spaltung wird kein festes Osazon, dagegen 
Pivalinsaure (Trimethylessigsaurc, F. 33°) erhalten. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 574 
bis 579. 6/3. Leipzig, Univ.) W . W o l f f .
" Emil Abderhalden und Waldemar Kroner. Weitere Studien iiber die Struktur 

der Proteine. Um eine Methode ausfindig zu machen, aus dcm Gemiscli yon Abbau- 
stufcn einer partiellen Hydrolyse yon Proteinen einheitliche Prodd. zusammengesetzter 
N atur abzutrennen, -wurden zunaóhst Modellyerss. angestellt. Da sich Polypeptidester 
beim Erwarmen zum groBten Teil yerandern (vgł. E . A BD ERH ALDEN u. E . SCHWAB,
C. 1926. I I .  2435. 1927- I. 3194), wurde das Verh. von Dipeptidestern, in  denen 
die freie NH 2-Gruppe bcnzoyliert worden war, gepruft u. Benzoylglycylglycin- 
meihylester (I), Benzoyl-d,l-leucylglycindthylester (II) u. Benzoylglycyl-l-tyrosinmethyl- 
ester (m ) ais Modelle hergestellt. Bei Verss., I u. III im Hochyakuum zu dest., ent- 
standen stark  ro t gefiirbte Ole; dagegen lieB sich II sogar unter gewóhnlichem Druck 
unzers. destillieren. Trotz dieser negatiyen Ergebnisse wurde Casein dem stufenweisen 
Abbau unterworfen, doch gelang es nicht, nach erfolgter Benzoylierung u. Dest. Prodd. 
in  reinem Zustand zu isolieren. Bei Verss., nach dem Extraktionsverf. m it ycrschiedenen 
organ. Losungsmm. aus dem Gemisch von benzoylierten u. yerestertenVerbb. einheit
liche Prodd. abzutrennen, lieB sich m it Essigester ein Kórper herauslosen, dessen 
Analysenwerte jedoch nicht auf eine reine Substanz hinwiesen u. der beim Kochen 
m it 25%ig. H 2S 04 neben Benzoylleucin Alanin u. Serin lieferte. Bei der Extraktion 
m it n-Butylalkohol u. folgender Fallung m it yiel W. lieB sich nach mehrfachen Reini- 
gungsprozessen eine krystallin. M. isolieren, die den Benzoylleucylglutaminsaure- 
dimethylesler darstellte. Bei der Totalhydrolyse wurden Benzoylleucin u. Glutamin- 
saure ais Hydrochlorid erhalten. Die synthet. dargestellte Verb. zeigte gute Uberein- 
stimmung m it dem erhaltenen Ester. Das angestrebte Ziel, aus dem Gemisch von 
Abbaustufen von EiweiBstoffen einheitliche, aus mehreren Bausteinen bestehende 
Prodd. in gróBerer Menge zu isolieren, wurde leider nicht erreieht.

V e rsu c h e . d.l-Leucylglycinmethylesterhydrochlorid, C0H 13O3N;iCl. Aus d,l-Leucyl- 
glycin m it absol.CH3OH u.Einleiten von HCl-Gas bis zur Sattigung. NachWiederholung 
des Verf. ein hellgelbes Ol, das aus CH3OH umkrystallisiert wurde. F. 133°. Durch 
Zusatz yon NH3 die freie Base ais kompakte M. — d,l-Leucylglycinisopropyleslerhydro- 
chlorid, Cn H 23Ó3N2Cl. Analog m it Isopropylalkohol. Zur Reinigung Aufnahme in 
wenig W. u. Żusatz von NaOH u. K2C03. Nach Sattigen m it HC1 Abscheiden eines 
Oles, das beim Trocknen bei 80° im Vakuum zu einem hygroskop. Pulyer erstarrte. 
Mit Na-Athylat der freie Ester, bei Zusatz von PAe. Bldg. von d,l-Leucylglycinanhydrid.
— dJ-Leucylglycin-n-buiylesterhydrochlorid, C12H2S0,N,C1. Hygroskop. Pulyer. — 
d,l-Leucylglycinisóbutyłesterhydrochlorid', C12H250 3N2C1. Aus A. oder Chlf. Nadeln, 
F. 46°. L. in W., A., Chlf., swl. in A., unl. in PAe. — d,l-Leucylglycinisoamylester- 
hydrochlorid, C13H„,03N,C1. Óliges Prod., 1. in W., A., Chlf. u. A., unl. in P A e .-d ,l-L e u -  
cylglycinbenzylesterhydrochlorid, C15H230 3N2C1. Amorphes, stark hygroskop. Pulyer. 
Beim Einbringen in W. groBe seidige Nadeln m it 3 Moll. Krystallwasser, F. 47°. Nach 
weiterem Erhitzen Zers. bei 240° unter Gasentw. u. Braunfarbung. Vom Kj-ystall- 
wasser befreite Substanz schmolz bei 64—65°. — l-Leucyl-l-leucyl-l-leucinmethylester- 
hydrochlorid, C10H37O4N3, HC1. Durch Veresterung des Tripeptids m it CH3OH u. Sattigen 
mit HC1. Aus CH3OH Nadeln, F. 215°. LI. in A. u. CH3OH, swl. in Essigester, unl. 
in A. [<x]d20 =  —40,87°. Durch BehandJung m it NH3 den freien Ester, C19H3,0 4N3, 
der aus einem Gemisch von CH3OH u. Essigester in Biischeln krystallisierte. LI. in 
CH3OH, A. u. Chlf., swl. in Essigester u. A. F. 140—145°. Beim Erhitzen des Esters 
bis 190° schied sich beim Erkalten l-Leucyl-l-leucinanhydrid, C12H 220 2N2, ab. Aus 
CH3OH ldeine Nadeln vom F. 270°. LI. in Eg. — Benzoylglycylglycinmethylester, 
Ci2H140 4N2 (I). Aus der Saure m it methylalkoh. HC1. Aus W. F. 78—82° (unscharf). 
Bei Dest. "im Hochyakuum Bldg. stark ro t gefarbter Ole. — Benzoyl-d,l-leucylglycin- 
dthylesier, C17H210 4N„ (II). Mit A. Aus A. F . 145—146°. Bei Dest. unter 3 mm Druck, 
ebenso unter gewóhnlichem Druck konnte der Ester unzers. dest. werden. — Benzoyl- 
glycyl-l-tyrosinmethylester, C,cH,.,OeN2 (III). Aus Glycyl-l-tyrosin m it Benzoylchlorid in 
NaOH u. Veresterun" m it CH3ÓH. Bei Verss., den Ester im Vakuum zu dest., Zers. 
unter Bldg. yon braunschwarzen Olen. — Benzoyl-l-leucyl-d-glułaminsaure, C18H240 6N2. 
Durch Kuppeluno- des Dipeptids m it NaHC03 u. Benzoylchlorid. Reinigung durch 
Umfallen aus A. m it A. LI. in A., unl. in A. u. wl. in W. Dimethylester, C^H^OsN,. 
Reinigung aus Ćhlf. durch A.-PAe., weiBe Flocken. LI. in A., CH3OH, Chlf., Essig- 
ather, unl. in W., A. u. PAe. — Zum stufenweisen Abbau von Casein (H a m m a r s t e n )
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wurdc dieses in NaOH gel. u. 14 Tage bei 37° aufbewakrt. Nach Neutralisieren m it 
~yerd. HC1 u. Eindampfen in Vakuum wurdc dor gelbgefarbte Ruckstand in N aO H  
aufgenommen, m it Benzoylchlorid gekuppelt u. sodami m it CH,OH verestert. Der 
crhaltene Sirup 'aairde boi sofortiger Dest. im  Hoclwakuum Ydliig zcrsetzt. Da die 
Dest.-Methode nicht zum Ziele fiihrte, wurde m it Essigester extrahiert u. beim Fallen 
m it A. ein hellbraunes Prod. erhalten, das nach Kochcn der Essigesterlsg. u. 6-maligem 
Umfallen yóllig weiB erhalten wurde. Zus. 57,72% C, 7,55% H, 9,1% N. Durch 
Extraktion des in Essigester unl. Anteils des Hyclrolysenprod. m it n-Butylalkohol 
u. Eiillen der stark  konz. butylalkoh. Lsg. m it viel W. lieB sieh eine Verb. in weiCen 
Elocken abschciden, dio sieh ais BenzoyUeucylglutaminsauredimethylester erwies. 
(Ztschr. physiol. Chem. 178. 276—90. 1928. Halle a. S., Univ.) P o e t s c h .

Walter Norman Hawortk, Bestimmuruj der Slrulctur der Kolilenhydrate. (Buli. 
Soc. chim. Franco [4] 45. 1—21. Jan . — C. 1929. I. 742.) LiNDENBAUM.

G. Mezzadroli und E. Vareton, Einflup  des metallischen Magnesiums auf die 
Bildung von Formaldehyd wid Zuchem bei Einwirkung ultravioletter Strahlen auf Calcium- 
bicarbonatlosungen. (Vgl. M e z z a d r o l i u. Ga r d a n o , C. 1928. I. 674.) Die Ggw. yon 
ieingepulyertem Mg erhóht die Gesamtmenge der bei Ultraviolettbestrahlung yon 
Ca(HCOa)2-Lsgg. gebildeten reduzicrenden Substanzen. Mg katalysiert die Photo- 
synthese des Formaldehyds aus C02 u. die spateren photosynthet. Rkk. u. besitzt 
antioxygene Wrkg. Dio Ausbeute an reduzierenden Substanzen is t bei Verwendung 
geschlossener GefaCe groCer ais bei offenen. .Der Destillationsriickstand der bestrahlten 
Lsgg. reduziert FEHLlNGsehe Lsg. u. liefert ein Osazon. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], 
Rend. [6] 8. 511—15. 18/11. 1928.) K r u g e r .

Edmund Langley Hirst und James Andrew Bnchan Smith, Die Struktur der 
normalen Monosaccharide. V. Lyxose. (IV. vgl. C. 1928. II . 341.) Vff. bestimmen die 
S truktur des a.-Methyllyxosids (I) in  analoger Weise wie diejenige der Methyllactolide 
der anderen Pentosen auf dem Wege iiber die Verbb. II, III u. IV. Daraus folgt, daB 
im  Gegensatz zu der Aufassung yon P h e l p s  u. H u d s o n  das a-Methyllyxosid zur 
Gruppe der Pyranosen gehórt.
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- C - H  
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V e rsu c h e . Trimethylmethyl- 
lyxosid, C„H180 5 (n ), aus a-Me- 
thyllyxosid m it CH3J  u. Ag„0, 
Ol vom K p.0 02 70°, nD14 =  1,4460, 
[< U i20 =  +  10° (W.; c =  2,61), 
+  37,3° (A.; c =  4,05). — Tri- 
methyllyxose, C8H160 E (III), aus 
II  m it 6%ig. wss. HĆ1 1 Stde. 

yom Kp.0j05 90°, nn15 =  1,4629, der allmahlich krystallisiert,
dann aus PAe. lange Nadeln vom F. 79°, aD20 =  — 1 1 ,9 °— ->-----22° (Gleichgewichts-
■wert in W. nach 30 Min.; c =  2,01). Aus der Gesehwindigkeit der M utarotation be
rechnet sieh die Anfangsdrehung zu — 10° u. kt +  fc, =  0,045. — Bei der Methylierung 
der Lyxose m it Dimethylsulfat u. Alkali u. darauffolgender Methylierung m it C H ,j 
u. Ag,O erhalt man nur ein Gemisch der a- u. /?-Form yon II, aber keine Isomeren 
des furoiden Typs. — Trimethyllyxoiisaurelacton, ClgH 140 5 (IV), durch Oxydation 
von HI m it Br-W.; Sirup yom K p.0i02 105°, nD18 =  1,4620, [a]n13 =  +35,5°, —9,3° 
(W .; c =  1,2). Phenylhydrazid der Trimethyllyzonsdure, C14H 220 5N2, aus Bzl. Krystalle 
yom F. 180—181°. Fiir die freie Trimethyllyzonsaure berechnet sieh aus der Anfangs
drehung der sauren Lsg. ihres Na-Salzes [a]n10 =  — 13,4°. Fiir dio Gesehwindigkeit 
der M utarotation ergibt sieh; kt +  k„ — 0,027. — Die Oxydation yon IV m it H N 03 
(D. 1,42) 1,5 Stdn. 90° lieferte Trimethozyglutarsdure (V), isoliert ais Methylesler u. 
identifiziert ais Am id  yom F. 230° (zers.) u. Methylamid yom F. 171—172°. — Di- 
mełhylester der Trimethozyglutarsaure, Kp.01 100°, no20 =  1,4355, [ajo20 =  —34° 
(W.; c =  1,3) — 39° (CH3OH; c =  0,4). Auch durch direkte Óxydation yon II m it
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verd. HNOg erhalt man V in ausgezeichneter Ausbeute. (Journ. chem. Soc., London 
1928. 3147—54. Dez. Edgbaston, Univ.) Oh l e .

Max Bergmann und F. K. V. Koch, Noliz iiber Gewinnung gemisclit-acylierter 
Zucker. Ebenso wie Triacetylliwoglucosan m it HBr-Eg. Acetobromglucoso licfert 
(vgl. O h l e  u . S p e n c k e r ,  C. 1926. II. 2556) geht Tribenzoyllavoglucosan unter dor 
Einw. dicses Agenz in Acetyltribenzoylglucosebromhydrin iiber. Dieses liiBt sich in 
iiblicher Weiso in 6-Acelyltribenzoyl-p-methylghicosid u. in die l,6-Dia<xtyl-2,3,i-tri- 
benzoylglucose uberfiihren. — 6-Acelyl-2,3,4-lribenzoyl-f}-niethylglucosid, C30H28O10, aus 
Chlf. m it PAe., dann aus CH3OH Krystalle vom F. 150—151° (korr.), [ « ] d 17 =  —5,23° 
(C2H,C14), [a]D20 =  —6,5° (Chlf.). Flacho Prismen, zl. in  h. A„ sil. in k. Chlf. — 1,6-Di- 
acetyi-2,3,4-tribenzoylglucose, C31H 28On , Nadelchen vom F. 172—173° (korr.), [a]D20 =  
+24,75° (C2H„C),,), 11. in Essigester, Bzl., CCI.,, wl. in w. CH3OH u. A. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 62. 311—13. 6/2. Dresden, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Lederforsch.) O h le .

Karl Josephson, Zur Konslitution des Lavoglucosans. Vf. halt dic Konst. des 
Layoglucosans ais Glucoseanhydrid-<l,6) durch die Unterss. yon I r v i n e  u . O ld h a m  
(C. 1922. I .  678) bzw. K a r r e r  u . S m i r n o f f  (C. 1922. I .  1333) nicht fiir geniigend 
bewiesen. Die lange Rk.-Dauer bzw. dio Temp.-Erhohung lassen eine Verlagerung der 
Sauerstoffbriicko oder eino Methyl-, bzw. Acetylwanderung nicht ausgeschlossen er
scheinen. Vf. yergleicht daher das von BERGMANN u . K o ch  (vgl. vorst. Ref.) dar- 
gestellte Monoacetyltribenzoyl-j3-methylglucosid m it einem iiber das HELFERICHsche 
TrityI-/?-methy]glueosid bereiteten Prod. Boide Praparate sind ident. Da fiir das 
Trityl-/3-methylglucosid die 6-Stellung des Trityls u. dam it die gleiche Stellung des 
Acetyls im Acetyltribenzoyl-jS-methylglucosid bowiesen ist, folgt fiir das Lavoglucosan 
eine Anlagerung des Acetylbromids an dio C-Atome 1 u. 6.

V o r s u c h e .  6-Trilyl-p-viethylglucosid, aus CH30H  Krystalle vom F. 105— 110°, 
nach dem W iedererstarren F. 148° (korr.). — 6-Triiyl-2,3,4-lribenzoyl-fi-me,ihylglucosid, 
C17H4()Ob, aus vorst. Verb. durch Bcnzoylicren in Pyridin; aus CH?0 H  Kjrystallo m it
1 Mol. CELjOH vom F. 99—101°. — 2,3,4-Tribenzoyl-p-methylglucosid aus vorst. Verb. 
in Chlf. +  Eg. m it HBr-Eg. Sirup. — Daraus 6-Acetyl-2,3,4-tribenzoyl-(}-methylglucosid 
durch Acctylieren in Pyridin. Aus CH3OH F. 150° (korr.), [a]20Hggclb =  —6,9° (Chlf.; 
c =  1,595). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 313—16. 6/2.) Oh l e .

Karl Josephson, Neue Acylderimte der Glucose und des (3-Methylglucosides aus 
Laevoglucosan. (Vgl. vorst. Bof.) Die partielle Verseifung des 6-Acetyl-2,3,4-tribenzoyl- 
P-methylglucosid (I) lafit sich nicht so leiten, daB nur dio 6-standige Acetylgruppe ab- 
gesprengt wird, sondom es wird aufierdem noch eine Benzoylgruppe verseift. Man 
gelangt zu einem Dibenzoyl-fi-methylglucosid, dessen Konst. Vf. durch Formel II wieder- 
gibt. Es werden ferner einige Umsetzungsprodd. von I u. II beschrieben.

-C H -O -C IL  — CH-O-CH.,
Ć H -0 -C 0 -C 6HsCH.O-CO-C0HS .  .

O Ó H .0 -C 0 -C eH6 O ÓH-O-CO-C^H,
6 h -o -c o -c 6h s ĆH-OH

-Óh-Óh
Ćh , - o - c o -c h 3 c i i2-o h

V e r s u c h e .  Dibenzoyl-fi-methylglucosid (II), C?1H 22Os, aus 6-Acetyl-2,3,4-tri- 
benzoyl-/?-methylglucosid in einom Gemisch von CH3O fl u. Bzl. m it der aąuimolaren 
Mengo 1,1-n. methylalkohol. NH3 50 Stdn. boi Zimmertemp. ca. 50% des Ausgangs- 
materials bleiben unverandert. Aus Essigester +  PAe., dann aus 50%ig. A. Krystalle 
vom F. 167,5—168,5° (korr.).— Diacetyldibenzoyl-fi-methylglucosid, C25H26OJ0, aus vorst. 
Verb. mit Pyridin u. Acetanhydrid, aus CH3OH Krystalle vom F. 166°. — Telrabenzoyl- 
p-methylglucosid, aus dem Dibenzoat m it Benzoylchlorid in Pyridin, F. 160—161°. —
0-Acetyl-l,2,3,4-teirabenzoylglucose, C30H30On , aus dem Umsetzungsprod. von Tribcnzoyl- 
lavoglucosan m it HBr-Eg. durch Einw. von Ag-Benzoat in  abs. A. Aus CH3OH, dann 
aus CC14 +  PAe., F. 183— 184° (korr.). — 2,3,4-Tribenzoylghicose, C27H240 9, aus vorst. 
Verb. m it 5-n. H2S 0 4 u. Aceton 2 Stdn. bei 85°. Aus A. Krystalle vom F. 189—191° 
(korr.). — Diacełyltribenzoylglucose, C31H280 ji, aus vorst. Verb. m it Acetanhydrid in 
Pyridin. Aus A. Krystalle vom F. 178— 183°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 317—21. 
6/2. Dresden, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Lederforsch.) O h l e .
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W ilfred  Jo lin  H ick in b o tto m , Glucoside. Teil I. Die Bildung von Glucosiden 
aus 3,4,6-Tfiacetylglucose-l,2-anhydrid. 3,4,6-Triacetylglucose-l,2-anhydrid (I) ist ein 
gutes Ausgangsmaterial zur Darst. von Glucosiden. Es addiert m it Leichtigkeit primdre 
und sekund&re Alkohole unter Offnung des Athylenoxydringes u. Bldg.von P-Glucosiden, 
wahrend die Addition von Phenol langsamer erfolgt u. zwar entsteht 3,4,6-Triacetyl- 
cr.-phenylglucosid. — Um zu boweisen, daB die Rk. in dem angefuhrten Sinne yerlauft, 
hat Vf. das aus I  m it Athylalkohol entsteliende 3,4,0-Triacetyl-fl-dlhylglucosid methy- 
liert u. alsdann der Hydrolyse unterworfen. Die resulticrcnde Methylglucose g ibt ein 
Phenylhydrazon, aber kein Osazon, woraus Vf. schlieBt, daB die Methoxylgruppe am 
C-Atom 2 liaftet. AbschlieBend weist Vf. darauf hin, daB das 3,4,6-Triacetylglucose-
1,2-anhydrid sich wesentlich anders yerhalt ais das a-Glucosan von PiCTE'1. E r halt 
es indessen fiir móglich, daB die Acetylierung der Hydroxyle die S tabilitat des Atliylen- 
oxydringcs erheblich beeinfluBt.

V e r  s u c h e. 3,4,6-Triacetylglucose-l,2-anhydrid (I) (vgl. B r ig l ,  C. 1923. I. 
43) aus 3,4,6-Triacetylglucosylchlorid in trocknem Bzl. m it trocknem NHa 18 Stdn.

bei Zimmertemp. Aus Bzl. +  PAe. P lattchen vom F. 57—58°.
,  ̂ kann aueh durch Einw. von Ag20  auf 3,4,6-Triacetylglucosyl-

CH chlorid in trocknem Clilf. dargcstellt werden, ist dann aber gefiirbt
i u. unrein. — 3,4,6-Triacetyl-fi-methylglueosid, Prismen yom F. 95

O CII-O Ac bis 97°, [a]n =  +19°. Daraus durch Acetylierung in  Pyridin
ĆH-OAc Tetracetyl-p-meihylglucosid vom F. 101—103°. — 3,4,6-Triacetyl-
i fi-athylglzicosid, C14H 220 8, aus A. hexagonale Prismen vom F. 121°,

y “  [<z]d = + 1 4 ,4 °  (A.; c =  2,57). Die bei der Umsetzung yon I
CIIjOAc m it CH3OH bzw. A. beobachtete Enddrehung is t stets hoher ais

die Dreliung der reinen Triacetylglucoside, woraus folgt, daB 
neben diesen aueh noch hoher drehende Glueoside entstehen. Tctracetyl-fi-athylglucosid, 
aus vorst. Verb., F. 105—106°. —  3,4,6-Triacetyl-2-methyl-p-athylglucosid, C]5H 240 9, aus 
A. Nadeln yom F. 95—96°, [oc]d =  +5,0° (A.; c =  1,01), aus PAe. dunne Nadeln. — 
Daraus m it mcthylalkoh. NH3 2-Melliyl-j)-athylglucosid, Śirup. — Die Hydrolyse des- 
selben m it 0,7-n. HC1 bei 95° (25 Stdn.) liefert 2-Methylglucose, harzartige M. Phenyl
hydrazon, C13H 20O5N2, F. 175—176°. — 3,4,6-Triacetyl-P-isopropylgl-ucosid, Sirup, der 
nur sehr langsam krystallisiert. Daraus durch Acetylierung in  Pyridin 2,3,4,6-Telra- 
acetyl-P-isopropylglucosid, C17IL cOjo, aus A. Nadeln vom F. 134—135°, [a]o =  —23,4° 
(A.). — 3,4,6-Triacetyl-f}-benzylglucosid aus I  m it Benzyl-A. 2 Stdn. bei 100°. Sirup. 
Daraus j3-Benzylglucosid, F. 119°, [a ]D =  — 49°. Tciracetat, F . 98—99°, [a]o =  —44° 
(A.). — 3,4,6-Triacetyl-jl-menthylglucosid, aus I  m it Mentliol 30 Stdn. bei 90—100° 
aus CC14 oder A., F. 144°, [ce]D =  — 10,6° (Bzl.) (ygl. F i s c h e r  u . B e rg m an n , Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 50. 711; C. 1917. I I .  162). — 3,4,6-Triacetyl-a.-phenylglucosid, a u s l  
mit Phenol 20 Stdn. bei 100°. Daraus das Tetracelat des a-Phenylglucosids, aus A.
F . 112°, [oc]d =  +162° (A.; c =  1,0). Hydrat des a.-Phenylglucosids, C12H16O0, H 20 , 
aus Essigester F. 155—160°, [a]n =  +157° (A.). (Journ. chem. Soc., London 1938. 
3140— 47. Dez. Edgbaston, Uniy.) OilLE.

Kurt Maurer, Neue ungesdttigte Anhydrozucker. I I .  M itt. (I. ygl. C. 1927. II- 
806.) Die friiher bei der Einw. von sekundarem Amin auf Acetobromglucose erhaltene 
ungesiitt. Substanz nennt Vf. in Anlehnung an den Nomenklaturyorschlag yon H e l-  
f e r i c h  Tetracetylglucoseen-(l,2y (I). Die weitere Unters. dieser Substanz ergab, 
daB sie yon KMnO.,-Sodalsg. leieht angegriffen wird unter Bldg. yon triacetyl-d-arabon- 
saurem Kalium  (II), womit dio Lage der Doppelbindung zwischen den C-Atomen 1 
u. 2 erwiesen ist. — Mit Phenylhydrazin in  essigsaurer Lsg. entsteht nach kurzem 
Aufkochen Glucosazon, Tetracetylglucose liefert diese Verb. unter den gleichen Be-
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dingungen nicht. — Die Verseifung des Tetraeetylglucoseons-<l,2)> fiilirte weder bei 
Anwendung von KOH noch nach der Mcthode von Z em p len  zu einem krystallisierten 
Prod. In  beiden Fallen wird ein Atom Na mclir gebunden ais den vier Acetylgruppen 
entspriclit. Trotzdem reagiert das Spaltungsprod. neutral. Tetracetylglueoscen laCt 
sich auf katalyt. Wege nicht rcduzieren, noch gelingt die Addition yon W. Cl wird 
zunachst addiert, w irkt aber weiterhin substituierend. Chloriert man in absol. A., 
so erhii.lt man unter bestimmten Bedingungen einen leicht zersetzliclien Sirup von 
stechondom Geruch (vermutlich HI enthaltend), der bei Behandlung m it W. u. Ag2C03 
geringe Mengen eines partiell acetylierten H ydrats des Glueosons (IV) licfert. Es bildet 
nach Vorbehandlung m it Alkali schon in der Kalte Glucosazon. — Das Tetracetyl- 
glucoseen addiert auch in wss. Lsg. Phosphorsaure, wenn man sie in Form von Na4P 20 7 

zur Einw. bringt.
V e r  s u c h o. Die Darst. des Telracetylglucoseens wird am besten m it aus A. 

umkrystallisierter Acetobromglucose u. Diathylamin in  Bzl. ausgefuhrt, worin das 
Zuekerderiv. bei 60° in Lsg. geht. Aufarbeitung naeh 32 Stdn. boi Zimmertemp. Aus
A. m it W., F. 65—66°, [<x]d20 =  —20,71° (absol. A.). — Triacetylardbonsaures Kalium, 
Cn H 150 9K, aus W. m it A. Krystalle vom F. 214—215°. Daraus durch Verseifung 
m it methylalkoh. NH 3 d-arabonsaures Kalium, identifiziert ais Phenylhydrazid vom
F. 214°, [a]o22 =  — 12,73°. — Telracetat des Glucosonhydrats, Clf)H;,0Ojj (IV), aus Chlf. 
m it A. diinne, spitze Nadeln vom F. 116—118°, 1. in W., A., Chlf., wl. in A., Bzl., unl. 
in PAe. FEIILINGsche Lsg. wird schon in der K alte reduziert, KMnO,,-Sodalsg. sof ort
entfarbt. Die Verb. zeigt in wss. Lsg. Mutarotation. [a]o2 1 =  —14,2---- ->- 54,45° (End-
wert nach 5 Tagen.) (Ber. Dtscli. chem. Ges. 62. 332—38. 6/2. Jena, Univ.) Oh l e .

Karl Freudenberg und Klaus Raschig, Zur Kenntnis der Acetonzuclcer. XVI.
l-Altromethylose, Ghinovose und Digitoxose. Das System der Methylpentosen. (XV. vgl.
C. 1928. II . 2123.) Das Diacetongalaktose-6-jodhydrin (I oder H) liefert bei der Einw. 
von Na-Methylat bei 130° unter Abspaltung von H J  das Diacetoiideriy. der d-Galakto- 
5,6-enose bzw. Diaceton-d-galaktoseen (D3). Die Hydrierung desselben fiihrt zu einem 
Gemisch der Diacekmderiw. der d-Fucose u. der l-Altromethylose, in  welchem letzteres 
etwa 20—30°/o ausmacht. Aus diesem Rk.-Gang geht hervor, dać die fruher mitgeteilte 
Red. von I  zur Diaceton-d-fuoose m it Na u. feuchtem A. nicht iiber I II  verlauft. — Die 
Trennung der l-Altromethylose u. d-Fucose (IV) gelingt m it Hilfe von p-Toluolsulfonyl- 
hydrazin, womit die Fucose ein wl. Hydrazon liefert, wahrend aus den Mutterlaugen 
die Altromethylose ais p-Bromphenylhydrazon abgeschicden werden kann. Dic l-Altro- 
methylose (V) ist ein linksdrehender Sirup, der unter andern 2 p-Bromphenylhydrazone 
liefert. — Da die 1-Allomethylose m it der l-Altromethylose epimer ist, also die gleiehen 
Osazone liefert, so sind m ithin die Osazone samtlieher Methylpentosen bekannt. Diese 
Vervollstandigung des Systems der Methylpentosen fuhrte zu einer Nachpriifung der 
Konfiguration der Ghinovose. Der iiber das Athylchinovosid gereinigte Zucker erwies 
sich ais ident. m it d-Epirhamnose. Dagegen ist die Konfiguration der Digitoxose wieder 
unsicher geworden. Ih r  p-Phenylosazon schm. zwar nahezu bei derselben Temp. wio
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das der 1-Altromethylose, doch ist die Drehung der Phenylosazone der beiden Zuoker 
yoneinandor yerschiedcn. Die Digitoxcjse kann daher weder 1-Altro-, nooh 1-Allo- 
methylose sein. Bzgl. der Systematik u. Nomenklatur der Methylpentosen vgl. die 
Tabelle im Original.

V e r  s u e h o. Diaceton-d-galakh>-5,6-enose (III), C12H]80 6, aus Diacetongalaktoso-
6 -jodhydrin m it der balben Menge N a in  CH3OH 12 Stdn. bei 125— 130°. Rcinigung 
durch Fraktionierung im Vakuum, dann aus A. Krystalle vom F. 8 6 °, K p . ]6 133°, 
ist leicht fliichtig m it Wasserdampf u. sublimiert boi ca. 100° in langen biegsamen 
Nadeln. E ntfarbt sofort Br. [oc]d20 =  —128° (C2H 2C14). — Das daraus bei der 
Hydrierung m it Pt-Mohr in  A. entstehende Gemisch der Diacetonmethylpentosen ist 
ein Ol Tom K p . 13 123° u. [oc]d20 =  —60,6° (ohne Losungsmm.). l-AUrometliylose, rein 
sttB sclimeckender Sirup, [gc]d20 =  — 17,3° (W.). — Phenylhydrazon, C32H 180 4N2, aus 
A. feine, weiBe Nadelchen yom F. 132°, [<x]d =  ca. —1° (Pyridin). — Das p-Brom- 
phenyłhydrazon aus A. m it A. in Prismen vom F. 178°, fast unl. in A., W., A., Aceto- 
nitril. Beim Umkrystallisieren aus sd. Amylalkohol erhalt man dagegcn ein niedriger 
schm. Prod., das aus Acetonitril in Blattchen yom F. 155° krystallisiort. Vff. betracliten 
die beiden Hydrazone ais cis-trans-Isomere. — Das d-Fucose-p-bromphenylhydrazon 
erleidet in sd. Amylalkohol keine Veranderung. — l-AUromethylose-p-bromphenylosazon, 
CisHjoOjNjBr,, aus Eg., darni aus CH3OH Nadelchen yom F. 203°. — l-Altromethybse- 
phenylosazon, C18H 230 3N4, hellgelbe Flocken yom F. 185°, [cc]d — +75°. — d-Fucose- 
p-toluolsidfonylliydrazon, Ć13H 20OcN 2S, aus 95%ig. A. Nadelchen vom F. 175°, [<x]d17 =  
+  17,1° (Pyridin). — l-Fucose-p-lolwlsulfojiylhydrazon, F. 174°, [a]nla =  — 17,0° 
(Pyridin). — Athylchinotosid, K p.j 136°, glasartig erstarrendes sehr hygroskop. Oel, 
[a]i)20 =  +106° (abs. A.). —  Der daraus durch Hydrolyse m it 5%ig. H 2S 0 4 gewonneno 
Zucker bildet nach Behandlung m it A. kórnige Krystallchen vom F. 135—145° u. von 
rein suBem Geschmack. [<x]d20 =  +30,8° (W., Gleichgewichtsdrehung). Phenylosazon,
F . 191°. p-Bromphenylosazon, F. 225°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 373—83. 6/2. 
Heidelberg, Uniy.) Oh l e .

Peter Klason, Beiłrage zur Konstiłution des Fichlenholzlignins. V III. Unter- 
suchung des NaJirungssafies der Fićhle. (VII. vgl. C. 1 9 2 8 .1. 2379.) Der nach T ie m a n n  
dargestellte Nahrungssafł der Fićhte enthalt in einem Falle 36%, nach Inyertierung 
60% Zucker; dio Pentose ist in der Form von Xylose zugegen. — Zur Best. des gel. 
Lignins wird der Saft auf sd. W. zur Trockne gebracht u. m it 60%ig. H 2S 0 4 geschiittelt, 
bis alles scheinbar gel. ist; nach 12 Stdn. wird durch einen Alundumtiegel filtriert u. 
das hinterbleibende, yon H 2S 0 4 durch Erhitzen m it HCl befreite Lignin ąuantitatiy  
bestimmt. Dabei -werden in  einem Falle 14% (yom Trockengew.) gefunden. Dieses 
Lignin wird Protólignin genannt u. ist wahrscheinlich ein intermediares Prod. zwisehen 
Pentosen u. Coniferylalkohol. — Beim Steherdassen einer m it Emulsin gespaltenen 
Pt-Mohr-haltigen Coniferinlsg. an der Luft findet Autoxydation des yorhandenen Goni- 
ferylalkohols s ta tt; /S-Naphthylamin-HCl fallt aus der Rk.-Fl. ein Gemisch yon 
(C10H 10O3) 2 +  C6H 0N  — H 20  u . (C10H 10O3)3 +  C10H 9N —  H 20 . —  Eine autoxydierte 
Lsg. von freiem Coniferylalkohol wird m it S 0 2 gesatt., 12 Stdn. auf ca. 100° erhitzt
u. nach dem Einengen u. Entfernen der gebildeten H 2S 0 4 m it Naphthylaminsalz ge- 
fallt; es bildet sich ein Nd. der Zus. (C10H 10O3)3 +  H 2S03 +  CjoHsN — H 20 , dessen 
Eigg. denen des aus Sulfitablauge erhaltenen Salzes gleichen. — Das F iltra t eines m it 
Naphthylamin-HCl gefallten Saftes scheidet einen gelben Nd. der Zus. 2 C10H 10O3 +  
CI0Hi,N -j- H 20  (F. 228°) ab, offenbar ein A nil eines Protolignins. — DaB Protolignin 
in Coniferylaldehyd bzw. dessen Polymere iibergehen kann, folgt daraus, daB der m it
S 0 2 gesatt. u. 12 Stdn. auf 100° erhitzte Saft nach dem Eindunsten auf Zugabe von 
HCl u. Naphthylaminsalz einen gelben Nd. 2 C10H 10O3 +  H 2S 0 3 +  C10H aN — H 20  
liefert, der dem aus Sulfitabfallauge erhaltlichcn yollkommen gleicht. — Die Ent- 
stehung yon Coniferylalkohol u. Lignin (insbesondere der CH30-Komplexe dieser Verbb.) 
aus Pentosen wird theoret. erklart. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 635— 39. 6/3. Stock- 
holm.) W. W o l f f .

B. Ricca und F. Pirrone, Ober die Bildung von Cyan bei der Oxydation von Blau- 
sdure. Vff. untcrsuchen die Oxydation yon Blausamre in  saurer, wss. Lsg. m it yer
schiedenen Oxydationsmitteln: Na2S20 8, H 20 2, KMnO.,, K 2Cr20 „  M n02, P b 0 2 u. S n02. 
Die besten Ausbeuten an (CN)„ erhalt man ausgehend von KCN m it P b 0 2, ausgchend 
yom roten Blutlaugcnsalz m it Na2S2Os oder KM n04. Die Ausbeuten an (CN)2 schwanken 
ziemlich erheblich u. sind abhangig yon der Konz. u. Rk.-Temp. (Annali Chim. appl. 18. 
550—55. Dez. 1928. Messina, Uniy.) Oh l e .
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Heinrich Loewen, Zur Benzolłheorie. Vf. bespricht zunaehst das U l m a n n sche 
Benzolmodell (C. 1928. II. 754). An den ULMANNsehen Anschauungon ist auszusetzen, 
daB unmóglich im A than (u. gar im Athylen u. Acetylen) die beiden C-Atome ent- 
gegengesetzt geladen sein kónnen u. daB analog im Benzol nicht positiv u. negativ 
geladene C abwechseln kónnen (I), weil dann die H-Atome nicht alle gleichwertig 
waren. (ULMANN nimm t sogar an, daB bei der Red. von Nitrobenzol zu Anilin NH 2 

an einem anderen C haftet ais vorher N 0 2!) — Ais Grundlage des Benzolmodellśś 
nimm t der Vf. das Bp.AGGsche, aus rontgenograph. Messungen am BenzolkrystaU 
abgeleitete (II). In  diesem Modeli sind dio C-Atome in 2 zueinander parallelen Ebenen 
angeordnet, u. zwar abweehselnd. U m  die Nichtspaltbarkeit von o-Disubstitutions- 
prodd. des Benzols zu erklaren, nimmt Vf. an, daB die Lagen in den parallelen Ebenen 
Extremwerten entsprechen; im Mattel bcfinden sieh die Atomc in der (einen!) Aąuatorial- 
ebene. Genauer hat man sieh dieses Modeli so vorzustellen (HI), daB die Spitzen des 
Tetraeders, die die 6  C-Atome darstellen, abweehselnd in  der einen u. der anderen 
Ebene liegen. Diese Anordnung entspricht zugleich der DEWARschen Benzolformel (IV), 
dio von I n GOLD (C. 1922. III . 603. 1256. 1923. I II . 1353. 1355) gestiitzt worden ist; 
nur ist sie sinngemaB (zur CLAtTSschen Diagonalformel) erweitert worden. — Das 
Modeli entspricht im groBen ganzen den Anforderungen, die man an ein Bzl.-Modell 
stellen kann; insbesondere erscheinen o- u. p-Stcllung vor der m-Stellung ausgezeichnet. 
Ferner wird eine nach Ansicht des Vf. befriedigende Formulierung des Naphthalins 
moglich.

Es wird weiterhin der Einwand besproehen, daB o-Phthalsaure eine fumaroide 
Konfiguration im Widerspruch m it den Tatsachen durch das Modeli zugewicsen er- 
halt. Vf. sucht diesen Einwand dadurch zu entkraften, daB er die Biindigkoit des 
Sehlusses von der Anhydridbildungsfahigkeit auf die Konfiguration in Zweifel zieht; 
Malonsaureanhydrid habe sieh nicht darstellen lassen, vielmehr scheine ein gewisser 
Mindestabstand der CarboxyIe fur die Anhydridbldg. notwendig zu sein. (Ztschr. 
Elektrochem. 3 4 . 760—68. Nov. 1928.) B e r g m a n n .

William Edward Garner und Henry Frank Gillbe, Die Ionisation aromatischer 
Nitroverbindungen in  fliissigem Ammoniak. II . (I. vgl. F i e l d , Ga r n e r  u . Sm it h ,
C. 1 9 2 5 . H . 914.) Die Absorptionsspektra der Lsgg. von m-Dinitrobenzol, 2,4-Dinitro- 
toluol, 2,6-Dinitrotoluol, 3,4-Dinitrololuol u. 3,5-Diniłrotoluol in fl. N H 3 zeigen Ab- 
sorptionabanden bei 300—400 A u. m it Ausnahme der 3,4-Dinitroverb. eino 2. Bandę 
im Gelb. Beide Banden verbreitern sieh m it der Zeit; dabei gilt die Beziehung 
(/.„ — ł t)hit — konst. (/.0 u. L  — Wellenlange der Kante, /it =  Prod. aus spezif. Leit- 
fahigkeit u. Verdiinnung zur Zeit t). Die Einfuhrung einer Methylgruppe in m-Stellung 
zu 2 Nitrogruppen hat auf die Lage u. dio Gesehwindigkeit dor Bewegung der K ante 
der Banden kaum einen EinfluB; bei o-Stellung zu einer u. besonders zu 2 Nitrogruppen 
verengt sieh die Bandę im Gelb. Nitrogruppen in o- oder m-Stellung zu einer Methyl
gruppe haben nur geringen EinfluB auf dio Lage der ultravioletten Bando; die E in
fuhrung einer Nitrogruppe in p-Stellung verschiebt die K ante nach R ot zu u. vorursacht 
das Auftreten einer Absorptionsbande im iiuBersten Rot. Die Absorptionskant-e des
3,4-Dinitrotoluols bewegt sieh linear m it der Zeit. Best. der Extinktionskoeffizienten 
der Lsgg. yon m-Dinitrobenzol bei verschiedenen Wellenlangen u. von 2,4-Dinitro- 
toluol bei 465 ^  in einem Konz.-Bereieh, wo die Dissoziation prakt. yollstandig ist, 
ergibt in allen Stadien des Dissoziationsprozesses Proportionalitat zwischen der aus 
den Extinktionskoeffizienten berechneten Konz. des gefarbten Stoffes u. der Leit- 
fahigkeit; die Farbę riihrt also von den Ionen (Anionen) her. Die Greschwindigkeit 
der Bldg. der gefarbten Ionen folgt der Gleichung einer Rk. 1. Ordnung. Fiir die Daten 
von F r a n k l in  uber die molekulare Leitfahigkeit von m-Dinitrobenzol in fl. NH 3
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ist K j =  a2/w (1 — a) yiel besser konstant ais K„ — a3/u2 (1 — a) u. dem K-W ert typ. 
binarer Salzo in fl. NH 3 sehr ahnlich; die Dissoziation der Dinitroverbb. in fl. NH 3 

hat danaeh binaren Charakter. Die Rk. ycrlauft wahrscheinlich nach dem Schema 
R (N 0 2) 2 +  2 NH3 R (N 0 2)2 -2N H 3 ^  R (N 02)2" +  (N2H 0)'', wobei dio Ordnung der 
Rk. nicht durch den IonisationsprozeÓ bestimmt wird. Die intcrmediarc Vcrb. R (N 02)o • 
2 NH 3 lieB sich nicht isolieren. Bei unvollstandiger Dissoziation muB die friiher fur 
die Geschwindigkeitskonstanto angegebene Gleichung modifiziert werden. Die Rk.- 
Geschwindigkoit verdoppelt sich bei Erhohung der Temp. um 10°; krit. Inkrem ent 
ca. 7520 cal. (Journ. chem. Soc., London 1928. 2889—2904. Nov. London, Univ.) K r u .

H. P. Kauimann, Weitere Mitteilung uber meine Mełhode der Ehodanierung 
órganischer Verbindungen. (Vgl. C. 1926.1. 2084.) Verss. m it W. Oehring u. E. Weber 
ergaben, daB man Eg., Ameisensauro etc. durch indifferente Losungsmm., CH3OH, 
Aceton, Essigester, Methylacetat etc., ersetzen kann. Fiigt man zu Lsgg. von Na-, 
N H t- u. Ca-Eliodanid darin den zu rhodanierenden Stoff u. tropft Br hinzu oder 
leitet Cl ein, so entstchen die gewunschten Rhodanabkómmlinge. Besonders geeignet 
ist CH3OH, den man m it dem betreffenden Alkalihalogenid sattigt. — Nach der 
Gleichung:

CgH6.NH 2 +  2NaSCN +  Br, =  C„H6< | ^  $ ,  HS.CN +  2NaBr
wurde so leicht p-Rhodananilin, aus W., F . 97°, gcwonnen. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 
62. 390—91. 6/ 2 . Jena, Univ.) B u s c h .

W. Ipatjew, G. Rasuwajew und W. Stromski, Die Einwirkung von Ammoniak 
auf halogen-subsliluierte Arsine. Da die Rk. zwischen NH 3 u. AsCl3, bzw. seinen Alkyl- 
u. A rylderiw . bisher erst wenig studiert worden ist (bekannt geworden sind nur die 
Arbeiten von M ic h a e l is , L ie b ig s  Ann. 820 [1902]. 291 u. von W ie l a n d , C. 1921. 
I II . 725) haben Vff. NH3 auf (C6H5),As Cl, CH3 ■ AsCJ, u. CcH5 ■ AsC12 einwirken lasscn. 
Das getrocknete Gas wurde in  dio Lsgg. des betreffenden Halogenarsins in  Bzl. unter 
sorgfaltiger Isolierung der Luftfeuchtigkeit eingeleitet; dabei erfolgt quantitative Ab- 
spaltung des Halogens unter Bldg. von NH 4C1. An die frei gewordenen Valenzen des 
As-Atoms werden Ammoniakreste gebunden:

(CcH5)2AsC1 +  2 N H 3 =  (C6H 5)2 -NH2 +  N H 4C1 
prim. Amin (Amid)

CH3-AsC12 +  3N H 3 =  CH3• A s: NH  +  2 N H 4-C1 
C6H5- AsC12 +  3 N H3 =  CcH5-A s: NH +  2 N H4C1.

sek. Amin (Imid)
Das Mol. R -A s: NH ist polymerisiert: [R -A s: N H ]n (n =  4— 6 ). Die Bindung zwischen 
N  u. As wird schon durch die Luftfeuchtigkeit gel., dabei wird NH 3 abgespalten unter 
Bldg. des entsprechcnden Oxyds:

2 (C6H 5)2AsNH2 +  H 20  =  (C0H 5)2As-O-As(C0H 5 )2 +  2N H 3 

CH3 -As: NH +  H ,0  =  CH3-AsO +  NH 3 
CBH6 • A s: NH +  H 20  =  C6H 5 • AsO +  NH 3 

Bei der Einw. von H 2Ó2 auf Arsenaminc wird ebenfalls NH 3 abgespalten, daneben 
bilden sich die entsprcchenden Arsinsauren:

(CgH 5),AsNH, +  H20  +  O =  (CcH 5)2AsO-OH +  n h 3 

CH3 -As: NH  +  2 HlO +  O =  CH3 -AsO(OH)„ +  NH 3 
CcHs • A s: NH +  2 HjO +  O =  CfH5 • AsO(OH)2 +  NH 3 

Dio Arsenaminc werden durch konz. H N 0 3 u. beim Erhitzen m it metali. Na sturm. 
zers. Beim Einleiten von HCl-Gas in die ather. Lsg. des Arsenamins oder beim Ver- 
setzen m it ather. HC1 wird NH.jCl gebildet u. anscheinend das urspriingliehe Halogen- 
arsin regeneriert.

V e r  s u c li e. Diphenylarsenamid, C12H j2NAs, durch 35 Min. langes Einleiten 
von trockenem NH 3 in die wasserfreie Lsg. von (C6H 6)2AsCl (F. 39°) in trockenem Bzl. 
Geringe Selbsterwarmung, Krystalldrusen, F . 53°. W irkt in zerstaubtem Zustande 
oder in Losungsmm. reizend auf die H au t u. die Schleimhaute. Beim Stehen an der 
L uft geht das Diphenylarsenamid in  Diphenylarsenoxyd, C24H 20OAs2, F. 93°, uber. 
Zwecks Uberfuhrung des Diphenylarsenamids in die Diphenylarsinsdure, C12H n 0 2As 
wurde die Substanz m it H 20 2 in alkal. Lsg. erh itzt; Tafelchen aus h. W., F. 170°. Dio 
wss. Lsg. reagiert sauer. — Methylarsenimid, CH4NAs, durch 1-std. Einleiten yon 
trockenem NH 3 in  die Lsg. von sorgfaltig getrocknetem CH3 -AsCI2 (Kp. 130—132°) 
in wasserfreiem Bzl.; Krystalle von unangenehmem, die Schleimhaute leicht reizenden 
Geruch, F . 205°. Kryosićop. Mol.-Gew.-Best. in Bzl. ergab 6 -faches Mol.-Gew. Beim
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Liegen an der Luft sinkt der F. in mehrcren Tagen bis auf 85—90°: Bldg. von CH3• AsO. 
Methylarsinsdure, CH50 3As, Tafelchen, F. 160—161°, 1. in W. m it schwaek saurer 
Rk. —- Phenylarsenimid, CcH 0NAs, durch 45 Min. langes Einleiten von trockenem NH3 

in die Lsg. von trockenem C0H5-AsCl, in wasserfreiem Bzl. Schwack riechende Krystalle, 
F. ca. 265° (Sintern). Beim Liegen an der Luft sinkt der F. infolgo Hydrolyse. In  zer- 
staubtem  Zustande oder in den Dampfen fluchtiger Lósungsmm., sowie in Lsg. ubt 
die Substanz auf die H aut u. die Schleimhautc eine stark  reizcndc Wrkg. aus. Phenyl- 
arsitisdure, C0H 7O3As, Krystalle, F. 157°, 1. in k. W. m it saurer Rk. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 62. 598—604. 6/3. Leningrad, Lab. f. organ. Synthese.) H il l g e r .

Geza V. Szelenyi, System: o-Kresol-Methylalkohol-Wasser. Vf. untersucht die 
gegenseitigen Lóslickkeiten von o-KresoI, Methylalkokol- u. W.-Gemisckcn u. bestimmt 
fiir clieses System die krit. Lósungstempp. Bei diesen Gemischen existieren nur obere 
nmximalc krit. Lósungstempp. Es wird die krit. Lćisungstemp. des reinen o-Kresol- 
u. W.-Gemisckes bei 169,7° m it einer Zus. yon 39,5% Gew.-% o-Kresol u. 60,5 Gew.-% 
W. festgelegt. (Ztschr. Elektrochem. 35. 33—37. Jan . Budapest, Techn. Hoch- 
schule.) F r a n k e n BURGER.

Artkur A. Levine und Hooper Linford, Orientierung im  Benzolring. Die Bromie- 
nm g des 2-Aminoresorcindimethylathers. (Vgl. C. 1926. II. 3041.) Fruher war gezeigt 
worden, daB bei der Halogenierung des Pyrogallol-2,6-dimethylathers im wasserfreien 
Medium eine Monohalogenverb. entsteht, in der das Halogen die m-Stellung zur Oxy- 
gruppe einnimmt. Die Bromierung des 2-Aminoresorcindimethylathers, m it ahnlicher 
Struktur, bzw. des Acetanilids m it der berechneten Menge Brom in Eg. wurde nunmchr 
durekgefiikrt, da eine Bromierung der freien Base im wasserfreien Medium nickt ge- 
lang u. in  Eg. bei Ggw. geringer Mengen Essigsaureankydrid das entsprechende Mono- 
bromaeetanilid gewonnen wurde. Das Monobromderiy. i n  wird durch Kochen m it 
Essigsaureanhydrid nicht acetyliert. Verss., das Bromderiv. zum entsprechenden 
Chinon zu oxydieren, gaben nicht das gewiinschte Prod., sondern es wurden komplexe 
Oxydationsprodd. erhalten, die Stickstoff enthielten. Auck war eine Diazotierung 
u. tJberfiihrung des bromierten Amins in das entsprechende Phenol nicht moglich.

V e r s u c h e .  2-Aminoresorcindimethyldther. D ars t.n ach K a u f f m a n n u . F r a n c k  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907], 4006). Es w-urdc m it Essigsaureankydrid im ge- 
schlossenen Rokr (150—160°) acetyliert u. lieferte den N-Acetyl-2-aminoresorcindimethyl- 
ather (I), der beim Bromieren die Monobrom- (F. 161—162°) u. eine Dibromverb. (F. 212 
bis 213°) gibt. — N-Acetyl-4-brom-2-aminoresorcindimethyldther,G10'B.120 ^ n iT ( \l) .  Hexa- 
gonale Bliittchen aus verd. Eg., feine Nadeln aus Bzl., F. 161—162°. Gibt bei der 
Hydrolyse 4 -Brom-2 -aviinoresorcMim£thyldther, CsH 10O,NBr (III), in schuppenartigen 
Krystallen aus A. vom F . 67—68°. — ;i-Brom-2-iiitroresorcindimethylatlier (IV) gibt bei 
der Red. m it Sn +  HC1 ebenfalls 4-Brom-2-aminoresorcindimethylather, das aber nicht 
acetyliert werden konnte. — Dibrom-2-acetylaminoresorcindimethyldther, C10H u O3NBr2. 
Darst. durch Bromieren des Acetanilids oder der freien Base in Eg. u. Essigsaure
anhydrid. WeiBo nadelartige Krystalle aus Bzl. F. 213—214°. — Isomerer Dibrom-2- 
acetylamiiioresorcindimethyldther, ĆI0H n O3NBr2. Darst. durch Bromieren des Aeet- 
anilids bei Wasserbadtemp., F. 187—188° aus Bzl. (Journ. Amer. chem. Soe. 51. 524 
bis 527. Febr. Pulłman, Washington State Coli.) K in d s c h e r .

Raymond Quelet, Ober einige para-bromierte Athylendenvate des Benzols und ihre 
Organomagnesiumrerbiyidungen. I . Kurze Reff. nach Compt. rend. Acad. Sciences 
vgl. C. 1926. II . 391. 1927. II. 46. 1928. I. 1648. Nachzutragen ist: Zur besseren 
Darst. des Allylalkohols kocht Vf. 400 g Ameisensaure m it 300 g Glycerin 4 Stdn. 
u. dest. langsam. Oberhalb 200° zers. sich das Form iat unter Abspaltung von Allyl- 
alkohol, welcher nach R ein igung  mit K ,C 0 3 iiber festem NaOH dest. wird. — Zur 
Darst. von p-Bromallylbenzol werden 27 g Mg m it 1 Mol. p-Dibrombenzol umgesetzt,
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m it Allylbromid gekocht, nach Zers. m it Dampf dest. usw. Das erhaltene Prod. sd. 
zwar konstant (Kp . 12 95—96°), enthalt aber trotzdem Dibrombonzol u. Spuren p-Di- 
allylbenzol (aus der Di-Mg-Verb.; vgl. C. 1927. II . 1818). Es wird daher m it Br ohnc 
Losungsm. (Kaltcmischung, Belichtung) in  das Dibromid, C9H 9Br3, iibergefiihrt, welches 
sieh von den Nebenprodd. dureh Dest. trennen laBt, obwohl es nicht ganz ohne Zers. 
sd. Dasselbe zeigt K p .^  178—180°, D . 174 1,950, nD 17 =  1,622, E  MD =  +0,99 u. wird 
m it Zinkstaub in  sd. Eg. reduziert . Das so gewonnene reine p-Bromallylbenzol zeigt 
K p . 12 96°, K p . 730 222—223°, D .15„ 1,324, nD15 =  1,559, E  MD =  +0,57. Es liefert mit 
Perbenzoesaure in Chlf. ein Oxyd, C9H 9OBr, viscose, fruchtartig riechende El., K p . 10 

132°, D . 104 1,430, no10 =  1,570, E  Md =  +1 ,5 . — Das rohe p-Brom-A^-butenylbenzol, 
welches wieder fast konstant sd., wird wio oben iiber das Dibromid gereinigt u. zeigt 
dann K p . 14 113°, D . 134 1,275, n D13 =  1,553, E  MD =  +0,88. —  p-Bromstyrol u. seine 
Homologen werden dureh Dehydratisierung der entsprechenden sek. Alkohole erhalten. 
Die beiden ersten Glieder wurden schon von Z ie g l e r  u. T ie m a n n  (C. 1923. I. 313) 
dargestellt. Die sek. Alkohole kónnen aus den aliphat. Aldehyden u. p-Bromphenyl- 
MgBr oder aus p-Brombenzaldehyd u. Alkyl-MgX erhalten werden. Das 2. Verf. 
liefert die besten Ausbeuten. Den p-Brombenzaldehyd stellt Vf. aus p-Brombenzyl- 
ehlorid (dieses vgl. C. 1927. I. 3183) nach dem Verf. von SOMMELET (Buli. Soc. chim. 
France [4] 13 [1913]. 1085) her. —  p-Bromphenylmethylcarbinol, CgH 9OBr. 1. Aus 
(p)Br-C6H4-MgBr u. CH3 -CHO. 2. Aus p-Brombenzaldehyd u. CH3M gJ m it ca. 95°/0 

Ausbeute. K p . 12 130°, D . ls 4 1,464, nD 18 =  1,574, E M D = + 0 ,4 6 .  Phenylurethan, 
C15H 140„NBr, Prismen aus A., F. 103—104°. — p-Bromstyrol, C8H 7Br. Aus yorigem 
m it P 20 6 in sd. Bzl. (1—2 Stdn.). K p . 12 87—88°, D .18„ 1,401, nD18 =  1,599, E M j =  
+1,77. Dibromid, aus A., F. 61°. — p-Bromphenylatliylcarbinol, C9H n OBr. 1. Aus 
(p)B r-C0II4• MgBr u. Propionaldehyd. K p . 13 140—141°, D . 184 1,405, nD 18 =  1,561, 
EM d =  +0,1, 2. Aus p-Brombenzaldehyd u. C2H6MgBr m it 90°/o Ausbeute. Phenyl- 
urethan, Prismen, F . 102°. — p-Brompropenylbenzol, C9H 9Br. Aus yorigem wie oben. 
F. 35°, K p . 12 110°, D . m 4 1,332, nD36 =  1,590, E M D =  +2 ,4 . Dibromid, F . 62°. Oxyd, 
CoHsOBr, Kp.n  123—124°, angenehm riechend. — F ur die Dehydratisierung des p-Brom- 
phenylpropylcarbinols ist P 20 6 nicht geeignet. Man benutzt daher K H S 0 4 (kurzes 
Ref.). — Vergleicht man die Konstanten der obigen p-bromierten Athylenderiw . 
des Bzl., so ergibt sieh, daB dieselben bei den ^)1-Yerbb. durchweg hoher sind ais bei 
den Isomeren. Die A X-Vcrbb. sind dureh hohe Exaltationen ausgezeichnet. In  ihnen 
bildet die seitliehe Doppelbindung m it einer solehen des Kerns eine Konjugation. 
Daa p-standige Br durfte ebenso wie p-standiges CH3 (V. A t jw e e s )  die Exaltationen 
noch erhóhen. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 75—97. Jan . Clermont-Ferrand, Lab. 
de Chim. gen.) L in d e n b a u m .

Donald Holroyde Hey, Die Wirkungen der raumlichen Stellung substituierender 
Gruppen auf die Saureslarke. Die Ansicht yon R u l e , H a y  u. P a u l  (C. 1928. II . 652), 
daB der EinfluB von Substituenten auf die Dissoziation geometr. isomerer Sauren 
ahnliche RegelmaBigkeiten aufweisen wiirde, wie die Rotationskuryen der von diesen 
Autoren untersuchten Yerbb., ist nicht riehtig; die beiden Erscheinungen stehen in 
keiner Beziehung zueinander. Deriyy. der Grotonsaure haben die hóchsten Dissoziations- 
konstanten, wenn CH3 oder Cl dem C02H  benachbart steht; ahnlich ist das Verh. der 
substituierton Benzoesćiuren; die starkste Erhohung der Dissoziation wird dureh o-Sub- 
stitution bewirkt; m- u. p-Substitution w irkt ahnlich wie y- u. (5-Substitution in  der 
aliphat. Reihe. o-Substitution bei Benzoesaure w irkt ahnlich wie cis-Substitution 
in  der Acrylsaure bzw. Crotonsaure. (Journ. chem. Soc., London 1928. 2321—23. 
Swansea, Univ. Coli.) Os t e b t a g .
-,vj Bernhard Fliirseheim, Der EinflufS der raumlichen Stellung von Substituenten 
auf die Sdurestdrlce. Gegeniibor H e y  (yorst. Ref.) yerweist Vf. auf seine alteren Aus- 
ftiimmgen (C. 1925. I. 2053). D ie ' Einfuhrung einer ster. Verzogerung bei der 
Assoziation sehlieBt in sieh, daB die Assoziation yon Ionen u. folglich auch die Disso
ziation eine Zeitrk. ist. Die Bemerkungen yon S p i e r s  u . T h o r p e  (C. 1925. I. 2489) 
iiber die Anschauungcn des Vf. sind unzutreffend. (Journ. ehem. Soc., London 1928. 
3039— 40. Noy. Fleet.) K r u g e r .

Frank Campbell Smith, Die ultravioletlen Absorptionsspektren einiger aromatischer 
Aminosauren wid der Serumproteine. Unters. der ultrayioletten Absorptionsspektra 
von Tyrosin, Tryptophan, Plienylalanin u. der Serumproteine. Im  Tyrosinspektrum 
werden 2 neue Banden bei 2240 u. 1940 A beobachtet. Der yom Vf. am FuB der Trypto- 
phankurye gefundene Extinktionskoeffizient i s t  erheblich niedriger ais der yon W a r d
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(C. 1924. I .  1484) mitgeteilte. Bei Phenylalanin konnte im Gegensatz zu WARD nur 
eino Absorptionsbande festgestellt werden. Die W erte von selir reinem Pferde- u. 
Menschen-Serumprotein sind ident. Das Verhaltnis der Extinktionskoeffizienten im 
Maximum u. Minimum der Kurven kann ais MaBstab der Reinheit eines Praparates 
dienen. Der Extinktionskoeffizient des Globulins im Maximum ist fast doppelt so groB 
ais derjenige des Albumins; hieraus ergibt sieh die Moglichkeit, das Verhaltnis Albumin: 
Globulin in  einer Mischung beider spektrophotometr. zu ermitteln. (Proeeed. Roj'. 
Soc., London Serie B 104. 198—205. 4/2. London, Hospital Medicał Coli.) K r u g e r .

M. Chikano, Uber die Gewinnung von d-Tyrosin aus racemischem Tyrosin mittels 
Oidium lactis. Auf Grund der friiheren Feststellung (vgl. C. 1925. I. 2570), daB raeem. 
Tyrosin von Oidium lactis asymmetr. angegriffen wird, wobei die d-Form zuriickbleibt 
wird die Darst. von d-Tyrosin ausgearbeitet. Kultiyierung von Oidium lactis auf dl- 
Tyrosin u. Rohrzuckernahrlsg., 20—25 Tage bei 18°. Trennen der Lsg. yom Pilz, 
Eindampfen. Es wird meist fast opt. reines d-Tyrosin erhalten [oc]d == 10. Ausbeuto
40—60°/o d. Th. Aus der Mutterlauge wird d-OxyphenyImilchsiiure erhalten. (Ztschr. 
physiol. Chem. 180. 149—52. 4/1. Osaka, Med. Akademie.) M ic h a e l .

Sebastien Sabetay, Neues Verfahren fiir die Darstellung der Styrole nebst Anhang 
uber den Nachweis und dieldentifizierung des prim&renPhcnylathylalkohols. Dio bekannten 
Verff. fiir dic Darst. des Slyrols werden besproehen. Ausgangspunkt yorliegender 
Unters. ist der an Hand mehrerer Beispiele demonstrierte Zerfall der ąuart. Basen 
yom Typus A r■ CH2• CH2■ N R ,• OH in die Styrole Ar-CH: CH2, NR 3 u. H 20 , welclier 
beim Erhitzen der quart. Jodidc mit Alkali schr leicht erfolgt. Ais Vf. daraufhin den 
prim. Phenylathylalkoliol, C0H 5 -CH2 -CH2 -OH, m it KOH erhitzte, tra t  fast ąuanti- 
tativc Dehydratisierung zu Styrol ein. Das Verf. besitzt Vorteile vor den bekannten 
Verff. u. ist auf K ernderiw . genannten Alkohols ubertragbar. Der sok. Phenylathyl- 
alkohol, C0H 5 -CH(OH)-CH3, zers. sieh auch uber KOH, aber ohne Bldg. von Styrol. 
Die Alkohole C,H5 • CH2 • CH, ■ CH„ • OH u. CcH5 -CH(OH)-C,H5 werden nicht dehydrati- 
siert. Dic leichte Dehydratisierung von C6H5 • CH2 • CH2 • OH beruht zweifellos auf der 
Tendenz zur Ausbildung des konjugicrten Systems C0H 5 -CH: CH— u. auf der Mobili- 
sierung des H  durch das benachbarte C6H,;.

V e r s u c h e .  Styrol, CBHS. Gemisch yon /S-Phenylathylalkohol u. 1—1,5 Mol. 
reinem, grob gepulvertem KOH (auch 0,5 Mol. geniigt) erhitzen (mit Vorteil im Cu- 
Kolben) bis zur Bliischenbldg. u. Trennung in 2 Schiehten, obero Schicht iiberdest. 
(140—160°), Destillat uber CaCl2, dann Na trocknen, nochmals m it etwas Hydrochinon 
im Vakuum dest. K p .28 52—53°, Kp. 143°, D .23 0,9038, nn23 =  1,5440, E Ą> =  +1,25, 
charakterist. riechend.’ Gelit am Sonnenlicht in glasigo M. iiber, wird daher in gelber 
Flasehe unter Zusatz eines Antioxygens (Hydrochinon) aufbewahrt. Dibromid, aus 
80%ig. A., F . 72°. — p-Methylstyrol. Ebcnso aus /3-p-Tolylathylalkohol. Kp. 170 
bis 173°. Dibromid, aus 80%ig. A., F. 45°. — Die leichte Dehydratisierung des /J-Phenyl- 
athylalkohols kann m it Vorteil benutzt werden, um denselben im Gemisch m it anderen 
Alkoholen (Geraniol, Rhodinol, Phenylpropylalkohol usw.) u. in ath ..0 len , wie sie in 
der Parfumerie yerwendet werden, nachzuwcisen. Man dest. das Gemisch iiber festem 
KOH; das Styrol befindet sieh schon in den ersten ccm des Destillats, wird in das Di
bromid ubergefuhrt u. dieses aus 80%ig. A. umkrystallisiert. Die fl. Bromide des 
Geraniols, Rhodinols usw. bleiben in der Mutterlauge. Die Menge des Dibromids erlaubt 
einen RuckschluB auf den Geh. an Phenylathylalkoliol. Einige prakt. Beispiele zeigen 
die Verwendbarkeit des Verf. (Buli. Soc. ehim. Franco [4] 45. 69—75. Jan . Puteaux 
[Seine], Parfum. HOUBIGANT.) LlNDENBAUM.

A. Quilico u n d  E. Fleischner, Kupplung von Diazoniumsalzen in  den Seilen- 
ketlen ungesattigler Yerbindungen. II. (I. vgl. C. 1928. II . 1433.) D ie U n te rs . iiber d ie 
R kk . zw ischen P h en o liith crn  m it ungesiitt. S e ite n k e ttc  u . D iazon ium salzen  w ird  fo rt- 
gese tz t u . au f d as  Isoeugenol au sg edehn t. D iese V erb . i s t  d esh a lb  besonders in te ressa n t, 
weil sieh  in  ih r  auB er de r P ro p en y lk e tte  noch  e in  freics P h en o lh y d ro x y l b e fin d e t m it 
einer fiir even tu e lle  K u p p lu n g srk k . yerfiigbaren  freien  o -S te llung . W ah re n d  das E ugenol 
naeh  Verss y o n  O d d o  u. P u x e d d u  (G azz. ch im . I t a l .  35 [1905]. I .  55. 36 [1906]. 
I I .  1 ) u . v o n  B o r s c h e  u. S t r e it b e r g e r  (B er. D tsc h . chem . Ges. 37 [1904]. 4135) 
norm al m it D iazonium salzen  in  wss. allcal. L sg. re a g ie r t  u . g u t  k ry sta llis ie ren d e  O xyazo- 
verbb . lie fe rt, g ib t  d a s  Isoeugenol, das v o n  P u x e d d u  (A tti  R . A ccad. L incei [R om a], 
R en d . [5] 15 [1906], II. 131) ebenfalls in  w ss. a lk a l. L sg. u n te rsu c h t w urde , u n te r  
d iesen  B edingungen  zw ar auch  eine a lle rd ings se h r schw er k ry sta llis ie ren d e  A xyazo- 
yerb. B eim  A rb e iten  in  a lkoh . u . e ssigsaurer Lsg. k o m m t Vf. jed o ch  zu  g an z  an d eren

XI. 1. 126
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Rcsultaten. Es zeigt sich der groBo EinfluB, den ein Losungsm. auf den Verlauf oiuer 
Rk. ausuben kann. Wahrend in wss. alkal. Lsg. das Phenolhydroxyl eine der Doppel- 
bindung der Propenylketto iiberlegeno Reaktionsfiihigkeit zeigt, ist in alkoh. oder 
essigsaurer Lsg. die Doppelbindung aktiver. Das Isoeugenol reagiert unter diesen 
Bedingungen wie das Anethol, indem tro tz der Ggw. des freien Hydroxyls die Seiten- 
kette in Aktion tr i t t .  Der Endeffekt is t die Aboxydation der Seitenkette bis zur Aldehyd- 
gruppo u. eine Red. der Diazoverb. zum Hydrazin. Es entsteht das Phenylhydrazon 
des Vanillim. Interessant ist, daB man das analoge Verh. des Anethols, Isoeugenols 
u. der anderen Propenylather im Gegensatz zu ihren Allylisomeren voraussagen kann, 
wenn man die Ansicht A n g e l is  (C. 1924. II . 303) iiber das analoge Verh. von Benzol- 
deriw . des Tjrpus A-CGH4-B (A  u. B =  o oder p) u. der entsprechenden aliphat Verbb. 
A-B in Betracht ziekt. Wenn man sich im Anethol u. Isoeugenol dio Benzolringe eli- 
m iniert denkt, so kommt man zu den Verbb. I :  CH30  • C H : CH-CH3 u. I I : HO-CH: 
CH-CH3 m it Enolstruktur. Da die A k tm tiit einer Doppelbindung durch eino Oxy- 
oder Alkoxygruppe an dem durch Doppelbindung yerkmipften C-Atom sehr yerstarkt 
wird (vgl. K. H. M e y e r , Ber. Dtsch. chem. Ges. 47 [1914]. 1741 u. friiher), so werden 
Substanzen des Typus III u. IV viel leichter Additionsrkk. geben ais Verbb, vom Typus
V. Nach A n g e l i  (I. e.) haben nun die Propenylphenolather eine S truktur des Typus 
III bzw. IV (vgl. auch I), die Allylphenolather dagegen, wie das Eugenol u. Safrol, 
sind den Verbb. H 0-C H 2 -CH: CH., u. CH30-C H 2 -CH: CH, vergleichbar, die schwerer 
rcagieren. Die groBo Aktivitiit der Propenylather is t also der OH-Gruppe in p-Stellung 
zur Seitenkette zuzuschreiben, die so wirkt, ais ob sie direkt an der Seitenkette, u. zwar 
an der Doppelbindung haftete. Diese At hor sind also ais wahre Enole aufzufassen.— 
Es besteht eine Analogie im Verh. der Diazonium- u. der Nitrosoverbb. z. B. des Nitroso- 
dimethylanilins, aus dem Q u il ic o  (C. 1928. II. 877) durch Einw. auf Safrol die 
ScHiFFsche Base: CH=0 2C: C„H3 -CH: CH-CH: N-C0H,-N(CH 3)2 erhielt, die sich 
auch leieht aus Piperonylaerolcin u. N,N-Dimethyl-p-phenylcndiamin bildet.

I I I  R .C = C - R ; IV  R • C = C • R ' V R -C :C -R '
ÓH II 6 Alk. H H  H

V II

0 -C 0 -C H 3 

vO CH 8

J H  :  N - N H • C J I ,  - N O ,  Ć H : N  • N ( 0 C • C H a) • C 0H 4 - N O ,

V e r  s u c h  e. Vanillin-p-nilrophenylliydrazon, C14H 130 JN3 (VI), aus Isoeugenol 
u. nach H a n tz s c h  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 3337) diazotiertem p-Nitro- 
anilin in alkoh. Lsg. Aus w. A. kleine scharlachrote Prismen, E. 225° (Zers.). LI. in 
k. verd. Alkalien m it Totvioletter Earbe, wird durch Zufugen voń Siiuren unvcrandert 
wiedergewonnen. —  Diacetylderiv., C18H 170 6N3 (VII), aus VI m it Acetanhydrid. Aus 
A. heligelbe mkr. Nadelchen, F. 151°. Eine Acetylgruppe haftet am OH, die andere 
am a-N des Phenylhydrazons. —  Acetyhanillin-p-nitrophenylhydrazon, C16H 150 6N3, 
aus Acetylvanillin u. p-Nitrophenylhydrazin. Aus h. A. goldgelbe Krystalle, F. 179u. 
W ird diese Verb. m it Acetanhydrid u. Na-Acetat gekocht, so geht sie in das direkt 
durch Acetylierung aus dem p-Nitrophenylhydrazon des Vanillins erlialtene Diacetyl- 
deriy. vom F. 151° uber, wodurch dessen Konst. bewiesen ist. —  N- [4-Nilrophenyl]- 
N'-[4-oxy-3-methoxybenzyl]-hydrazin, C14H 150 4N3, durch Red. des Vanillin-p-nitro- 
phenylhydrazons (F. 225°) m it konz. N a2S20 4 in l% ig. NaOH. Kleine gelblich weiBe 
Krystalle, F . 192° (Zers.). Oxydiert sich leicht an der Luft. — VanUlin-p-nitrophenyl- 
hydrazon wurde auch aus Vanillin u. p-Nitrophenylhydrazin erhalten. F . 225°. Die 
Verb. erwies sich ais vóllig ident. m it der aus Isoeugenol u. diazotiertem p-Nitroanilin 
liergestellten. Auch das Diacetylderiv. vom F. 151° ist ident. m it dem friiher dar- 
gestellten. Fiir das p-Nitrophenylhydrazon geben B i l t z  u. S ie d e n  (L ieb igs Ann. 
324 [1902]. 323) einen etwas hoheren F. (227°) an. — Bei der Einw. von diazotiertem 
p-Nitroanilin auf Isoeugenol in wss. KOH entsteht das schon von P u x e d d u  (1. c.) 
erhaltene l-Propeiiyl-4-oxy-3-methoxy-5-[4-nitrobenzolazo]-benzol, rotbraunes Pulver, 
das sich gegen 100° zu zersetzen beginnt. In  Alkali mit intensiv roter Farbę 1. — 
Vanillin-o,p-dinitrophenylhydrazon, Cu H ,20 6N4, aus Isoeugenol u. nach H a n tz s c h  
diazotiertem o,p-Dinitroanilin in alkoh. lag . Aus Eg. kleine verfilzte Nadeln, F . 250° 
Zers., 1. in Alkali m it rotvioletter Farbę. Die Verb. wurde auch aus Yanillin u. o,p-Di-
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nitrophenylhydrazin erhalten u. erwics sich ais ident. m it der auf andere Weise dar- 
gestellten Vorb. — Acetylderw. des Piperonal-p-nitroplienylhydrazons, ClcH i3 0 sN^, 
aus A. hellgelbe perlmutterglanzende Schuppchen, F. 208°. Is t ident. m it dem Acetyl- 
deriv. der Verb. aus Isosafrol u. diazotiertem p-Nitroanilin (s. I. Mitt. 1. c.). (Gazz. 
chim. Ital. 59. 39—49. Jan. Mailand, Techn. Hochschule.) F i e d l e r .

P. Lipp und Maria Holi, Studie zum Additionsprobhm an einem Fali aus der 
Camphenreihc. Bei dem Vcrs., die Addition von Essigsaure in Radikalform beim 
Camphen (VI) durch Auflósen von S03 in Eg. herbeizufiihren, wurde Verb. IX erhalten. 
Die Konst. dieses Sultons lieB sich dadurch fcstlegen, daB XI in alkal. Medium zu
2 stereomeren 2 -Oxycamplian-co-sulfonsauren X reduziert wurde (endo- u. exo-Form), 
von denen die exo-Form unter W.-Abspaltung IX ergab.

C„Hn CaHn C6H n

I-LC1-I------Jen II,c l I JcH I-LcL jCH • OH

VI li IX I / u X I
CH2 II2C— SO, CH2 -S03H

V e r  s u c h e. 2-Oxycamphan-u>-sulfonsdurelaclon, C10H 16O3S (IX), aus Camphen 
([a]n =  +82°, in A.) +  S 0 3 in Eg. bei 100° ncben Isobornylacetat; markasitahnliche 
Aggregate, aus verd. CH3OH, F. 133,5“ (korr.); K p.nn 147,5—148°, korr.; erstarrt 
paraffinartig, farblos, wird opak; opt.-inakt. Opt. nahezu inakt. Cnmphen ([a]n =  
—6,64°) ist schwcrcr in Rk. zu bringcn, liefcrt aber das gleiche Sulfolacton. — Das 
Sulfon gibt m it sd. 10%ig. NaOH das Na-Salz der 2-Oxycamphan-co-sulfonsaure, 
C10H n O.,SNa; farblose Blattchcn, aus verd. NaOH; m it Ba(ÓH )2 resultiert das Ba- 
Salz (C10H 17O4S)2Ba. Das entsprechende NH 4-Salz, durch Kochen mit NH3 erhalten, 
hat, aus A., Zers.-Punkt 186°. R ey ciile rsc Iic  Camphersulfonsaure gibt in absol. A. 
mit Na neben fliichtigen neutralen Prodd. (Gemenge von Borneol u. Isoborneol?) 
das Na-Salz der 2-Oxycamphan-o)-sulfonsaure, farblose Bliittchen, aus verd. NaOH. 
Die freie Saure C10H 18O4S ist sehr hygroskop. NH4-Salz Cł0H 2lO4NS; aus CH3OH-A., 
Zers.-Punkt 232°; aus der Saure in A. +  NH3. — Der abfiltrierte A. hinterlieC das 
Sulton IX. Danaeh besteht dio rohe Oxycamphansulfonsaure im wesentlichen aus 
der nicht zur Sultonbldg. befiihigten Raumform, der Endoform u. nur zum kleinen 
Teil aus der stereomeren Exoform, die die spontane Dehydratation erleidet. p-Toluidin- 
salz, C17H 2, 0 4NS, aus der Oxysulfonsaurc in absol. A. m it p-Toluidin; aus CH3OII-A., 
farblose Nadeln, F. 152—153° (Zers.). — p-Toluidinsalz der Reyclilerschen d-Campher- 
sulfonsaure, C17H 250 4NS; weiBe Nadeln, aus CH3OH, F. 161—162° (korr.), sintert 
v o rh er. — End'o-2-oxycam phan-ft)-sulfonsaure wird durch Eg. +  raucli. HC1 im Rohr 
bei 70° (hóhero Temp. fiihrt zu partieller Spaltung in H 2S 0 4 u . einen ungesatt. organ. 
Rest) in die Exoform umgelagert u . ergibt durch W.-Abspaltung d as  Sulton IX. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 62. 499—504. 6/3. Aachen, Techn. Hochsch.) B usch .

L. Ruzicka und A. G. van Veen, Hóhere Terpenverbindungen. XXXV. Uber die 
Konslilution des Bisabolens. (XXXIV. vgl. C. 1928. I. 1863.) R u z ic k a  u . Ca p a t o  
(XXIV. M itt., C. 1925. I I . 173) haben gezeigt, daB Bisabolen sehr wahrscheinlich ein 
Gemisch der 3 KW-stoffe I (a), II (/?) u. III (*/) darstellt. Vff. haben rersucht, das 
eine oder andere dieser hypothet. Isomeren ńachzuweisen. Aueh andere Isomere m it 
der ,,Limonenform“ am iiuBersten Ende der Seitenkette konnten vorhanden sein. 
Untersucht wurde sowohl naturliches Bisabolen (A) ais auch aus dom Trihydrochlorid 
regeneriertes (B), u. es ftonnte gezeigt werden, daB ein grofier Teil beider aus III besteht. 
Ozonisierung von A  u. B  in CC14 oder Eg. ergab reichlieh Aceton u. Lamlinsdure. Die 
Bldg. letzterer aus III ist ohne weiteres klar, jedoch auch aus I u. II durch weiter- 
gehenden Abbau moglich, u. daB ein solcher tatsachlich erfolgt, zeigte die Feststellung 
von Benisteinsdure unter den Ozonidspaltprodd. Die Lage der mittleren Doppelbindung 
entsprechend III lieB sich aber wie folgt beweisen: A  lieferte, in Cyclohexan hydriert, 
ein Te.trdhydrode.riv., welchem Formel IV zukommt, denn sein Abbau durch Ozon 
ergab Methylheptanm  (V) u. 4-MetJiylcydohexanon. Diese Ketone wurden zwar nicht 
in reiner Form isoliert, aber durch Óxydation zu 2-Metliylhexansdure-(6 ) u. p-Methyl- 
adipinsdure sicher nachgewiesen. — B  wurde auf einen etwaigen Geh. an I  gepruft.
I entsprieht dem Limonen u. sollte daher, dem Verf. yon H a r r ie s  u . A d a m  (Ozoni
sierung in Eg. u. folgende 0 r0 3-0xydation bei Raumtemp.) unterworfen, /?,<5-Diacetyl- 
valeriansaure liefern.” Letztere wurde aber aus B  nicht erhalten. I  kann also hochstens
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in  Spuren vorhanden scin. Dasselbe gilt fiir II u. Isomere m it endstandiger ,',Limoncn- 
form“ , da Formaldehyd u. Ameisensiiure unter den Ozonidspaltprodd. von A  u. Ii 
nicht aufgefunden wurden. Da auch das Bisabolen des Ingwerols aus III besteht (nachst. 
Ref.), scheint die ;<-Form (Tcrpinolenform) bevorzugt zu sein, was insofern auffallt, 
ais bei den Terpenen das Terpinolen keine wichtige Rolle spielt. — Mit 2 oder 3 Atomen S 
erliitzt, liefert B  keine Spur eines Naphthalin-KW-stoffs, wahrend das isomere Zingi- 
beren glatt zu Gadał i n dehydriert wird. Dies ist bemerkenswert, weil beide Sesąui- 
terpene durch starko Sauren zu liydrierten Naphtlialinen isomerisiert werden. Die 
mittlere, semicycl. Doppelbindung, welche beim Zingiberen eine andere Lage besitzt 
(nachst. Ref.), scheint beim Bisabolen die Bldg. des Naphthalinringes zu verhindern. 
Tatsiichlicli lieB sich zeigcn, daB sic in den Ring wandert, denn das Dehydricrungsprod. 
lieferte, m it Cr03-H2S04 oxydiert, TerepJithalsćiure, welche bei der gleichen Oxydation 
des Bisabolens selbst nicht entstelit. Mit Se nach der Vorschrift von DlELS u. KARSTENS 
(C. 1928. I. 794) wurde das gleiche Resultat wie m it S erhalten.

c h 3

• CII,

CHa c h 3 c h 3 c h 3 c i i ,  c i i 3 c h 3 c h 3 c h 3 c i i ,
V e r s u c h o. Naturliclies Bisabolen. Aus Opopanaxól (vgl. XXIV. Mitt.). K p . 12 

130—135°, D . 154 0,875, no20 =  1,493. — Telraliydrobisabolen. Hydrierung in Cyclo- 
hexan m it P t oder P t0 2 bei gewóhnlichor oder auch hoherer Temp. K p . 15 ca. 125°,
D . 154 0,857. Entfarbt sehr langsam Br in CS.,, gibt m it C(N02), in A. Gclbfiirbung. 
Wird in Eg. - f  P t0 2 weiter hydriert zu dem von S e m m l e r  u. R o s e n b e r g  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 46 [1913]. 769) beschriebenen Hezahydrobisabolen, K p . 15 ca. 125°, D . 154
0,828. — Die aus dem Ozonidspaltprod. des Tetrahydrobisabolons isolierte Fraktion 
70—80° (12 mm) wurde m it NaOBr weiteroxydicrt, das erlialtene Siiuregemisch m it 
W.-Dampf behandelt. Der fluchtige Anteil lieferte, m it SOCL, dann Anilin behandelt,
2-Methylhexansaure-(6)-anilid, Kp. im Hochvakuum 140—150°, aus verd. A., F. 85°, 
u. wurde m it einem synthet. P raparat identifiziert. Der nicht fluchtige Anteil lieferte 
ft-Mełhyladipinsaure, aus Aceton-Bzl., F. 93—94°. (Ł ie b ig s  Ann. 468. 133—43. 
16/2.) L in d e n b a u m .

L. Ruzicka und A. G. van Veen, Hóliere Teiyenverbindungen. XXXVI. Dber 
die Konstitution des Zingiberens. (XXXV. vgl. vorst. Ref.) Zuerst wurde versucht, 
ob sich durch Einw. von HCl-Gas auf die eisgekiihlte absol. ath . Lsg. des Zingiberens (Z) 
ein Trihydrochlorid gewinnen, d. h. die Bldg. des bicycl. Isozingiberens umgehen laBt. 
Die absol. alkoh. Lsg. des Rk.-Prod. schied boi langerem Stelien zwar Krystalle aus, 
welche jedoch m it Bisabolentrihydrochlorid ident. waren. Da Z  m it N a u. A. leicht 
ein Dihydroderiv. liefert ( S e m m le r  u . B e c k e r ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 46 [1913]. 
1814), so enthalt es sehr wahrseheinlich eine aliphat. Konjugation, u. da sich ferner 
das Bisabolentrihydrochlorid, wie man auch seine Formel schreiben mag, zu einem 
KW-stoff m it Konjugation nicht in Beziehung bringen laBt, so kann das erlialtene 
Trihydrochlorid nicht von Z  herruhren. Folglieh enthalt Z  aus Ingweról auch Bisabolen 
(B). — Die Ozonisierung dieses rohen Z  ergab nur die Abbauprodd. von B  (y-Form), 
namlich Aceton, Liivulin- u. Bernsteinsauro. Die Ausbeuten an den beiden Sauren 
lassen auf eine Beimengung von 20—30% B  schlieBen, wahrend die Ausbeute an 
Aceton so hoch ist, daB ein Teil desselben aus Z stammen muB. — Sodann wurde rohes Z  
in neutraler Lsg. hydriert u. das entstandene Telrahydroprod. ozonisiert. Aus dcm 
Ozonidspaltprod. lieB sich das Semicarbazon des Methyllieptanons isolieren, welch 
letzt-cres wahrseheinlich aus Tetrahydrobisabolen (vorst. Ref.) entstanden ist. — Be- 
kanntlich wird Z  durch S zu Cadalin dehydriert, B  dagegen nicht. Um die Bldg. bicycl. 
Prodd. zu vermeiden, wurde Hexahydrozingiberen der Dchydrierung unterworfen, u. 
zwar katalyt. tiber Pd. Das erhaltene Prod. lieferte, m it Cr03-H2S 0 4 oxydiert, Tere- 
phthalsaure, d. li. dasselbe Oxydationsprod. wie dehydriertes B  (vorst. Ref.), jedoch 
mit hoherer Ausbeute, ais aus dem beigemengten B  allein zu erwarten gewesen ware. 
Da nebenbei keine Spur einer Benzoltri- oder -tetracarbonsaure nachweisbar war, die 
sich aus etwa yorhandenem Cadalin hatten bilden miissen, so war der SchluB berechtigt, 
daB B  u. Z  dasselbe C-Gerust bositzen. — Um dieses Resultat weiter zu sichcrn, wurde



1929. I. D. O r g a n is c h e  C h e m ie . 1933

der B  zugrunde liegende Bzl.-KW-stoff I synthetisiert u. dio Ausbeute an Terephtlial- 
siiuro bei seiner Oxydation m it Cr03-H2S 0 4 festgestellt. Dieselbe war etwa ebenso 
Iiooh (ca. 30%) wie aus dem Dehyclrierungsprod. des rohen Hexahydrozingiberena.

Auf Grund der vcrmuteten Aeetonbldg. bei der Ozonisierung von Z  (vgl. oben) 
miiCto die Lage der Konjugation entsprechend Formel II angenommen werden (wobei 
die Lago der Kerndoppelbindung noeh unbestimmt ist). Wic STAU DING ER u . Mit- 
arboiter (C. 1924. II. 170) gezeigt haben, lagert sich Diazoessigestcr leicht an aliphat. 
Konjugationen an. Aueh rolies Z  lieferte m it diesem Agens einen Ester, der nach Ver- 
seifung eine reine Saure von der Formel III entspreehenden Zus. zu isolieren erlaubte. 
Bei der Ozonisierung derselben wurde viel Aceton erhalten u. dadurch obiger Befund 
bestatigt, aber die hoheren Abbauprodd. lieBen sich, aueh nach Veresterung, nicht un- 
zers. dest.— Der aus rohem Z  u.Diazoessigester erhaltene Ester wurde soweit wie móglich 
hydriert, darauf nach D i e l s  m it Se dehydriert u. das Dohydrierungsprod. m it Cr03- 
H 2S0 4 oxydiert. Wieder wurde Terephthalsaure erhalten, woraus zweifellos folgt, daf3 
Z  ein 1,4-disubstituiertes Cyclohexanderiv. ist. — Zur Feststellung der Lage der Kern
doppelbindung wurde der Ozonabbau des Dihydrozingiberens untersueht, in welchem 
dio stórende Konjugation aufgehoben ist. In  Eg. m it folgender CrOa-Oxydation lieCcn 
sich wieder nur Aceton, Lavulin- u. Bernsteinsaure nachweisen, da die hoheren, zer- 
setzlichen Prodd. nicht rein zu erhalten waren. Ais aber das in CCl4-Lsg. dargestellto 
Ozonid m it KM n04 in Aceton yorsichtig oxydiert u. der saure Anteil m it sd. methyl- 
alkoh. H 2S 0 4 yerestert wurde, resultierte ein Ester O^H^O^, der sich nach der OCH3- 
Best. von einer Dicarbonsciure Gl iH20Os ableitet. Diese lieferte, m it NaOBr weiter 
oxydiert u. wieder yerestert, einen Ester C'l4/ / 2106, der sich von einer Tricarbonsaure 
Cn HlaO0 ableitet. C12H 20O5 ist folglich eine Methylketondicarbonsaure. Diese Resultate 
sind nur m it Formel IV des Dihydrozingiberens yereinbar. Saure C12H 20O5 besitzt 
Formel V u. Saure CnH^Og Formel VI, Z  selbst schliefilich Formel II. — IV liefert, 
mit S dehydriert, Cadalin, obwohl weniger wie Z  selbst. Daraus folgt klar, daB dic 
mittlere (semieyel.) Doppelbindung in B  die Cadalinbldg. yerhindert. Aueh die Cycli- 
sierung durch starko Siiurcn erfolgt bei Z  viel leichter ais bei B.

V e r  s u c h  e. Rohes Zingiberen. Aus Ingweról. K p . 12 128—130°, D . 174 0,874, 
‘ni)20 =  1,4975, [a]D =  —59° 5'. Lieferte m it Eg.-H2S 0 4 nach S em m ler u . B e c k e r  
(1. c.) Isozingiberen, K p . 14 130—135°, D . 134 0,910, n D20 =  1,506; Dihydrochlorid, F. 168°.
— Hemhydrozingiberen (gemiseht mit Hexahydrobisabolen). Dureh Hydrierung in 
Eg. D.20, 0,829, nD20 =  1,4567. — Deliydrierung desselben nach den Angaben von 
Z e l in s k y  u. T u ro w a -P o i.la k  (C. 1925. II. 1248. 1926. I. 2287) uber Pd-Kohlo 
bei 345—360° u. 10 mm ergab nach 3 -maligem Uberleiten ein Prod. yon K p . 12 ca. 135°,
D . 154 0,884, noeh etwas C-reicher, ais der Formel CI5H 24 (nachst. Verb.) entspricht. — 
Syiithet. 2-Melhyl-6-p-tolylheplan, C15H 24 (I). 2-Methylhepten-(2)-on-(6) m it (p)CH3- 
C6H4-MgBr unter Kiihlung umsetzen, 24 Stdn. stehen lassen usw. Die Hiilfto des 
Ketons wird zuruekgewonnen. Rk.-Prod. (Kp . 15 140—155°), Gemisch von Alkohol u. 
KW-stoff, 1  Stde. m it K H S0 4 auf 200° erhitzen, gebildeten KW-stoff (Kp . 15 145—150°) 
in Cyclohexan +  P t hydrieren. Kp . 15 135—136°, D . 154 0,8524, n ^ 18 =  1,4832, Md =  
68,44 (ber. 6 8 ,8 6  fur |^ ). — Telrahydrozingiberen (gemiseht m it Tetrahydrobisabolen), 
CjgHgfl. Durch Hydrierung von Z  in Essigester -f- P t bei Raumtemp. K p . 18 130—135°,
D . 154 0,842, nD2o _  i j4 0 3 j Md =  6 8 ,6 8  (ber. 68,75 fiir f ) .  — 2-Methylheptanon-(6)-semi- 
carbazon, C9H ,0ON3, aus A., F. 154°. — Saure C\-H260 2 (III). Z  m it Diazoessigester in 
C02-at 100 Stdn. auf sd. W.-Bad erhitzen, im Vakuum fraktionieren, zuruckgewonnencs 
Z  von neuem umsetzen, Fraktion 160—185° (0,5 mm) m it sd. alkoh. KOH yerseifen. 
Dickes Ol, Kp.„ 170—180°. — Dihydrozingiberen (IV, gemiseht m it Bisabolen). Aus Z  
mit Na in sd. A. Kp.ls 135—136°, D . 154 0,865, nD2“ =  1,4881. Gibt m it HG1 amorphcs 
Prod. Reagiert nicht m it Diazoessigester. — Ester CnH2iOs (nach V), K p . 0l3 140 155°.
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— Ester Cu H2i0 6 (nacli VI), K p . 0l3 140—150°. (L ie h ig s  Ann. 468. 143—62. 16/2. 
U trecht, Univ.) LlNDENBAUM.

Adelaide Labo, Naliirlichcs Menthol und kunstliche Menthole. Sammelbericht 
ilbcr Herst. u. Eigg. von naturlichem u. synthet. Menthol. (Riv. Ital. Essenze Profumi 
11. 15— 19. 15/1.) G r im m e .

Adelaide Labó, Oxycitronellal. Schrifttumsbericht iiber Herst. u. Eigg. (Riv. 
Ita l. Essenze Profumi 11. 29—33. 15/2.) Gr im m e .

Juliusv.Braun undAlbrecht Heymons, Imid- undAmidchloride nicht-aromatischer 
Sduren. I II . M itt. (II. vgl. C. 1927. II. 815.) Die Zersetzlichkeit von Imidchloridcn
R-C(Cl): N -R ', die sich von nichtaromat. Sauren ableiten, ist dadurch bedingt, daB der
im Saurerest R  benachbart zu —C(C1) <  enthaltene H  sich nach dem N  hin verschiebt, 
unter Bldg. von Moll. m it der Gruppierung >  C(C1)-NH-R'. —  Fehlt ein solcher H, 
so erhalt man Imidchloride, die noch bestandiger sind ais die sich von aromat. Sauren 
ableitenden. Wahrend sich letztere, z. B. C6H 5 -C(C1): N-CH3, bei hóherer Temp. in 
N itril u. Chloralkyl zers., erwiesen sich nach Verss. von O. Stein z. B. die von Fenchol- 
sdure sich ableitenden Imidchloride bei hóherer Temp. bestandig. Doch handelt es 
sich hicr nur um graduello Verschiedenheiten u. die Imidchloride, die sich von nicht
aromat. Sauren m it tertiiir gebundenem Carboxyl ableiten, konnen sich den aromat. 
Verbb. ganz anschlieBen, so daB sich fiir beide Kórperklassen vollige Analogie ergibt. — 

Dies wurde in der Reihe der Campholsaurederiw. (nebenst.) 
festgestellt. Das N-Methylimidchlorid (R =  CH3) gibt beim 
Erhitzen am RiickfluB u. Dest. das Nitril der Campholsaure 
C10H 17N ; Kp. 213—215°; F. 70°. — Campholsaureathylamid 
F . 8 8 °; K p . 20 160° gibt m it PC15 nach Abdest. des POCl3 
bis 120° das Athylimidchlorid der Campholsaure; spaltet bei 
Siedetemp. C2H 5 -C1 ab u. gibt Campholsaurenitril. — 

Ebenso verhalt sich das Campholsaureisoamylamid, F. 42—43°; K p.x 150°. — Es wurde 
weiter untersueht, ob die Analogie zwischen der aromat, u. nichtaromat. Reihe auch 
bei den von dialkylierten Amiden sich ableitenden Amidchloriden vorhanden ist. — 
Trichloressigsduredidlhylamid, C6H 10ONC13; Kp . 12 108—112°. ■— Campholsaurediathyl- 
amid C^H^ON; Kp . 12 140—145°; farblose Krystalle, F. 29—30°. — Auf beide wirkt 
PC1S auf dem W.-Bade nicht ein. — Didthylamid der Chloressigsdure C6H 120NC1; K p . 10 112 
bis 113°. — n-Buttersaurediathylamid C8H 17ON; K p . 12 92°. — Ersteres gibt m it PCIS 
in Chlf. HC1 u. eine FI., die sich bei der Dest. zers. — Beim Buttersaureamid waren 
die Zers.-Erscheinungen geringer: Bldg. von Amidchlorid u. von durch Abspaltung 
von HC1 daraus entstehendem CsHu NCl, K p . 13 100—107°. — Es wird also bei einem 
aliphat. Amidchlorid R-CH 2 -C(C12)-N -R 2' nicht wie bei einem aromat. beimErwarmen 
Cl-R', sondern HC1 abgespalten, vcrmutlich unter Bldg. von R -C H : C(C1)-N-R'2. — 
Methyldthylessigsaurediathylamid C9H 19ON, K p.u  84—86°. Gibt m it PC16 HC1 u. die 
Verbb. C\H18NCl u. C9H19NCl2. —  Verb. CgHlsNCl, 11. in PAe.; K p . 13 76—85°; riecht- 
nach Menthol; gegen W. ziemlich bestandig, was bei einem Stoff (C2H 6)(CH3)C: C(Cl) • 
N(C2H 5)2 durehaus plausibel erscheint. — Verb. C9HlgNCl2, fast reines Amidchlorid, 
wird durch W. zum reinen Ausgangsmaterial hydrolysiert; gibt m it Anilin in Chlf. 
das Amidin  C,EH 21N2=(C 2H5)(CH3)CH-C(: N ’C6H 5)-N(C2H5)2; Kp. 152—156°; schwach 
gelbe Fi., riecht iSonitrilahnlich. — C30H 50N4Cl6P t, Zers. 124—127°. — Danach wachst 
die Bestandigkeit der Amidchloride nichtaromat. Sauren beim Ubergang von der 
Essigsaure zu ihren Homologen, erreicht jedoch nicht die Bestandigkeit der aromat. 
Vertreter, wenn im Saurerest benachbart zur —C(Cl2)-Gruppe H, der m it dem Cl in R k . 
treten kann, dargeboten wird. — Zum SchluB weisen Vff. auf folgende 2 Tatsachen hin:
1. Aliphat. u. fettaromat. Imidchloride u. -bromide addieren in ihrer dureh H-Ver- 
schiebung sich einstellenden Form Cl u. Br, nicht dagegen J .  — 2. E n tha lt der Saure
rest eine Doppelbindung, so kann auch diese gleichzeitig m it Halogen abgesatt. werden 
(schon m it PC15); man kann m it PC15 in einer Operation somit Bldg. des Imidchlorids, 
erschópfende Chlorierung des cc-C-Atoms u. Zufuhr von Cl zur Doppelbindung in einer 
Operation erreichen. — Undęcylensaureathylamid C13H 26ON, F. 35°. Gibt m it 5,2 Mol. 
PCI5 auf dem W.-Bade das Athylamid der 1,1,9,10-Tetrachlorundecansaure C13H ,lONCl4; 
K p . 0, 2 um 180°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 409—13. 6/2. Frankfurt a. M., Univ.) B u.

Jakob Meisenheimer, Otto BeiBwenger, Hans Otto Kauffmann, Udo
V. Kuinmer und Jakob Link, Ober die Ozime der drei Methylbenzile. 9. Mitt. zur 
Kenntnis der Oxime und der Beckmannschen Umlagerung.' (6 ., 7. u. 8 . Mitt. vgl. C. 1926.

CH,
C—C(C1):N-R 

H 8C r ^ C ( C H 3)2

i-i2cl-------*0 1 1 ,
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I. 1992.1927. II. 2307. 1928. II. 1435.) Im  AnschluB an eine friihere Unters. (5. Mitt.) 
wurden die Ozime der 3 Mełhyłbenziłe dargestellt, besonders um aueh den EinfluB 
des Kerhsubstituenten auf die Stabilitat der Oxime kennen zu lernen. Man ging wio 
friiher von don Nitrostilbenen I  u. II (R =  C6H5, R ' =  o-, m- oder p-Tolyl) aus, stellto 
aus ilinen die a-Acełaloxime III u. IV her u. verseifte diese zu den u-Mojiozimcn V u.
VI. — I. 2 -M e th y lb e n z ilo x im e . Das av  Mono zim  (V) ist die labile Form, aber 
doch ziemlich bestandig, wird in sd. Lg. nur langsam, dureh HC1 glatt zum stabilen /?r  
Monozim  (VII) umgelagert. Die Zugehórigkeit zura-u.jS-ReihefoIgt (auBer aus der Bldg.) 
aus der alkal. Verseifung der Benzoylderiw.: Das von V zerfallt in  Benzonitril, Benzoe- 
u. o-Toluylsauro, wahrend das yon VII das Oxim zuriiekliefert. — Das ocyMonozim (VI) 
ist das stabilste aller bisher bekannten a-Benzilmonoxime u. laBt sieh auf keine Weiso 
umlagern. Es erleidet dureh h. HC1 oder NaOH langsam die sonst nur bei den Aeyl- 
d eriw . beobachtete BECKMANNsche Umlagerung 2. Art, d. h . Zerfall in o-Tolunitril 
u. Benzoesaure. Hierdureh werden die von B r a d y  u. B is h o p  (C. 1925. I I . 2268) 
geiiuBerten Zweifel an der konfiguratiyen Zusammengehorigkeit der Benzilmonoxime 
u. ihrer Siiurederiw. von neuem widerlegt (vgl. aueh 6 . Mitt.). Die Neigung zur B ecik- 
MANNschen Umlagerung 2. A rt ist eine typ. Eig. der oc-Formen. Die Bestandigkeit 
dieses Oxims bestatigt die in anderen Reihen gefundene Regel, daB o-Substituenten 
das Oxim-OH anziehen. Das Be.nzoylde.riv. wird dureh Allcali in o-Tolunitril u. 2 Moll. 
Benzoesaure gespalten. — Das f)2-Moiwxini (VIII) wurde auf einem Umweg erhalten: 
tiberfiihrung von 2-Methyl-7-nUrostilben in das Isoxazólderiv. XVI, oxydative Auf
spaltung desselben zum o-Toluylderiv. von VIII u. Verseifung. Das zum Vergleich 
dargestellte o-Toluylderiv. von VI wird dagegen ais a-Verb. dureh Alkali in o-Tolu
nitril, Benzoe- u. o-Toluylsaure gespalten. VIII yerhiilt sieh gegen HC1 u. NaOH wie
VI, in welehes es offenbar zuerst umgelagert wird. Umlagerung ohne Weiterzers. 
gelingt dureh 8 - bis 9-std. Erhitzen fur sieh auf 100°. Obigo Bldg. von VHI bzw. seines 
o-Toluylderiv. besitzt hohes theoret. Interesse, weil dieses /?-Oxim im Gegensatz zu 
den friiheren Fallen (1. u. 3. Mitt.) labiler ist ais das a-Oxim. Denn daraus folgt, daB 
bei der oxydativen Aufspaltung der Isoxazole keine Umlagerung eintritt. Die von 
K u h n  u. E b e l  (C. 1926. I. 1969) geaufierten Bedenken sind nicht stichhaltig. — 
Vergleieht man dio Farben der Na-Salze obiger 4 Oxime, so ergibt sieh folgendes: 
Das Salz des labilen a1-Oxims ist etwa doppelt so stark  gefarbt wie das des stabilen 
/i,-Oxims; das Salz des labilen /?2-Oxims ist dunklcr gelb ais das des stabilen a 2-Oxims, 
aber der Untersehied ist weniger groB ais bei dem vorigen Paar, entspreehend dem 
geringeren Stabilitatsuntersehied. Boi den einfaehen Benziloximen lagen dio Ver- 
haltnisse ahnlich. Die labilcren, energiereicheren Salze sind zugleich die tiefer ge- 
farbten. — Bei weiterer Oximierung liefern V u. VI dasselbo a-Diozim  (IX), TO das 
y-Diozim  (Xi) u. vni das 8-Dioxim (XII). IX ist das bestandigste aller bisherigen 
Benzil-a-dioxime u. laBt sieh nicht umlagern. Sein Bibe.nzoylde.riv. wird n. verseift. 
XI u. XII sind typ. amphi-Dioxime, indem ihre Diacylderiw. bei der Verseifung das 
Furazan XHI liefern. Ihre Umlagerung fiihrt, was besonders bemerkenswert ist, nicht 
zum /9-Dioxim (X), sondern zu IX, welehes hier bestandiger ist ais X. Infolgcdessen ist 
die Darst. von X nicht gelungen. Die groBe Bestandigkeit von IX ist wie bei VI auf 
die anziehende Wrkg. des o-standigen CH3 auf das Oxim-OH zuruckzufiihren. XI 
u. x n  gehen dureh Oxydation in dio Furozane XIV u. XV iiber, welcho zu den reinen 
Dioximcn zuruckreduziert werden kónnen. IX liefert bei der Oxydation ein Gemisch 
vonXIV u. XV.

II. 3 -M e  t  h y  1 b e  n z i I o x i m e. Das ^^M onozim  ist maBig bestandig; sein 
Benzoylderw. zerfallt bej der Verseifung in Benzonitril, Benzoe- u. m-Toluylsaure. 
Das cc„-Mo7ioxim  ist sehr labil u. lagert sieh schon beim Erwarmen in indifferenten 
Ldsungsmm. um ; Darst. eines Acylderiy. gelang daher nicht. /Sr  u. /3?-Monoxim sind 
sehr bestandig; ihre Na-Salzo sind heller orangefarbig ais dio der labileren a-Oxime; 
ihre Aeylderiw. werden n. verseift. — Bei yorsiehtiger Weiteroximierung liefern 
u. a , das a-, /? j das y- u. das 8-Dioxim. a  wird bei 160—180° schnell in fi-Dio zim  
umgelagert, nicht aber durćh sd. NaOH, ist also stabiler ais <x-Benzildioxim. Damit 
steht im Einklang, daB y u. <5 dureh sd. NaOH nicht in /?, sondern in  a  umgelagert 
werden. Beim Ox!mieren in der Hitze liefert /Jr Monoxim viel a u. wenig y, /?2-Monoxim 
viel p u. wenig a . fi wird dureh sd. NaOH nicht verandert. y wird schon dureh sd. Bzl. 
allmahlich in a umgelagert, S nicht. Das Dibenzoylderiv. von a wird n. verseift, das von 
fi teilweise ebenfalls, teilweise aber vollig gespalten. Dio Dibenzoylderivr. von /  u. d 
liefern wieder das Furazan, welohes sieh langsam aueh beim Kochen von y u. ó selbst
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m it sd. NaOH neben a (vgl. oben) bildet. DaB die Acylderiw . vicl schneller reagicreu, 
wird auf die m it der Acylierung des OH verbundene'VergróBerung des Dipolmomentes 
zuriickgefiihrt. Analog diirfte die Begiinstigung der BECKMANNschen Umlagerung 
durch PCI5 auf der Bldg. eines reaktionsfahigen Zwischenprod., etwa R 2C: N - 0 ‘PC14, 
beruhen. — Die Oxydation von y u. d fiihrt wicder zu den Furozanen. — I II . 4 - M e - 
t  li y  1 b e n z i 1 o x i m e. Das oc1-Monoxim wurdc nicht erhalten, weil das ayAcelal- 
ozijii nur durch starkere Mittel verseift wird u. dann gleich das ftv Monoxim  liefert. 
Das a,r Mono zim  ist recht stabil, yertragt z. B. langeres Kochen m it A. Sein Na-Salz 
ist rotgelb, das des stabileren j)„-Monoxims reingelb. Die Verseifung der Benzoyl- 
deriw. verliiuft in der gewohntcn Weise. Von den 4 Diozimen ist (i das bestandigste, 
in welchcs sieh alle anderen umlagern lassen.

I  R.C(NOs) :C H -R ' R -C -C lO C H ^-R ' R-C(OCH3)2 -C-R ' R -C -C O -R ' 
I I  R -C H : C(NOj)-R' HO -A I I I  IY  N -O H  H O-N Y

R -C O -C -R ' R-C -C O -R ' R-C O -C -R ' R - C -C -R '
Y I N -O II Y II  A -O H  Y II I  HO-N ^  HO-N N-OH

R-C------------- C-R' R-C------- C-R ' _  R-C------- C-R ' R-C------C-R'
11 11 11 11 X II  11 11 11 11

X N -O IIIIO -N  X I N-OH N-O H  H O - N H O - N  X I I I  N - O- N
„  R- C----- C-R ' R-C------C-R ' R-C------C-R'

XIY 11 11 XY 11 u XYI u u
N- O -N : O O : N* O *N R ' - C - 0 - N

Y c r s u c h c .  2-Mełhyl-7-nilrostilben, C'i5H I30 2N (II). Gemisch yon Benzaldehyd,
o-Tolylnitromcthan, sehr wenig Soda, CH3 -NH2, HĆ1 u. A. mehrero Wochen im 
Dunkeln stehen lassen. Gelbe, blattrige Krystalle aus A., F . 92°. — Nebcnprod. aus 
den Mutterlaugen: Veń>. C,2l/ / 170 2iV, Blattchcn aus A., F. 195° (Gasentw.). — <x-2- 
Methylbenzil-7-oxim-7',7'-dimethylacetal (a.2-Acelaloxim), C17H 190 3N (IV). Aus vorigem 
u. methylalkoh. KOH wie friiher, erst 150—155°, spater etwas hoher. Wiirfel aus 
CH3OH, F. 179°. — a -2-Methylbenzil-7-oxim (u2-Monoxim), C15H 130 2N (VI). IV mit 
konz. HC1 verriihren, 10 Stdn. stehen lassen. Krystalle aus schwach verd. A., F . 117 
bis 118°. — Be?izoyldcriv., C22H 170 3N. Darst. in Pyridin. Nadlige Prismen aus CH3OH, 
F. 110°. — o-Tołuylderiv., C23Hi90 3N, Krystalle aus CH3OH, F. 82—83°. — u.-2-Methyl- 
bcnzildioxim, C15H 140 2N2 (IX). Durch Oximierung von VI oder V in alkal. Lsg. in der 
K alte oder Hitze. Nadelchen aus viel A., F. bei langsamem Erhitzen 250°, bei sehr 
schnellem 260“ u. hóhcr (Zers.). — Diacełylderiv., Ci9H]80 4N2. Mit k. Acetanhydrid, 
Aus CH3OH, F. 139°. — Dibenzoylderiu., C^H ^OjN,, Blattchen aus A., F . 162— 163°.
— 2-Methyl-7'-nitrostilben, C]5H 130 2N (I). Aus o-Toluylaldehyd u. Phenylnitromethan 
wic oben. Aus A., F. 99°. — Nebenprod.: Verb. C22H ,90 2N, F. 195° (Zers.). — a-2- 
Metliylbenzil-7'-oxim-7,7-dimelhylacetal (<x.x-Acetaloxim), C17H 190 3N (III). Voriges bei 
162° in zu dunnem Brei cingedampftes 30°/oig. methylalkoh. KOH auf einmal eintragen, 
nach Aufhellung in viel W. lósen, m it CO» fallcn. Aus CH3OH, F. 174°. — a -2-Melhyl- 
bcnzil-7'-oxim (rt.r  Mono zim), C15H 130 2N (V). Aus vorigem wie oben, aber nach Wieder- 
erstarren (wenige Min.) in Eiswasser gieBen. Nadeln aus Lg. (nicht lange stehen lassen!), 
F. 119°. — Be.nzoylde.riv., C22H I70 3N, aus CH3OH, F. 87—88°. — p-2-Methylbcnzil- 
7’-0x1111 (pj-Monozim). C15H 130 2N (VII). Durch mehrtagiges Stehen u. ófteres Verreiben 
von III m it konz. HĆ1. Aus Lg., F. 121°, aus Bzl. benzolhaltige Krystalle, F. 88—90°.
— Benzoyldcriv., C22H 170 3N, aus CH30H , F. 129°. — y-2-Methylbenzildioxim, C15H i40 2N 2 

(XI). Durch Oximierung yon VII in k. wss.-alkoh.-alkal. Lsg. (12 Stdn.). Nadeln aus 
Bzl., F. 188,5° (Zers.) bei sehr schnellem Erhitzen, sonst Umlagerung in IX, daher bei 
weiterem Erhitzen wieder fest u. F. 250—260° (Zers.). Bei 8 -std. Erhitzen m it 15%ig. 
NaOH scheiden sieh 36% XIII aus, das F iltra t liefert 53% IX. — Dibenzoylderii 
CV9H 2o04N2, F. 127—128°. — Phenyl-o-tolylfurazan, Ci6H ł2ON2 (XIII). Aus vorigem 
m it sd. 15%ig. NaOH. Wiirfel aus CH3OH, F. 49°. — a-Phcnyl-o-lolylfurozan, 
C15H 120 2N2 (XIV). Aus XI m it NaOCl-Lsg.'Nadelchen aus CH3OH, F. 103°. Red. zu
X l wie friiher (5. Mitt.). — (i-Phenyl-oL,y-di-o-tolylisoxazcl, C23H19ON (XVI). Aus II 
mit 50%ig. NaÓH (150—160°, %  Stdn.), m it W. verd. Wiirfel" u. Nadeln aus CH3OH, 
F. 111,5°. — o-Toluyl-jj-2-imthylbenzil-7-oxhn, C23H ]90 3N. Durch Ozonisierung von 
XVI in CCl4 wie friiher (1. Mitt.), wobei ein flockiger Nd. entfernt wird. Krystallchen. 
aus CH3OH, F. 114°. — f}-2-Mełhylbenzil-7-oxim (fl2-Monoxim), C15H 130 2N (YIII). 
Durch Vcrseifung des yorigen. Aus viel Lg., F. 124°. — a,y-Diphenyl-(i-o-tolyUsoxazol, 
Co2Hi7ON. Aus I wie oben. Aus CH3OH, F. 126°. Liefert durch Ozonisierung das
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Benzoylderiv..vpn VII (vgl. oben). — d-2-Methylbenzildioxim, C15HxlO,N2 (XII). Durch 
Oximierung von VIII wie obcn. Nadelchen aus Bzl., F . 184°, dann wieder fest 
u. F. 250—260° (Zers.). — Dibenzoylderiv., C29H 220 4N.,, Krystalle aus A., F. 112— 113u. 
Daneben entsteht etwas Dibcnzoylderiy. von IX. Vcrseifung ergibt XIII. — (I- 
Phenyl-o-tolylfuroxan, C15H,.,02N 2 (XV), aus CH3OH, F. 86—87°.

3-Methyl-7-nitrostilben, C15H 130 2N (II). Aus Benzaldehyd u. ni-Tolylnitromethan 
unter Zusatz eines Impfkrystalls (5 Tage). Dieser wurde durch Aufnehmen eines 
Ansatzes in A., Durchschutteln m it Bisulfit, dann 15°/„ig. NaOH u. Verdampfen der 
ath . Lsg. erhalten. Gclbe P latten aus CH3OH oder A., F . 82°. — Bei den Vorverss. 
wurde ais Nebenprod. wenig [j-Phcnyl-c/.,y-di-m-tolyliso.cazol, C23H 19ON (XVI), erhalten, 
aus A., F. unscharf 170°. — a-3-Methylbe?izil-7-oxim-7',7'-dimethylacelal (a.,-Acel- 
aloxim), C17H 190 3N (IV). Bei 160° (3—4 Min.). Nadeln aus CH3OH, F. 176°. — a-J- 
Meihylbenzil-7-oxim (a„-Monoxim), Ć15H 130 2N (VI). Aus IV mit eisk. konz. HC1, nach 
10 Min. in Eiswasser. Nadelchen aus Bzl., F. 83°. Daneben bildet sich stets VIII. — 
p-3-Mełhylbenzil-7-oxim (f}i-Monoxim), C15H 130 2N (M II). IV m it konz. HC1 24 Stdn. 
stehen lassen. P latten aus Bzl., F. 122°. — Benzoylderiv., C22H 170 3N, Nadeln aus A., 
F. 136°. — Acetylderiv., C17H 150 3N, Nadelchen aus A. von 50°, F. 67°. — a -3-Methylbenzil- 
dioxim, C^H^OsjN, (IX). Durch Oximierung von VI in alkal. Lsg. Aus A., F . 216°, ab- 
hangig von der Schnelligkeit des Erhitzens wegen Umlagerung in X. — Dibenzoylderiv., 
C29H 220 4N2, Nadeln aus A., F . 185° (Zers.). — fl-3-Methylbenzildioxim, C15H-40 2N$ (X). 
Durch Oximierung von VIII in alkal. Lsg. ( 8  Stdn. kochen), A. yerdampfen, m it C02 

fallen, Prod. aus A. umkrystallisieren, wobei etwas IX ausfallt. Mutterlauge yerdampfen, 
mit 2-n. NaOH aufnehmen, etwas XIII m it A. entfernen, m it Saure fallen. Nach Be- 
handlung m it CS2 Prismen mit 1 C6Hc aus Bzl., F. 150°. — Dibe.nzoylde.riv., C,£1H.,,04N2, 
Blattchen aus CH3OH, F. 141,5°. — S-3-Methylbenzildioxim, C15H 140 2N, (XII). Aus 
VIII, zuerst ais zahes Prod. Benzolhaltige Krystalle aus Bzl., F. erst 70—75°, dann 
gegen 135°. Aus der Lsg. in w. 10%ig. NaOH fallt beim Erkalten das Na-Salz, Ca5H 12 
0 2N2Na2, aus, welches m it C02 das Oxim wieder ais zahe M. von F . 141° zuruckliefert. — 
Dibenzoylderiv., C£gH220 4N2, Plattchen aus CH3OH, F. 152°. — Phenyl-m-tolylfurazan, 
C15Hi,ON 2 (XIII), Kp. im Hochvakuum 175—185°, nach Monaten krystallisicrend, 
F. 37°". —~ fS-Phenyl-m-tolylfuroxan, C15H 120 2N2 (XV). Aus XII. Blattchen aus CH3OH, 
F. 77,5°. — Bei Vorverss. zur Darst. von I  wurden folgende Verbb. erhalten: tx,y-Di- 
j)henyl-j)-m-tolylisoxazol, C22H I7ON, Nadeln aus CH30H , F. 156°. l-Phenyl-2-m-tolyl-2- 
methozy-1 -nitrodthan (CH3OH-Additionsprod. von I ), C16H 170 3N, aus CH3OH, F. 89°; 
leichter aus reinem I u. methylalkohol. Lauge erhaltlich. Slereoisomere Verb., C16H 170 3N, 
Tafeln aus CH30H , F. 129°. Beide liefern mit methylalkoh. KOH III. Red. ergab die 
stereo i someren l-Phenyl-2-m-tolyl-2-melhoxy-l-aminodthanhydrochloride, C16H.,0ONCI, FF. 
223 u. gegen 235°. — 3-Methyl-7'-nitroslilben, C15H 130.2N (I). Aus m-Toluylaldehyd 
u. Phcnylnitromethan, nach 7—8 Tagen Impfkrystall einwerfen. Dieser wurde wie 
oben gewonnen. Blafigelbe Nadelchen aus CH3OH, F. 51°, K p . 14 195°. Die Slutter- 
laugen werden auf obiges CH3OH-Additionsprod. u. weiter auf III yerarbeitet. — 
a-3-Methylbe}izil-7'-oxim-7,7-dimethylacetal (a.v Acetaloxim), C,7H 190 3N (III). Rohprod. 
(Zers. bei 207°) zur weiteren Verarbeitung geeignet. Nadeln aus CH3OH, Zers. bei 
214°. — a.-3-Methylbeiizil-7'-oxun (a^Monozim), C15H 130 2N (V). Aus III m it Eg. 
(Dampfbad, 1% Stde.), in W. gieCen. Nadelchen aus Bzl., F . 113°. Gibt in alkoh. 
Pyridinlsg. m it Co-Salzen tiefgelbbraune Farbung; VII gibt die Rk. nicht. — Benzoyl- 
deriv., C,2H 170 3N. Darst. bei 0°. Nadeln aus A., F. 91°. — ji-3-Met1iylbenzil-7'-oxim 
(t^-Monoiim), CJ5H 130 2N (MI). Aus III mit konz. HC1 (24 Stdn.). Krystalle aus 
Chlf., F. 134°. — Benzóylderiv., C22H i,0 3N, aus A., F. 120°. — y-3-Methylbenzildioxim, 
C15H 140„N2 (XI). Aus M I. SchlieBlich mit A. iiberschichten, unter Eiskiihlung m it 
C02 fallen," ath. Auszug bei hochstens 25° yerdampfen. Krystalle m it 1 CeH„ aus Bzl., 
F. 118°, benzolfrei 126,5°, wenig bestandig wegen leichter Umlagerung in IX (einmal 
auch in X). — Dibenzoylderiv., C29H 220 4N2, Krystalle, F. 108—116°. — a -Phenyl- 
m-tolylfuroxan, C15H 120 2N2 (XIV). Aus XI. Blattchen aus CH3OH, F. 75,5°.

4-Methyl-7-nitroslilben, C^HjjOjN (II), gelbe Prismen aus A., F. 75—76°. — 
ct-4-Methylbenzil-7-oxim-7,,7'-dimethylacetal (tx.2-Acelaloxim), C17H I?0 3N (IV). Bei 150°. 
Nadeln aus A., F. 217°. — a-4-Methylbenzil-7-oxim (ctr M onozim), C15H 130 2N (M ).
IV in w. Eg. lósen, 10 Stdn. stehen lassen. Krystalle aus Bzl., F. 115°. Wird durch 
k. konz. HĆ1 langsam in M II umgelagert. — Benzoylderiv., C22H j70 3N, Nadeln, F. 118°. 
— f}-4-Mcthylbenzil-7-oxiin (fi.,-Monoxim), C15H 130 2N (MO). Aus IV in k. konz. HC1 
(20 Stdn.). Sternformigc Nadeln aus Bzl., F. 134“. — Benzoylderh'.,.C2,H 170 3N, Wurfel
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aus A., F. 156°. — a-4-Methylbenzildioxim, C15H 140 2N2 (IX). Aus VI. Perlmuttcr- 
glanzende Blattchen aus viel A., F. 223—224°. W ird durch Erhitzen m it A. (Rohr, 
150°, 12 Stdn.), schneller durch h. NaOH inX  umgelagert. — Dibe.nzoyldc.riv., C29H 220 4N;,, 
Nadeln aus A., F. 184°. — fl-4-Mełhylbenzildioxim, C15H i40 2N 2 (X). Aus IX oder auch
XII m it konz. NaOH (W.-Bad, 6  Stdn.) ais Na-Salz. Krystallchen m it 1/1 C6H„ aus 
Bzl., F. 184°. — Dibenzoylderiy., C29H 220 4N 2, Krystallchen aus CH3OH, F. 140°. — 
d-4-Methylbenzildioxim, CI5H 140 2N 2 (XII.). Aus VIII. Nadeln m it 1/2 C0H 0 aus Bzl., 
F . 160°, gegcn sd. Bzl. bestandig. — Dibenzoylderiy., C20H 22O4N 2, Rosettcn aus CH3OH, 
F. 119°. — Phenyl-p4olylfurazan, C]5H 12ON2 (XIII). Aus vorigem m it k. 10%ig. NaOH 
(10 Tage). In  Ggw. von A. wird ein Teil zu XII zuriickyerseift. Wiirfel aus A., F. 80°. — 
p-Phenyl-p-tolylfurozan, C15H 120 2N2 (XV), Blattchen aus A., F . 117°. —  4-Methyl- 
7'-nitrostilben, C15H 130 2N (I). Im  Eisschrank (3—5 Tage). Gclbe Nadeln oder Blattchen 
aus CH3OH, F. 79". — Nebenprodd. aus den oligen Antcilen u. M utterlaugen: Ve.rb.

Nadeln aus CH3OH, F. 168°. l-Phenyl-2-p-tolyl-2-methoxy-l-nitrodthan 
(CH3OH-Additionsprod. von I), C18H 170 3N, Prismen aus CH3OH, F. 93°; liefert m it 
w. wss. NaOH I. — rx-4-Melhylbenzil-7'-oxim-7,7-dimelhylacetal (u.v Acetaloxim), CnH 19 

0 3N (IU), Nadelchen aus CH3OH, Zers. bei 215°. — f)-4-Melhylbenzil-7'-oxim (fa-Mon- 
oxim), C15H 1;j0 2N (VII). Aus III m it k. konz. HCl (24 Stdn.). Nadeln aus CS2, F . 120 
bis 121°. —  Be.nzoylde.riv., C22H 170 3N, Krystalle aus A., F. 94°. — y-4-Methylbenzil- 
dioxim, C1SH 140 2N2 (XI). Aus VII. Nadeln m it 1 CHC13 aus Chlf., F . 146°, Chlf.-frei 
F. 150°. —  Dibenzoylderiv., C2l)H 220 4N2, Prismen aus A., F. 137°. — a.-Phenyl-p4olyl- 
furozan, C15H 120 2N 2 (XIV), Blattchen aus A., F. 121°. (L ie b ig s  Ann. 468. 202—58. 
16/2. Tiibingen, Univ.) L in d e n b a u m .

W . Ipatjew  und N. Orlow, Pyrogenetische Zersetzung aromatischer Verbindungcn 
unler Wassersloffdruch bei Gegenwart eines gemischten Katalysators. I I .  Mitt. (I. vgl. 
C. 1927. II . 2502.) Besehrieben wird die Einw. von hoher Temp. u. hohem H-Druck 
auf einige techn. Prodd. (Sohentnaphtha u. Steińleohlenteerol). Die angestellten Verss. 
sind deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil sie es ermóglichen, tcchn. minderwertige 
Prodd. m it guter Ausbeute in leiehte Bzl.-KW-stoffe umzuwandeln. Gearbeitet wurdo 
im IP A T iE w schen  Hochdruckapp. bei 440— 165°. Der anfangliche H-Druck betnig 
ca. 70 Atm. Ais Katalysator diente ein Gemisch gleicher Teile Tonerde u. Eisenoxyd. 
OL-Methylnaplithalin: Die nach 11-std. Erhitzen gebildeten Gase enthalten 7% Methan; 
aus den halbfl. Reaktionsprodd. konnten Naphthalin (Krystalle, aus A., F. 79°), Bzl.- 
KW-stoffe (Kp. 112—200°), Hydronaplithalin u. Melhylhydronaphthalin neben un- 
verandertcm Ausgangsmaterial isoliert werden. — [1-MethylnaplUhalin: Erhitzungs- 
dauer 11 Stdn. Gewonnen wurde Naphthalin, Bzl.-KW-stoffe (78—200°) u. ein Ol 
vom Kp. 200—235° (Trennung durch Fallen m it Pikrinsaure). Das Ol enthalt hydrierlc 
Naphihaline, denn durch Dehydrierung m it platinierter Kohle bei 310° u. nachfolgendcr 
Behandlung m it Pikrinsaure entsteht Methylnaphthalin-Pibrat, Krystalle aus A., 
F. 115°. — 1,6-Dimethylnaphthalin: Nach 24-std. Erhitzen wurde das Reaktionsprod 
fraktioniert. Die 1. Fraktion vom Kp. 80—200° (D . 250 0,8653; nD20 =  1,489) laBt sich 
g la tt sulfurieren; durch Oxydation m it KM n04 entstehen groBe Mengen Benzoesdurc 
u. Phthalsaure. Die 2. Fraktion vom Kp. 200—230° e n th a l t  Naphthalin (Krystalle 
aus A., F. 79°, Kp. 216—219°). Das nebenher gebildete Ol wurde m it der 3. Fraktion 
Kp. 230—265°, vereinigt. Bei der Dehydrierung wurde viel H  abgespalten; das so 
gewonnene Prod. liefert ein P ikrat, das nach dem Umkrystallisieren aus A. bei 114° 
schm. u. durch Behandeln m it Alkali in /?-Methylnaphthalin, Cn H 10, F. ca. 30°, Tiber- 
fiihrt werden k o n n te . — Der Verlauf der p y ro g en e t. Rk. beim 2,6-Dimetliybiaplithalin 
ist dem des vorstehend beschriebenen Prod. vergleichbar. — Paraffin (F. 52—56°) 
liefert nach 12-std. Erhitzen ein Bzn. vom Kp. 50—170°, D . 250 0,7211; no20 =  1,412; 
es ist vóllig indifferent gegen H 2S 0 4 u. Nitriergemisch. — Carbazol erwies sich bei der 
Druckrk. ais sehr bestandig; naeh 18-std. Erhitzen wurde ein schwacher, an Skatol 
erinnernder Geruch wahrgenommen. —  Im  Gegensatz zu Diphenyl u. Diphenylathcr 
bleibt das Diphenylenozyd nach 10-std. Erhitzen vóllig unverandert. — Chinolin ist 
rie l weniger bestandig. Beim 10-std. Erhitzen (beginnend m it 65 Atm.) findet teil- 
weise Abspaltung von NH 3 s ta tt. Aus der Rk.-Fl. lieB sich ein KW-stoff herausarbeiten, 
der nach der D arst. uber N a zwisehen 80 u. 150° siedet, D . 250 0,8763; H 2S 0 4 u. Nitrier- 
gemisch wirken heftig ein. — Inden: Beim 20-std. Erhitzen unter 20 Atm. Anfangs- 
druck entstanden neben wenig Bzl.-KW-stoffen harzartige, bei der Dest. zersetzliche 
Prodd. Bei 75 Atm. Anfangsdruck erhalt man eine braunliche, bewegliche Fl. neben 
einem dicken Harz. Fraktion 1 (90—170°) wurde nicht naher untersucht. Fraktion 2
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(170—182°) verharzt beim Bchandcln m it H ,S 0 4 nur wenig. Nach dem Waschen mit 
W. u. Troeknen destilliert sio restlos bei 175—176°, D . 250 0,948. Daraus geht hervor, 
daB Inden bei geniigondcm H-Druek in Hydrinden, C9H 10, iibcrgeht, das dann weiter 
żerstort wird u. subst. Benzole liefert. — Tetralin: Nach 20-std. Erhitzen m it Kata- 
lysator, jedoch ohne H, wurde neben einem m it leuchtender Flamme brennbaren Gase 
eine Fl. erhalten, dio in 2 Fraktionen, 1. 80—200°; 2. 200—225°, zerlegt wurde. Neben 
Naphthalin wurde eine feste M. erhalten, die oberhalb 360° destilliert u. sich an der 
Luft rasch schwarzt. Ebenso wie boi dem schon beschriebenen Vers. m it H  findet 
auch hier eine Zerstórung des hydrierten Kerncs s ta tt unter Bldg. von Bzl.-KW-stoffen. 
Dieser Vers. liefert die Erklarung fiir die Entstehung geringer Naphthalinmengen 
unter den Pyrogeneseprodd. der Śolventnaphtha. — Dibenzyl zerfallt beim 18-std. 
Erhitzen in  Toluol, Kp. 108—115°, D.25„ 0,8691, nB 20 =  1,487. Einige der angestellten 
Verss. zeigen, daB die rohen techn. Prodd. bei der Bchandlung m it H  bei sehr hoher 
Temp. in Ggw. von Eisenoxyd-Tonorde-Katalysator von den beigemengten Schwefcl- 
verbb. vollkommen befreit werden. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 593—97. 6/3. Lenin- 
,grad, Russ. Akad. d. Wiss.) _ H il l g e r .

W. Rodionow , Die Alkylesler der aromatischen Sulfonsauren ais Alkylierungs- 
mittel. (Vgl. C. 1926. I. 2925.) Die Fortsetzung der friihoren Unterss. hat folgendes 
ergeben: Die Benzolsidfonsaureester kónnen die p-Toluolsulfonsiiureester in jedor Be
ziehung ersetzen. — Die Arylsulfonsaureallylester liefern m it KSCN Allylsenfol infolge 
Isomerisierung des zuerst gebildeten Allylrhodanids. — LaBt man auf p-Toluolsulfon- 
sduremethylester alkoh. NH 3 einwirken, so bildet sich ziemlich reiehlich CH3-NH... 
Der viel weniger reaktionsfahige Athylester gibt nur sehr wenig C2H5 -NH2. Auch Verss. 
m it Methylamin s ta tt NH 3 waren erfolglos. — Mit 50%ig. N2H4-Hydrat reagiert obigor 
Methylester so heftig, daB der Rk.-Verlauf bisher nicht untersucht werden konnte. 
Verdiinntere N,H.r Lsgg. wirken verseifend. — Die Methylarylsulfomte des Dimethyl- 
anilins bzw. die entsprechenden ąuartaren Basen reagieren nicht m it aliphat. Alkoholen. 
Sie sind aber vorziiglich geeignet zur Methylierung von Phenolaldehyden. Hieriiber 
haben schon R o d io n o w  u. FEDOROWA (C. 1928 .1. 2250) borichtet. — Die a- u. ft-Naph- 
thalinsidfonsaureester sind ebcnfalls gute Alkylierungsmittel, u. auch hier sind dio Mothyl- 
ester don Athylestern tiborlegen. Die /j-Ester liefern meist bessere Ausbouten ais die 
a-Ester. Diese Ester addieron sich ebcnfalls glatt an tort. Aminę, aber die Prodd. 
sind hygroskopischer ais in der Benzolreihe u. daher schwerer rein zu erhalten, be
sonders solchc m it verschiedenen Alkylen. Die M ethylderiw. krystallisieren am besten. 
Sie sind ais milde Methylierungsmittel ebenso gut geeignet wie die Verbb. der Benzol
reihe. Die Athylmphthalinsulfonate des Dimethylanilins wirken ausschlieBlich athy- 
liorend, u. zwar besser ais die Athylester selbst. — Boi dem Vers., Naphthalinsulfo- 
chlorid mittels C1-S03H darzustellen, wurde 1,5-NaphthalindisuIfochlorid erhalten. Aus 
diesem wurde der Dimelhylester dargestellt, welcher ein Additionsprod. m it 2 Moll. 
Dimethylanilin bildet. Dasselbe ist ebcnfalls ais Methylierungsmittel verwendbar. — 
Die ąuartaren Verbb. der Arylsulfonsiiureester cntsprechen in ihrer Konst. den im 
Baumwolldruck verwendeten sogen. Leukotropen, u. nach Verss. von Sychra sind sie, 
besonders das Methyl-p-tolmlsulfonat des Dimethylanilins, tatsachlich fiir genannten 
Zweck brauchbar. — Bcnzylphenyldimethylamirumiumhydroxyd w irkt auf Motphin aus
schlieBlich benzylierend. — Die p-Toluolsulfinsaureester wirken nicht alkylierend u. 
lagern sich nicht an Dimethylanilin an.

V o r s u c h e .  (Unter Mitarbeit von Wwedenskaja, Wjaskow, Werdernikow, 
Fedorowa, Turkowskaja, Romankow.) Methylbenzolsuljonat des Hydrastins, 
C2gH„90 9NS. Darst. in sd. W. Das dicke Ol wird im Vakuumexsieeator in 10—12 Tagen 
fest.'N adeln aus W. oder A., F. 218°. — Narceonsaure. Narcein m it p-Toluolsulfon- 
sauremethylester in W. bis zur Lsg. u. nach Zusatz von K J  noch 20 Min. kochen, 30%ig- 
KOH zugoben, bis zur beendeten (CH3)3N-Entw. kochen, m it HC1 fallen. ICrystalle 
aus A.-Chlf., F. 207—208°. — Allylsenfol. Aus p-Toluolsulfonsaureallylester u. KSCN 
in sd. W. am absteigenden Kiihler. Ausbeute 40—43%. — MethylammoniumcMorid. 
p-Toluolsulfonsauremethylester mit 5%>g- absol. alkoh. NH 3 am absteigenden Kiihler 
erwarmen, Destillat in HC1 auffangen, yerdampfen, m it absol. A. ausziehen. Ausboute 
ca. 30%. — Naphthalinsulfonsauremelhylesler. Lsg. der Sulfochloride in CH3OH bei 
nicht uber 20° langsam m it 35%ig. NaOH bis zur alkal. Rk. (Phenolphthalein) ver- 
setzen, Prod. m it 2%ig. Soda waschen, in ath. Lsg. troeknen. fl-Verb., F. 56°; Aus
beute 82%. a -Verb., F. 72—73°; Ausbeute 68—70%. Ebenso werden die Athylester, 
dicke Ole, dargestellt. — Methyl-(l-napMhalinsvlfowt des Dimethylanilins, CwH 210 3NS.
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Gemisch der Komponcnten in  40—50 Min. unter Schiitteln auf 65° erhitzen, schnell 
in Eiswasser kiihlen, Prod. m it A. waschen. Bliittchen aus A. -f A., F. 206—208°. — 
Melhyl-oL-naphtlmlinmdfonat des Dimethylanilins, C19H 210 3NS, F. 161°. — Die Alhyl- 
vcrbb. wurden, weil zu hygroskop., nicht analysiert. — Anisol. Phenol in verd. NaOIf 
mit obigem Methyl-/?-naphthalinsulfonat 5— 6  Stdn. erhitzen, W. bis zur Lsg. zugeben, 
ausathern. Ausbeute S0%. Mit der a-Verb. Ausbeuto 70%. — PJiemłol. Man setzt 
das Athyl-a-naphthalinsulfonat m it NaOC2H 5-Lsg. um u. erhitzt das F iltra t m it Phenol 
7— 8  Stdn. am absteigenden Kiihler. Ausbeute 8 8 0/o- — Kodein. Mittels des Metliyl- 
/J-naphthalinsulfonats wie fruher (I. c.). Ausbeute 75%. — 1,3-Naphthalindisidfochlorid. 
50 g Naphthalin in 160 ecm Ci-S03H cintragen, Temp. bis 85° steigen lassen, nach 
40 Min. in Eiswasser gieGen. Prismen aus Bzl., F. 183°. Ausbeute 8 8 % . — 1,5-Naph- 
Ihalindisulfonsduremethylesler, C12H 120 6S2. Aus vorigem in CH3OH m it konz. NaOH 
bei nicht uber 20°. Aus Chlf., F. 205°. — Dimethylnaphthalindisidfonal des Dimethyl- 
anilins. Komponcnten bis auf 60° erwarmen, nach 10 Min. abkiihlen, m it A. waschen, 
in A. lósen, F iltra t m it A. fallen. Aus A., F. 260°. — Peronin. Benzylphenyldimethyl- 
ammoniumchlorid m it NaOC2H5-Lsg. umsetzen, zum F iltra t Morphin geben, auf 115° 
erhitzen. Weiter wie bei der Darst. des Kodeins. Base in  h. HC1 lósen. Nadeln aus 
W., F. 125— 126°. Ausbeute ca. 50%. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 109—21. 
Jan.) LiNDENBAUM.

W. Rodionow und W. Wwedenskij, Ober die Einwirkung von p-Toluolsidfon- 
sduremethylesler auf a-Naphthylamin. a.~Naphthylamin liiBt sich mittels p-Toluól- 
sulfonsauremethylester leicht methylieren, besonders zum Dimethyldcriv.' — 100 g 
cc-Ńaphthylamin u. 130 g Ester 5 Stdn. auf 155—160“ erhitzen, beim Erkalten er- 
starrendes Prod. in h. W. lósen, m it NaOH alkalisieren, ausathern, dunkles Ol m it 
5%ig. H 2SO, behandeln, wodurch 35 g a-Naphthylaminsulfat ausfallen. F iltra t aus- 
iithern. E x trak t liefert 3 g unreines Di-<x-naphthylamin, nach gecigneter Reinigung 
F. gegen 90° (statt 110°). Saure wss. Lsg. alkalisieren, Ol waschen, in A. aufnehmen 
usw., Prod. m it Acetanhydrid behandeln. Erhalten: 33 g Acetylmethył-a.-naphthylamin 
(F. 93—94°) u. durch Fraktionierung des Restes 50 g Dimethyl-a.-naphthylamin u. 
noeh 1,5 g Di-cc-naphthy lamin (F. 94—96°). — Derselbe Vers. m it 50 g a-Naplithyl- 
amin liefert ein nicht erstarrendes Prod., welchcs nach Alkalisieren u. Aufnehmen in 
A. ohne Behandlung m it H,SO., dest. wird. Man erhalt ca. 90% reines Dimethyl-a-tiaph- 
thylamin, Kp. 268—274°. — Methyl-c£-naphlhylarnin-p-lolvolsulfonat. Aus den Kom
poncnten in A. bei 50°, m it A. fallen. Prismen aus A., F . 163—164°. — Dimethyl- 
a-naphthylamin gibt kcin analoges krystałlin. Salz. — Methyl-p-loluolsulfonat des 
Dimethyl-a.-naphthylamvis, C20H 230 3NS. Aus den Komponcnten bei 153—160° (3 bis 
4 Stdn.). Nadeln aus Chlf., F . 82—83°, fast unl. in A., Bzl., 1. in A., h. W. Is t cin 
gutes Methylierungsmittel fiir phenol. OH-Gruppen, jedoch sind wegen seiner gróCeren 
S tabilitat hóhcre Tempp. u. langerc Dauer erforderlich. — Dimethyl-a.-7iaphthylamin- 
jodmethylat, C13H 16N J. Aus vorigem m it K J  in wenig W. (W.-Bad, 1 Stde.). Krystallc 
aus W., Zers. bei 163—164°. (Buli. Soc. chim. Franco [4] 45. 121—24. Jan.) Lb.

Gaetano Minunni und Salvatore d’Urso, Neue Synthesen in  der Gruppe der 
Aminosduren. II. a.-Anisylidenamino-(l-lactone. (i. vgl. C. 1928. II. 2139.) Die Unters. 
iiber die Rk. von a-Benzaldoxim in Ggw. von krystallisierter Phosphorsaure m it Acet- 
essigester u. Benzoylessigestcr, die zu ungesatt. a-Arylidenamino-/J-Iactonen fuhrte, 
wird fortgesetzt. Dic Einw. von Acetessigester u. Benzoylessigester auf a-Anisaldehyd- 
oximc fiihrt zu den analogen Amino-/?-lactonen. Aueh diese Lactone spalten leicht 
den Aldehydrest ab.

X c e t3 n  C6H 5

C- 0  C- 0

CH30  • C0H 4 • CH: N • C—Ćo CH30  ■ C J I , • CH :N  • O—CO
V o r s u c h e. OL-\4-Metlioxybenzylidenamino]-fS-oxycroto)isdure-fl-lacton, 0 u H n 0 3N 

(I) aus a-Anisaldehydoxim u. Acetessigester in Ggw. yon krystallisierter Phosphor
saure, wie in der I. Mitt. (1. c.) angegeben ist. Es wird bei etwas niedrigeren Tempp. 
gearbeitet, weil das Anisaldoxim energ. ais das Benzaldoxim reagiert. Diinne gelbe 
Nadeln, F. 179—180°. Wl. in A. fast unl. in k. Bzl., wl. in w. Bzl. — Beim Erwarmen 
in A. in Ggw. yon Phenylhydrazin spaltet das Laeton Anisaldehyd ais Anisaldehyd- 
phenylhydrazon ab. Die alkoh. Lsg., aus der das Phenylhydrazon sich abgeschieden 
hat, gibt beim Konzentrieren u. Zufugen von W. nur harzige Substanzen. Beim E r
hitzen m it l% ig. KOH wird Anisaldehyd aus dem Laeton abgespalten. Aus der alkal.
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Lsg. sclieidet sieh beim Ansaucrn eine flockige Substanz ab, die aus Gemischcn mit 
unverandertem Laeton besteht. — a.-[4-Methoxybenzylideiiamino]-{l-oxyzimls&ure- 
fi-laeton, C17H 130 3N (II), aus Anisaldoxim u. Benzoylessigester in Ggw. von krystalli- 
sierter Phosphorsaure. Aus h. A. gelbe, gliinzende Blattchen, F. IGO—166,5°.' Beim 
Erwarmen m it l% ig. KOH wird Anisaldehyd abgespalten. Beim Zuftigen von verd. 
HC1 zur alkal. Lsg. seheidet sieh eine gelbe krystallin. Substanz ab, die noch naher 
untersucht werden soli. (Gazz. chim. Ital. 59. 32—39. Jan. Catania, Univ.) FlEDLER.

Junji Karashima, Studien iiber die aus Zuckerarten sieli ableilenden Furanverbin- 
dungen. II . Uber einige Acetylderirate des Oxymethylfurfurols. (I. vgl. C. 1927. II . 
2545.) Nach subcutaner u. oraler Darreichung von Acetyloxymethylfurfurol wurde 
im Harn von Hunden, Kaninchen u. Huhnern Oxymethylbrcnzschleimsaure aus- 
geschieden, wahrend Acetyloxymethylbrenzschlcimsaure u. Oxvmethylp3Tomykur- 
saure nicht m it Sicherheit nachgewiesen wurden. Zur Isolierung der Oxymethyl- 
brenzschleimsaure wurdc der zum Sirup eingedickte Harn m it 90%ig. A. erschópft, 
tlcr A. konz. u. der Ruckstand in wss. Lsg. m it A. erschópft. — Acetyloxyinethylfurfurol, 
C8H s0 5, aus Oxymethylfurfurol, Essigsaureanhydrid u. Na-Acetat. Nadeln aus h. W., 
F. 55°. LI. in A. u. Essigester, wl. in W. u. A. Bei der Oxydation m it HgO, CuO oder 
Ag20  entsteht Oxymethylbrenzschleimsaure. Mit alkal. KMnO., geht die Oxydation 
bis zu Dehydroschleimsaure u. Oxalsaurc. — Aceiyloxymeth,ylfurjuracrylsaure, C10H 10O5, 
Bldg. aus Oxymethylfurfuroi oder Acetyloxymethylfurfurol, Na-Acetat u. Essigsiiure- 
anhydrid. Dunne Nadeln aus W., F. i34°, zl. in Essigester, A. u. Chlf., wl. in A., 
swl. in k. W. Dureh Verseifen mit Baryt entsteht Oxymelhylfurfuracrylsaure, CsHfiO,. 
Nadeln aus h. W., F. 139°, wl. in k. W., 11. in Essigester u. A., wl. in Chlf. u. A. (Żtschr. 
physiol. Chem. 180. 241— 48. 4/2. Nagasaki, Physiol. Chem. Inst.) CuGGENHEIM.

M. Kraj5inoviĆ, Ober die Proclukte der Einwirkung von Chlorsulfoiisaure auf 
PropionylcMorid bei gcwólinlićlier Temperatur. Vf. crklart die Rk. zwischen Chlor- 
sulfonsaiire u. PropionylcMorid dureh folgende Gleiehungcn:

1. CH3 -CH,-C0Cl +  H0-S0oCl =  CHa-CH2 -C 0-0 -S 0X 'l +  HCl.
2. CH3 -CH2 -C 0 -0 -S 0 2Cl — y  CH3 -ĆH(S03H)-C0C1 — y- CH3 -CH(S03H )-C 02H.

Dabei entsteht gleichzeitig noch a.'-Athyl-(},f}'-dimethylpyronon (I) nach folgendem 
Schema:
CjIIj-CO Cl -f- II O-SOoiCl +  Hi CH(CHs)-CO Cl +  HO SOjia +  H: CH(CH3)-C0C1 =

C,H5 • CO • O • SO* • CHICH,) • CO • O • SO, • CH(CHS) ■ COCi +  4HC1.
2 S 0 2 werden abgespalten, das <5-C-Atom enolisiert u.

V; dureh HĆl-Abspaltung der PjTononring geschlossen (vgl.
C ^ -C ^Y ^ .C H .C H a W e d e k i n d , H a e u s s e r m a n n , C. 1908. II. 715). —

C . H - 0  b o  Ver s uche .  a.'-Athyl-fi,fi'-dimethylpyronon,C^R.u O% (I). Ent-
1 5 steht neben a-Sulfopropionsaure bei tropfenweisem Zusatz

von Chlorsulfonsaure zu PropionylcMorid unter Abschlul3 
der Luftfeuehtigkeit bei gewohnlicher Temp. (unter RiickfluCkuhlung) u. bei 5 bis
10 Tage langem Aufbewahren. F. 151°. LI. in A., Chlf. u. A. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
62. 579—81. 6/3. Zagreb [Jugoslar.], Lab. f. organ. Chem. d. Techn. F akulta t d. 
Univ.) Me in h a r d -W o l f f .

J. Shinoda und S. Sato, Neue Syntliesen von Polyoxychalkonen, -hydrochalkonen 
und -flatanonen. IV. Synthese des 3',4'-Dimethoxy-5,7-dioxyflavanons und uber 
die Konstitution des Eriodiclyols und Homoeriodictyols. (III. vgl. C. 1929. I. 244.) 
3',4'-Dimćthoxy-5,7-dioxyflavanon, C17H 160,,. Aus Phloroglucin, 3,4-Dimethoxyzimt- 
saurechlorid u. A1C13 in Nitrobzl. wie friiher. Harziges Rohprod. in 10°/„ig. KOH 
losen, mit COo fallen. Farblose Krystalle aus verd. Eg. (Kohle), F. 200°. Oxim, 
C1tH„OcN, Bliittchen aus A .,F . 252°. — 3',4',7-Trimethoxy-5-oxyflai-anon, ClsH ,sO0 (I). 
Aus yorigem m it Diazomcthan in A. Nadeln aus CH3OH, F. 136°. — I wird 
aueh dureh Methylierung des Hesperitins, Erio- u. Homoeriodictyols erhalten. 
Letztere beiden Naturprodd. sind also ebenfalls Flayanone, [wie schon aus der 
violettroten Farbung m it Mg +  HC1 in A. zu schlieBen war. — I liefert m it k. 
Acetanhydrid u. H„SO., das Acetylderir., C20H 20O., aus A., F . 155°. Kocht man 
I aber 5 Stdn. m it Acetanhydrid u. Na-Acet^t, so resultieren gelbe Nadeln Yon F. 160°, 
welche keine Farbung m it Mg +  HC1 geben u. offenbar dem entsprechenden Chalkon 
angehoren. — Dieselben A cctylicrungsY erff. wurden a u f Erio- u . H om oeriod ictyo l 
angewandt. Erhalten: Tetraacetyleriodictyol, C23H 20OI0, F. 137°; Chalkonderiv., F. 196 
bis 197°. Triacetylhomoeriodictyol, C22H 20O9, Nadeln, F. 115—116°; Chalkonderiy.,
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C24H 22Oł0, F . 163—164°. Auch hier geben dic Prodd. der milden Acetylierung Farbung 
m it Mg +  HC1, die der energ. Acetylierung dagegen nicht. Mit FeCl3 geben alle Verbb. 
keine Farbung. — Homoeriodictyoloxim, CleH 150 6N, Bliittchen aus A., F. 224°. Erio- 
dictyol gab kein definiertes Oxim. (Journ. pharmac. Soc. Japan  49. 5—6 . 
Jan.) L in d e n b a u m .

J. Shinoda und S. Sato, Neue Synthesen von Poły ozy chalkonen, -hydrochalkonen 
und -flcwanonen. V. Synthese des Eriodictyols und Homoeriodictyols. (IV. vgl. 
vorst. Ref.) Synthet. Eriodictyol, C15H 120„ +  2,5 H 20 . Aus Phloroglucin, Dicarbo- 
methoxy- oder Dicarboathoxykaffeesaurechlorid u. A1C13 in Nitrobzl. ( 1  Stde. 
er war men, 3— 4 Tage stehen lassen). Harziges Rohprod. in 5%ig. KOH losen, 
ansauern, ausathern. Das Prod. besteht aus 2 Verbb., welohe durch A. trennbar 
sind. Die wl. Verb. vgl. unten. Die 11. Mutterlaugensubstanz bildet farblose Nadeln 
aus verd. Eg., F. 267°, ideut. m it natiirlichem Eriodictyol. Dieses enthalt auch 
2,5 H 20 , wovon 1,5 schon iiber H 2S 0 4 abgegeben werden. Das synthet. Eriodictyol 
liefert bei der Methylierung u. Acetylierung dieselben Prodd. wie die naturliche Verb. 
(vgl. Torst. Ref.). — Obiges wl. Nebenprod. bildet gelbe Krystalle, ebenfalls F. 267°, 
aber von der Zus. C21H 180 9 +  2 H 20 . Gibt keine Farbung m it Mg +  HC1 u. ist offenbar 
das Dichalkon (OH)3CeH[CO-CH: GH-GeH3(OH)2]2. Analog ist das bei der Synthese 
des Naringenins (II. Mitt.) erhaltene gelbe Nebenprod. von F. 267—268° das Dichalkon 
(0H)3GBH(C0 ■ C H : GH-CJl^-OH)z. — Synthet. Homoeriodictyol, ClnH I40 6. Analog m it 
Carboathoxyferulasaurechlorid. Rohprod. aus verd. KOH m it C 0 2 umfiillen. Nd. 
lóst sich in Eg. teilwoise." Riickstand gelb, krystallin., F. 233° (Dichalkon?). Lsg. 
m it W. fallen. Farblose Blśittchcn aus verd. Eg., F. 224—225°, m it Mg +  HC1 violett- 
ro t, ident. m it naturlichcm Homoeriodictyol. Liefert bei der Methylierung, Acetylierung 
u. Oximierung dieselben Prodd. wio die naturliche Verb. (vgl. vorst. Ref.). Bei kurzer 
Einw. von Diazomethan entsteht ein Monomethylather, F. 142—143°. — Carboathoxy- 
ferulasdure, C,3H ji0 6. Aus Carboathoxyvanillin u. Malonsaure in Pyridin +  Piperidin. 
Nadeln, F. 188°. (Journ. pharmac. Soc. Japan  49. 7—9. Jan . Tokushima, Techn. 
Coli.) L in d e n b a u m .

T. Kondo und S. Tanaka, Untersuchuruj uber Isochinolinderivate. I. Ober die 
Synthese des 6-Methoxy-7-dthoxy-3,4-dihydroisochinolins wid seiner Derivate. Aimisen- 
saure-[f}-{3-methoxy-4-athoxyphenyl)-athyl]-ainid, C12H n 0 3N. Aus dem von K o n d o  u. 
Mitarbcitern (C. 1929. I. 1112) beschriebcnen 3-Mcthoxy-4-athoxy-l-[/?-aminoathyl]- 
benzol m it H -C 02H (180—200°, 1 Stde.). Nadeln aus A., F . 86,5°. — G-Methoxy- 
7-athoxy-3,4-dihydroisochinolin, C,2H j50,N . Aus yorigem m it POCl3 in Toluol (105°,
1 Stde.) iiber das Hydrochlorid. Krystalle aus A., F. 86—87°. Hydrochlorid, C12H 160„ 
NC1, Schuppen aus absol. A., Zers. bei 202°. Chloroplatinat, (C12H 160 2N)2PtCl6, citronen- 
gelbe Nadeln aus verd. A., Zers. bei 202°. Methylmethosulfat, gelbliche Saulen aus 
Amylalkohol, F. 118—125°; liefert m it verd. KOH bei 0° die Ausgangsbase zuriick. 
Jodmethylat, C13H 180 2N J, gelbe Nadeln, F . 168°. Chlormethylat, hellgelbe Krystalle, 
F . ca. 137°. Pt-Salz des Chlormetliylats, (C13H ,sO„N),PtCl6, rotlichgelbes Krystallpulver 
aus A., Zers. bei 211°. Methylhydroxyd, Wurfeln, F. 119— 120°. — G-Methoxy-7-dthoxy- 
tetrahydroisochinolin. Durch Hydrierung obigen Hydroehlorids in W. m it PdCl2 u. 
akt. Kohle. Krystalle aus A. Hydrochlorid, CI2H 1S0 2NC1, Schuppen, F. 266—;267°. — 
N-Methylderiv., C13H 190 2N. Ebenso aus obigem Chlormethylat. Nadeln aus A., F . 64 
bis 64,5°. Hydrochlorid, F . 227—228°. (Journ. pharmac. Soc. Japan 49. 4—5. 
Jan.) L in d e n b a u m .

Joseph Martinet und Andre Dansette, N-Arylisatine und die isomeren Acridin- 
mesocarhonsduren. Nach G u y o t  u. M a r t i n e t  (Compt. rend. Acad. Sciences 156 [1913]. 
1625) kondensieren sich aromat. Aminę m it Mesoxalsaureestern zu Dioxindolcarbon- 
siiureestern, welche durch alkal. Verseifung an der Luft in Isatinsauren ubergehen. 
Letztere liefern m it Sauren die Isatine. Andererseits haben F r i e d l a n d e r  u . K u n z  
(C. 1922. I II . 512) u. S t o l l e  (C. 1 9 2 3 .1. 529) gezeigt, daB sich die Isatinsauren beim 
Kochen ihrer alkal. Lsgg. leieht zu Acridinmesocarbon-sduren anhydrisieren. Es erhob 
sich daher die Frage, ob bei der oxydierenden Verseifung der Dioxindolester immer 
die Isatinstufe festgehaltcn werden kann. Vff. haben, ausgehend vom Phenyl-/J-naphthyl- 
amin, den Dioxindolester I  dargestellt. Dieser geht durch Verseifung unter LuftabschluB 
in das Diosindol II uber, welches auch durch Red. dea Isatins IV erhaltlich ist. Ver- 
seift man I m it verd. Alkali an der Luft, so bildet sich das Salz der Isatinsaure HI, 
welche im freien Zustand sehr unbestandig ist u. sich schnell zu IV anhydrisiert. Wird 
aber eine starkere alkal. Lsg. von III einige Zeit gekockt, so bildet sich g la tt die Acridin-
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carbonsiiure V, aus welclier das C02H leicht eliminierbar ist. — Im  yorliegenden Palle 
laDt sich also die Isatinstufe nach Beliebcn festhalten.

C O jC ,^  
iĆ • OH3co

N -CflH5

N-C H ,
V e r s u c h e .  l-Phenyl-4,5-benzodioxindol-3-carbonsaureathylesłer, C21H 170 4N  (I). 

Gleiche Moll. Phenyl-/?-naphthylamin u. Mesoxalsaurcathylester ca. 20 Min. auf 150° 
erhitzen oder ca. 1 Stde. in Eg. kochen, Prod. mehrmals aus A. umkrystallisieren. 
Krystallchen, F. 171°. H 2S 0 4-Lsg. tiefblau. —- Ace.tylde.riv., C23H 190 5N. Mit sd. Acet- 
anhydrid. Aus verd. Eg., dann A., F. 177°. H 2S 0 4-Lsg. tiefgriin. — l-Phenyl-4,S-benzo- 
dioxindol (II). 1. I  m it verd. wss. KOH im Lcuchtgasstrom erhitzen, gelbe Lsg. m it 
verd. HC1 fallen. 2. IV m it Na-Hydrosulfit in  80-gradigem A. bis zur Gelbfarbung 
erhitzen, beim Erkalten ausfallende weifie mkr. Nadeln m it sd. S 0 2-haltigem W. waschen. 
F. ca. 90°, sehr leicht zu IV oxydabel. H 2S 0 4-Lsg. braunrot. — Acetyłderiv., C20H J5O3N.
II oder IV m it Acctanhydrid, Na-Hydrosulfit u. sehr wenig W. erhitzen, m it W. fallen. 
WeiBe Flocken, mahagonifarbige Rrystalle aus A., F. 149—150°. Lsg. in Eg. rot, in 
H 2S 0 4 rotyiolett. — l-Phenyl-4,5-bcnzoisatin (IV) (vgl. S tolj.K , 1. c.). I  in 2°/„ig. 
KOH oder NaOH auf W.-Bad schnell losen, bis zum Umschlag in citroncngelb sehutteln, 
abkiihlen, m it HC1 fallen, auf W.-Bad erhitzen. llo te  Nadeln aus A., F. 227°. H 2S 04- 
Lsg. tiefrot. — Plienylliydrazon, C24H 17ON3, orangefarbige Krystalle aus Eg., F. 195°.
H ,S 0 4-Lsg. blutrot, dann braun. — Salze der 2-Anilino-1 -naphlhylglyoxylsaure (III). 
Ba-Salz, durch Losen von IV in Ba(OH)2, Ausfiillcn von Uberschufi durch C02, Ver- 
dampfen; gelbes Pulver, sil. in W., durch C02 zers. K-Salz, C18H I20 3NK +  3 H 20 , 
durch Losen von IV in w. 30%ig. KOH; gelbe Nadeln. Daraus durch doppelte Um- 
setzung das orangegelbe Pb-Salz u. rotbraune Cu-Salz. — l,2-Benzoacridin-9-carbon- 
saure oder j}-Chrysidinmesocarbonsdure (V) (vgl. STOLLE, 1. c.). I oder auch IV mit 
10°/oig. KOH l 1/- Stdn. an der Luft kochen, m it HC1 fallen. Gelbe Krystalle aus Eg., 
F. oberhalb 300", wl. oder unl., 1. in Carbonaten. K-Sałz, ClsH 10O2NK. Cu-Salz, 
(C18H 10O„N)2Cu, wassergrun. Pb-Salz, (C1RHI0O2N)2Pb, kanariengelb. Zn-, lig- u. Ag- 
Salz gelb. — 1,2-Benzoacridin oder jj-Chrysidm. Durch Erhitzen von V fiir sich oder 
mit Natronkalk. Aus A., F. 131°. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 101—09. Jan . 
Besanęon, M a r t in e t '&  Co.) L in d e n b a u m .

R. Ciusa und L. Musaio, Uber die Dóbnersclie. Realction. V II. Synthesen mit 
P-Amijwanthracen. (VI. vgl. C. 1928- II. 144.) Vf. untersucht den Verlauf der D ó b n e r - 
schen Rk. unter Verwendung von jS-Aminoanthracen s ta tt /S-Naplithylamin. Das.cr- 
wartete Rk.-Prod. diirfte pharmakolog. intcressant sein wegen seiner strukturellen 
Beziehung zum Atophan u. Diapurin.

V e r s u c h e .  2-Phcnyl-(fł)-anthrachinolincarb(ms&ure-4, C24H ,60 2N (I), aus /?-Amino- 
anthracen (1 Mol.) in  200 ccm A. u. 1 Mol. Benzaldehyd durch 1-std. Kochen unter

RiickfluC. Dann wird unter standigem Kochen eine 
Lsg. von 4,7 g Brenztraubensaure in 30 ccm A. zu- 
gefiigt u. 2 Stdn. weiter gekoeht. Das Rk.-Prod. wird 
mit Na2C03 ausgezogen u. gewaschen, dann die 

TT„ A „  , I n  TT Saure durch Essigsaure ausgefallt. Hellgelbe Schiipp- 
llOOC*1̂ ^  ■ 0,,115 chen, F. 285°. Unl. in W. u. in PAe., swl. in A., Bzl. 

u. A., wl. in  Aceton u. Xylol, 1. in h. Eg. u. in Alkalien u. Alkalicarbonat. — Na-Salz, 
NaCO4H 140 2N, 5 H„0, gelbliches Krystallpulver, 1. in w. W., besser in A. — Methyl- 
ester', C^H^OoN, a'us A. glanzende gelbe Nadelchen, F. 204°. — 2-Phenyl-(fS)-anthra- 
chinolin, C„3H 16N, aus der Siiure vom F. 285° durch Erhitzen uber den F. Aus A. 
kleine Prisinen, F. 236°, 1. in Chlf., Bzl. u. CS2, wl. in A. u. Aceton, swl. in A., fast 
unl. in PAe. In  Essigsaure zeigt die Verb. eine gelbgriine, ziemlich intensiye Fluorescenz. 
(Gazz. chim. Ital. 59. 70—74. Jan. Bari, Univ. Benito Mussolini.) F i e d l e r .

L. Musajo, Uber die Dóbnersche Reahtion. V III. 2-Phenyl-(fi)-anthrachinon- 
chhwUncarbomdure-4. (VII. vgl. vorst. Ref.) Das /S-Aminoanthraehinon gibt im 
Gegensatz zum ^-A m in o an th racen  die DoBN ERsche Rk. m it Benzaldehyd u. Brenz-
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traubensaure nicht. Dic gewiinschte Vcrb. laBt sieli indessen leicht durch Oxydation 
der 2-Phenyl-(/J)-anthrachinolincarbonsaure-4 erhalten. Die Oxydation erfolgt durch 
Kochen m it Chromsiiureanhydrid in essigsaurer Lsg.: 2-Phenyl-(f})-anthrachinon-
chhiolincarbonsdure-4, C24H j30.,N (I), durchschcinende gelbe Prismen, braunt sieh beim
Erhitzen im Róhrchen bei 250° ohne zu schmelzen, 1. in w. Eg., wl. in den anderen

Losungsmm. — Geringe Mengen der Verb. geben m it 
konz. H 2S 0 4 eine tiefrote bestandige Farbung. —
K-Salz, KC24H 120 4N, V-/t H 20 , aus A. feine gelbe 
Nadelchen. — Na-Salz, hat iihnliche Eigg. — Ag-Salz, 
AgC2jHio04N, weiBliches Pulver. —  Die Ester der 
Sauren konnten nach den gewóhnlichen Methodcn
nicht erhalten werden. — Nitrat, C24H 130 4N- 2 HNO.„ 

aus der Siiure durch Lósen in konz. H N 03 in  der Warnie; beim Abkiihlen scheidet sieh 
das Salz in schónen pyramidalen gelben Krystallen ab. Beim Erwarmen im Róhrchen 
zers. es sieh unter Entw. yon roten Dampfen. — 2-Phcnyl-(fi)-anlhrachinon chinolin, 
C23H I30 2N, durch Oxydation von 2-Phenyl-(/?)-anthrachinolin in essigsaurer Lsg. m it 
Chromsaureanhydrid. Aus Essigsaure citronengelbe nadelfórmige Krystalle, F. 284°. 
Die Verb. liiBt sieh nicht erhalten durch Erhitzen von I. — Das Verh. der Siiure I 
gegen Rcd.-Mittcl wird untersucht. Mit Phenylhydrazin u. Hydrosulfit werden dio 
alkal. Lsgg. intensiy blau, die Farbę vorschwindct beim Oxydiercn, auch an der Luft. 
Die Verb., dic sieli bildet, konnte nicht rein erhalten werden, sio enthalt 1 Stiekstoff- 
atom. (Gazz. chim. Ital. 59. 74—78. Jan. Bari, Univ. Benito Mussolini.) F iedler .

K. Fries, H. Koch und H. Stukenbrock, Zur Kennlnis des Thianthrens. I II . 
(II. vgl. C. 1915. I. 314.) W io 1. c. gezeigt, liefert Thianthren bei gelinder Oxydation 
in starken Sauren halbchinoide Salze, die sieh von einem hypothet. Dithioniumhydr- 
oxyd ableiten u. dereń Bestiindigkeit gegen Hydrolyse durch Einfiihrung von 2 OCH3 

steigt. Vff. habon diese Bestiindigkeit weitor zu steigern yersucht, cinersoits durch 
mohr OCH3-Gruppen, anderersoits durch NH 2-Gruppen. Wider Erwarten hatten NH2- 
Gruppen die entgegengesetzte Wrkg. Aber durch Einfiihrung yon 4 OCH3 wurden 
recht hydrolysebestandige Salze crziolt, wenn auch nicht derart, daB eine Priifung 
auf fiirber. Eigg. móglich gewesen ware. OH-Gruppen wirken ahnlich. Auch in den 
neuen Salzen liegen halbchinoide, nicht in ganzehinoide uberfiihrbare Verbb. vor. 
Vff. fassen dieselben jetzt nicht mehr ais Komplexe aus je 1 Mol. chinoidem Dithionium- 
salz u. Thianthren auf, sondern im Sinno von W EITZ (C. 1926. I. 2795. 1928. II. 2135) 
ais monomolekulare ,,Subsalze“ zwoiwertiger Dithioniumradikalo.

I. Telramethozythianthren (I) wurde anfangs nach dem Verf. von Ja c o b so n , 
spater nach dem von F r ie s  u . V o lk  dargestellt, welches weit bessere Ausbeuten 
liefert. Wie vom Thianthren selbst, wurden auch von I  5 benzoide Oxydationsprodd. 
erhalten: Mono- u. Disulfoxyd, Mono- u. Disnlfon, Sidfonsulfoxyd. Das Disulfoxyd 
tr i t t  hier nur in einer Form auf. Das Disulfon wird durch alkoh. KOH in 2 Moll. II 
gespalten, wogegen die friiheren Disulfone nur an e i n e r  S 0 2-Gruppe aufgespalten 
wurden. — I liefert m it konz. H,SO.„ weleho teilweise zu S 0 2 reduziert wird, das tief- 
blaue mericliinoide Salz III (X =  S 0 4H), welches gegen W. viel bestandiger ist ais 
das der D i mc t  h o xy ver b. Es lóst sieli in starken Sauren, macht aus K J  in essigsaurer 
Lsg. 1 Atom J  frei u. wird hydrolyt. in gleiche Teile I  u. Sulfoxyd neben H 2S 0 4 ge
spalten. Dic Salze III (X =  Cl u. C104) erhiilt man mittels der Sauren u. H 20 2. Mit 
Br entsteht ein Perbromid (X = 'B r3), welches sieli auch bildet, wenn man das Sulf- 
oxyd, welches auch ais Anhydrid des Disulfoniumhydroxyds aufgefaBt werden kann, 
m it HBr-Eg. erhitzt, obwohl das holochinoide Dithioniumbromid zu erwarten ware. 
Die Rk. verliiuft wie folgt:

3 C10H 16O6S2 +  6  HBr =  2 C10H 10O4S2Br3 +  ClcH 10O4S2 (I) +  3 H 20  .
Sic liiBt die groBe Neigung zur Bldg. der halbchinoiden Verbb. erkennen u. kann zur 
quantitativen Best. des Sulfoxyds dienen, indem man das Perbromid u. das aus der 
Mutterlauge fallbare I wagt. — I laBt sieh zu Telraoxythianthren (IV) entmethylieren, 
welches analoge halbchinoide Salze, jedoch m it Br kein Perbromid, sondern das ein- 
fache Bromid liefert. Mit Br in sd. Eg. erfolgt Kernsubstitution bis zu einem Tetra- 
bromderiy. —  Die Verb., welche nach ihror Zus. ein Monosulfoxyd von IV sein sollte, 
fallt durch ihre tiefblaue Farbę auf. Auch das 3,7-Dioxythianthrensulfoxyd (1. c.j 
ist goldgrun. In  diesen wl. Verbb. liegen walirscheinlich salzartige Gebilde aus je 1 Mol. 
der Dithioniumbase u. des Sulfoxyds vor. — IV u. seine Halogenderiw . lassen sieh 
nicht zu o-Chinonen oxydieren. Die Oxydation greift stets am S an u. zerstórt leicht
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das ganze Mol. unter H 2S 0 4-Abspaltung. Die Sulfcme von IV konnten daher nur aus 
ihren Tetram ethylathern gowonnen worden. Das Disulfon wird durch yerd. H N 03 

zerstort, wahrend sein Tetramethylather durch sd. konz. H N 0 3 nur langsam angegriffen 
wird. — Die Osydation von I mit H N 03 yerlauft ganz anders u. fuhrt zu einer Verb. 
von der wahrscheinłiehen Konst. V, dereń Synthese indessen nicht golang. — Dio 
Bromierung des Disulfons von IV macht zunachst beim Tribromderiv. H alt. Das
4. H-Atom wird schwer ersetzt.

V e r s u c h e .  4-Aminoyeralrol. Aus der Nitroyerb. in wenig A. m it SnCl2 u. 
konz. HCl. Blattchen aus A., F. 85°. Acełylderiv., C10H 13O3N, Blattchen aus Bzl., 
F. 135°. — 3,4-Dimellioxytliioacclanilid, C10H 13O2NS. Aus yorigem Acetylderiy. mit 
P 2S5 +  K 2S in sd. Toluol (1 Stde.). Rohprod. verwendbar. Reinigung durch Lóson 
in wenig A., Zusatz von NaOH u. viel W., Schiitteln m it Kohle u. Fallen m it Saure. 
Gelbe Blattchen aus Eg., F. 114°. — 2-Methyl-5,6-dimethoxybenzothiazol, C10H n O2NS. 
Lsg. des yorigen in 2-n. NaOH langsam mit K 3FeCy0-Lsg. yersetzen, nach 3-std. Stehon 
ausathem . K p . 14 184°, Krystalle aus PAe., F. 75°. — 5,6-Dimethoxyphenylendiazo- 
sulfid, (CH3O)2C0H 2 - S- N:  N. Voriges m it alkoh. KOH im Rohr 30 Stdn. auf 100°

erhitzen. Beim Erkalten krystallisiort 4,5-Dimcthoxy-2-aminophenylmercaptannatrium 
aus. Alles in W. losen, N aN 02 zugeben, unter Kiihlung in yerd. HCl tropfon. Nadeln 
aus Bzl., F. 138°. — Darst. von I aus yorigom durch Mischen m it Tonscherbenpulyer, 
Erhitzen auf 160—190° bis zur beendeten N-Entw., darauf im Vakuum auf 280—300°, 
wobei I  ubordest. — 3,4-Dimethoxyphenyhmrcaptan, C8H 10O2S. Gemisch von Veratrol- 
sulfochlorid (Darst. yerbessert) u. Zinkstaub m it wenig A. yersetzen, konz. HCl ein- 
tropfen, allmahlich zum Sd. erhitzen, Ol in A. aufnehmen usw. Rohprod. yerwendbar. 
Kp.14138°, unangenehm riechend. — Di-[3,4-dimethoxyphenyl]-disulfid, C10H lsO4S2. Aus 
vorigem in A. m it H 20 2. Gelbliche Prismen aus A., F. 89°. — 2,3,6,7-Telramethoxy- 
łhianthren, C16H 1(i0 4S2"(I). Vorvoriges unter Riihren u. Kiihlen in konz. H 2SO(, tropfen, 
24 Stdn. ruhren, auf Eis gieBen, SnCL zugeben, bis die blaugrunon Flockenhellgelb sind, 
gewaschenen u. getrockneten Nd. im’Soxhlet m it CS2 extrahieren. Krystalle aus Bzl., 
dann Eg., F. 176°. — Monosulfoxyd, C16H 10OES2. Zur Lsg. von I in Eg. bei 80° H N 03 

(D. 1,2) tropfen, bis keine Blaufarbung mehr auftritt, m it W. fallen. Nadeln aus A., 
F. 196°. H„S04-Lsg. blau, beim Erhitzen grun. — Disulfoxyd, C1(JH 16O0S2. I  m it Eg. 
befeuehten,’H N 03 (D. 1,4) bis zur Entfiirbung zutropfen, kurz koehen, m it W. fallen. 
Nadeln aus Eg., F . 259°. H 2S 0 4-Lsg. blau. — Beide Sulfoxyde werden durch Koehen 
mit HBr-Eg. u. N aH S03 zu I  reduziert. — Sulfonsulfoxyd, C,6H 1(!0 ?S2. Lsg. von I 
in h. Eg. m it soviel W. yersetzen, daB eben noch alles gel. ist, kraftig Cl einleiten. Nadeln 
aus Eg., F. 275°. Dio erst tiefblaue, dann rotstichige H 2S 0 4-Lsg. gibt, in W. gegossen, 
leuchtend roten Nd., wclchem CC14 das Monosulfon entzieht. Roter Ruckstand von 
unbekannter Konst. liefert, mit Bisulfit in Eg. reduziert, eine alkalil. Verb., dereń 
Analyse auf einen Tetraoxythianthrensulfonsid.foxydtrimethylather, Ci5H 140 7S2, stim m t; 
Krystallchen aus Eg., F. 270°. — Monosulfon, C10H 16O„S2. Voriges in h. Eg. m it HBr- 
Eg., dann festem N aH S03 yersetzen, bis zur Entfarbung koehen, m it W. fallen. Prismen 
aus Eg., F. 253°. H 2S 0 4-Lsg. schwach blaugriin. W ird durch konz. H N 03 in h. Eg. 
wieder zu yorigem oxvdiert. — Disulfon, C]0H 16O8S2. Aus I  m it H 20 2 in sd. Eg. (1 Stde.). 
Reinigung durch Befeuehten mit Eg., Zutropfen von H N 0 3 (D. 1,52) bis zur Lsg., 
nach 5 Min. Fallen mit W. Blattchen aus Eg., F. 296°, wl. H 2S 0 4-Lsg. farblos. Durch 
HBr-Eg. nicht reduziert. — 4,5-Dimethoxy-2-athoxybenzolsulfinsaure, Ci„H140 5S (II). 
Voriges 3 Stdn. m it absol. alkoh. KOH koehen, W. zusetzen, F iltra t in verd. HĆ1 
gieBen, Nd. zweimal aus Soda umfallen. Sintern bei 75°, F . 118— 120° (Zers.), wl. 
in  k., leichter in h. W. H ,S 0 4-Lsg. griingelb, beim Erwarmen rotyiolett. — 4,5,4',5'- 
Tetramethoxy-2 ,2 '-diathoxydiphenyldisulfid, CMH M0 6S2. II in Eg. m it HBr-Eg., dann 
N aH S03 yersetzen, bis zur Entfarbung koehen, in W. gieBen. Nadeln aus A., dann

X

XI. 1. 127
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GH3OH, F. 84°. H 2S 0 4-Lsg. farblos, spater griin u. tiefblau. — Merichinoide Salze aus I : 
Sulfat, CwH 170 8S3 (Ul, X  =  S 0 4H). I in konz. H 2S 0 4 eintragen, ca. 3 Wochen an 
der Luft stehen lassen, Krystalle mchrfaeh m it h. Eg. waschen. Tiefblaue, rotviolett 
glanzende Nadeln, F. 230—232° (Zers.), in organ. Sołvenzien swl. Lsg. in konz. HCl 
blau, in I I ■ C02H griin. Wird durch SnCl2 oder H J  zu I reduziert. Hydrolyse durch 
k. W. noch nicht in 2 Tagen, durch h. 50%ig. Essigsaure nach 4 Stdn. beendet. H. W. 
fallt je tzt ein Gemisch yon I  u. seinem Sulfoxyd. — Perchlorat, C16HjcOsC1S2 (III, X  =  
C104). Lsg. von I  in li. Eg. m it HC104 versetzen, berechnete Menge II 20 2 ointropfen. 
Grune Krystalle, F . 245° (Zers. m it scharfem Knall). H 2S 0 4-Lsg. blau. — Chlorid, 
CleHlc0 4ClS2 (ID, X  =  Cl). Ebenso m it HCl-Eg. Griine, nach Trocknen blaue Krystalle, 
F. 164—166“ (Zers.). — Perbromid, Cl0H 16O4Br3S2 (DI, X  =  Br3). Aus I in CS2 oder 
Eg. m it uberschussigem Br, ferner aus dem Mono- oder Disulfoxjrd m it h. HBr-Eg. 
Grune Krystalle, F . 220—222“ (Zers.). W ird durch H J  zu I  reduziort.

2,3,6,7-Tetraoxythianthren, C12H 8Ó4S2 (IV). I m it H J  (D. 1,7) u. wenig Eg. 4 Stdn. 
kochen, SO, u. W. zugeben, Eg. u. S 0 2 auf W.-Bad verjagen, nach Erkalten von dunklcm
Ol filtrieren. Prod. fallt beim Stehen aus, Rest ausathern. Nadeln aus Eg., dann W.,
F. 273°. H 2S 0 4-Lsg. griin, dann blau. Tetraacetylderiv., C20H 10OsS2, Schuppen aus 
Eg., F. 224°. — Verb. C12HsO&S„ (isomerisiertes Sulfoxyd). Aus IV in Eg. m it H 20 2. 
Tiefblaue Krystalle, Zers. bei 200°, wl., auch in konz. HCl u. H -C 0 2H. Lsg. in H 2S04 
griinblau, in Alkalien schmutziggrau. W ird durch SnCl2 in Eg. zu IV reduziert. — 
Tetraacetylderw. des Sulfoxyds, C20H 16O6S2. Durch Acetylierung des vorigen oder durch 
Osydation des Tetraaeetylderiv. von IV m it verd. H N 0 3 in Eg. Farblose Nadeln aus 
Eg., F. 213°. Wird zum blauen vorigen yerseift. — Monosidfon, C12H 8OgS2. Aus dem 
Sulfon von I  m it sd. H J  (D. 1,7) u. Eg. Blattchen aus W., Verkohlung oberhalb 300°. 
H 2S 0 4-Lsg. farblos. Ace.lyldc.riv., C20H 16O10S2, Krystalle aus Eg., F. 203°. — Disuljon, 
C12H 80 8S2. Ebenso aus dem Disulfon von I. Perlmutterglanzende Blattchen, F. iiber 
310°." H 2S0 4-Lsg. farblos. Mit FeCls in W. tiefblau, in verd. Lsg. pcrmanganatfarbig. 
Ace.tylde.riv., C20H 16O12S2, Prismen aus Eg., E. 245°. — l,4,5-Tribromderiv., C12H 50 8Br3S2. 
Mit Br in h. Eg. W . Krystalle, F. iiber 340°. — 1,4,5,8-Tetrabromderw., C12H 40 8Br4S2. 
Mit uberschussigem Br in sd. wss. Eg. Schwach rosafarbige Krystalle, F. iiber 350°, 
swl. Mit FeCl3 blau. Acetylderiv., C20H 12O12Br4S2, Nadeln aus Acetanhydrid, Zers. 
bei 300°. — Merichinoide Salze aus IV : Darst. wie oben. Sulfat, C12Ha0 8S3, blaue, 
rotyiolett glanzende Nadeln, bis 330° unveriindert. Lsgg. in konz. HCl u. H -C 0 2H 
tiefblau, in H 2S 0 4 griinblau, in H N 0 3 (D. 1,4) nach Befeuchten m it Eg. tiefrot. Hydro- 
lyse durch k. W. erst in  Wochen, durch sd. W. in 3 Stdn. zu grauschwarzem Prod. — 
Perchlorat, C12H 80 8C1S2, seidige blauviolette Nadeln. — Bromid, C12H 80 4BrS2. Mit 
HBr-Eg. u. H 20 2 oder m it Br. Blau. — Chlorid, C12H 80 4C1S2, blaue Nadelchen, F . 220° 
(Zers.). — 2,3,6,7-Tetraniethoxydinitrodiphenylensźdfon, Ci6H 14O10N2S (V). I  m it Eg. 
anfeuchten, m it H N 0 3 (D. 1,52) versetzen, aufkochen bis zur Dunkelrotfiirbung, m it 
W. fallen. Grunliche Nadelchen aus Eg., F . 238°. H 2S 0 4-Lsg. griingelb. E ntsteht 
auch aus dem Monosulfon u. Sulfonsulfoxyd m it k. H N 03. — 4,5,4',5'-Tetramethoxy- 
2,2'-dinitrodiphenylsulfid, ClsH 10O8N2S. Aus 4-Brom-5-nitroveratrol u. Na2S in sd. A. 
Gelbe Blattchen aus Eg., F. 209°. H 2S 0 4-Lsg. weinrot. — 4,5,4',5'-Tetramethoxy- 
2,2'-diam,inodiphe?iylsulfid, C16H 20O4N2S. Voriges m it SnCL u. konz. HCl in Eg. kurz 
kochen, einige Stdn. stehen lassen, ausgefallenes Doppelsalz in sehr verd. HCl losen, 
in verd. NaOH gieBen. Blaulich sehimmernde Blattchen aus Bzl., F. 110°. H 2S 0 4- 
Lsg. blau. Kondensątion zum Diphenylensulfid iiber die Diazoverb. gelang nicht.

II. Nach dem yon Krishna  (C. 19 2 3 . I. 945) angegebenen Verf. wurde 3-Nitro- 
u. aus diesem 3-Amino-6-methylthianthren dargestellt. Bei der Oxvdation des letzteren 
in stark  sauren Lsgg. treten zwar wie bei den bisher untersuchten Thianthrenen tief- 
gefarbte Prodd. auf, aber dieselben sind so zersetzlich, daB sie nicht isoliert werden 
konnten. Dagegen liefert 3-Acetamino-6-meihylthianthren wider Envarten ein isolier- 
bares, leidlich bestandiges merichinoides Salz. — Die tiefgefarbte Lsg. des Amins in 
konz. H 2S 0 4 entfarbt sich bald unter Abscheidung der 2-Sulfonsaure. Diese auffallend 
leichte Sulfonierung beruht offenbar auf einer Umwandlung des prim ar gebildeten 
halbchinoiden Sulfats. — Ferner wurden 3,6-Diaminotliianthren u. 3-Amino-6,7-dimeth- 
oxythianthren dargestellt. Auch diese Verbb. liefern erst nach Acetylierung der N H 2- 
Gruppen haltbare Salze.

V e r s u c h e .  4-Nitro-4'-methyldiphenylsulfid-2-sulfijisaure, C13H u 0 4NS2. Aus 
2-Chlor-5-nitrobenzolsulfinsaure u. p-Tolylmercaptan wie 1. c. Hellgelbe Wiirfel aus 
Bzl. oder A., F. 123°. — Disulfid CVlH2riOiN ,S i =  [CH3■ CcH.,■ S • C6H 3(N 02) • S—]2-
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Vorigc m it HBr-Eg. kurz erhitzen, N aH S03 zugeben, bis zur Entfarbung kochen, mit 
W. fallen. Gelbe B lattchen aus Eg., F. 154°. H 2S 0 4-Lsg. dunkelrot. — 3-Nilro-6-methyl- 
thianlhren, C13H 0O2NS2. Vorvorige in konz. H 2S04 eintragen, rotviolettc Lsg. nach 
ll„ Stde. in  W. gieCen, Nd. grundlich m it Soda auskochen. Hellgelbe Wiirfel oder 
goldgelbe Blattchen aus Eg., dann Bzn.^F. 157°. H 2S 0 4-Lsg. tiefrotviolett. — 3-Amino- 
(i-methylthianthren, Ci3Hn NS2. Aus yorigem m it SnCl2 in Eg., Doppelsalz in 40%ig. 
KOH eintragen. Prismen aus Bzn., F. 130°. H 2S 0 4-Lsg. rotyiolett. — Acelylderiv., 
CiijBCtfONSj, Blattchen aus verd. Eg., F. 180°. Die blauyiolette H 2SO.,-Lsg. scheidet 
bei mehrtiigigem Stehen an der Luft das blaue, feinkrystallin. halbchinoide Sulfał, 
c 15h  ł40 5NS3, aus, welches aueh beim Waschen m it W. u. Eg. seine Farbę behalt. Die 
blaue alkoh. Lsg. entfarbt sich jedoch bald. — 3-Amino-6-melhylthianthren-2-sidJonsdure, 
C13H u 0 3NS3. H 2S 0 4-Lsg. des Aminomethylthianthrens 48 Stdn. stehen lassen, aus- 
gefaliene seidige Nadeln H 2S04-frei waschen, in  verd. NH4OH lósen, m it Kohle kochen 
usw. Nadeln, oberhałb 270° verkohlend. Das Diazoniumsalz gibt m it R-Salz roten 
Farbstoff. Ba-Salz, Nadeln mit 4 H„0 aus W. — 3-Nitro-6-acetaminothianthren, 
c I4h  10O3N 2S2. 2-Chlor-5-nitrobenzolsulfinsaure m it 4-Acetaminophenylmereaptan in 
schwach afkal. Lsg. 20 Min. kochen, m it Eiswasser verd., m it verd. H 2S 0 4 fallen, eigelbe
4-Nitro-4'-acetaminodiphemylsulfid-2-sulfinsdure rasch trocknen, in konz. H 2S04 ein
tragen, dann wie oben. Gelbe Nadeln aus Eg., dann Xylol, F. 205°. H 2S04-Lsg. carmin- 
rot. — 3-Nitro-6-aminothiantliren, C12H80 2N2S2. Aus yorigem m it konz. HC1 in sd. 
A. ( ł /2 Stde.), m it NH4OH fallen. Dunkelrote Nadeln aus Bzl. oder Xylol, F. 198°. 
H 2S 0 4-Lsg. rot. — 3,6-Diaminothianthren, C12H 10N2S2. Voriges m it SnCl2, konz. HC1 
u. Eg. kochen, in 40%ig. KOH giefien, Nd. in verd. HC1 lósen, m it H 2S entzinnen, 
m it NH4OH fallen. Blattchen aus A. oder Chlf., F. 192°. H 2S 0 4-Lsg. schwach rosa- 
violett, beim Erwarmen rot. Ais einziges halbchinoides Salz wurde erhalten: C\„H10N„S,Z, 
FeCli, dunkelblau, krystallin., aus salzsaurer Lsg. m it FeCl3. — 4-Nilro-3',4'-dimethoxy- 
diplie.nylsidfid-2-sulfinsdure, C14H 13O0NS2. Aus 2-Chlor-5-nitrobenzolsulfmsiim-e u.
3.4-Dimethoxyphenylmereaptan wie oben. Gelbe Nadeln aus A. u. Chlf., F . 131°. 
H 2S04-Lsg. blaugriin, dann blau. — Disidfid Gi&II2ip &N 2S i =  [(CH30 )2C6H 3 -S- 
C6H 3(N 0 2)-S—]2. Aus yorigem wie oben. Aus Eg. oder A., F. 196°. H 2S 0 4-Lsg. 
blauyiolett. — ~3-Nitro-6,7-dimethoxythianthrcn, Cł4H u 0 4NS2. Aus vorvorigem oder 
aueh yorigem wie oben. Rohprod. mit Bzl. extrahieren, Riickstand des Extraktes 
im Vakuum dest. K p . 14 192—196°, gelbrote Nadeln aus Eg., F. 194°. H 2S 0 4-Lsg. 
blaugriin, dann blau. — 3-Amino-6,7-dirMthoxythianthren, C^H^OjNSs,. Voriges m it 
SnCl2-Lsg. u. A. erhitzen, konz. HC1 zugeben, Nd. in W. +  etwas HC1 lósen, F iltra t 
in verd. NaOH giefien. Nadeln aus A., F. 149°. H 2S 0 4-Lsg. grun. Acełylderiv., 
C16H 150 3NS2, Blattchen aus Bzl., F. 180°. Gibt ziemlich bestandige halbchinoide 
Salze.

Bei yergeblichen Verss. zur Synthese eines Diaminodinitrothianthrens wurden 
folgende Verbb. dargestellt: 2,2'-Diamino-i,4'-dinitrodiphenylsulfid, C12H 10O4N4S. Aus 
2-Brom-5-nitroanilin m it Na,S2 in sd. A. ( l x/2 Stdn.). Nach Umfallen aus Aceton +  
W. roto Nadeln aus Nitrobzl.,"dann Eg. oder Xylol, F. 211°. Diacetylderiv., C16H 140 6N4S, 
hellgelbe Nadeln aus A., F. 245°. — 2-Amino-4-riitrophenylmercaptan. Wie yorst., 
aber m it mehr S. Orangegelbe Nadeln aus Bzn., F . 108° (nicht 183°, C. 1 9 2 7 . II. 
694). — 2 ,2 '-Diamino-4 ,4 '-dinilrodipkenyldisulfid. Aus yorigem m it Luft-O. Citronen- 
gelbe Nadeln, F . 178° (nicht 211°, 1. c.). — Diacetylderiv„ C^H^OoN^S,, Nadeln aus 
Eg., F . 263°. W ird durch Na„S oder Traubenzucker in alkohol.-alkal. Lsg. zu 2-Methyl-
5-niirobeiizotkiazol reduziert. — Dibenzoyldcriy., C26H 180 6N 4S2, citronengelbe Blattchen
aus Nitrobzl., F. 225°. — 2-PUnyl-5-nitrobenzothiazol, C13H 80 2N 2S. 1. Aus yorigem 
wie vorst. 2. Aus 2 -Amino-4 -nitrophenylmercaptan m it C6H 5 -C0C1 in alkal. Lsg.
3. Aus 2 -Brom-5 -nitrobenzoylanilin (Nadeln, F . 166°) m it Na„S, in sd. A., m it konz. 
HC1 fallen. Gelbliche Nadeln aus Eg., F. 193°. (L ieb igs Ann. 4 68 . 162—201. 16/2. 
Braunschweig, Techn. Hochsch.) L indenbaum .

H. Avenarius und R. Pschorr, Synthese des d,l-Apomorphindimethylathers. Der 
Beweis der Konst. des Apomorphins wurde durch die Synthese seines Dimethylathers (I) 
yeryollstandigt. — Der Synthese liegt die PsCHORRsehe Phenanthrensynthese zugrunde, 
die an II  zur Durchfuhrung kam.

V e r  s u e h e (z. T. mit H. Herz) . vic. 2-Nitrovanillindimethylather gibt m it 
H ippursaure bei Ggw. von Na-Aeetat u. Essigsaureanhydrid fi-Benzoylamino-2-nitro-
3.4-dim ethoxyzim tsdurelacton; gelbe Nadeln m it 1 Mol. Krystall-A., aus A., F. 169°.— 
Gibt m it der 10-fachen Menge sd. n. NaOH oder ca. 75%ig. sd. Essigsaure y.-Benzoyl-
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N - C H 3 CH, N—CH, N—CH,
CH, . O - ^ N ^ C H ,  o > C ^ \ C H :

JcH ,

ON u r ,  N - C H » 9N N “ C H »
? N H O ^ ^ C I I . ,  ĆH— T f^ N C H ,

f S - r 0H- +  hX itJ ch
HjCOL J —NO, ^  - ------------i V i -

> c h 3 '
amino-2-nitro-3,4-dimethoxyzimtsaure; farblose Nadeln, F. 215° (Zers.). — Athylester, 
F . 149°. — Das Laeton gibt m it der 10-fachen Menge ca. 7-n.-wss.-aIkoh. HC1 im Rohr 
bei 100° 2-Nitro-3,4-dimethoxyphenylbrenzlraubensaure, gelbe Blattclien, aus verd. 
CH3OH, F . 172°. — Athylesler, gelbe Prismen, P. 109°. — Oxim des Esters, F . 108°. —• 
Das Oxim der Saure (F. 156—157°) schm. von 150° ab (Zers.), bis 160° unter Bldg. 
yon 2-Nitro-3,4-dimethoxybenzylcyanid (HI), F. 6 6 °. — N-Formyl-N-methylphenathyl- 
amin Cł 0H 13NO (VI), aus Phenathylamin +  wasserfreier Ameisensaure bei 150— 1801 u. 
Methylierung der Formylverb. (Kp.3S 210—214°) in  Toluol m it metali. K  u. CH3J . — 
Gibt in h. Toluol -f  S0C12 das isomere a.-Oxy-N-methyltetrahydroisochinolin (IV); farb
lose Prismen, aus A., F. 110—111°. — a-2-Amino-3,4-dimethoxybe.nzyl-N-methyltetra- 
hydroisochinolin (II), aus H I u. IV bzw. Isochinolinjodmethylat in sd. A. +  1 bzw. 
2 Mol. Na, Erhitzen zur Verseifung des N itrils u. Abspaltung von C02 m it konz. HC1 u. 
Behandeln m it Sn-Folie u. konz. HC1. Die eintretende Red. erstreekt sich nicht nur 
auf dio Nitrogruppe (V), sondern im Falle der Anwendung von Isochinolinjodmethylat 
ansta tt von IV auch auf den N-haltigen Ring. — Dichlorhydrat CiaHMNL,0 2Cl2, F . 198 
bis 199°. —  Das Dichlorhydrat gibt in W. m it verd. H 2S 0 4, N aN 02 u. Cu-Pulver u. 
CH3J  Apomorphiiidimethylatherjodmethylat C20H 24NO2J , F. 195°; ident. m it dem aus 
naturlichem Apomorphindimethylather erhaltenen Jodm ethylat. — Die Iden titat 
ergab sich auch aus der Ubereinstimmung der m it Alkalien aus den Jodm ethylaten 
erhaltenen Methinbasen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62 . 321—25. 6/2. Charlottenburg, 
Techn. Hochsch.) B u SCH.

Ernst Spath und Otto Hromatka, Uber Opium-Alkaloide. X . Die Synthese des 
d,l-Apomorphindimethyldthers. (IX. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 1969.) Die Synthese wurde iiber 
die Verbb. I, II  u. III durchgefuhrt. — Um zu einem identifizierbaren Vergleichs- 
prod. zu gelangen, lieBen Vff. sowohl auf den synthet. ais auch auf den opt.-akt. Apo
morphindimethylather sd. Benzoylchlorid einwirken. In  beiden Fallen wurde Verb. IV 
erhalten.

V e r s u c h e .  Nitrohomoveratroyl-fi-phe?iyldthylamid C18H 20O5N2 (I), aus Nitro- 
homoveratrumsaure +  SOCl2 u. Einw. des Saurechlorids in Bzl. ohne Zusatz von 
Lauge auf 2 Mol. /?-Phenylathylamin; aus Toluol u. absol. CH3OH, sintert bei 116°, 

CH2 

|CHa
Jnh

ICO

c h , o^ OH- c h , o^ c h - c h ,o . ^ c h -
CH3O ^ ^ J J  I  CH3O ^ J  I I  C H , 0 ^ J 1  I I I

F. 118°. N ur bei einem Vers. wurde diese Verb.

0
^ \ nrr erhalten, in  4 anderen nach diesem u. dem Verf.

I n n  n  n  von  ^ AY u - PlCTET (C. 1 9 1 3 . II. 878) resultierto

0 5 ein Saureamid vom F. 79°. — Beide Stoffe gaben 
Tj 3 dasselbe Isochinolinderiv. — Nitrohomoveralryl-

dihydroisochinolin Ci8H ls0 4N2 (II), aus dem Saure- 
C H jO ^ ^ ' - ^  amid (F. 79 bzw. 118°) in  sd. Xyłol bzw. To-

3 | | luol +  P o06; farblos, farbt sich am Licht gelb;
CH30 U ^ ^ -  i y  F. 129°; 11. in A., 1. in k. Xylol, fast unl. in
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PAe. Aus der Xylol-Lsg. wurde eine zweite Verb. Cn HlsOiJSr2 erhalten; gelbe 
K rystalle, aus Toluol, F. 124— 126°; unl. in Mineralsauren. — Jodmethylat 
Cl8H 210 4N 2 J ;  aus CH3OH, F. 203° (Zers.). — Chlormetliylat, hellgelber Laek, sil. in 
W. u. A. — Das Chlormethylat gibt bei der Red. m it Sn in  HC1 das Tetra- 
hydroisochinolinderiy. III, dieses bei der Diazotierung u. Kondensation m it Cu- 
Pulver den d,l-Apomorphindimethyldther; K p . 0 002 1 70—200°. — Gibt m it C0H5COC1 
in sd. A . Verb. CMU2!iOaN  (IV); Krystalle, F . 164,5—165°. — Aus 1-Apomorphin 
wurde in CH3OH durch langeres Behandeln m it Diazomethan im UberschuB in A. 
Apomorphindimethyldther erhalten; amorphes Pulver. — d-Biłartrał des l-Apomorphin- 
dimethyldthers farblose Krystalle, aus A., F. 177—178° (Zers.). — Racemisierungsverss. 
durch Oxydatión m it alkoh. J-Lsg. etc. hatten keinen Erfolg. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 62 . 325— 32. 6/2. Wien, Univ.) B u s c h .

A. Windaus und E. Haack, Uber die Formel des Digitalińum verum. (Vgl.
C. 1 9 2 9 . I . 247.) Durch die analyt. Unters. des Hexaacetylderiv. wird dic aus den 
Spaltstiicken abgeleitetc Formel C36H50Oi4 des Digitalińum verum bestatigt. Dem Digi- 
talinum verum is t in  kleiner Menge cin anderes Glykosid beigemischt, das sich vom 
Digitozigenin (Anhydrodigitoxigenin) ableitet. Das aus dem Digitalińum verum dar- 
gestellte rohe Digitaligenin liefert mit Cr03 Tozigenon, das gut aus dem Anhydro- 
digitoxigenin erhalten werden kann. Sorgfaltig gereinigtes Digitaligenin gibt dagegen 
keine Spur Toxigenon, sondern ein loslieheres Óxydationsprod. vom F. 197°. — Hexa- 
acetylderiv. des Digitalińum verum, C36H!ioOł4(CO,CH3)6, Bldg. m it Essigsaureanhydrid; 
weiCe Nadeln, aus Essigsaureanhydrid, sintert sehwach bei 166°, schm. bei 212—-213°; 
in auf 160° yorgewarmtem Bad, F. 175—176“, erstarrt wicder, schm. schlieBlich bei 
212—214°; [<x]ir“ =  —17,4° (in Chlf., c =  4,415); [a] D10 =  — 16,9° (inChlf.; c =  2,43); 
[cc] d 20 =  — 18,1° (in Chlf., c =  1,01). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62 . 475—76. 6/3. Got- 
tingen, Univ.) BUSCH.

Chika K uroda, Die Konstitution des Carthamins. I . Von K a m e t a k a  u.
A. G. P e r k in  (vgl. Journ. chem. Soc., London 97. Trans. [1910]. 1415) waren fiir 
das aus Saflor hergestellte Garthamin zwei Formeln, C15H u 0 7 oder C25H 240 12 aufgestellt 
worden. Bei Behandlung der aus dem chines. Rohmaterial erhaltenen Carthamin- 
paste m it k. yerd. HC1 u. folgendem Troeknen isolierte Vf. eine Substanz, die sich 
sehr leicht aus verd. CH3OH umkrystallisieren lieB. Diese ais Isocarthamin bezeichnete 
Verb. schied sich in feinen, gelben, wasserhaltigen Nadeln yom F. 228° ab, war jedoch 
sehr unbestandig u. ging an der Luft in ein rotes amorphes Pulver uber, das sich eben- 
falls aus der Isoverb. bei Einw. von Pyridin bildete u. m it dcm gewohnlichen Carth- 
amin ident. war. Verschiedene Rkk. zeigten, daB die rote u. gelbe Form Isomere dar- 
stellten. Die Analyse von bei 100“ unter vermindertem Druck getrocknetem Carth- 
amin żeigte die Formel C21H 2,Ou —H 20 , wiihrend Isocarthamin im frischen Zustande 
bei schnellem Troeknen die“ Zus. C21H 220 1 1  +  2 H 20 , bei 60° unter yermindertem 
Druck C„iH„„Onl hatte  u. schlieBlich bei 100“ die Formel des Carthamins, C21H 22Ou —
H ,0  aufwies" Weiter stellte Vf. fest, daB das Carthamin u. die Isoverb. in Form von
Glucosiden yorlagen, da sie beim Erhitzen m it verd. Mineralsauren 1 Mol. Glucose 
abspalteten. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 5. 32—33. Jan . Inst. of Physical and 
Chemical Research.) P oetsch.

E. Montignie, Cholesterin und seine Beziehungen zu den Terpenen. (Vgl. C. 1 9 2 9 .
I. 1113.) Vf. zeigt an Hand der Literatur u. eigener Unterss., daB die Ansicht gewisser
Autoren, nach weleher Cholesterin ein komplcxes Terpc-n sein soli, unrichtig ist. Die 
Sterine bilden vielmehr eine besondere Verbindungsgruppe. Die Formeln von WlNDAUS 
oder WlELAND werden den Eigg. des Cholestcrins gerecht. Die modifizierte Formel 
von Steinle  u. Kahlenberg (C. 1 9 2 6 . I. 3417) ist zu verwerfen. (Buli. Soc. chim. 
France [4] 45. 97—100. Jan.) Lindenbaum .

M. Dauhois, Cours de chimie organiąue. Paris: Ecole du Genie ciyil 1928. (333 S.) 4°.

E. Biochemie.
A L Herrera U ntersuchungen uber die Nachahmung organ ischer Formen mit 

Albumin und Mineralsauren. II. (I. vgl. C. 1 9 2 8 . I I . 671.) Beschreibung u. Abbildung 
der aus Albumin u. Mineralsauren bei yerschiedenen Versuehsbedingungen erhaltenen 
Formen, dic starkę Analogien m it lebcnden Strukturen aufweisen. (Atti R. Accad.
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Lincei [Roma], Rend. [6 ] 8 . 460—65. 18/11. 1928- Lab. degli Alti Studi Biologici di 
Messico D. F.) Kruger .

N. Okunew, Zur Frage nach der Bedeutung der Lipoidsłoffe in  der Zellpermeabilitat. 
(Ygl. C. 1927. II. 1451.) Messungen der Grenzflachenspannungen nach der Methode 
von Rehbinder  (C. 1927. II. 1451) zeigen bei Leciłhin u. Cholesłerin deutliehe Capillar- 
aktiy ita t an den Grenzfliichen W.-Bzl. bzw. Olivenol, sowohl wenn sie im Lipoidlosungsm. 
gel., ais auch wenn sie im W. emulgiert oder suspondiert sind. Im  allgemeinen sind 
beide Lipoide an der Grenzflache W.-Bzl. capillaraktiyer ais an der Grenzflache W.- 
Oliyenol, u. capillaraktiver in  Form von Lsgg. im Lipoidlosungsm., ais in Form yon 
wss. Emulsionen bzw. Suspensionen. Lccithin ist bedeutend eapillaraktiver ais Chole- 
sterin, besonders an der Grenzflache W.-Bzl. Die Grenzflachenspannurig an der Grenz
flache W.-Bzl. bzw. 01ivcn6l wird durch die glcichzeitige Ggw. von Lipoid im Lipoid
losungsm. u. yon Trypanblau im W. so becinfluCt, ais ob yon den beićłen eapillarakt. 
Substanzen nur diejenige yorlianden ware, die bei gegebener Konz. starker eapillarakt. 
ist. Die Ergebnisse des Vfs. machen die angenommene Lokalisierung von Lecithin 
u. Cholesterin an der Protoplasmaoberflache yerstandlieh. Lecithin kann ais ein Stoff 
betrachtet werden, der Oberflachenspannung u. Permeabilitatsgrad der Protoplasma
oberflache durch seino Konz.-Anderungcn reguliert. (Bioehem. Ztschr. 198. 296—310. 
1928. Leningrad, Akad. d. Wissenschaften.) K ruger.

J. GrliC, Bau und Semipermeabilitdt der Gerstenjrueht- und Samenschale. I . Mitt. 
Vf. untersueht die Diffusion yon Schwefelsaure, Salzsaure, schwefliger Siiure u. 
Ammoniak durch die Schale des Gerstenkorns, andererseits die Diffusion von Fermenten 
aus dem Korn in  die umgobende Fl. Die Bestst. erfolgten teils durch gewóhnliches 
Einweiehen der Korner, teils nach einer neuen Methode, bei der die beiden Diffusions- 
tore des Korns m it Wachs yerschlossen werden. In  einer zur Halfte m it geschmolzenem 
Wachs gefullten Petrischale liegt ein Holzkreuz. In  seine Oberflache sind zwoi sieh 
kreuzendc Rinnen eingemeiCelt, in die die Kórner eingeklemmt werden (Abb. im 
Original). E in Wachskappehen yerschlieBt das obere Diffusionstor. — Es werden 
die yon den Kórnern aufgenommenen Mengen der yerschiedenen Kórper angegeben. 
Ammoniak erwies sieh ais heftiges Gift' fiir die Korner. Man darf also in  der Praxis 
dem Weichwasser kein Ammoniak zusetzen. (Wchschr. Brauerei 46. 61—66. 
16/2.) WlLLSTAEDT.

[russ.] Die Fortschiitte der biologischen Chemie. Unter der Red. von W. Omeljanski. Lenin
grad: Wissenschaftl. ehem.-techn. Verlag 1928. Lfg. 6 . (120 S.) Rbl. 2.50.1

E t. Enzym chem le.
R. Fosse und A. Brunei, E in  neues Ferment. In  Soya hispida, Phaseolus yulgaris 

sowio Phaseolus hinatus wurde ein Enzym nachgewiesen, welches Allantoin (unter 
Aufnahme yon H 20) in Allantoinsdure iiberfuhrt. Das Enzym, welches ais Allantoinase 
bezeichnet wird, findet sieh in  zahlreiehen Leguminosen. Es handelt sieh also um ein 
Ferment, welches nicht spaltend wirkt, sondern welches die Anlagerung von ELO 
bewirkt:

NHa-CO.NH—CH—NH NH2 • CO • NII—CH—NH ■ CO • NHS
| >C O  ^  '  I

CO—NH COOH
(Compt. rend. Acad. Sciences 188. 426—28. 28/1.) H essk.

F ritz  W einm ann, Ober Sulfatase. X. (IX . ygl. C. 1927- I I .  1479.) Vf. unter- 
sueht die stereoehem. Spezifitat der Takasulfatase an der Spaltung des Schwefelsaure- 
esters eines racem. Phenols. Hierzu wurde żunachst aus m-Mełhylcyclohezylphenol 
(J . v. Brau n , unyeroffentlicht), C13H lgO, F. 67—68°, [a]n =  6,97°, durch Behandeln 
m it frisch dest. Chlorsulfonsaure (30°/0ig. UberschuB) in Pyridin u. CHC1:1 anfangs 
in  der Kalte, dann bei 40°, sowie Alkalisieren m it KOH nach Verdampfen des CHC13 

im Vakuum, das m-methylcyclóheiylphenolesterschwefelsaure K , C13H 1;0.iSK, her- 
gestellt. Dieses wird durch Sulfatase (2°/0) fast yollstandig (in 116 Stdn. zu 93,4%) 
gespalten. Unterbricht man die Hydrolyse bei 50% oder bei 30% Spaltung, so ist 
weder an dem freigewordenen Phenol noch am unyerbrauchten Schwefelsaureester 
opt. Aktiyitiit zu beobachten. — In  einer Nachschrift wird mitgeteilt, daB inzwischen 
durch Claude Fromageot ein anderes p-substituiertes Phenol, das p-sek.-Butylphenol, 
in opt.-akt. Form durch enzymat. Spaltung seines raeem. esterschwefelsauren K-Salzes 
erhalten wurde, u. dam it die stereoehem. Spezifitat der Sulfatase erwiesen wurde.
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(Biochem. Ztschr. 205. 214—18. 24/1. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Bio
chemie.) Hesse .

H. W. Hofstede, Zusammensetzung, Eigenschafte.il und, Anwendung von Papain. 
Ausfiihrliches Sammolreferat mit Litcraturiibersicht. (Pharmae. Tijdschr. Nederl.-Indie 
6 . 4— 16. 44—57. 1/2.) Groszfeld.

Otto Warburg, Wie viele Almungsfermente gibt es? Diese von DixON (C. 1929.
I. 90) aufgeworfene Frage wird dabin beantwortet, daB es in der N atur nicht nur
1 Atmungsferment gibt, daB aber der Meehanismus der Atmung in  einem bestimmten 
Falle ein bestimmter u. einheitlichist. (Biochem. Ztschr.201. 486—-88. 3/11.1928.) Lo h .

H. A. Krebs, Ober die Wirkung des Kohlenoxyds au f Hamatinkatalysen nach 
M . Dizon. Die vom Vf. (C. 1929.1. 407) besehriebene Hemmung der Hamatinkatalysen 
durch CO besteht. Dio entgegengesetzten Befunde von D ixon  (C. 1929.1 .90) sind auf 
die Verwendung metallhaltiger Reagenzien zuriickzufuhren. (Biochem. Ztsehr. 201. 
489. 3/11. 1928. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biologie.) Lohmann.

Werner Cremer, Ober Hemmung der Ferrocysteinkatalyse durch Kohlenozyd. 
Die Angabe D ixons (C. 1929. I. 90), daB die Ferrocysteinkatalyse nicht durch CO 
gehemmt werde, ist unrichtig. In  CO mit 1% 0 2 wird Cystein bei Belichtung, bei der 
die Kohlenoxydferrocysteinvorb. dissoziiert, viermal schneller gespalten ais im Dunkeln. 
(Biochem. Ztschr. 201. 490. 3/11. 1928. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
Biologie.) Lohmann.

E 2. Pflanzenchem ie.
Gabriel Bertrand und Boje Benzon, Der Zinkgehalt von pflanzlichen Nahrungs- 

mitteln. (Vgl. C. 1923. II . 167.) Vff. konnten in  zahlreichen pflanzlichen Prodd. Zn 
in wechselnden Mengen feststellen. Am geringsten war der Geh. fleischiger Fruohte 
u. Knollen, sowie chlorophyllarmer Blatter (wcniger ais 1 mg in 1 kg), 2—3 mg in 1 kg 
enthielten Kartoffeln, Sellerie, Bananen, Kohlarten u. dgl., 3—4 mg Spargel; stark  
chlorophyllhaltige Pflanzenteile enthielten bis zu 8  mg, Zwiebeln u. Getreide bis zu 
15 mg, Hiilsenfriichte bis zu 50 mg in 1 kg. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 1098 
bis 1101. 10/12. 1928.) Grimme.

Paul Guerin. Blausdure bei der Gattung Lotus. In  Yerfolg friiherer Verss. konnte 
Vf. in  vcrsehiedenen Lotus (Papilionatae)-Artenein cyanogenes Glucosid feststellen. Am 
reichsten sind die Blatter, weniger reich die griinen Sprossen, yollstandig frei die Samen. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 187. 1158—60. 10/12. 1928.) Grimme.

E. de Conno, S. Capalbi und L. Fruitier, Ober den Milchsaft von Euphorbia 
tirucalli, Candelabro und Abyssinica. Vff. habon die getrockneten Milchsafte der im 
Titel genannten 3 Euphorbia-Arten aus den italien. Kolonien in Afrika untersucht. 
Sie enthalten dieselben Bestandteile wie der Milchsaft yon Eu. resinifera, dessen Unters. 
bereits yerschiedentlich in  der Literatur besehrieben ist. Eine Ausnahme macht Eu. 
Abyssinica, in  der noch in erheblicher Menge (2,04% der Trockensubstanz) eine fett- 
artige Substanz aufgefundon wurde, die jedoch nicht genauer identifiziert werden 
konnte. Es handelt sich um ein weiBes amorphes Pulver, das unscharf unter 100° 
schm. u. in Chlf. yollstandig 1. ist. Den groBten Gummigeh. weist der Saft yon Eu. 
Abyssinica auf m it 16,76% der Trockensubstanz. Die Gummisubstanz von Eu. tirucalli 
ist yollig elast. u. gleicht in  ihren physikal. Eigg. dem Kautschuk, wahrend die aus den 
beiden anderen Eu.-Arten isolierte Substanz wenig elast. ist u. dem Paragummi ahnelt. — 
Der Geh. anharzartigenBestandteilen: Euphorboresin ist am groBten bei Eu. Candelabro 
m it 57,85% der Trockensubstanz, 1. in CS2 u. Eg. — Das Ewphorbon ist wieder in  Eu. 
Abyssinica am starksten yertreten. Aus A. perlmutterglanzende Schuppen yon F. 114 
bis 115°. Die Analysenzahlon stimmen annahernd auf die Formel (C^H^OJn- — Das 
aus Eu. tirucalli isolierte Euphorbon zeigte den F. 112—113°. (AnnaliChim. appl. 18. 
540—49. Dez. 1928. Neapel, Uniy.) OHLE.

E3. Pflanzenphysiologle. Bakteriologie.
Walter Obst, Die Funktion des Kalis im  Pflanzenaufbau. Literaturbericht. (Kunst- 

dunger- u. Leim-Ind. 26- 17—18. 15/1. Altona-Bahrenfeld.) Grimme.
Julius Stoklasa, Dynamik und Energetik der Kohlensaureassimilation. (Unter 

Mitwirkung yon J. Penkava u. Jazmila Petrova.) Ein Sammclberieht aus eigenem 
u. fremdem Sehrifttum iiber unsere heutigen Kenntnisse der Assimilationsvorgange 
in  der Pflanze. Der ganze photosynthet. ProzeB, die Zers. yon KHC03 unter Einw. 
yon Licht zu Ameiscnsaure, O, u. K 2C03, die Zers. der HCOOH zu Formaldehyd u.
0 2 sind endotherm. Natur. Diese Prozesse werden durch Einw. von §- u. y-Strahlen
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u. von reincn y-Strahlen ungemein gefórdert, so daB dio Bldg. neuer lebender Pflanzen- 
masse solir energ. yor sieh geht. Dic Pflanze assimiliert C nicht nur in Form von C02 

aus der Luft, sondern aueh m it dem Wurzelsystem in Form von Dicarbonaten aus dem 
Boden. (Ernahrung d. Pflanze 25. 97—105. 1/3. Prag.) Grimme.

C. stapp, Die Schimrzbeinigkeit und KnolfonnafSfaule der Kartoffel. Vf. konnto 
aus schwarzbemigkeitskrankcn Kartoffelstauden u. naBfaulen Kartoffelknollen ins- 
gesamt 121 bakterielle Faulniserreger reinzuchtcn. Die Erreger konnten in 5 unter- 
einander yerschiedene Gruppen differenziert werden, doeh sind die Unterschiede nicht 
sehr pragnant, weshalb yorgeschlagen wird, sie gemcinsam ais „Bac. phytophthorics- 
Gruppe“ zusammenzufassen. Die biolog., physiolog. u. morpholog. Eigg. werden be- 
sprochen. AuBer fiir Kartoffeln erwiesen sieh die Keimc pathogen fiir Tomate, Tabak, 
Móhre, Pferdebohne u. Zwiebel, nicht pathogen fur Pelargonium u. Chenopodium, 
aueh nicht fiir weiBe Miiuse. (Arbb. biol. Reiehsanst. Land- u. Forstwirtsch. 16. 643 
bis 703. Okt. 1928. Berlin-Dahlem.) Grimme.

G. S. Kulkami und B. B. Mundkur, Untersucliwujen iiber die IVelk-Krankheit
der Baumwolle im  Bombay Karnalak. U nter Mitarbeit von Harold H. Mann. Das 
Verwelken der Pflanzen kann nicht primar auf die Ggw. von Fusarium vasinfeclum 
Atkinson zuriickgefuhrt werden. Vff. glauben, daB die K rankheit dureh eine chem. 
Verb., die der Pilz ausseheidet, heryorgerufen wird, weil die Lsg., in der der Pilz 
gezogen wurde, aueh in resistenten Arten die K rankheit hervorrief. Die Verb. konnte 
nicht isoliert werden; sie wird dureh Kochen nicht zerstórt u. dureh BERKEFELD- 
Filter nicht zuriickgehalten. (Memoirs Dpt. Agricult. India Agr. Botan. Series 17.
7—27. Okt. 1928.) Tr śn e l .

M. Lorch und H. Staehler, Der EinfluP versćhiedener Faktoren auf das Eiweip- 
Stdrkeverhdllnis in  der Braugerste. AuBer Bodenzus., W itterung, Saatzeit u. Saatstarke 
is t yor allem die Dimgung von hohem EinfluB auf das EiweiB-Starkeyerhaltnis. Reieh- 
liche K 20-Zufuhr befórdert die Starkebldg., P 20 5 sorgt fiir den rechtzeitigen Reife- 
abschluB, N  w irkt nur dann ungiinstig, wenn die anderen Faktoren ebenfalls ungunstig 
sind. Nitroplioska I  G I I  ha t sieh ais Gerstendiinger bestens bewahrt. (Allg. Brauer- 
u. Hopfen-Ztg. 69. 229— 30. 16/2.) Gr im m e .

John R. Skeen, Einige Reaktionen von Keimpflanzen zu schwachen Konzentrationen 
von Salzsaure und Calcium. Keimpflanzen aus Sandkulturen wurden vorsichtig ab- 
gespiilt u. nach Befestigung in paraffiniertem K ork in  reinem W., in Lsgg. von 1—3—5 
p. p. m. Ca, in stark  verd. HC1 (ph 4,1—4,2— 4,3 u. 4,5), desgleichen m it steigenden 
Mengen Ca weiter kultiviert. Es ergab sieh, daB Keimpflanzen von A g r o s t i s  a l b a  
in ausgeglichener Nahrlsg. unempfindlich waren gegenuber pn-Konzz. von 3,7—6,0. 
Reines W. w irkt tox. auf P h a s e o l u s ,  desgl., aber nicht so stark, auf L u p i n u s 
a 1 b u s. In  Einzelsalzlsg. reagiert Lupinus albus empfindlich auf Ca, wahrend 
Phaseolus unempfindlicher ist. Letztere stirb t in verd. HC1 (ph < 4 ,5 ) ab, wahrend 
Lupinus noch pH 4,1 vertragt. (Soil Science 26. 471—78. Dez. 1928.) GRIMME.

H .F . Murphy, Einm rkung von Rohpetroleum auf Nitrifikation, Keimung und Waclis- 
tum. Aus AnlaB von Bruchen der Uberlandleitungen der Petroleumindustrie studiert Vf. 
den EinfluB yon Rohpetroleum auf die Nitrifikation u. auf die Keimung yon Weizen in 
8 1 /2 Pfd.-GefaBen. Die geringsten Gaben von 0,08°/o yerringern bereits die N itrifikation; 
bei einem Geh. yon 2,2°/0 ist die Nitrifikation vollig unterbunden. 500 Gallonen/acre 
yerzogern die Keimung u. bei 5000 Gallonen/acre findet keine Keimung mehr s ta tt. 
(Soil Science 27. 117—20. Febr. Oklahoma, Agric. and Meds. Coli.) Trenel .

K. Bernhauer und K. Schon, Oxydationen mittels Bacterium zylinum . 2. M itt. 
Uber die Bildung von Glucon- w id 5-Kełogluconsaure. (I. ygl. C. 1928. H . 1892.)
B. xylinum bildet in saurer Lsg., sowie in Ggw. yon CaC03 aus Glucose bis gegen 
80% Gluconsaure; ein Gch. yon x/Ga-n. bis 1/i!5‘n - Buttersaure erwies sieh dabei ais 
giinstig. Die Bldg. der 5-Ketogluconsaure erfolgte in  schwach alkal. Rk. am besten. 
In  Ggw. von CaC03 wurden aus Glucose erheblich gróBere Mengen yon 5-ketoglucon- 
saurem Ca gebildet ais aus Ca-Gluconat. In  Ggw. yon CaC03 u. 1 /150-n. Buttersaure 
wurden aus Glucose in 20 Tagen fast 65% an 5-ketogluconsaurem Ca gebildet, in 
Abwesenheit der Buttersaure nur etwa 44%. AuBerdem wird dabei die Infektion 
sehr stark  (36% der Verss.). Die Erm ittelung der Menge der 5-Ketogluconsaure 
erfolgte auf Grund des Reduktionsvermogens; hierfiir "syurde eine eigene Tabelle auf- 
gestellt. (Ztschr. physiol. Chem. 180. 232—40. 4/2. Prag, Dtsch. Uniy.) Guggenheim .

Knud C. Berthelsen, Untersucliungen iiber mikrobiologische Verhdltnisse in  
imsserigen Losungen. Yf. untersuchte die mikrobiolog. Verhaltnisse in wss. Lsgg.
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von H 3P0., (vord.), H 3B 0 3 (2,5 u. 3%ig.), Na2H As04, KC103, HCl (verd.), Na-Salicylat,
Alaun, Weinsiiure, Borax, NaBr, CaCl2, Brechwoinstein, KH 2PO.,, Hyoscyaminhydro- 
bromid, Cocain, Morphin-(hydro)-chlorid, Coffein, Dionin, Heroin, Strychnin, Pan- 
topon, Physostigmin, Strophanthin, Atropinsulfat, Duboisinsulfat, sowie in dest. W., 
Codeinsaft u. Mixt. arsenicalis. Zur Isolierung der in diesen Lsgg. vorkommenden 
Mikroorganisnien (Bakterien, Schimmelpilze, Aotinomyeeten, Hefen, Algen u. Amóben) 
wurde die FI. m it 3500 Touren zentrifugiert u. aus dem Bodensatz auf verschiedene 
Nabrbóden, am besten halbfl. Glueoseagar, abgeimpft. Die Identifizierung war wegen 
der durch das urspriingliche Milieu bedingten Degenerationserseheinungen der Mikro- 
organismen sehr erschwert, z. T. erst nach vielfachen Passagen móglich. Zum Ver- 
gleich wurde ein gramgefarbtes Praparat aus dem Zentrifugenbodensatz herangezogen, 
um Organismen, die auf dem Niihrboden nicht wachsen, nicht zu ubersehen. Die 
Infektion der untersuehten Fil. ist kcinen bestimmten Gesetzen unterworfen, sondern 
rtthrt hauptsaehlich von Luftkeimen u. von den dem Korkstopfen anhaftendcn her. 
Antiseptiea, wie H 3B 0 3, ZnS04, schwache Arseniklsgg. scheinen das Wachstum viel- 
leicht eher zu fordem ais zu hemmen. .Die [H‘] iibt keine Wachstumshemmung aus.
Die Notwendigkeit, die Mikroorganismen zu vermeiden, kann nur geschiitzt werden. 
Injektionsfll. sollten steril sein. Wundantiseptica u. Fil. fiir Augeneintraufelungen 
sollten keine entwicklungsfahigen Keime enthalten. (Pharmaz. Zentralhalle 70.
37—44. 17/1. Kopenhagen, Statens Seruminst.) Harms.

A. J .  K luyver, Ober eine. neue Tlieorie des Meclianismus der alkoholischen Giirung.
Vf. bringt neues Beweismaterial fiir das von ihm aufgestellte (C. 1927. I. 2552.
1928. I. 82) Garungsschema. Es konnte in Garfll. ein Korper von den Eigenschaften 
einer Triose nach der Methode von NEUBERG (C. 1927. II. 1042) nachgewiesen werden.
Ein Triosephosphorsaureester, nach dem ebenfalls gesucht wurde, konnte dagegen 
nicht gefunden werden. Vf. stellt deshalb t)berlegungen iiber die Faktoren an, 
die das Auftreten eines Zwisehenprod. in der Garfl. bedingen. Wenn alle Oxydoreduk- 
tionsrkk. dureh einen einzigen Katalysator bewirkt werden, u. andererseits die Bldg. 
u. Zers. der Phosphorsaureester von einem zweiten K atalysator (der sowohl verestcrt 
ais auch verseift), so werden Zwischenprodd. wahrscheinlich dann auftreten, wenn die 
beiden Katalysatorcn sich in ihrer Wrkg. ablosen. Die Bldg. des Hexosemonophosphor- 
saureesters erfolgt dureh das esterifizierende Prinzip, wahrend seine Zers. durch das 
oxydoreduzierende bewirkt wird. Der Triosephosphorsaureester wird dagegen durch 
das oxydoreduzierende Agens gebildet u. durch das hydrolysierende zersetzt. t)ber- 
wiegt das oxydoreduzierende Agens, so kann eine Anhaufung des Trioscesters erfolgen; 
er bleibt aber nicht unverandert, sondern wird unter dem EinfluB dieses Agens zu 
Hexosediphosphat kondensiert. — Vf. stellt auBerdem fest, daB bei der Garung 
m it Macerationssaft zwischen der Geschwindigkeit der C02-Entw. u. der N atur der 
gebildeten Phosphorsaureester eine enge Beziehung besteht. Wenn die CO„-Entw. 
am gróBten ist, iiberwiegt quantitativ der Diphosphorsaureester. Durch Verdunnung 
des zymat. Systems kann man das Yerhaltnis der beiden Phosphorsaureester be- 
trachtlich yerandem. Vf. zeigt, daB auch diese Tatsachen fiir sein Garungsschema 
eine Stiitzc darstellen. (Wchschr. Brauerei 46. 66—70. 16/2.) WlLLSTAEDT.

E*. Tierchemie.
R. Schónheimer und F . Oshima, Der Kupfergehalt normaler und pathologischer 

Organe. 1. Methodik. 2. Ober den Kupfergehalt der normalen Leber und der Leber bei 
Hamochromatose, sowie von Gallensteinen und Gesamiblut. Zum Nachweis kleiner Cu- 
Mengen wurden 5—10 g des zu untersuchenden Organs m it H,SO., +  HNOs verascht, 
das Cu ais CuS abgeschieden u. abermals verascht. In  der konz. wss. Lsg. wird das 
Cu in das griin gefarbte Cu-Pyridinrhodanid iibergefiihrt u. nach SPACU (Analyst 
49 [1924]. 275) in Chlf. colorimetr. bestimmt. Bei Verwendung Cu-freier Reagenzien 
betragt die Fehlergrenze der Methode bei einem Cu-Geh. von 0,01 mg 5%, bei 0,008 mg 
8 % . — Verschiedene menschliche Pigmentgallensteine zeigten einen Cu-Geh. von 
0,0159—0,207%, indes der Fe-Geh. zwischen 0,0438 u. 0,237% lag. In  Cholcsterin- 
pigmentkalksteinen konnto direkt kein Cu nachgewiesen werden, wohl aber nach 
Torgangiger Entfernung des Cholesterins. Der Cu-Geh. yerschiedener patholog.
Lebern schwankte zwischen 1,1 u. 3,9 mg/kg Leber, der Fe-Geh. zwischen 0,022 u ^ .
0,069%. In  der Hamochromatoseleber ist der Cu- u. Fe-Geh. ganz betrachtlich..rfrę, CH e?^ 
m ehrt: Cu 12,35—63,29 mg/kg, Fe 0,26—3,26%. Eine Parallelc zwischen T.- •
Cu-Geh. besteht nicht. Letzterer kann prozentual starker erhóht sein ais erst^tóPv.jV' '

j .-cy &
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Dio bei der Hamochromatose auftretende Fe-Ablagerung u. Cirrhose steht ebenfalls 
in keinem Zusammenhang m it dem Cu-Geh. Eine Leber m it hochgradiger Hiimo- 
siderose — Fc-Gch. 0,298% — hatte  den n. Cu-Geh. yon 2,97 mg in 1 kg. Die Cu- 
Bestst. bestatigen die Hypotkese von Mallory (Journ. metabol. Res. 44 [1924]. 
107), wonach der Cu-Geh. der Leber m it der Hamochromatose im Zusammenhang 
steht. Der Cu-Geh. des Gesamtblutes von Patienten, die nicht an Hamochromatose 
litten, lag zwischen 1,13 u. 1,44 mg pro kg Blut. (Ztschr. physiol. Chem. 180. 249 
bis 258. 4/2. Freiburg i. Br., Univ.) Guggenheim .

E. Feulgen, K. Imhauser und M. Behrens, Zur Kenntnis des Plasmalogens.
I. Mitt. Eigenschaften des Plasmalogens, Darstellung und Natur des Plasmals. Die 
nach Feulgen u. I mhauser (C. 1927. I. 2228) durch A .-Extraktion von Pferde- 
fleisch oder -gehirn u. Vcrjagen des A. dargestellte Stammemulsion enthalt das 
Plasmalogen zusammen m it Phosphatiden. Bei der Fallung m it Aceton oder CdCl, 
geht das Plasmalogen in  den Phosphatidnd. Trotz dieses iihnlichen Verh. besteht 
keino engcro chem. Beziehung zwischen Phosphatid u. Plasmalogen, da Eigelblecithin 
nur eine relatiy geringe Plasmalogenrk. aufweist u. da die Bausteine des Leeithins 
die Plasmalogenrk. iiberhaupt nicht geben. Sctzt man in einer Plasmalogenemulsion 
das Plasmal durch schwache Sauren oder durch HgCU in Freiheit, so bleibt dieses bei 
Zugabe yon Aceton in Lsg. u. laBt sieh so yon den Phosphatiden trennen. 5-std. Kochen 
der Stammemulsion m it verd. Alkali liiBt die Plasmalogenbindung in tak t u. yerandert 
die Plasmalrk. nicht. Nach der alkal. yerseifung der Phosphatide yerliert jedoch 
das Plasmalogen seine Eigenschaft in A. 1. zu sein. Nach dem Ansauem geht 
das freigewordene Plasmal m it den Fettsauren in A. u. bleibt darin gel., wenn man 
letztere m it verd. NaOH eluicrt. Aus dem Plasmalogen laBt sieh nach Zusatz yon 
Saure oder Sublimat durch Dest. m it W.-Dampf Plasmal abdestillieren. Das bei 
der Dest. ais hiiutige M. sieh abscheidendc Plasmal wurde durch eine kontinuierliche 
Filtrieryorr. isoliert u. inalkoh. Lsg. in dasThiosemicarbazon ubergefuhrt. Dieses bestand 
aus einer in A. u. A. 11. u. einer in  diesen Losungsmm. wl. Fraktion, welche uber das 
Ag-Salz gereinigt wurden. Die wl. Fraktion wurde aus A. u. Xylol umkrystallisiert. 
Ausbeute 1—2 g aus 10 kg Pferdefleisch. F. 107—107,5°, nach Sintern yon 105° an. 
Die Analyse stimmte auf ein Gemisch von Stearin- u. Paimitmaldehydthiosemicarbazon. 
Ein synthet. Gemisch yon 10 Teilen Stearinaldehydthiosemicarbazon, F. 111°, u. 
90 Teilen Pahnitinald^hydihiosemicarbazon, F . 109°, gab m it dem Plasmalthiosemi- 
carbazon keine Schmelzpunktsdepression. Auch Krystallform u. Farbrk. m it fuchsin- 
schwefliger Saure waren ident. Das Paimitmaldehydthiosemicarbazon reagiert m it 
fucksinsckwefliger Saure rascher ais die Stearinverb. Plasmalthiosemicarbazon ist 
in W. unl., wl. in k. A. u. anderen organ. Losungsmm. Unter den 11. Plasmalthio- 
semiearbazonen findet sieh wahrscheinlich noeh das unbekannte Olsdurealdehyd- 
thiosemicarbazon. Plasmal wird ais Gemisch der yersehiedenen Fettsaurealdehyde 
aufgefaBt. (Ztschr. physiol. Chem. 180. 161—79. 4/2. GieBen, Univ.) Guggenheim .

Helmut Mommsen, Uber die Kataphorese von Kuhmilćh und Frauenmilch. 
Kataphoreseyerss. ergeben, daB die Fettkugelchen der Milćh negatiy geladen sind. 
Durch Anderung der p a  des Mediums kann Umladung stattfinden; Umladungspunkt 
fiir Kuhmilchfett im Acetatpuffergemisch bei pn =  4,17. Der Umladungspunkt wird 
durch Kochen oder Aufbewahren der Milch im Ktihlsehrank nicht yerschoben u. hat 
auch fur homogenisierte Molkereimilch u. Trockenmilch fast dieselbe Lage wie fiir 
frische Kuhmilćh. Zusatz von RiNGER-Lsg. zu dem Acetatpuffergemisch yerschiebt 
den Umladungspunkt nach der sauren Seite. Nach Yerss. m it acetatgepufferten NaCl- 
bzw. CaCl2-Lsgg. yersehicben Ca''-Ionen m it zunehmender Konz. den Umladungs
punkt immer mehr zum Neutralpunkt kin, N a'-Ionen yom N eutralpunkt weg. Er- 
hebliche Zusatze von Milchzucker haben einen kaum merklichen EinfluB auf den Um
ladungspunkt, Zusatz yon Gelatine yerschiebt ihn in weniger saure Lsgg. Der Um
ladungspunkt der Frauenmilchfettkiigelchen liegt stets bei niedriger pn ais der der 
Kuhmilchfettkugelchen. (Monatsschr. fiir ICinderheilkunde 42. 361—72. Frankfurt a.M., 
Uniyersitats-Kinderklinik. Sep.) K r u g e r .

K. Beck und Erich Casper, Zur Kenntnis der im Flciscli verschiedener Tiere vor- 
komme?iden Eiweiflstoffe. Die Unters. des glutinartigen Bestandteiles des Fleisch- 
estraktes nach VAN Slyke (ygl. C. 1915. II . 1217) in  Verb. m it dem Yerf. yon Striegel 
(C. 1917. II. 711) ergab eine yerhaltnismaBig gute Ubereinstimmung in der Zus. der 
Hydrolysenprodd. m it denen aus Speisegelatine. Beobachtete Unterschiede waren 
auf nicht hinreichend abgetrennte Begleitstoffe u. die Ggw. des Tannins bei der Hydro-



1929. I. E 6. T ie r p h y s io l o g ie . 1955

łyso der nacli StrIEGEL erhaltenon Prodd. zuruckzufuhrcn. Morkwiirdig war aueh, 
daB der Ba-Phosphorwolframatnd. bei Ggw. von Tannin N-haltig wurde. Die Hydrolyse 
von Fleischmuskelfasern von Ochs, Kalb, Schwein, Hammel, Pferd, Gans u. Kabeljau 
ergab eine auffallende Ubereinstimmung der Hydrolysenprodd., namlich Gesamt-N der 
Basen 30,43—31,34, davon Arginin-N 12,52—13,40, H istidin-N 9,19—11,42, Lysin-N 
6,96—7,84, Gesamt-N des Filtrates 60,90—62,64, davon Aminosauren-N 50,12—52,87, 
Amid-N 5,76—6,95, Melanin-N 0,92—1,33°/0 des Gesamt-N. Hiernach berechnet sich 
der Geh. an den 3 Fleischbasen.in Mol wie 1 :1 :1 .  Dagegen wiesen die Fleischextrakte 
starkę Unterschiede in  der Zus. auf. Der Glutingeh. war beim Auszug aus Kabeljau 
(Tanninfallung 33,58% des Gesamt-N) am gróBten, bei dem aus Pferde- oder Schweine- 
fleisch am niedrigsten (9,68 bzw. 10,90%). Die Extraktstoffo sind ansoheinend fiir die 
auBere Beschaffcnheit u. die geschmacklichen Eigg. des Fleisches von wesentlicher 
Bedeutung. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 58 . 437—57. Noy./Dez. 1928. Berlin, Reichs- 
gesundheitsamt.) GROSZFELD.

H. D. Kruse und E. V. Mc Collum, Biocliemische Untersuchung des Vitamins B. 
Ausfiihrliche Zusammenfassung der bisherigen Unterss. (Physiol. Rev. 9. 126—239. 
Jan.) WlLLSTAEDT.

O. FlóBner und F. Kutscher, Beitrage zur Biochemie der Selachier. I. Unter- 
suchungen uber die Leber von Raja clavata. In  der Leber des Stachelrochen (Raja clavata) 
wurden an wasserlóslichen Extraktivstoffen naehgewiesen: Adenin, Cliolin, Neosin, 
Histidin, Acanthin, Fleischmilchsaure, n-Valeriansaure u. Spuren fliichtiger Sauren. 
In der Leber des Hais war auBerdem noeh Betain gefunden worden, dieses fehlte hier. 
(Ztschr. Biol. 88. 390—94. Jan. Marburg, Physiol. Inst.) F. Muller .

Es. Tierphysiologie.
Robert Schroder, Die klinischen Anwendungsgebiete der Sexualhormonpraparate 

(ilire klinischen Teste). (D tsch . med. W chschr. 55 . 3— 7. 4/1.) W a d e h n .
B. Schazillo. Beitrage zur Frage nach der Bedeutung des Insulins in  der nerv'ósen 

Atmungsregulation. Bei Kaninehen, Katzen u. Hunden w irkt Insulin  ais Antagonist 
des Atropins in  seinem EinfluB auf den Lungenyagus: Nach Atropin fehlt bei Reizung 
des peripheren Vagusendes am Halse die neben der Herabsetzung des Blutdrucks ein- 
tretende Vertiefung der Atmung, Verlangerung der Ausatmung, Verkurzung der Ein- 
atmung u. Dyspnoe. Sie tra t unter dem EinfluB von Insulin wieder auf. — Nach 
Atropin ist dio durch Reizung des zentralen Halsabschnittes des Vagus einsetzende 
Atempause kiirzer, sie wird durch Insulin etwas yerlangert. GroBe Dosen von Insulin 
setzen die Erregbarkeit des Atemzentrums herab. (Ztschr. Biol. 8 8 . 363—68. 25/1. 
Odessa, Pathol. physiol. Inst.) F. Muller .

Mariano Guardabassi, Einflufi des Insulins auf die Pigmentierung der Kaul- 
ąuappen von Bufo mlgaris und die Hypophysen-Melanophorenreaktion. Die Unterss. 
zeigen, daB dem Insulin auf die Pigmentzellen der Kauląuappen die gleiehe erweiternde 
Wrkg. zukommt wie sie vom Hypophysin bekannt ist u. auBerdem noeh von einigen 
anderen unspezif. Kórpern gegeben wird. (Riv. di Biologia 9- 3 Seiten. 1927. Sep.) Tau .

N. R. Blatherwick und Melyille Saiiyua, Der Einflup von Epinephrin und Insulin  
auf die Verteilung des Olykogen. Wenn man Kaninehen Epinephrin einspritzt, wird 
Glykogen gespeichert. Das Muskelglykogen scheint gleichzeitig Łbzunehmen. Die 
Menge des Epinephrins u. die Dauer der Wrkg. sind yon erheblichem EinfluB. Geringer 
Glykogengeh. in der Leber ist also nicht die Ursaohe daftir, daB Kaninehen nach Epine
phrin eine yerminderte Widerstandsfahigkeit gegeniiber Insulin  zeigen. (Journ. biol. 
Chemistry 81. 123—27. Jan . St. Barbara Cottage Hosp. Potter Metab. Clinic. Chem. 
Lab.) '  F. Muller .

Robert E. Mark. U ntersuchungen iiber den Einflu/3 verschiedener Hohenlagen a u f  
die Schilddriisenwirkung bei Hunden. I II . M itt. IYirkung verschiedener Emdhrung 
auf die Hyperthyreoidisatim in  einer Hohenlage von 2000 m. (II. vgl. C. 1 9 2 8 . II. 461.) 
Leicht unterernahrte Hunde — sowohl bei Kohlehydrat-, wie bei Fleischfiitterung — 
ertrugen dieses in einer Hohe von 2000 m m it einem geringeren Gewichtsyerlust ais in 
der Ebene, obwohl in der Hóhe eine deutliche N-Retention bestand. Der Wasser- 
bedarf war in der Hohe bei gleicher Ernahrung groBer. Die Hunde zeigten beim Uber- 
gang von 181 m auf 2000 m Hóhe Tachykardie, die meist nach 8  Tagen abklang u. von 
einer geringeren Freąuenz abgelóst wurde; bei Rtickgang auf 181 m Hóhe sank die 
Pulsfreąuenz meist weiter. Himde, die in der Ebene yolle Hyperthyreoidisation [durch 
Fiitterung ( 4  Tage lang) von taglich 10 g Thyreoidea sicca Merck] gemessen an
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Pulssteigerung, N-Ausscheidung, Diurese u. Gewichtsverlust zeigten, wiesen bei 2000 m 
eine schwiichere Schilddrusenwrkg. auf, die von der A rt der Fiitterung (Kohlehydrat 
oder Fleisch) unabhangig war. Die Tiere, die auf 181 m zuriickgebracht waren, waren 
durch eine ausgesprochene Naehwrkg. des Hóhenaufenthalts ausgezeichnet, da eine 
nocbmalige Hyperthyreoidisation bedeutend sehwacher auftrat ais vor dem Hóhen- 
aufenthalt. (Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 139. 6 8 —99. Jan . Wiirzburg, Med. 
Klin.) M ahn.

David I. Macht, Eine ungewóhnliche Beeinflussung der Wirkung einiger Miltel 
auf die weiclie Muskulatur. Die Vasa deferentia von Ratten, die unter standiger 
sexueller Erregung u. Betatigung gehalten werden, reagieren viel empfindlicher auf 
Adrenalin- u. Corpus-luteum-Extrakte ais die Vasa deferentia von Kontrolltieren, 
dio von jeder weiblichen R atte  isoliort gehalten werden. Die Methode besteht darin, 
ein frisch entnommenes Vas deferens in 0 2-durchspulter (oxygenated) LOCKE-Lsg. 
bei 37—38° aufzuhangen u. am Kymographion die n. K ontraktion zu beobachtcn.
0.1 mg Adrenalin dienen zur Feststellung der Empfindlichkeit des Organs. Nach
dem Auswasclien wird das Corpus-luteum-Extrakt liieran ausgewertet (D. MATSU- 
MOTO u. D. J . Ma c h t , Journ. Urology 3 [1919]. 63). (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 
17. 1192—95. Dez. 1928. Baltimore [M d.], Pharm. Res. Labor., Hynson, W estcott 
u. Dunning.) H a r m s .

F. Plattner und R. Bauer, Die Wirkung von Froscliblut auf Vagusstoff und Acetyl- 
cholin. Vagusstoff wird ebenso, wie Acetylcholin durch Froscliblut in ca. 3 Minuten 
vóllig zerstórt. Die Zerstórungsgeschwindigkeit kommt derjenigen durch Kaninchen- 
blut nahe. (Pflugers Arch. Physiol. 220. 180—82. 1928. Innsbruck, Physiol. Inst. 
d. Univ.) Fre u n d .

D. von Deseo, Beitrag zur Kenntnis der fóialen Blulenlwicklung beim Bindę.
1. M itt. Ober das durchschniltliche Vólumen und den mitlleren Trockensubstanz- und 
Hamoglóbingehalt der Blutkórperchen bei Kuhen. Es hatte  sich gezeigt, daB nach Zusatz 
von hyperrton. Kochsalzlsg. das Vol. der Erythrocyten bei der ausgewachsenen Kuh 
weniger stark  abnimmt ais beim Fótus (Biochem. Ztschr. 199. 41). — Daraufhin wurde 
das Blut von Kuhen u. Fóten yergleichend untersucht. Es ergab sich im Durehschnitt, 
berechnet auf 100 g Trockenmasse bei der K uh 197 g W.-Menge, 8 6  Gewichts-% Hamo- 
globinmenge. Die Hamoglobinmenge schwankte aber nicht unerheblich zwisehen 79 
u. 92 Gewichts-%. — Das m ittlere Vol. der Erythrocyten betrug 50,2 /i3 ±  4,1%. 
Auf das einzelne Vol. der Erythrocyten entfielen an Trockenmasse 18,5 g X 10-12, 
Hamoglobin 15,9 g ±  6,3% x  10” 12 im Durehschnitt. (Pflugers Arch. Physiol. 221. 
321—26. 6/12. 1928. Budapest, Physiol. Inst. Tierarztl. Hochschule.) F. Muller .

D. VOn Deseó, Beitrag zur Kenntnis der fótalen Blutentwicklung beim Rinde.
II . Mitt. Ober das durchschnittliche Volumen und den mittleren Trockensubstanz- und 
Hamoglobingehalt der Blutkórperchen bei Foten. (Vgl. vorst. Ref.) Die Erythrocyten 
des Rinderfotus sind in den ersten Monaten besonders groB. E rst im 8 .—9. Monat 
entspricht ihre GroBe der der Erythrocyten des erwachsenen Tieres. Mit dem Vol. 
nim m t gleichzeiug der Trockensubstanz- u. W.-Geh. ab, so daB am Ende des intrau- 
terinen Lebens absol. weniger feste Stoffe u. mehr W. in den Blutkórperchen des Fótus 
ais in denen der Kuh enthalten sind. —  Die Trockenmasse betrug in den ersten Monaten 
der fótalen Entwf 26, am Ende 29 Gewichts-%, dementsprechend der W.-Geh. 74 
u. 71 Gewichts-%. — Bei der Entw. der Erythrocyten findet also eine allmahlich fort- 
schreitende W.-Verarmung sta tt, die am Ende des intrauterinen Lebens noch nicht 
zum Stillstand gelangt ist. AuBerdem erklart sich so, daB das spezif. Gewicht der 
Erythrocyten um so niederer ist, je jiinger die Zellen sind. (Pflugers Arch. Physiol. 
221. 327—35. 6/12. 1928. Budapest, Physiol. Inst. Tierarztl. Hochschule.) F . Mu.

Rodolfo Margana und Antonio Chiatellino, Physikalische und physikalisch- 
chemische Veranderungen des Blutes und des H am s in Beziehung zu Seebiidern. Nach k. 
Seebadem tr i t t  eine erhebliche Eindickung des Blutes, kenntlich durch die Zunahme 
der Serumproteine, der D., der Viscositat, des Trockenriickstandes u. der Hamoglobin- 
wert-e ein. Dem entspricht eine erheblich gesteigerte Harnausscheidung. Die Zahl 
der roten Blutkórperchen nim m t wesentlich mehr zu ais den iibrigen Konz.-Verande- 
rungen entspricht. Dies wird auf Ausschwemmung von roten Blutkórperchen durch 
Milzkontraktion wahrend des k. Bades zuruekgefiihrt. (Boli. Soc. Italiana Biologia 
sperimentale 3. 24—26. 1928. Sep.) Taubm ann.

Sidney Bliss. Der Amidstickstoff des Blutes. I I .  Eine quantitative Methode. (I. vgl. 
C. 1928. II . 366.) Das EiweiB wird m it Wolframsaure gefallt, der Nd. m it dem Fallungs-
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m ittel gewasclien, um dic Reste Harnstoff zu entfemen. E in Teil des F iltrats wird 
m it H 2S 0 4 im Wasserbad hydrolysiert, nach Zusatz eines Ubersehusses Laugc NHS 
durch Luftdurchleitung entfernt u. mittels NESSLER-Reagcns bestimmt. — Der n. 
Geh. an Amid-N im Blut beim Menscben betrug 134— 144 mg-°/0. Der Fehler der 
Methode war geringer ais l° /0. (Journ. biol. Chemistry 81. 129—35. Jan . Montreal, 
Mc Gili Univ., Bioehem. Dept.) F. Muller .

Sidney Bliss, Amidstickstoff im  Blut. I II . Muskelarbeit: die Rolle des Ammoniaks 
bei der Neutralisation der Milchsdure. (II. vgl. vorst. Ref.) Bei Hunden nimm t nach 
Injcktion yon Ammoniumcarbonat der Geh. des Blutes an Amid-N zu. Diese Synthese 
wurde auch in den Geweben der Extremitiiten nachgewiesen. — Auf kurze Periodcn 
Muskelarbeit folgt 20 Min. lang eine geringe Abnahme des Amid-N im arteriellen Blut. 
Nach 1 Stde. ist der n. Stand wieder erreicht. Diese Abnahme ist bedingt zum Teil 
durch vermchrte Ausscheidung von NH4, zum Teil durch relative Alkalosis, die auf 
die Wiederumwandlung der Milchsiiure im Muskel folgt. Vergleichende Bestst. im 
Blut der Sehenkclarterie u. -vene vor u. nach Muskelarbeit ergaben, daB nach Muskel
arbeit das yenóse Blut mehr Amid-N enthalt ais das arterielle. Die Zunahme kann 
etwa 8 %  betragen. Die bei der Muskelarbeit gebildeten Sauren werden zum Teil, 
was man schon immer annahm, durch NH 4 neutralisiert. NH 4 erscheint im Blut der 
Femoralyene nicht ais Ammonsalz, sondern in Form von Amiden im BluteiweiB. (Journ. 
biol. Chemistry 81. 137—58. Jan. Montreal, Mc Gili Uniy. Bioehem. Dept.) F. Mii.

Giulio Bucciardi, Die Wirkung des kolloidalen Schwefels (Sulfosól) auf den Blut- 
zucker des Meerschweinchens wahrend der Wirkung des Pilocarpins, Ergotamins, Atropins 
und unigekehrt. Die friiher (C. 1929. I. 1229) yom Vf. nachgewiesene Wrkg. des 
kolloidalen Schwefels: Hypoglykamie nach kleinen, Hyperglykamic nach groBen 
Dosen, wird durch Gabon der genannten Alkaloide entsprechend ihrer Eigenwrkg. 
auf den Blutzucker yermehrt oder vermindert. (Biochimica Terapia speriment. 15. 
411—18. 30/11. 1928.) Taubm ann .

S. Lang und L. Rigó, Ober die Wirkung der Magnesiumsalze auf die Blutzuckerkon- 
zentration. Z udenV erss. wurden Kaninchen yerwendet. Die Mg-Salze (MgCl, u. MgS04) 
wurden subcutan injiziert. Der Blutzucker wurde nach der BANGschcn Mikromethode 
bestimmt. Injektionen von 0,0012—0,1 g pro kg Tier yerursachten eine Hypoglykamie 
(9—39°/„), Konzz. uber 0,1 g erzeugten eine Hyperglykamic — aber keine Glykosurie — 
die 8—41% betrug. In  der Nahe der Dose, bei der sich die Richtung der Wrkg. andert, 
ist die Wrkg. nicht immer einphasig. So findet bei 0,09 oder 0,11 g MgCl, zuerst eine 
Erhohung, dann eine Senkung des Blutzuckers sta tt. Gabcn bis zu 0,005 g MgS04 

erniedrigten (11—19%) den Blutzucker, wahrend Dosen yon 0,01—0,1 g MgS04 den 
Blutzucker um 15—47% erhohten. — Bei den yerwendeten Dosen wurden keine tox. 
Erscheinungen, keine Dyspnoe u. Glykosurie beobaehtet. Bcachtenswert ist, daB 
bereits bedeutend geringere Dosen von MgS04 ais von MgCl, blutzuckererhohend 
wirkten. E rldart konnte dies dadurch werden, daB das Mg im Blute durch die schlechtere 
Diffusibilitat des Sulfats angehauft wird, was den Blutzucker steigert. Verss. iiber 
die Wrkg. des MgCl„ auf den Blutwassergch. ergaben keinen Parallelismus zwischen 
der Steigerung des Blutzuckers u. den Schwankungen des Blutwassergeh. Gleich- 
zeitig m it der Mg-Salzinjektion wurde Atropin oder Ergotamin (Gynergen) subcutan 
injiziert. W ahrend Atropin die blutzuckersteigcrnde Wrkg. der Mg-Salze nicht 
hinderte, wurde sie durch Ergotamin gehemmt. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
139. 1—9. Jan . Budapest, Physiolog. Inst. der Pdzmany-Univ.) Mahn.

L. Rigó und L. Veszelszky, Der Ein fiu  (i von Ergotamin auf die Blutzuckerkonzen- 
tration. Ais Versuehstiere wurden Kaninchen yerwendet. Dor Blutzucker wurde nach 
der Methode von B a n g  bestimmt. Das Ergotamin wurde subcutan injiziert. Die Verss. 
ergaben, daB kleine Ergotamingaben (0,5— 1,5 mg pro kg) den Blutzucker um 11,0 bis 
31,5% yerminderten, wahrend gróBere Gaben (2,0—2,5 mg pro kg) den Blutzucker 
um 9,6—27,3% steigerten. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 139. 10—13. Jan. Budapest, 
Physiolog. Inst. d. PŹZMANY-Uniy.) Mah n .

Frank P. Underhill und Joseph Petrelli, Der Einflup von Cholin auf den Blut- 
zuckergehalt. Bei Kaninchen erzeugt Cholin in geeigneter Dosis subcutan injiziert 
deutliche Steigerung des Blutzuckers olinc Glucosurie. Abnahme des Blutzuckers 
wurde niemals beobaehtet. Entsprechcnde Dosen von Cholin yerandern beim Hund 
den Blutzuckergeh. nicht merkbar. (Journ. biol. Chemistry 81. 159—62. Jan. 
New Hayen, Yale Uniy. Pharmakol. and Toxikol. Dept.) F . Muller .
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Frank P. Underhill und Erwin G. Gross, Besteht Beziehung zwischen M ilz und 
Galciumstoffwechsel ? (Vgl. vorst. Ref.) Entfernung der Milz bewirkt bei Kaninchen 
keine Anderung im Ca-Geh. des Serums, ebensowenig andert dieser sieh nach intra- 
yenoser Injektion des Nuclcoproteins der Milz. (Journ. biol. Chemistry 81. 163—65. 
Jan . New Haven, Yale Uniy. Pharmakol. and Toxikol. Dept.) F. Muller .

Paul Spiro, Klinische Untersuchungen iiber das Calcium-Kaliumgleichgeuicht im  
Organismus. (Ztschr. klin. Med. 110. 58—93. 20/2. Frankfurt a. M., Med. Uniy. 
Poliklinik.) F. Muller .

J. M. Johlin, Oberjluchenadsorption ais Faktor bei der Gerinnung des Blutes. Im 
Plasma von yerschiedenen Fischen kann Gerinnung herbeigefuhrt werden, wenn man 
das Plasma m it Stoffen in Beruhrung bringt, die eine adsorbierende Grenzflache zwischen 
sieh u. dom Plasma schaffen, z. B. m it Luft, A., CHC13, B aS04, Kaolin, feingepulvertes 
Glas. Im Trennungsgebiet von Plasma u. fl. Paraffin bildet sieh keine Grenzflache. 
Daher erfolgt Gerinnung aueh nicht, wenn man oino Paraffinemulsion des Plasmas 
herstellt. — Wenn man Plasma m it A. emulgiert, enthalt der A. einen Stoff, der die 
Gerinnung dureh C e p h a l i n  verzógert. Die an der Grenzflache adsorbierende Substanz 
ist eine A rt Antiprothrombin. Der ganze Vorgang laBt sieh m it der HowELLschen 
Theorie der Blutgerinnung erklarcn. (Journ. biol. Chemistry 81. 99— 113. Jan . Nash- 
yille, Vandcrbilt Univ. School of Med. Woods Hole, Marino Biol. Lab.) F . Muller .

Harry C. Oard und John P. Peters, Die Siiure- und Basenkonzentration im  Serum 
bei normaler Schwangerschaft. Bei 1 Nichtschwangeren u. 12 schwangeren Frauen 
wurde im Serum auf elektrolyt. Wege der Gesamtbasengeh. festgestellt. In  der 
Schwangerschaft war er um etwa 5%  niedriger ais n. Diese Abnahme beruht haupt- 
sachlich auf Na-Mangel. Entsprechend ist der Anionengeh. in der Schwangerschaft 
verringert, wie aus dem Geh. an SerumeiwciB u. vor allem Serumbicarbonat u. organ. 
Saurewert ersichtlich war. Man kann nicht von einer Schwangerschaftsacidose sprechen. 
Die Abnahme der Alkalireserve ist verbunden m it einer Abnahme des Gesamtbasen
geh. Im  Gegensatz zur Norm yertragt der schwangereOrganismus dieseKonz.-Abnahme 
der Serumelektrolyte. (Journ. biol. Chemistry 81. 9—27. Jan . New Haven, Yale Univ. 
Dept. of In t. Med. and Hosp.) F . Muller .

Silvio Colombino, Ober den Schwefelgehalt des Blutserums bei Syphilitikern. 
Vf. findet eine Vermehrung des Proteinschwefels, des organ., nicht proteinen S u. 
des Mineralschwefels bei Syphilitikern in allen Stadien, aueh bei noch nicht generali- 
sierter Infoktion. (Biochimica Terapia speriment. 16. 5— 8 . 31/1.) Taubm ann .

Fritz Mainzer, Ober die quantitativen Beziehu\igen zwischen Hamoglobingehalt 
und Sauerstoffversorgung des Organismus. Die HALDANESche Gleichung der Sauerstoff- 
dissoziationskurye des Oxyhamoglobins im Gesamtblut wird auf die ąuantitatiyen 
Beziehungen zwischen Hamoglobinkonz. u. Abfall des 0 2-Druckes bei der capillaren
0 2-Entnahme umgerechnet. Aus der graph. Darst. der Ergebnisse fiir yerschiedene 
arterielle Anfangssattigungen u. yerschiedene capillare 0 2-Entnahmen wird gefolgert, 
daB m it waehsender Hamoglobinkonz. der 0,-Druckabfall in  den Capillaren anfangs 
rasch, dann immer langsamer abnimmt. Je  hoher die anfangliche Hamoglobinkonz., 
um so geringer der EinfluB einer Hamoglobinzunahme auf die 0 2-Versorgung des Ge- 
webes. (Pplugers Arch. Physiol. 220. 234—42. 1928. Altona, Stadt. Krankenh., 
Med. Abt.) Freund .

E. Remy, Vergleichende Unter suchungen iiber Fleisch- und vitaminhaltige Hefe- 
extrakte unter beseniderer Beriicksichtigung der chemisch-pliysiologischen sowie bakterio- 
logisch-serologischen Verhaltnisse. Fleisch- u. H efeestrakte besitzen eino erhebliche 
Sekretinwrkg.; dem HefeneiweiB sind dureh den HerstellungsprozeB die antigenen 
Eigg. anscheinend yerloren gegangen. Die yitaminhaltigen Hefeextrakte zeichnen 
sieh dureh eine hohe B-Vitaminaktivitat aus, wodurch sie sowohl prophylakt. wie thera- 
peut. den Fleischestrakten weit uberlegen sind. Die Rk. nach A. JENDRASSIK zum 
Nachweis von Vitamin B ist nicht spezif. (Arch. Hygiene 101. 27—38. Freiburg i. Br., 
Hygien. Inst. d. Univ.) " Spu ttg erber .

Martin Vogel, Der Gesundheitswert des Sauerkrauts. E in Beitrag zur Geschiclite 
des Skorbuts. Histor. Obersiclit m it Quellenangaben seit 1580, wonach diese Gemiise- 
konserye in ganz Europa nicht nur einen wesentlichen Bestandteil der Ernahrung, 
besonders der unteren Schichten, wahrend des Winters gespielt hat, sondern aueh 
ais wichtiges Heilmittel des Skorbut verwendet wurde. (Volksernahrung 4. 50—52. 
20/2. Dresden, Deutsch. Hygiene-Museum.) , Groszfeld .
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Y. Tomoda, VitaminuntersucK$ngen in  Japan. (Journ. Soc. choru. Ind., Japan 
[Suppl.] 32. I B —2B.  Jan.) K. Wolf.

C. Serono und A. Cruto, Abgabe ultravioletter Strahlen durch einige Organ- 
phosphatide nach ihrer Bestrahlung. Es wird nachgewiesen, daB Ergosterin u. Mischungcn 
von Lecithin u. Cholestcrin aus Eicrn nach ihrer Bestrahlung die Fahigkeit haben, 
selbst ultraviolcttc Strahlen (kenntlich durch die Sehwarzung der photograph. Plattc) 
abzugeben. Diese Fahigkeit der Aufnahme u. Abgabe strahlender Energie wird mit 
der spczif. Wrkg. der genannten Kórper im Stoffwechsel in Beziehung gesetzt. (Boli. 
Chim. Farm. 6 8 . 99—102. 15/2.) Taubmann.

H. V. Hoesslin, Vbcr Verdauung wid Ausnutzung tierischer Organe. I. Das Ver- 
halten roher Organe bei Magen- und Pankreasverdauung. Zur Feststellung der Quellung 
u. Verdauung wurdeA. kleine Stuckchen von 0,2 g in ein Gemisch von 1/10-n. HC1 u. 
Pepsin oder in natiirlichen HCl-haltigen Magensaft bei 37° gebraclit, darauf m it FlieB- 
papier getrocknet u. rasch gewogen. — Fleisch ąuillt auBerordentlich rasch, schon 
nach 1 Min. war das Gow. auf das fast l l/,-fachc gestiegen u. erreichte nach 5 Min. 
beinahe das doppelte. Das Maximum ist meist schon nach 20—30 Min. erreicht. Dann 
erfolgt regelmaBig Gewichtsabnahme infolge Lsg. fester Teile. Die Breite der Muskel- 
fasern nimmt zu, wahrend die Lange fast unveriindert bleibt. Das Fleisch verschiedener 
Tiere der gleichen Rasse zeigte auBerordentlich ungleiche Quellbarkeit, anscheincnd 
das junger Tiere starkere, ebenso abgelagertes u. gefrorenes Fleisch. Herzmuskel ąuillt 
sehr viel weniger ais Estremitatenmuskel. Von inneren Organen erreicht keins die 
Quellbarkeit des Fleisches. Noch am starksten nehmen Leber u. Lunge zu, zuweilen 
auch Niere. H irn, Thymus u. Pankreas nehmen nicht zu u. fangen schon nach 1/2 Stde. 
an, Teile abzugeben. AuBerordentlich stark ąuillt jugendliches Bindegewebe. Der 
Quellung entspreehend yerlauft die Aufnahme von HC1 aus dem Verdauungsgemisch. 
Die mkr. Beobachtung von Schnitten wahrend des Verdauungsvorganges ergab dem 
Vorstehenden entsprechende Bilder. Schon ganz kurz dauernde Einw. von Magen
saft fordcrt die Pankreasverdauung erheblich. Es erfolgte gleiehmaBige Lsg. vom Rand 
des Schnittes aus. (Dtsch. Arch. klin. Med. 163. 28. Febr. Berlin.) F. Muller .

Piera Locatelli, Uber den Fettstoffwechsel. I I I . Mitt. Nach einer fettreichen 
Mahlzeit steigt der Fettgeh. des Milzgewebes. Die Hauptmengc findet sich histolog. 
in der Umgebung der Capillaren. Die gleiche Erscheinung zeigt sich, wenn das F e tt 
in feiner Emulsion intravenos gegeben wird. (Arch. Scienze biologiche 12. 407—12. 
1928. Sep.) Taubm ann.

E. Enderlen, H. Glatzel und Pu, Eiweifi- und Energiehausha.lt im  Pankreas- 
diabetes des Hundes. Gaswechselverss. an pankreaslosen, fiebcrfreien u. nicht in- 
fizierten Hunden u. Bestst. der im H am  ausgeschiedenen Stiekstoff-, Zucker- u. 
Acetonkórpermengen (nach van Slyke) u. des Blutzuckergeh. (nach H agedorn- 
Jensen) ergaben, daB 1. der EiweiBumsatz durchschnittlich um 45% (von 28—66%),
2. der Grundumsatz um durchschnittlich 12% (von 3—28%) gesteigert ist, u. daB
3. die Fetteinschmelzung wesentlich erhóht ist. Der respirator. Quotient zeigt gegen
uber normalen Verhaltnissen keine prinzipiellen Unterschiede. Die Hyperglykamie 
u. Glykosurie wechselt in  den einzelnen Fallen, so daB nach den Yff. die Hoglichkeit 
besteht, daB auBer dem Pankreas noch weitere Produktionsstellen esistieren, die 
insulinartige Stoffe im Organismus erzeugen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 139. 
20—31. Jan . Heidelberg, Chirurg, u. Med. Klinik.) Mahn.

H. L. Bockus und Joseph Bank, Der Wert des Histamins zur Prufung der Magen- 
funktion. Der EinfluB einer Histamininjektion auf die Magensaftabsonderung nach 
einer Probemahlzeit wurde gepruft. Die Bedeutung einer derartigen Bestimmung 
fiir die Sicherun^ einer Dia^nose auf Achylie wird betont. (Arch. of internal Medicine 
39. 508—19. 1927. Sep.) Wadehn .

Wiesław Holobut, Ein fiu  fi eines konstanten Stromes auf die Permeabilitat des 
Muslcels fiir das Kaliumion. Ein Froschmuskel, der ganz in eine KCl-Lsg. eintaucht, 
wird dadurch in 47 Min. gelahmt. Wird ein Strom durch die Lsg. geschickt (1 Milliamp.) 
u. dient der Muskel ais Kathode, so wird erst die Reizbarkeit erhoht, h 6 r t  jcdoch nach 
18—25 INIin. ganz auf. Befindet sich der Muskel an der Anodę, so t r i t t  die Lahmung
erst nach 35__37 Min. ein. KJ-Lsg. gab ahnliche Rcsultate, wahrend NaCl nicht
tox. wirkte. Die Permeabilitat des Muskels fiir K-Ionen wird also durch negative 
Elektrizitat sehr crh6 ht. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 296—98. 1/2. Institu t de 
physiologie dc l’Univ.) Engel.
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Peter Weger, Ober die Einwirkuńg von Digitalis und Strophanthin auf die para- 
sympathische Reizbarkeit des Darmes. Digitalis- u. Strophantldnglykoside yerandern 
die Reaktionsweise von Darm praparaten derart, daB der durch chem. Reizmittel 
iiber die parasym path. Nerycnendorgane hervorgerufene motor. Effekt in reyersibler 
Weise yerstiirkt wird. (Skand. Arch. Physiol. 55. 111—30. Jan . Upsala, Pharmakol. 
Inst., Univ.) WADEHN.

E rik  F orsg ren , Ober Glykogen- und Gallenbildung in  der Leber. Unter Mithilfe von
O. W ilander, G. A gren und H j. H olm gren. Kaninehen, die bei reichlichem Futtcr 
(Heu, Hafer u. W.) gehalten wrorden waren, wurden zu bestimmten Zeiten inner- 
łialb eines Tages getotet u. Gewicht u. Glykogcngeh. der Leber bestimmt. Der 
Durchschnittswert fiir das Glykogen betrug 3,75 g fiir 1 kg Lebendgewicht. Die 
Einzelwerte fiir das Glykogen u. die Leber schwankten starli u. waren abhangig von 
der Tageszeit, in der die Tiere getotet worden waren. Fiir 1 kg Korpcrgewicht lag 
die Gtykogenmenge der Leber zwischen 0,9 u. 8,6 g. Die W erte wiesen 2 Maxima 
(mittags u. nachts) u. 2 Minima (morgens u. abends) auf. Mit dor Zunahme oder 
Abnahme des Glykogons nim m t die Leber an Gewicht zu oder ab, u. zwar fiir 1 g 
Glykogen um etwa 4—5 g, d. s. etwa 1% ihres Gewichts. Diese starken Schwankungen 
des Lebergewiclits sind nur z. T. abhangig yon der Nahrungsaufnahme u. yon Muskel- 
arboit. Sie beruhen yielmehr auf einer eigenen rhytlim . Funktion der Leber m it ab- 
wechselnd assimilator. u. dissimilator. Riclitung. In  der ersten Phase werden Glykogen, 
W. u. EiweiBstoffe abgelagert, in der zweiten werden Gallenbestandteile u. wrahr- 
scheinlieh Harnstoff gebildet, das Gewicht der Leber yermindert sieh u. ihr Glykogen- 
geh. nimmt ab. Diese Yeranderungen lassen sieh histolog. sehr gut verfolgen. (Skand. 
Arch. Physiol.55.144— 61. Jan ., Stockholm, Histol. Abt. des Karolinischen Inst.) Wad .

A. Salmony, Die Gammastrahlen des Kaliums. Abhandlung iiber die Entdeckung 
der Gammastrahlen des K  durch KOLHORSTER u . die sieh daraus ergebendenFolgerungen, 
sowie dio Entdeckung Z w a a r d e m a k e r s , der die Beziehungcn zwischen dem K-G ehalt 
des Herzens, dem „Automatin“ u. der Radioaktiyitat aufgeldart hat. (Chem.-Ztg. 
53. 137. 16/2. Berlin.) J u n g .

Vittorio Barbaglia, Der Obergang ton zu therapeutischen Zwecken eingefuhrtem 
Quecksilber in  den Liąuor cerebrospinalis. Hg, das in die H aut eingerieben oder in 
wasserloslicher, sowie nicht wrasserloslicher Form parenteral gegeben wurde, ist 14 
bis 18 Stdn. spater in der Riickenmarksfl. nackweisbar. (Folia Clinica Chimica et 
Microscopica 2 . 6 Seiten. 1927. Sep.) T a u b m a n n .

AUonso Chiodo, Untersuchungen uber Antagonismus. I. Chloralhydrat und Gampher. 
Unterss. iiber den genannten Antagonismus nach den Prinzipien von LOEWE. (BolL 
Soc. Italiana Biologia sperimentale 3. 284—86. 1928. Sep.) T aubm ann .

Guido M. Piccinini, Ober die Fdhigkeit des Atropins, Emetins, Strychnins und 
Nicotins, die pankreasdiastatische Wirkung zu steigern. Die genannten Alkaloide wirken 
in hóheren Dosen hemmend auf die Pankroasdiastase, in sehr hohen Verdiinnungen 
dagegen yerstarken sie dereń Wrkg. (Arch. In ternat. Pharmacodynamie et Thćrapie 
34. 1—14. 1928. Sep.) ' ’ T aubm ann .

Shichiroku Nomura, Einflu/3 von Narkoticis auf die Bewegung der Kiemen der 
Auster. Das Flimmerepithel der Kiemen von Ostrea yirginiana ist sehr lebensstark, 
es h a t autonome Flimmerbowegungen. — Das Narkotikum wurde in Seewasser gel. 
in yerschiedenen Konzz. zugesetzt, der E in tr itt der Narkose u. der Wiederbeginn der 
Flimmerbewegungen nach Verbringen in  frischcs Seewasser beobachtet. — Bei Ketonen 
u. Urethanen war dio Wiederaufnahme der Flimmerbewegung um so sehlechter, je 
langer die Narkose gewahrt hatte. Die Dauer der Narkose war von geringerem EinfluB 
auf die Erholung bei Chloralhydrat, Acetonitril u. Chloreton. — Es werden die optimalen 
Konzz. fur zahlreiche Alkohole, Urethane, Nitrile, Ketone, fiir Chloralhydrat u. Chloreton 
gegeben. — Am intensiysten von allen wirkte in  Mol.-Konz. ausgedriickt Chloreton. 
(Proceed. Soc. exp. Biology and Medieine 25. 252. 1928. Sep. Chicago, Physiol. Lab. 
u. Woods Hole, Biol. Lab.) F. M u l l e r .

T. Komiyama, Untersuchungen zur Physiologie und Pharmakologie der pa am 
Herzen. Zu den Unterss. wurden isolierte Froschherzen in der STRAUBsehen An- 
ordnung yerwendet. Ais Nahrlsg. diente Ringerlsg., die je nach Bedarf durch Zusatz 
von Sauren, Alkali, bzw. Phosphat-, Aeetat- oder Bicarbonatpuffergemischen auf 
ein bestimmtes p a  gebracht wurde. Die Wrkg. von Saure u. Alkali betrifft aus- 
schlieBlich den Kontraktionsvorgang, wahrend der Dehnungszustand des ruhenden 
Herzmuskels nicht yerandert wird. Bei Sauerung nimmt die K ontraktilita t ab (bei
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etwa p a  =  5,0 ist der Vorgaug irreyersibel), boi Alkalesconz t r i t t  Verlangsamung 
der Erschlaffung ein (beim pn einer 1/1(1-n.-NaOH ist der Yorgang irreyersibel). Das 
Wirkungsbild ist so, daB es fiir Alkali u. Ca einerseits u. Siiure oder N a bzw. K  anderer- 
seits uberoinstimmt. Allerdings ist ein gegenseitiger E rsatz der synerg. Roagenzien 
nur ganz voriibergehend móglicli. Dio Kombinationswrkg. von Sauro u. Alkali m it 
neurotropen Basen (Adrenalin, Piloearpin, Atropin) yerhiilt sich ganz analog der 
m it den anorgan. Ionen; so werden ionotrope Wrltgg. dureh iibernormale Alkalescenz 
unterdriickt, wrahrend Basen m it pseudonotropen Wrkgg. bei alkal. Rk. tonuserhóhend 
wirken. Verss. m it Neutralrot u. Metanitrophenol ergaben, daB die synerg. Verstarkung 
von Alkali u. Basen, Stiuro u. Anionen weder aussehlieBlieh auf die Dissoziations- 
iinderung der Agenzien noch auf die des biolog. W irkungssubstrates bezogen, sondern 
nur ais funktionelle Kombinationswrkg. angcsprochen werden kann. Der Angriffs- 
punkt is t bei reyersiblen Vorgangen die Zellmembran, bei irreyersiblen Vergiftungen 
is t er ins Innere verlegt. Reyersible Beeinflussungcn des Yentrikels durch Ca, K  
oder Narkotika andem  dio Im perm eabilitat fiir Siiure u. Alkali nicht, wahrend das 
Herzinnere durch hohe Konzz. von A. oder Saponin ycrgifteter Horzen schon ge- 
ringen Reaktionsiinderungen der Umgebung folgt.

Nach weiteren Verss. ist der Ventrikel auch fur C02 u. NH3 impermeabel, solango 
er nicht irreyersibel yergiftet ist. Durch Verss. m it lierzwirksamen Farbstoffen lieB 
sich nachweisen, daB selbst starkę Wrkgg. auf die Funktion ohno sichtbare Aufnahme 
des Agens in das Zellinnere erfolgen kónnen, daB weitorhin bei allmahlicher Auf
nahme keine auffallende Funktionsbeeinflussung zu beobaehten ist, selbst wenn 
starkę Farbung eingetreten ist. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 139. 100—19. Jan . 
Konigsberg, Pharmakol. Inst. d. Uniy.) MAHN.

N. Nielsen und D. Palm, Beitrag zur Kenntnis der Bedeutung der Serumkolloide 
fiir die Herztdtigkeit. Werden Froschherzen einige Zeit m it physiol. Kochsalzlsg. 
durehstrómt, so t r i t t  allmahlich ein hypodynam. Zustand ein, der sich in abgeschwachten 
Kontraktionen u. yerschleclitertem Reizzustand iiuBert. Zugabe von Serum zur 
Durchstrómungsfl. yerbessert die Herztatigkeit rasch. Dio auf das Herz anregend 
wirkenden Stoffe des Serums sind nicht ultrafiltricrbar; Zugabe von U ltrafiltrat 
von Serum beseitigt den hypodynam. Zustand nicht. (Skand. Arch. Physiol. 55.
41— 47. Jan . Upsala, Physiol. Inst., Uniy.) Wa deh n .

M. v. Falkenhausen, Uber die Beziehungen der Leber zu dem veranderten Diasłase- 
gelmlt des Blułes bei der experimentellen Phosphorvergiftung. An Kaninchen lieB sich 
nachweisen, daB Phosphorvergiftung dio diastat. K raft des Blutserums erhóht. Aller- 
dings ist die Erhóhung beim Kaninchen nicht so stark  wie beim Hunde. Werden 
uberlebendo Lebern yon phosphoryorgiftcten Kaninchen durehstrómt, so findet eine 
starkę Diastaseaussehiittung sta tt, die in geringerem Umfange auch dann zu kon- 
statieren ist, wenn n. uberlebendo Lebern der Autolyso uberlassen werden. Normalo 
uberlebendo Lebern, m it phosphorhaltiger Durchstrómungsfl. durehstrómt, zeigen 
keine Diastaseausschwemmung. Nach den bisherigen Versuehsergebnissen ist an- 
zunohmen, daB dio Diastase aus tox. zerfallenen Leberzellen stam m t. Eino aktiye 
Mohrbldg. von Diastaso bei Phosphoryergiftung konnto ebensowenig wie das Gegen- 
teil, eine Nichtbldg., festgestellt werden. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 139. 
14—19. Jan . Breslau, Med. Poliklin. d. Uniy.) M ahx.

Richard Labes, Versucha am Nerv-Mvskelprdparal des Frosches. Uber die Słeigerung 
der Oiftwirkung von Hydrochinon durch Begiinsligmtg seiner Oxydation. (Ein Beitrag 
zur Toxikologie aromatischer Verbindungen.) Am Ischiadicus-Gastroknemius-Praparat 
von Eskulenten lieB sich zeigen, daB Hydrochinon unter Bedingungen, die seine Oxy- 
dation beschleunigten, schadlicher auf die Neryen wirkte ais unter solchen, bei denen 
die Oxydation yerhindert bzw. verlangsamt wurde (SauerstoffausschluB; saures, 
s ta tt  alkal. Medium). Diese Schadigung ist am Neryen starker ausgepragt ais am 
Muskel. Verss., bei denen nur der Nery in  die Lsg. tauchte, zeigten, daB sehr wahr- 
scheinlieh die beschleunigte Entstehung der Oxyda,tionsprodd. des Hydrochinons 
das Hauptm oment der beschleunigten Schadigung des Neryen darstellt. Neryen 
u. Muskel wurden durch die Oxydationsprodd. gefarbt. Die Konz. des Hydrochinons 
war durchschnittlich 1 :1 0  000. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 130. 120—28. Jan . 
Bonn, Pharmakol. Inst. d. Univ.) Mahx.

Yahiko Kodera und E. Th. Briicke, Zur Kenntnis und Theorie der Veratrin- 
rergiftung. Am yeratrinyergifteten Frosch (in situ belassener Gastrocnemius) wurden
2 Reizspannungskuryen aufgestellt. Die aus der Einzelzuckung durch Schwellenerregnng 
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dargestellte entspricht nahczu der des n. Muskels; die andere Kurve wird aus dem 
erst bei langeren Reizzeiten auftretenden minimalen Veratrintetanus bestimmt. Diese 
Kurve yerliiuft trager; bei zunehmenden Veratrinkonzz. nahort sie sich der Zuckungs- 
kurve, m it der sie bei holien Dosen zusammenfallt. Es wird hieraus auf das Vorhanden- 
sein einer in der Erregbarkeit von den Muskelfibrillen verschiedencn reaktionsfiihigen 
Komponente im yeratrinbeeinfluBten Muskel geschlossen. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 
220. 274—86. 1928. Innsbruck, Physiol. Inst.) F r e u n d .

Franz WeiB, Die Giftigkeit der Teerfarbsloffc. Nach einer Litcraturubersicht 
iiber Wrkgg. yon Teerfarbstoffen auf das Auge, antibaktcricllc Wrlcgg., Einfliisse 
auf die Verdauung, die H aut u. das Nervensystem werden die physiol. Wrkgg. der 
einzelnen Farbstoffklassen besprochen. Im  allgemeinen sind dio derzeit yon den 
Farbenfabriken gelioferten Farbstoffe, zumindest im Vergleich zu anderen in der 
Textilindustrie yerwendeten Chemikalien liarmlos. Eine Śchadigung der Atmungs- 
organe diirfte wohl iiberhaupt nicht in Frage kommen. (Ztsehr. ges. Textilind. 32. 
49—50. 68—69. 85—87. 30/1.) Su y e r n .

H. Bertha, Uber die Besiehungen von Aktionsstrom und Kmtralclionsvorgang im  
Herzen bei der Muskarinvergiflung. Nach M uskarinvcrgiftung hóren am spontan 
schlagenden, im Korpor verblicbcnen u. durchspiilten Froschherzen die elektr. u. 
mechan. Erscheinungen zu gleicher Zeit auf. — Mit Abnahme der Kontraktion nimmt 
allerdings die Hóhe des Aktionsstromes nicht vol)kommen proportional m it der Kon- 
traktionshóhe ab. Es besteht also kein yollkommener Parallelismus zwischen elektr. 
u. mechan. TatigkeitsiiuBerung. — Bei der Muskarinyergiftung sinkt die ErregbaTkeit 
lange Zeit nicht u. erst gegen Endo zuniichst allmahlich, dann rasch ab. In  den letzten 
Stadien ist die mechan. Tiitigkeit nur mittels Spiegelregistrierung nachzuweisen. — 
Aus dor Hohe des monophas. Aktionsstromes ist ein SchluB auf die K raft des Herzens 
auf Grund dieser Ergebnisse nicht ohne Einschrankung zulilssig. (Ztsehr. Biol. 88. 
369—76. 25/1. Tiibingen u. Berlin, Physiol. Inst.) F. M u l l e r .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Edward Arthur, Yerteihmg von Arscnoxyd in  Verbindung mit Eisewpillcn. 

Yf. priift die Frage, ob eine gleichmaBige Yerteilung yon As20 3 in Eisenpillenmasse 
móglich ist; die Frage wird bejaht. Wegen der Schwierigkeit der ąuantitatiyen Best. 
sehr kleiner As-Mengen (in 1 Pille) wird As20 3 durch MnC03 ersetzt u. das Mn colori- 
m etriert (nach Oxydution zu MnO.,'). (Pharmac. Journ . 1 2 2 .197—98.2/3.) A. MULLER.

A. Quilico, Das Ol von Pinus mughus in  der therapenlischen Prazis. Sammel- 
bericht iiber die Verwendbarkeit des ather. Oles in der Therapic. (Riv. Ita l. Essenze 
Profumi 11. 7—8. 15/1.) Grimme.

L. F. Gabel, Der Einflup der Warme auf Traganth und den daram bereiteien 
Schleiin. Vf. untersucht die Viscositat von rrajanf/ischlcimen (54 gran Traganth- 
pulyer, 2 Unzen Glyeerin, 8 Unzen W.) vor u. nach dem Erhitzen auf 100°, bzw.
1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 12- u. 15-minutigem Kochen. Nach Ersatz des ver- 
dampften W. wurden die Schleime 1 Woclie lang in yerschlossenen Flaschcn auf- 
bewahrt u. dann unterucht. Schon das Erhitzen auf 100° erhohtc die Viscositiit 
Initrachtlich (Verhaltniszahlcn fiir dic Fallzeit in Sek. fiir eine Metallkugel von 1/4 Zoll 
Durchmesser u. 1,0446 g Gewicht: 112 (k. bercitet), 234 (auf 100° erhitzt), 320 (1 Min. 
gekocht), 333 (2 Min. gckocht)]. Bei langercm Erhitzen erfolgt schnelles Nachlassen 
der Viscositat bis zu 4 Sek. (s. oben) naeh 15 Min. kochen. Obigo Lsgg., weitere
3 Monate aufbewahrt, waren crheblich yiseoser geworden: 181 Sek. (kalt), 398 (auf 
100° erhitzt), 592 (1 Min. gekocht), 501 (2 Min. gekocht). Schleime, die 3 Min. ge
kocht waren, waren auch noch wcsentlich yiseoser ais k. bercitete u. alterten kaum. — 
Uber CaCIo getrocknctcs Traganthpulyer gab Schleime yon sehr geringer Viscositat 
(‘/o der n.). Ebenso schadigt Erhitzen auf 80 u. 100° den Traganth derart, daB die 
Viscositat der Lsgg. rapide abnimmt. Schon Erhitzen auf 45° (2 Stdn.) bedeutet 
eine Schiidigung. Vf. glaubt, daB dio beim Mahlen des Traganths auftretende Er- 
hitzung die Erklarung fiir die sehr ycrschicdenc Ergiebigkeit derselbon Sorte gibt, 
jo nachdem, ob die Partie zuerst oder zuletzt gemahlen wurde. Durch das Erhitzen 
steigt auch die Aciditat an, ebenso durch Troeknen iiber CaCl2. (Journ. Amer. 
pharmac. Assoc. 17. 1206— 10. Dez. 1928. Detroit [Mich.], Parkę, Dayis & Co.) H a r m s .

E. Schulek und G. Vastagh, Uber den Jodojormgehalt von Jodojormgazen. 
Yff. priifen, ob der Jodoformgeh. der ais ,,10 v. H. stark“ bezeichneten Gazen einer-
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seits von der A rt des Fixiermittel& (Glycerin, Paraffinol oder Kolophonium) abliiingt, 
andererseits wahrend des Lagerns abnimmt. Die CH J 3-Best.-Methode wird besehrieben. 
Der CH J 3-Geh. der Gazen ist vom Fisierm ittel unabhangig u. nimm t beim Aufbewahren 
lcaum ab; dagegen beeinfluBt die A rt der Herst. bzw. des Trocknens (Verlust an  C H J;, 
durch Verdunsten) den Geh. Vff. schlagen zweckentsprechende Trockeneinrichtungen 
vor oder, einfacher, Anwendung von 25°/0 mehr CH J3 beim Impragnieren. (Pharmaz. 
Zentralhalle 70. 117—19. 21/2. Budapest, Hygien. Inst.) A. M u l l e r .

Harry Bodsworth, Die Haltbarkeit ausgegebener Arznei. Vf. te ilt Erfahrungen 
m it iiber unsachgemaB aufbewahrte Arzneien. E r fiihrt Beispiele an yon Arzneien, 
die in diesem Falle 1. schwacher (HCN enthaltende), 2. starker (A. oder H 20 2 enthaltend) 
werden, 3. in  denen Pi] ze wachsen (Tct. Digital. -f  W. Adrenalinlsgg.j, 4. die chem. 
sich yerandern (Hexamethylentetramin +  H 3PO.j), 5. m it dem Behalter reagieren (z. B. 
Verderben des Korkes der Flasche). (Pharmac. Journ. 122. 94—95. 2/2. Londoner 
Krankenhaus.) A. MULLER.

Raphael Ed. Liesegang, Isolonie der Injektionslósungen. (Dtsch. zahnarztl. 
Wochenschr. 31. 4 Seiten. 1928. Sep. Frankfurt a. M., Inst. f. physikal. Grundlagen 
der Medizin.) Me ie r .

I. Ceruti, Medizinalmoste. Sammelbericht iiber dio prakt. Herst. yon haltbaren 
Mosten fiir pharmazeut. Zubereitungen. (Giorn. Farmac. Chim. 78. 59—68. 
Febr.) Grimme.

John C. Krantz, jr., Die Unvertraglichkeit von Natriumsalicylat- und Natrium- 
bicarbonatmischungen. Lsgg., die Na-Salicylat u. NaH C 03 enthalten (pn =  7,97), 
werden innerhalb 6 Tagen tiefschwarz. Die Yerfarbung t r i t t  aueh ein m it KHCOa, 
Na2C03, Li2C03 u. NH,r Carbonat. AussehluB yon 0 2 lieB die Verfarbung erst nach
3 Wochen eintreten, H 20 2 aber schon in 15 Min. Das Licht ist ohne wesentlichen 
EinfluB. Der bei der Rk. entstehende Nd. ist anscheinend kolloidal, unl. in  W. u. A., 
h. konz. HC1 u. 5%ig. NaOH-Lsg. L. in w. H N 03 u. Zers. (Journ. Amer. pharmac. 
Assoc. 17. 1203—06. Dez. 1928. Baltimore [Md.], Pharm . Research Labor. Sharp 
& Dohme.) H arms.

Jose UhthoiJ und Gabriel F. Moragas, Synthese des Jodoformals. Darst. des 
Jodoformals, C6H 12N4• C2II5J • C IIJ3 (aus Hexamethylentetraminjodathyl u. Jodoform)
u. seiner Zwischenprodd. (Quimica e Industria 5. 283—87. Dez. 1928.) WiLLSTAEDT.

Zernik, Neue Arzneimittel. Anaeslhes-ulf (Dr. E. R itsert, Frankfurt a. M.): 
Anasthesinhaltige ólige 0,2%ig. Lsg. von Schwefel in  Ampullen. Intramuskulśir 
0,2—1 ccm gegen Gicht, Ischias usw. — Aphlogol-Zapfchen (Dr. E. Siltex , Berlin 
NW 6) enthalten Ephedrin, Chloreton, Aplilogol ( =  3 Teile yerfl. Carbolsaure +  
6 Teile Campher). Gegen Hamorrhoiden. — Neue C/iiwoioZ-Zubereitungen ( C h i n o -  
s o l f a b r i k  A .-G ., Hamburg): Chinobletten: Ch.- Gurgeltabletten; Chinomint:
Ch.-Mundpastillen; Chinoform: Ch.-W undstroupuder; Ghinosol-Goldcream, Chinosol- 
Vaseline, Chinosol-Puder. Quantitative Angaben fehlcn. — Folliculin Menformon 
(C. 1927. II. 129) kommt je tz t aueh ais peroral zu yerabreichende Dragees in  den 
Handel. Starkę I :  blaue Dragees zu 100 Einheiten, Starkę I I :  griine Dragees zu 
500 Einheiten. — Gastretten enthalten s ta tt 0,005 nur 0,0005 g Atropin. — Leuko- 
tropin.table.ttm (Dr. E . Silten , Berlin NW 6): pro Tablette 0,6 g phenylcinchonin-
u. salicylsaures Hexamethylentetramin in unbekannter Misehung. Gegen Gicht, 
Rheuma, Neuralgien usw. — Tachalgantablette.il (ygl. C. 1924. I I .  2496): Coffein, 
Phenylathylbarbitursaure, Hexamethylentetramin, Salicylate, Phenacetin, Pyrazolon 
(Antipyrin?) in  unbekannter Misehung. Gegen Grippe, Dysmenorrhoo usw. (Dtsch. 
med. Wchschr. 55. 107—08. 18/1.) Harms.

— , Neue Arzneimittel. Ephedralin (E. Merck, Darm stadt): Lsg. von Ephetonin 
0,03 g u. Paranephrin (0,0003 g pro Ampulle) in  W. m it NaCl-Zusatz. Zur Behandlung 
schwerer allerg. Zustande, insbesondere des schweren asthm at. Anfalls. Aueh gegen 
starkę Blutdrucksenkungen, kollapsartige Zustande usw. Subeutan zu injizieren. 
(Pharmaz. Ztg. 74. 164. 2/2.) Harms.

P . S., Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Vorschrijten. Hypnosal (Dr. K irch- 
MANN & Co., G. m. b. H., Hamburg): biochem. Funktionsm ittel (NH,Br), Schlaf- 
mitteil. — Kathesin (nach Dr. H e isler) (Dr.-ing. Rob. H eisler , Chem. Fabr., 
Chrast b. Chrudim; Yertrieb: R u d . Bayer , Berlin S 59): peroral wirksames, synthet. 
Cholinderiy. Zur Hypertoniebehandlung u. Prophylaxe der Apoplexie. — Olminal: 
neuer Name fiir Oluminal, — I.npion (G 2940) (I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A.-G.,

12S*
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Loverkusen a. Rh.): auroallylthioliarnstoffbenzocsaures Na m it 40% Au. Minimal 
tox. Intravcn6a gegen alle Formen der Tubcrkulose, Lupus erythematodes, Sepsis, 
infektióse A rthritis usw. — Thymosatum  ( T e m m l o r - W c r k o ,  Berlin-Johannis- 
thal): Dialysate von Thymianarten, Bromoform n. Sirup. Sedativum u. Expektorans 
bei Keuchhusten. (Pharmaz. Zentralhalle 70. 8—10. 3/1.) H a r m s .

— , Pharmazeutische und andere Spezialitaten. A-B-C-Pflaster (P. B e ie r s d o r f  
& Co. A.-G., Hamburg): Aconit-Belladonna-Capsicumpflaster. — Animet-Pastillen 
( C u m a  P h  a r  m.  P r i i p p . ,  Apoth. K u r t  M a s c iim e ie r , Berlin-Schóneberg) ent- 
lialten nach Angabe „Ingredienzien des Inf. Ipecac. F . M. m it Emser Salz u. Anasthesin“ . 
Hustenmittel. — Apotheker Neumeiers Asthmakrauter zum Rauchen in  der Pfeife 
(S. N e u m e i e r , Fabr. pharm. Prapp., F rankfurt a. M .): Tct. Cannabis indiea, Herba 
et Radix Brachycladi, Herba Grindelia robusta, Fol. Euealypti globul., Fol. Stramonii.
— Balkanasan-. neue Bezeiehnung fiir Balkanisan. — Biovin-Zuńeback ( C h e m .  
F a b r .  P r o m o n t a  G. m. b. H ., Hamburg) en thalt je Stiick 2 mg Vitamin D, 
kombiniert m it seincn natiirlichen Begleitstoffen. Zur Verhiitung u. Heilung der 
Rachitis. — Brotonat kommt je tzt auch in Dragees m it je 0,1 g Br in den Handel 
(vgl. C. 1927. I I . 2614). — Complamin ( J o h a n n  A. W u l f in g , Berlin): Dragees 
m it jo 0,15 g Phenacetin, 0,1 g Phenylchinolincarbonsaurepropylester u. 0,075 g 
Ca-Citrat. Analgeticum. — Cupronat (vgl. C. 1926. I. 436) enthalt je tzt 0,2% Cu.
— Daucarysat (Jo h . B u r g e r ,  Y s a t f a b r i k ,  Wernigerode a. H .): Dialysat aus 
Mohrruben. Anthelminticum. — Eisentropon (vgl. C. 1926. I I . 1440) kommt auch 
in Dragees m it je 0,05 g Fe in den Handel. — Grippilan ( C h e m .  F a b r .  A r t h u r  
J a f f Ś ,  Berlin O 27): Tabletten aus Chinin, m uriat., Coffein ana 0,05; Phenacetin, 
Dimethylaminophenazon ana 0,15. Bei neuralg. u. fieberhaften Erkrankungen, be- 
sonders Grippe. — Gynae-Mucidan: neuer Name fur Vagodan. — Hartmanns Mirus- 
Verband ( P a u l  H a r tm a n n  A.-G., Heidenheim a. Brz.): milchsaure Tonerdekompresse 
m it elast. Bindę. — Hepol (Ticrarzt Dr. K re ts c h m a r ,  Bautzen): Hexachlorathan +  
Tetraehloriithylen. Gegen Leberegel dor Rinder. — Laxierpiłlen Waaning ( G e b r .  
W aanIN G -T illy , Haarlem-Holland): Abfuhrmittcl unbekannter Zus. — Mucosid- 
u'atie ( G e n e r a l d e p o t  A p i s ,  W ien I): psicainhaltige W atte zur Linderung 
des Einstichschmcrzes u. zur Behobung der Gaumen- u. Zahnfleischempfindlichkeit 
bei zahniirztlichen Eingriffen. — Neoponthymin ( C h e m .  F a b r .  N  e o p o n, Berlin 
0112): neuer Name fiir Neothymin. — Peltriman (Dr. V. O eh lm an n , Nachf., Magde
burg) enthalt Extr. Gran., Pelletierin. tann., Methylenblau, Glycerin. Zur Vcr- 
hutung u. Behandlung akuter u. chroń. Dermatitiden der Hśinde, besonders der 
Gewerbeekzeme. — Pneumo-Gripjńlan (Chem. Fabr. Dr. A r t h u r  J a f f e ,  Berlin 
O 27): je Tablette Chinin, mur., Coffein. ana 0,05; Phenacetin; Dimethylaminophen
azon ana 0,15; Strychnin nitr. 0,00025. Bei Pneumonien. — Protinal ( P h a r m a -  
z e u t i k o n ,  Berlin NW 6): „Umwandlungsprod. der MilcheiweiBe unter Ausschaltung 
de3 Caseins“ . Zur intramuskuliiren Thcrapie entzundlicher u. infektióser Erkrankungen 
des Auges. Protinal A :  m it Zusatz von 0,0005 g Strychnin; Pr. B m it Zusatzen von 
0,003 g Strychnin u. 0,03 g organ, gebundenem As je Ampulle von 5 ccm. — Pulmo- 
flu id  ( E f e k a - N e o p h a r m  A.-G., Hannover): nach Angabe „Extr. Herb. Equiset., 
Polygon., Galeopsid., Pulmonar., Plantag., Fol. Salv., Lich. Island“ . Bei Erkaltungs- 
krankheiten. — Rekormal ( M a l z e x t r a k t f a b r i k  F r e u d e n s t a d t  R e -  
k o r d m a l t  A.-G., Freudenstadt/Schwarzwald): Kalkmalzpraparat, das die Quell- 
salze des Hubertusbader Calciumbrunnens in Thale enthalt. Zur Ca-Therapie. — 
Sanluben ( S a n t u b e n -  G e s ., Berlin SW 48): Salbe u. Tabletten zur Tuberkulose- 
behandlung. K ur 1: Einreibung m it einer Tuberkulinsalbe nach Vorschrift von 
Prof. W o lf f - E is n e r .  2. Einnahme von Tabletten (0,4) aus einer Verb. von Gua- 
jacol u. Si. — Scarla-Streptoserin (I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A.-G., Leverkusen 
a. Rh.) enthalt Antitoxine gegen das H autgift (DlCK-Toxin), sowie Antitoxine gegen 
die Blut- u. Organgifte der Scharlachstreptokokken. BeeinfluBt daher die allgemeinen 
tox. Symptome u. das Fieber u. vcrhvitot die Spatkomplikationen des Scharlachs. — 
Sderin  ( S a n e x ,  F a b r .  p h a r m .  P r a p p . ,  Berlin-WeiBensee): je Tablette 0,3 g 
Lecithalbumin u. Blascntangextrakt. Gegen Arteriosclerose. —  Splenolrat (N o r  d - 
m a r k - W e r  k e  A.-G., Hamburg 21): M ilzestrakt zur oralen Milztherapie zwecks 
Hebung der natiirlichen Abwehrkrafte des Organismus. — Stodin-Kapseln (F ra n z
E. J u r s , Berlin W 30): Dimethylaminophenazon, Acid. phenylcinchomn., Lithim . (1)
u. Amil. (!) in homoopath. Verarbeitung. — Tdatuten  (L u i t  p o 1 d - W e r  k  , 
Miinchen) ist je tzt auch in Tabletten im Handel. — Vita-Trophen (W ilh . L a h u SEN,
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Bremen): norweg. Dampfmedizinaltran u. Gesehmackszusatze. (Pharmaz. Ztg. 74. 
78—79. 16/1.) H a r m s .

K. Feist, Ethylborate (Dunlop). AktivatorfWiksiglce.it. 1. Ełhylborate (Dunlop) 
Dio Zus. der FI. kommt einem 3,8% Borwasser (D.15 1,012) m it geringem Pfefferminz- 
spirituszusatz nahe. — 2. Aktivatorfliissigkeił. Athylalkohol u. Pfefferminzól. (Apoth.- 
Ztg. 44. 252. 27/2. Gottingen, Pharmazeut.-ehem. 1'nst. d. Univ.) A. Mu l l e r .

C. A. Rojahn, Fischer-Einreibe. Fischer-Einreibe (PAUL Gp.OSSER, Leipzig S 3), 
ein ziemlich dunnes, gelblich weiCes Liniment, D.20 0,978, bestand aus W , Emul- 
giorungsmittel (wahrscheinlich G—7 %  Casein), ea. 1% Ameisensiiure, ca. 4 0 %  Ter- 
pentinol u. einigen %  Camplier. Asche 1,5%  (Ca", P 0 4" ', CO,,", Spuren von Fe'", 
Mg" u. Na'). (Apoth.-Ztg. 44. 148— 49. 2_/2. Halle-Wittenberg, Univ.) H a r m s .

C. A. Rojahn und Wilhelm Kiauditz, Jodex. Jodex, Hersteller: C h e m -  
W e r  k Dr. K l o p f e r  G. m. b. H., D r e s d e n ,  is t eine nur zum Teil freies J 2 ent- 
haltende, dunkelgraugriine, geruelilose Salbe. F. 40—45°. Vff. fanden (in % ): 0,72 
freies, 3,8 Gesamt-, folglich 3,08 gebundenes Jod, Trockenverlust bei 100° 1,03, Asche
0,3, VZ. 42,1, Unverseifbares 74,4. Lanolin konnte nicht naehgewiescn werden. Jodex- 
salbe besteht demnach zu 3/4 aus Vaselin u. zu l/4 aus jodierten F etten  m it ca. 4%  
Gesamt-J-Geh. u. 0,72% freiem J . (Apoth.-Ztg. 44. 294. 6/3. Chem.-pharmaz. In s t. 
der Univ. Halle-Wittenberg.) A. Mu l l e r .

C. A. Rojahn und Max Herter, Pulmonal. Pulmonal (S c h a p e r  u . B r u m m e r,  
Chcm.-pharm. Werke, Ringelheim a. Harz), ein Hustenmittel, bestand aus ca. 5% 
Suec. L iąuiritiae u. anderen Extrakten, ca. 7%  Rohrzucker, ca. 2% A., ca. 0,3% 
Na-Salicylat u. geringen Mengen Ol. Anisi u. Menthol. (Apoth.-Ztg. 44. 211— 12. 
4/2. Halle-Wittenberg, Univ.) H a rm s.

G. Friedlander, Zur Herslellung von Quecksilberslearat, -palmiiał und -olcat 
Die Darst. dieser fettsauren Salze des Hg auf nassem Wege mittels HgCl2 war DlETZEL
u. Se d l m e y e r  (C. 1928- II. 2579) wegen geringer Dissoziation des HgCl2 nicht ge- 
luugen. Vf. benutzt m it Erfolg das n. dissoziierto Hg (II)-Aeetat, das er dureh Auf- 
lóscn von gelbem HgO (etwas mehr ais aquivalente Menge) in Eg. +  10 Teilen W. 
darstellt. Diese Lsg. wird m it der berechneten Menge Na-Stearat, K -Palm itat bzw. 
K-Oleat (aus Olsaure +  ber. Menge 0,5-n. KOH) zur Rk. gebracht. Die bei 30—35,J
u. im Vakuumexsiccator getrockneten Hg-Salze sind amorph, wciB. schwer benetzbar. 
Dio Hg-Bcst. erfolgte, nach Zerstórung der organ. Substanz m it KNO:i +  H2S04, 
rliodanometr. (Apoth.-Ztg. 44. 167—77. 6/2.) A. Mu l l e r .

C. A. Rojahn, Max Herter und Gertrud Hamann, Dermalsalbe. Dermalmlbe 
(H e r m a n n  K n a p p , Berlin N  65) besteht aus W., ea. 16% stark  wasserbindenden 
Fettstoffen, ca. 11—12% Alaun, ca. 0,05% Hypochloritchlor u. NaCl. Wahrend 
der Aufbewahrung diirfte weitgehende Zers. eingetreten sein. (Apoth.-Ztg. 44. 105 
bis 106. 23/1. Halle-Wittenbcrg, Univ.) H a r m s .

I. G. Farbenindustrłe Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von Hcilmitleln. 
Aminoderiw. der Chinolin-, Di- u. Triarylmethan-, Azin-, Oxazin-, Thiazin-, Acridin- u, 
Xanthenreihe werden dureh Einfiihrung von Aminoalkylrcsten in  starker bas. Poly- 
aminoverbb. ubergefuhrt oder Polyaminoverbb. der genannten Reihen aus geeigneten 
Zwischenprodd. aufgebaut. Zur Einfiihrung der Aminoalkylreste kónnen entweder 
die Aminoarylverbb. m it Alkylaminoalkylhalogeniden kondensiert oder Arylaminc m it 
halogenhaltigen Alkoholen oder Athylenoxyd in  Oxyalkylderivv. iibergefiihrt werden, 
welcho weiter nach Ersatz der OH-Gruppe dureh Halogen (z. B. m it S 0 2C12) m it 
Dialkylaminen behandelt werden. — A nilin  wird in Bzl.-Lsg. 12 Stdn. m it Didtliyl- 
aminoathylchlorid unter RiickfluB erhitzt, wobci sieh das Hydrochlorid des Mono-N- 
diathylamiiwalhylaniling C6H5’N H-CH2-CH2N(CS1H5)2 abscheidet. Die hieraus m it 
K 2C03 freigemachte Base, K p.5 121—123°, geht dureh Kondensation m it p-Amino- 
dimethylanilin u. gleichzeitige Oxydation m it CrO, bei Ggw. von N a2S 20 3 u. ZnCls in 
das Thia.zind.wciv. der Zus. I  iiber, welehes aus dem Z>iC72-Doppelsalz freigemaeht, 
ais bronzefarbenes Pulver erhalten wird, 11. in  W. m it ahnlieher Farbę wie Methylenblau.
— Eine analoge Verb. wird bei Verwcndung von Melhylanilin ais Ausgangsmaterial 
erhalten. Das Zwischenprod., Methyldidthylaminoałhylanilin, K p.5 124—126°, farblose 
FI., liiBt sieh aueh dureh Behandlung von Melhylanilin m it Olykolclilorhydrin, Ersatz 
der OH-Gruppe im Oxydthyhnethylanilin dureh Cl mittels S 0 2C12 u. darauffolgenden 
Austausch des Cl-Atoms gegen Diatliylamin darstellcn. — Die dureh Umsetzung yon 
M elhylanilin  m it l-Dimethylamino-2-melhyl-3-chlorbutan erhaltene Verb,, K p,6 133 bis
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135°, wird in  gloichcr Weise in. ein m it blauer Farbung in  W. 1. Thiazinderii’. um- 
gewandelt. — Geht man von hydroxylhaltigen Arylaminen aus, so lassen sich Verbb. 
der Xcmthenreihc darstellen; z. B. entstcht durch Verschmelzen von N-Diathylamino- 
dlhyl-methyl-m-aminoplienol m it Phthalsdure ein Deriv. der Bhódaminreihe. — Metliyl- 
didlhylaminodthylanilin wird m it W.-freier Oxalsdure, Benzaldehyd u. W. 24 Stdn. 
unter Riihren auf 103— 110° erhitzt u. hicrauf die n icht in Rk. getretenen Ausgangs-

materialien nach Zusatz

\ / T
von N a,C 03 m it Dampf

(Ch 3)3n IU i U NH • CHa • CH2N(CjHj)j
SCI

N(C2H6)a

N(C2H5)2

N(C2II5),

(C3H5)2N-[CH2]3
N V

CH,CH,N(C;Hs)2

Y I

(CHslaN
OC1

V ^ CH3
^■CH,

VII

CH2N(C3H6)2

abdest. Die ais ziihfl. Ol 
zuruckbleibende Leuko- 
verb. wird durch Erhitzen 
m it Chloranil in  Eg. oder 
durch andere Oxydations- 
m ittel in  den Farbstoff 
ubergefiihrt, welcher iiber 
das ZnCl„t - Doppelsalz ge- 
reinigt, ein in W. m it blau- 
griiner Farbung 1., bronze- 
glanzendes Pulver dar- 
stellt. — Eine Lsg. yon 

Tetramethyldiaminobenz- 
hydrol in  verd. HC1 wird 
unter Kuhlung m it einer 
salzsauren Lsg. von Di- 
aihylaminoathylacetylanilm 
(dargestellt durch Erhitzen 
der Base m it Essigsaure- 
anhydrid, FI., Kp.3 134°) 
vermischt u. kierauf 1'/?.Tag 
am W.-Bad unter Riihren 
auf 40—50° bis zum Ver- 
schwinden des Hydrols er
hitzt, worauf durch Zusatz 
von Na-Acetatlsg. die Base 
in Freiheit gesetzt w ird; die 
harzige M. wird m it ath . 
HC1 in das Hydrochlorid 
ubergefiihrt. Das so erhal- 
tene Prod. der Zus. II  ist ein

(CjIIJjN-CHj-CrL

VIII
(C2Hs)jN-CH 3.CH2-NH!

c , h 5
CHj -CHj -NCCjH J j

!NH • CHj • CHS -N(C2H5)2

gelblichgraues Pulver, F. 120—125° (Zers.), welches durch Behandlung m it Chloranil 
in  Ggw. von 33°/0ig. CH3COOH in den zugehórigen Farbstoff ubergeht, rćitlichbraunes 
Pulver, 11. in  yerd. Eg., F. ca. 135—138°. — l-Mełhylbenzol-2-carbonsaure wird m it 
POCls Ycrmischt, hierauf Didthylaminodthyhnethylanilin zugesetzt u. unter Kuhlung u. 
Ruhren ZnCl2 langsam cingetragen, worauf 6—8 Stdn. am sd. W.-Bad erhitzt wird. 
Durch mehrfaches Fallen des Rk.-Prod. mittels Na2C03 aus der salzsauren Lsg. u. 
Reinigung m it A. wird die Verb. der Zus. HI in  Form gelbroter, hygroskop., metali, 
glanzendcr Krystalle erhalten. — Wird 8-Aminochinolin m it Didihylaminodlhylchlorid-



1929. I. F . PlTARMAZIE. DKPTNFEKTrOJT. 1907

Hydrochlorid 24 Stdn. auf 120—140° crhitzt, so en tsteht Didlhylaminodthyl-8-amino- 
chinolin, FI., Kp.3_5 180—182°, 11. in verd. HCl. — Analog wird l-Dimelhylamino-2- 
me.thyl-3-chlorbn.tan m it 8-Aminochinolin kondensiert; das Rk.-Prod. is t ein zahfl. 01, 
K p., 175— 183°. — 6-Methoxy-8-aminochinolin (dargestollt aus l-Methoxy-3-nitro-4- 
aminobenzol nach der SKRAUPschen Rk. u. nachfolgende Red. des Nitroprod. m it 
SnCl2, Krystalle, F. 41°, K p.j 137—138°) wird m it l-Didthylamino-4-chlorpe.ntan- 
Hydrochlorid (erhalten durch Kondcnsation von Diathylaminoathylclilorid m it Acel- 
essigesłer bei Ggw. von iVa-Athy]at, worauf der entstandene Didtliylaminodthylacet- 
essigsduredthylester, Kp.5 115—120°, durch Erhitzen m it 10%ig. H 2SO.j in  das Amino- 
keton, Kp.ju 83—85°, gespalten u dieses m it Na-Amalgam in den Alkohol, K p.is 97°, 
verwandelt wird, welcher durch Erhitzen m it S 0 2Cls in  Bzl. wahrend 6—8 Stdn. in
l-Didthylamino-4-chlorpentan iibergeht, aus der Bzl.-Lsg. m it W. ausgeschiittelt u. 
aus der wss. Lsg. m it K 2C03 bei gleichzeitiger Eiskuhlung ausgesalzen, F. des Hydro- 
chlorids ca. 93°) 8 Stdn. unter Riihren auf 120—130° crhitzt. Nach Auflosen des Rk.- 
Gemisches in  W. u. F iltration wird m it K 2C03 ausgesalzen u. m it A. extrahiert. Der 
A.-Riickstand wird nach Behandlung m it Dampf dest. Das entstandene 6-Methoxy-N- 
(tx.-didthylamino-ó-methylbulyl)-8-aminochinolin, Formel IV is t ein zahfl. gelbes Ol, 
K p.2 189—190°. I n  gleicher Weise werden aus 6-Methoxy-S-aminoćhiriolin erhalten: 
6-Methoxy-N-aminoatliyl-8-aminocliinolin, 01, K p.x,s 178—183°. 6-Methoxy-N-a-di- 
aihylaminóbutyl-8-aminochinolin, Ol, K p.j 186—190°. 6-Metlioxy-N-(a.-dimethylamino-y- 
Viethylpropyl)-8-aminochinolin, Ol, K p.1)S 192—194°. 6-Methoxy-N-(a.-dimethylamino-a.- 
mMhylpropyl)-8-aminochinolin, Ol, Kp.1>5 180—184°. 6-Methoxy-N-a.-didthylamino-a.- 
methylpropyl-8-aminochinolin, 01, K p.x 186—188°. 6-Melhoxy-N-dthyl-cx.-didihylariiino-d- 
methylbutyl-8-aminochinolin, Ol, K p.2,5 194—196°. 6-AIethoxy-N-x-diathykii>iino-y,6- 
dimetliylbutyl-8-aminoclihwlin, Ol, Kp.j 187—190°. y-Didtliylamino-ji'-(6-meihoxy-8- 
chiiiolyl)-amiwbulyldthylather C!1H5(OCH3)NH ■ [CH,],0[CH2J2CH(CH,) ■ N(C2H5) 2, 01,
K p.2 224—226°. 6-Methoxy-N-a.-didthylaminopmtyl-8-aniinochinolin, Ol, K p.llS 195 bis 
200°. Die zumeist orange gefarbten Hydrochloride der vorstehenden Verbb. sind 
in  W. U. — 6-Metlioxy-N-{,u.-didthylamino-(S-oxypropyl)-8-aminochinolin, Ol, K p.2 225 
bis 227°. Das hierzu erforderliche l-Didtliylamino-2-oxy-3-ćlilorpropan w ird erhalten 
durch Kondcnsation von Epichlorhydrin m it Diathylaminhydrochlorid bei gewóhn- 
licher Temp. in  wss. Lsg., wobei nach Zusatz yon K 2C03 12 Stdn. bei 0—5° geriihrt 
wird, worauf dureh weiterc Zugabe von K 5C03 das entstandene Prod. ausgesalzen 
wird; bildet durch Einw. von ath. HCl ein i n  freiem Zustand unbestandiges Hydro
chlorid. — 6-Methoxy-N-(a.-dimethylamino-ó-methylbulyl)-8-amiiiochinolin, Ol, K p.3 196 
bis 198°. — 6-Methoxy-N-(a-dimełhylamino-P-melhyl-y-oxy-S-butyl)-S-aminochinolin, Ol, 
K p.j 200— 204°. Das hierzu verwendeto l-Dimethylamino-2-methylbutylen-3,4-oxyd 
wird erhalten durch Einw. von HOC1 auf l-Dimelhylamino-2-methylbuten-3 unter Eis- 
kiihlung u. nachfolgende Abspaltung von HCl aus dem entstandenen Chlorhydrin 
m ittels KOH in  sd. ath . Lsg., farblose FI., K p.j, 44—46°. — 6-Athoxy-N-(a-divietliyl- 
amino-f),y-diinethylpropyl)-8-ai}iinochiiiolin, Ol, K p.x 204°. — Durch Erhitzen von
4-Chlor-2-methyl-6-mzihoxychinolin m it Didłhylaminodthylmethylamin NH(CH3)[CH2]2N • 
(C2H5)2 unter Zusatz vonA. unter Druck auf 120° wahrend 9 Stdn. entsteht 2-Methyl-N- 
(imthyldidthylamiiiodthyl)-4-am,ino-6-methoxychinohn, zahfl. Ol, K p.0,s 179—180°, 11. in  
Sauren. — W ird die Nitrosoverb. des N-Methyldiathylanunodthylaniliiis m it einer 
wss. Lsg. von m-Toluyl&ndiamin langsam auf 80—90° erhitzt, so entsteht unter Farben- 
umschlag von blau nach weinrot die Leukoverb. des Azinfarbstoffes, welcher durch 
Behandlung m it FeCl3 bei gewohnlicher Temp. u. nachfolgcndes Aussalzen in  2-Mclhyl-3- 
amino-3'-N-methyl-{didthylamiTiodthyl)-amiiwphenazin (s. Formel V) iibergeht. —  Ein 
PhenoxazindeTiv. der Zus. VI wird dureh Erhitzen von 3-Oxy-l-didlhylaminoathyl- 
•melhylbenzol (dargestellt aus 3-Oxy-l-methylaminobenzol u. Diathylaminoathylclilorid in  
Bzl.-Lsg., farbloses Ol, K p.j 156,5—157,5°) u. p-Nitrosodimethylanilmhydrochlorid in  
Eg. bei Ggw. von konz. HCl unter Riihren u. Reinigung des Rk.-Prod. iiber das ZnCU- 
Doppelsalz dargestellt. Die aus dem Doppelsalz m it Na2C03 freigemachte Base ist 
ein bronzefarbenes Pulver, 11. in  W. m it blauer Farbę, — 3,3'-N-Didthyl-(tetraathyl- 
diaminodidthyl)-diamino-ms-o-carboxyplienylxanthoniumchlorid (VII) wird drach E r
hitzen von 3-Óxydidthylaminodthyldthylanilin (dargestellt durch Erhitzen von 3-Oxy- 
dthylanilin m it Diathylaminoathylchlorid in  Bzl.-Lsg., K p.4 180—182°, bei langerem 
Stehen zu Krystallen erstarrend) m it Phthalsdureanhydnd auf 175“ erhalten. Das 
Schmelzprod. wird yon unveriindertem Anhydrid durch Auflosen in  Nitrobenzol bei 
40—50“ u. Ausschutteln m it Na2C03-Lsg. befreit. Aus der getrockneten, m it A. verd.
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Lsg. wird m it atli. HC1 das Hydrochlorid ais zerflieBliches, rotbraunes Pulver gefallt. 
Zur Veresterung der Carboxylgruppo w ird nach dem ublichen Verf. in  absol. A. m it 
gasformiger HC1 behandelt. — 3,3'-N-(Tetradthyldiaminpdiathyl)-diaminoacridin (VIU) 
entsteht durch Erhitzen von 3-Amino-N-diathylammoalhylanilin (dargestellt durcli 
Einw. von Didthylaminodlhylchlorid auf 3-Nitro-l-aminobcnzol in  sd. Bzl.-Lsg. u. nach- 
folgende Red. m it Fe in  ĆH3C 00H , Fl., K p.x 158,5— 159,5°) m it Olycerin, ZnCl2 u. 
wasserfreier Oxalsdure auf 170° wahrend 3 Stdn. Das Rk.-Prod. wird nach Auflósen 
in  h. vcrd. HC1 ausgesalzen u. die wss. Lsg. des so abgetrennten Farbstoffes nach 
Zusatz von jSfa2C03 m it Nitrobenzol ausgeschuttelt. Aus der trockenen Nitrobenzollsg. 
wird m it iith. HC1 das Hydrochlorid der Acridinyerb. ais gelbbrauncs, zcrflicBliches 
Pulver gefallt. (E. P. 267 169 vom 7/9. 1925, ausg. 7/4. 1927. Holi. P. 17 991 vom 
28/8. 1925, ausg. 16/4. 1928. D. Prior. 11/9. 1924. Schwz. P. 123 059 vom 8/8. 1925, 
ausg. 17/10. 1927. D. Prior. 11/9. 1924 u. Schwz. PP. 124 926, 124 927, 124 929, 
124 930, 124 932, 124 933, 124 934 [Zus.-Patt.] vom 8/8. 1925, ausg. 1/3. 1928.
D. Priorr. 11/9. 1924. 124 931, 124 935, 124 936, 124 938 [Zus.-Patt.] vom 8/8.1925, 
ausg. 16/3. 1928. D. Priorr. 11/9. 1924.) A l t p e t e r .

I. GL Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von Pólyamino- 
verbindungen. Durch Erhitzen von 6-Methoxy-8-aminochinolin I  m it fi-Didthylamino-f/- 
cldordthyldther (C2H5)2N  ■ CH, ■ CH, • O ■ CH2 ■ CH„C1 (dargestellt durch Einw. von SO?Cl„ 
auf Didthylaminoatliylglykol, Fl., K p.5 72—73°) entsteht fl-Didthylamino-P'-[6-methoxy-8- 
chinolyl)-aminodialhyldther, gelbes Ol, K p .0l6 213—215°. — In  gleichcr Wcise entsteht 
aus I  u. (}-Didthylamino-f}'-chlorglykoldidthyldther (C2H5)2NCH2-CH2-O -[C H J2-O-CHj- 
CHoCl (dargestellt durch Einw. von S 0 7C12 auf p-Didthylamino-(i'■oxyglykoldidthyl- 
dtlicr, R p .j 86—90°) der p-Didthylamino-P'-(6-methoxy-8-chinolyl)-aminodlhylenglykoł- 
diathylather, Ol, K p.s 238—240°. — Bei der Umsetzung von I  m it dem Chlorid des 
Thioatliers der Zus. Cl-[CHJ2-S-[CHj]2N(C?H6)2 (erhalten durch Einw. yon NaSH auf 
(i-Chlordthanol, worauf das entstandeno Thioglykol —  K p.1R 67° — bei Ggw. yon Na- 
Athylat m it Dialhylaminoathylchlorid kondensiert u. der erhaltene Tliioather (C;H5)2N- 
[CHj.]2S[CHj]jOH — K p.6 122°, 11. in  W. — dureh Einw. von SO./Jl? in  Bzl.-Lsg. in 
das Chlorid iibergefuhrt wird) entsteht p-Didthylamino-p'-(6-inełhoxy-8-chinolyl)amino- 
didlhylthioather, licllgelbes Ol, K p.2 240°. (E. P. 286 087 yom 19/11. 1926, ausg. 22/3. 
192S. Zus. zu E. P. 267169; vorst. Ref. Schwz. P. 124 937 yom 8/8. 1925, ausg. 
16/3. 1928. D. Prior. 11/9. 1924. Zus. zu Schwz. P. 123059; vorst. Ref.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersłellung von N-amino- 
alkylierten Aminen. Dic Einfiihrung der eine bas. Gruppe enthaltenden Seitenketten 
in  aromat. Aminę oder Aminochinoline erfolgt auch durch Einw. von Toluolsulfo- 
saureestern der entsprechenden Aminoalkohole auf die Aminę. Z. B. wird A nilin  in 
alkoli. Lsg. bei Ggw. von krystall. Na-Acetat 6—8 Stdn. m it dom j)-Toluolsulfosaure- 
ester des a.-Didlhylamino-S-penłanols zum Sieden erhitzt, hierauf nach Abdest. des A. 
alkal. gemaoht u. die Base fraktioniert. Farblose Fl. der Zus. C6H5NH-CH(CH3)- 
[CHp]3N(C2H5)2, K p.6150—154°. — Durch Umsetzung von y-'p-Toluolsxdfosdureester des
a.-Pipcridyl-(],y-dioxypropaiis m it 8-Aminoćhinólin entsteht Ń-a.-Piperidyl-[)-oxypropyl-
S-aminochmoUn, gelbes Ol, Kp.! 212—213°. Zur glcichen Vcrb. gelangt man durch 
Verschmelzen von 8-Aminochmolin m it a -Piperidyl-ji-oxypropyldibnd. (E. P. 301 401 
vom 24/5. 1927, ausg. 27/12. 1928. Schwz. P. 124 928 vom 8/8. 1925, ausg. 1/3. 1928.
D. Prior. 11/9. 1924. Zus. zu Schwz. P. 123059; vorvorst. Ref.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Darstcllung von Didthyl- 
amiiwdlhyl-S-aminochiiwlm. 8-Oxychinolin wird m it asymm. Diathylathylendiamm  
(O HDjN • CH2 • CH2 • NH2 unter Zusatz von ZnGL, 8 Stdn. zum Sieden erhitzt. Das 
Rk.-Prod. ist ein hellgelbcs Ól, Kp.4 180—182°, dessen Hydrochlorid in  W. 11. ist. — 
Die gleiche Verb. wird erhalten, wenn N-Didlhylaminodthyl-l,2-diaminobenzol (dar
gestellt durch Einw. yon Dialhylaminoathylchlorid auf o-Nitranilin in  sd. Bzl. u. nach- 
folgende Red.) m it Glycerin u. As2Os auf 130° erhitzt u. hierauf unter Riihren m it Z/2£ 0 4 
langsam ycrsetzt wird. — In  gleieher Weise wird N-Didthylamino-d-methylbutyl-2- 
amino-4-i>iethoxy-l-aminobenzol (dargestellt durch Red. yon 2-Nitro-4-methoxy-l-acetyl- 
aminobenzol m it Fe u. CH3COOH in  sd. Lsg. u. nachfolgendes Versehmelzen des
2-Amino-4-methoxy-l-acetylaminobenzols, F. 145°, m it a-Diathylamino-d-methylbutyl- 
bromidhydrobromtd bei 100—110° wrahrend 10 Stdn., worauf nach Zusatz von Alkali 
durch 4-std. Erhitzen im W.-Bad die Aeetylgruppe abgespalten wird, Ol, K p.? 205 
bis 210°) nach der SKUAUPsehen Rk. in 0-Methoxy-S-(a-didthylaimno-ó-methylbulyl)- 
aminochinolin, Ol, Kp.2 189—190°, iibergefuhrt. (Schwz. P. 124 871 vom 8/8. 1925,
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ausg. 1/3. 1928. D. Prior. 11/9. 1924. Schwz. P. 125 832 vom 8/8. 1925, ausg. 16/5. 
1928. D .P rior. 11/9. 1924 u. Sohwz. P. 127178 [Zus.-Pat.] yom 8/8. 1925, ausg. 
16/8. 1928. D. Prior. 11/9. 1924.) A l t p e t e r .

A. Lignon e t L. Blanc, Les Parfum s, les m edicam ents, les p roduits photographi ques. P a ris:
.T.-B. Bailliśre e t fils. 1928. (96 S.) 16°. Enzyclopódie technologiąuc c t commercialc
IV. Les P ro d u its  chim iąues. No. 16.

G. Analyse. Laboratorium.
Kónig, Eine praklische Neuerung an Veraschungsschalchen. Die von der Firm a 

W. F e d d e l e r , Essen, W aehtlerstr. 39, hergestellten neuen Veraschungsschalchen 
besitzen am Rand einen kleinen Henkel, der es ermoglicht, die Schalclien m it der Zange 
anzufassen, ohne bineinzugreifen. (Cliem.-Ztg. 53. 130. 13/2.) J u n g .

— , Eine neue Pyrometerart. Das „Pyroversum“ gestattet, Tempp. bis zu 1400° 
zu messen u. benutzt nicht den elektr. Strom zur Messung. Das Gestell des Instrum ents 
ist m it einer Gradeinteilung yersehen, das Innere besteht aus keilfórmig abschattiertom 
Glas, das von klar bis opak eingeteilt ist. Das h. Materiał wird durch ein Loch im 
Schieber anyisiert u. der Schieber solange yerschoben, bis die Róte des erhitzten 
Materials yerschwindet, worauf man die Temp. an der Gradeinteilung ablesen kann. 
Metal Ind. [London] 34. 108. 25/1.) W i l k e .

Anneliese Niethammer, E in  metliodischer Hinweis fiir die Ausfiihrung von Labo- 
raloriumsversuchen bei tiefen Temperaturen. Der Elektro-Lux-Kuhlschrank h a t sich 
bestens bewahrt. (Fortschr. d. Landwirtsch. 4. 144. 1/3. Prag.) Gr im m e .

A. J. Allmand und J. E . Manning, Schnellmelhode zur annahernden Bestimmung 
der Adsorplionskurven fiir Dampfe durcli Holzkolile. I. Das Prinzip der Methode. Vff. 
zeigen, daB die Adsorption einer dampffórmig in einem Luftstromo yerteilten Substanz 
durch eine poróse M. (akt. Kohlc) in derselben Weise durch eine Kurye dargestellt 
werden kann, wio die Abgabe der gleichen Substanz aus der dam it getrankten porósen 
M. an einen hindurchstreichenden Luftstrom. Daraus entwickelt sich das Prinzip, 
die adsorbierende K raft durch den Verlauf der Abgabe von Dampfen, m it denen der 
poróse Kórper getrankt war, zu messen, wie er sich bei dauerndem Durchgange eines 
Luftstromes u. period. Wiigungen des App. darstellt. Es ergibt sich, daB die bei 100° 
erhaltenen Kuryen fiir CCI.! u. eine Reihe untersuchter aktiver Holzkohlen nahe m it 
denen ubereinstimmen, die durch eine Vakuummethode bei 25° erhalten werden. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 47. T. 369—72. 28/12.1928. Uniy. of London. King’s College.) BÓRNST.

A. J. Allmand und L. J. Burrage, Schnellmelhode zur annahernden Bestimmung 
der Adsorptionskurven fiir Dampfe durch Holzkohle. I I . Beschreibung des einfaclien 
Priifungsrerfahrens fiir das Festhaltungsvermogen. Ca. 4 g der gesiebten aktiven Holz
kohle werden nach 1-std. Troeknen im Luftbade in das Versuchsrohr zwischen Scheiben 
von Ag-Draktnetz gefiillt, das Ganze noch 1 Stde. bei 150° getrocknet, genau gewogen 
u. in  den Ladeapp. eingefiillt, der auBer dem GefaBe fiir das CC14 Absorptionsapp. fur 
Feuchtigkeit u. fremde Gase enthalt. Durch einen Luftstrom  von der Geschwindigkeit 
von 400 ecm/Min. u. bei einer Temp. von 100° wird wahrend 1 Stde. die Kohle m it CCI., 
gesatt. u. die aufgenommene CCl.r Menge dann gewogen. U nter gleichen Bedingungen 
liiBt man denselben — nun aber nicht m it CC14 beladenen — Luftstrom  7-mal, 10, 10,
20, 30, 40, 60 u. 80 Min. lang, cinwirken u. bestimmt jedesmal die Gewichtsabnahme. 
Die aus diesen Daten konstruierten Gewiclits-Zeitkurven geben genaue Bilder von der 
Starkę der Adsorption je fiir die entsprechenden Partialdrueke der CCl4-Dampfe. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 47. T. 372—76. 28/12. 1928. Uniy. of London. King’s 
College.) B o r n s t e in .

Deane B. Judd, Die Wirkung von 'Femperaturwechsel auf die Farbę von rolem und 
gelbem Lovibondglas. Zwei Loyibondgliiser (35 Y  u. 7,2 B) wurden sowohl einzeln, 
ais auch zusammen bei 15° u. bei 40° auf ihre Durchliissigkeit fiir 12 yersehiedene 
Wellenlangen des sichtbaren Spektrums untersucht. Die durch dic Temperaturerhóhung 
heryorgerufene Farbenanderung ist gleich der durch Hinzufiigung von 0,2 roten Lovi- 
bondeinheiten bewirkten; sie kann fiir dio Farbenbest. von Baumwollsamenól vernach- 
lassigt werden. — Baumwollsamenól selbst zeigte einen noch geringeren EinfluB der 
Temp. auf seine Farbę. (Bureau Standards Journ. Res. 1. 859—60. Nov. 1928. 
Washington.) R o l l .
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H. J. Mc Nicholas, Apparatur fiir  Serienmessungen des spektralen Transmissions- 
und Reflexiojisvermogens. Es wird oine beim B u r e a u  o f  S t a n d a r d s  benutzte 
Anlagc zur Messung des Transmissions- u. Reflexionsvermógens von Stoffen besehrieben, 
bestehond aus einem K o n  IG -M a k t e n s -Spcktropliotometer u. Vergleichs- bzw. Normal- 
lichtąuellcn fiir die yerschiedenen Zweclcc. Eine Theorie des KÓNIG-MARTENS-Spektro- 
pliotometers wird entwiokelt u. auf die Fehlerąuellen u. -móglichkeiten liingewiesen. 
Am SchluB dio Ergebnisso von Kontrollmcssungen einigor Substanzen zur Veranschau- 
lichung der MeBgenauigkeit. (Buroau Standards Journ. Rcs. 1. 793—857. Nov. 1928. 
Washington.) R o l l .

D. H. Cameron, Die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentralion durch eine 
modifizierte colcrimetrische Methode. Vf. modifiziert, um die Eehlerąuellen der colori- 
metr. Methode durch Altern der Standardlsgg. usw. auszuschalten, die Methode folgender- 
maBen: Zu einer gemessenen Menge Pufferlsg. u. der zu untersuchenden Lsg. werden 
m it der Pipotto gleiche Mengen einer geeigneten verd. Indicatorlsg. gegeben u. zu der 
zu untersuchenden Lsg. aus einer Biirette so viel NaOH zulaufen lassen, daB sie die 
gleiche Farbtiefe wie die Pufferlsg. erhalt. Der pn liiBt sich aus der zugefiigten NaOH- 
Mengo errechnen. Die Genauigkeit der Methode ist ±  ph — 0,05. (Journ. Amer. 
Leather Chemists Assoc. 24. 76—80. Febr. Ridgway, Pa.) S t a t h e r .

Friedrich L. Hahn, Der Potentialgang bei Saure-Alkalititraticmen und die Be
slimmung von Reaktionslconstanten. Dio m itgeteilten Formeln zeigen, daB Gemische 
von HS-Moll. u. H -Ionen  einerseits, BOH-Molt. u. O H -Ionen andererseits so mit- 
einander reagieren, daB sie sich im Summenverhaltnis 1: 1 umsetzen u. am Aquivalenz- 
punktc in gleiclier Konz. vorhanden sind. Diese Konz. is t durch die Best. des Potential- 
gradienten crfaBbar. Es kann der Hydrolysengrad oder dio Wasserstoffzahl in der 
obon austitrierten Lsg. der Saure oder Base bestimmt werden, also auch die Disso- 
ziationskonstante. MiBt man den Potentialgradienten am ersten u. am zweiten Aqui- 
yalcnzpunkt einer zwciwertigen Saure oder Base, oder boi einem Ampholyten einmal 
am Aquivalenzpunkt, dann nach Zusatz von 1 Mol. starker Saure oder Base, so kann 
man boide Konstanten ermitteln. — Yf. behandelt ferner den EinfluB der Aktivitats- 
koeffizienten fiir Saure-Alkalititration. Ais Beleg fiir die entwickelten theoret. Grund- 
lagen wird eine MeBreihe von Pyridin  m it HCl bei 20° m it den yollstandigen Zahlcn 
der beiden ersten Einzelmessungen u. dio graph. Auftragung der Pyridinmessungcn 
bei yerschiedenen Tempp. angefiihrt. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 727—36. 6/3.) K. Wo.

D. Migliacci, Weshalb gehen Thiosulfatlósungen im  Gehalt zuriickl Wie macht 
man sie haltbar ? Thiosulfatlsgg. kónnen zers. werden dureh CO,„ Sonnenlicht, Mikro- 
organismen, Cu-Verbb., vor allem dureh Veriinderung von pn- Zusatz von 1 Vol.-0/(, 
Amylalkohol macht sio prakt. unbegrenzt haltbar. (Boli. chim. farmac. 68. 11—12. 
15/1.) Gr im m e .

Adrien Auguet und Jules Lefrevre, Neue calorimetrische Kammer des bio- 
energetischen Laboratoriums. Das Zimmer is t aus Aluminium, absol. dicht u. adiabat. 
Lebewesen kónnen sich, wenn nótig, einige Tage darin aufhalten. Durch Temp.-Messung, 
Absorptionsbatterien fiir Wasserdampf, anfangliches Zusetzen von 0 2 u. Gasanalyse 
zum SchluB werden dio calorimetr. u. respirator. MaBe, durch sinnreiclie Einrichtung 
zur Messung der Arbeit die ergometr. MaBc festgelegt. (Compt. rend. Soc. Biologie 
100. 251—53. 1/2. Laboratoire de calorimetrie, 16 rue do 1’Estrapade.) E n g e l .

E lem ente und anorganische Verbindungen.
H. Gfeller und K. Schaefer, Vereinfachte Methode zur Darstellung yon Schwefel-

ivasserstoff. Vff. weisen auf eine sehr einfache D arst. von H 2S hin, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man ein Gemisch von 25 g Paraffin (geraspelt) 15 g S-Blumen u. 5 g As- 
bestfasem erhitzt. Die Misehung ist beliebig lange haltbar. Das Verf. eignet sich fiir 
solche Laboratorien, in denen H .S  nur gelegentlich gebraucht wird. (Schweiz. Apotb.- 
Ztg. 67. 109—10. 9/3.) " A. Mu l l e r .

I. Korenman, U ber die Anwendung des Urotropins ais mikrochemisches Reagens. 
Yf. benutzte ais mikrochem. Reagens eine 2°/0ig. Urotropin-hsg., die m it Schwer- 
metallsalzen charakterist. krystallisierte Ndd. gibt. Silbersahe (AgN03) liefern sich 
an den Enden spaltende Stabchen oder Blattchen, diinne Nadeln, Quadrate u. Recht- 
ecke (Abbildung). Empfindlichkeit 4 ;/g Ag. Bleisalze [Pb(Ń 03)2] liefern einen 
krystallin. Nd. nur, wenn man zur Pb-Lsg. ein K ó r n c h e n  Urotropin (U.) zufiigt 
oder auch ein K ó r n c h e n  Pb(N 03)2 zur U.-Lsg. Bei Beruhrung der L s g g. ent- 
steht nur amorphes bas. Pb-N itrat. Die Krystalle sind sich allmahlich yergróBerndę
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Sechsecke u. Parallelogramme (Abb.). Empfindlichkeit 10 /ig Pb. Pb-Acetat liefert 
unter gleiclion Bedingungen sehr feino Krystalle. Mercuronitrat in relatiy konzen- 
trierten Lsgg. gibt charakterist. Sechsecke, Stabchen u. Rosetten aus langen diinnen 
Nadeln (Abb.). Mit K H C03 vorsichtig neutralisierte H gN 03-Lsgg. reagieren weit 
empfindlicher(bis 1 fig Hg). L. Mercurisaizę bilden m it U.-Lsg. wl. Ndd. Am schnellsten 
reagiert Sublimat, dessen Nd. aus yielstrahligen Sternen, Tetraedern, Oetaedern usw. 
besteht (Abb.). Empfindlichkeit 6 fig Hg, durch Zusatz von etwas A. noeh steigerbar. 
Gadmiumsalze (CdSÓ4) in Lsg. geben m it einem Kórnchen U. Biischel von Nadeln, 
Stabchen u. a. Krystalle (Abb.). Empfindlichkeit 3 //g Cd. Die Salze des Bi, Sn u. 
Sb reagieren nur in Ggw. von HC1: ein Kórnchen i?i-Salz in  Misehung gleieher Teile 
W. u. konz. HC1 1. Zusatz eines Kórnchens U. oder der Lsg. in verd. HC1: Rauten, 
Octaeder (usw.). Empfindlichkeit 0,4 //g Bi. SnCl2 gibt in Ggw. yon HC1 m it U. 
Nd. aus Nadeln in Rosetten, Sechsecken u. Oetaedern (Abb.). Antimonsalze in  vercl. 
HC1: Rechtecke, oft m it Beizfiguren, Octaeder usw. (Abb.). Empfindlichkeit 0,4 fig Sb. 
(Pharmaz. Zentralhalle 70. 1— 3. 3/1. Odessa, Forschungskatheder fiir pharm. 
Chem.) H a r m s .

Guido Ajon, Weinsaurereagens und der qualitative Nachweis von Kalitim. Dio 
Methode des Vfs. ist spezif. fiir K20 . Mg, Na, Li reagieren nicht. (Riv. Ital. Essenzo 
Profumi 11. 6—7. 15/1. Acireale.) Grimme.

Arlindo yianna, Die Chemie im  Dienste der militarischen Arsenale und Fabńlcen. 
Analysengang zum qualitativen Nachweis yon Cr, Mn, Si, Mo, W, Co, Al, Ni, Ti in 
Schnellstahlen. (Boli. chim. farmac. 68- 7—8. 15/1.) G r im m e .

Isaburo Wada und Shoichiro Saito, Der EinJluP des Kobalts auf die Mangan- 
bestimmung im  Stalli. Es wurde festgestellt, ob das folgende Verf. aueh fiir Co-haltige 
Stahle anwendbar ist: Lsg. der Probe in H N 03, Oxydation des Mn zu Perm anganat 
mittels Natrium wism utat u. Titration des Permanganats mittels einer Ferroammonium- 
sulfatlsg. Dabei ergaben sich folgendo Schliisse: K obaltn itrat w ird unter don Vors.- 
Bedingungen mehr oder weniger m itoxydiert u. die Earbo der sich ergebenden Lsg. 
kann weiter ro t sein, wenn aueh nicht ganz gleich m it der der ursprunglichen Lsg., 
so daB die Ansicht, die rote Farbę dor Lsg. zeige die Abwesenhcit oxydierten Co an, 
falseh ist. Bei Abwesenhcit von HNO:l wird das K obaltn itrat nicht oxydiert. Aus 
weiteren Verss. folgt, daB, obgleich die Ggw. von Co die Best. des Mn wenig beeinfluBt, 
wenn nur diese bciden Elemente zusammen yorhanden sind, man doeh geringere Werte 
erhalt, wenn eine groBe Menge Ferrin itrat anwesend ist. Je  hoher die H N 03-Konz. 
ist, um so niedriger ist das Ergebnis. Bei Abwesenheit von Co gibt das erwahntc 
Verf. stets richtigo Werte, aueh bei Anwesenheit gróBer Mengen F errin itrat. W ird 
oxydiertes Co nach der gleichen Methode bei Abwesenheit von Mn in Ggw. gróBer 
Mengen Ferrin itrat bestimmt, so ist das Ergebnis immer zu niedrig. Aus diesen Tat- 
sachen kann man folgern, daB eine bestimmte Rk. zwischen F errin itrat u. oxydiertcm 
Co indirekt die Red. des Mn yerursacht u. daher die Mn-Best. beeinfluBt. (Buli. Inst. 
physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 1. 97—99. Okt. 1928.) W ilk e .

B. GoBner, Beitrag zur Stechiometrie der Silicate. Angabe von Analyson von
4 01ivinen, 3 Almandinen u. eines Sanidins yerschiedenster H erkunft, bei denen sich 
uberall ein kleiner UberschuG iiber die theoret. Formeln ergibt. Vf. gibt hierfiir 2 Er- 
klarungen an. Einm al kann der K rystall in  seinem Bau gewisse Liicken aufweisen, 
so daB die vorhandene S i02 nicht ganz abgesatt. wird. Eine andere Erklarung ergibt 
sich aus den Isomorphiebeziehungen. In  diesen Fallen kann dieselbe jedoch nicht 
ohne weiteres angewandt werden. (Ztschr. angew. Chem. 42. 175—79. 16/2. Munchen, 
Mineralog. In st. d. Univ.) E n s z l i n .

Organische Substanzen.
O. Pfundt und C. Jungę, Die msuelU Leitfahigkeitstitration ais Hilfsmiltel zur 

Bestimmung von Phenolen: Die alkalimetrische Titration von Protocatechualdehyd und 
seinen Monoalkyldthem. Da zur Best. yon Oxyaldehyden die T itration m it Lauge u. 
Phenolphthalein ais Indicator in wss.-alkoh. Lsg. auBer fur p-Oxybenzaldehyd u. 
Protocatechualdehyd unbrauchbar war, wandten Vff. die yisuelle Leitfahigkeits
titra tion  an (ygl. K o l t h o f f ,  C. 1920. IV. 666). Da bei der Leitfahigkeitstitration 
der Aąuiyalenzpunkt graph. gefunden wird, so t r i t t  die Stórung durch hydrolyt. Spal- 
tung der Alkaliśalze kaum in Erscheinung. Es wurden folgende Stoffe konduktometr. 
bestimm t: Protocatechualdehyd, Yanillin, Isovanillin, Bourbcmal u. Isobourbonal. Ais 
Reagens diente 0,2065-n. LiOH, ais Lósungsm. 40%ig. A. NaOH ist aueh anwendbar.
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F iir dio Verss. wurde eine Lcitfahigkeitsapparatur benutzt, in der cino Gleichrichte- 
vorr. den Ersatz des Tclephons dureh ein Drehspulgalvanometer ermóglieht. Die Er- 
gebnisse wurden graph. dargestellt. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 515—18. 6/3. Gottingen, 
Allgemein. Chem. Lab. d. Uniy.) Me i n h a r d -W o l f f .

Ad. Griin, Zur quantitativen Bestimmung der Acelongruppe. Bemerkung zu der 
Arbeit von E l s n e r  iiber den gleichen Gegenstand (vgl. C. 1929. I. 45). Dio Arbeit 
bringt sachlich nichts Neues. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 473—74. 6/2. Grenzach.) Oh l e .

Francesco Pisani, Neue Seaktion des Hamstoffs. Zum Nachweis des Harnstoffs 
empfiehlt Vf. dio altbekannte Rk. desselben m it NaOBr, die in der Umwandlung des 
Harnstoffs in Hydrazin u. Nachweis desselben auf Grtmd seines Rcd.-Vermogens be
steht. (Annali Chim. appl. 18. 555—56. Dez. 1928. Paola.) Oh l e .

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
Othmar Werner, E in  neuer Apparat zur Gewinnung von Pflanzenasćhen fiir Asclien- 

bildbestimmungen. Beschreibung eines Veraschungsapp. m it Veraschungstellerchen aus 
Al, bestehend aus einem Rahmon u. 2 gelochten Pliittchcn, dureh einen Zwischenring 
auseinander gehalten. Zwischen letzterem wird die Substanz iiber einem Teclubrenner 
yerascht u. dio Asche dann mkr. z. B. in Phenol gepriift. Hersteller: Vereinigte Fabriken 
fiir Laboratoriumsbedarf, G. m. b. H ., Berlin N. 39, Scliarnhorststr. 22. (Mikrochemie 
7. 110—15. Wien, Hochsch. f. Bodcnkultur.) GrOSZFELD.

Erich Simenauer, Eine einfache Methode zur Bestimmung der Wasserstoffionen- 
konzentralion in  der Chirurgie. I. Allgemeines und Methodik. Es wurdo eine Methode 
gesucht, um im Gewebe die ph leicht bestimmen zu kónnen. Auf absol. exakto Zahlen 
wurdo kein W ert gelegt, sondom yorsucht rolative W erte zu bekommen. Ais Vergleich 
wurden Standardlsgg. aus primaren u. sekundiiren Phosphaten, aus Boraten u. Citraten 
zwischen ph  =  4,2—9,6 hergestellt, die elektrometr. nachgemessen waren. Filtrierpapier 
wurde m it 7 Farbstoffen getrankt: Bromkresolpurpur, Bromthymolblau, Kresolrot, 
Methylrot, Phenolrot, Lackmoid, Thymolblau. So wurde pn in Wundsekreten bestimmt.
— Am haufigston lagon die Werto zwischen 6,98 u. 7,65 m it Masimalabweichung 
bis 6,24 u. 8,29. Mittels dor Gaskette u. Chinhydronelektrode wurden die Resultato 
yerglichcn u. dabei die Pufferlsg. m it C 02-freiem dest. W. verd. — Im  Eiter gab diese 
eloktrometr. Best. ltaum richtigo Werte, da Stoffe in  ihm enthalten sein kónnen, dio 
stóren. — Bromkresolpurpur soli man nur zwischen 5,2 u. 5,8 benutzen. Die Genauig- 
keit geht dann m it dem Papier bis 0,2, was prakt. ausreichend ist. (Arch. klin. Chirurgio 
150- 193—201. 1928. Berlin, Krankenh. am Urban. Sep.) F. Mu l l e r .

M. Wagenaar, Mikrochemische. Reaktionen auf Chinin. Zusammenstellung der 
wichtigsten Eigg. u. Rkk. u. Besprechung von dereń Empfindlichkeit. Kleinste nach- 
weisbare Menge fiir 1. Rk. dureh Krystallisation 10, — 2. m it Sulfatcn 2, — 3. m it 
Selenaten 2, — 4. J 2 -f- H 2S 04 5, — 5. J ,  +  Selensiiure 5, — 6. Na-Nitroprussid 2, —
7. K3Fc(CN)fl 5, — 8. KCNS 25, — 9. K 2C r04 5, — 10. yerschiedenen aliphat. Sauren 
etwa 2, — 11. Meeonsaure 2, — 12. Mellithsaure 20 fig. Grenzkonz., in der dio Rk. noch 
ein tritt, bei 1—7. u. 10—11. 1: 1000, bei 9. 1: 500, bei 12. 1: 200, bei 8. 1 :100. (Phar- 
mac. Weekbl. 66. 177—82. 23/2.) Gr OSZFELD.

M. Wagenaar, Mikrochemische Iieaktionen auf Chinidin. (Vgl. vorst. Ref.) Eigg. 
u. Rkk. Kleinste nachweisbare Menge fiir 1. Rk. dureh Krystallisation der Baso 5, —
2. m it K J  5, — 3. m it KBr 20, — 4. m it KCNS 4, — 5. m it K 4Fe(CN)0 5, — 6. m it 
AuCl3 1, — 7. m it Meeonsaure 5, — 8. m it Mellithsaure 10, — 9. m it Trioxybenzoe- 
saure 2 yug. Grenzkonz. bei 6. u. 9. 1: 2000, bei 1., 2., 4., 5., 7. 1: 500, bei 3. 1: 400, 
bei 8. 1: 200. (Pharmac. Weekbl. 66. 197—200. 2/3.) Gr OSZFELD.

ottokarl Schultz, Uber die antirachitische Vitamineinheit (D. V. E.). (Eine 
Methode zur Standardisierung Vilamin D-haltiger Handelsprdparale. Vorl. Mitt.) Unter
D. V. E. ist die kleinste Menge eines antirachit. wirksamen Stoffes zu yerstehen, dio 
innerhalb 21 Tagen eine ausgesprochene Rachitis bei der R atte  heilt. Unter letzterer 
ist eino Rachitis zu yerstehen, bei der der Spalt der aufgehellten Metaphyse (unver- 
kalkter Anteil) 2,0—2,5 mm betragt. Genauere Angaben fiir dio Einzelhciten der 
Versuchsanordnung. (Dtsch. tieriirztl. Wchschr. 37. 152—55. 9/3. Grebenstcin.) Gd .

Hans V. Euler und Harry Hellstróm, Beobachtungen iiber die Verbindungen von 
SbCL und SnClt mit ungesattigten Kohlenwasserstoffen. (Ygl. C. 1928. II. 2271. 2738.) 
Da die Anłimontrichloridrk. von C a r r  u . P r i c e  auf Vitamin A von einer Reihe von 
Carotinoiden gegeben wird, wurde von E u l e r  der SchluB gezogen, daB das in den 
Carotinoiden yorhandene System von konjugierten Doppelbindungen fur die Farbrk.
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u. fiir die biolog. Vitamin A-Wrkg. yerantwortlich zu machen ist. Wahrscheinlich 
beruht die Farbenrk. auf der Bldg. von Molekularverbb. der ungesatt. KW-stoffe m it 
SbCl3. Yff. stellen deshalb Verss. am Slilben (ais Anfangsglied der Reihe der Diphenyl- 
polyene) an. Absorptionsspektrum im Ultrayiolett: (0,02 mg Stilben pro ecm Chlf., 
Schichtdicke 2,5 mm) Bando von 292—312 m/j, Max. 305 m/i, Endabsorption bei 
). =  243 m/i. Die Vcrb. Stilben-SbCl3 ist farblos, dagegen ist die m it SnCl4 gelb gefarbt. 
Versuch: 1 ccm 2°/0ig. Stilbenlsg. in  Chlf. +  0,1 ecm 20°/oig. Lsg. von SnCl.j in  Chlf. 
2,5 mm Schichtdicke: Absorption von /. — 535— 495 m/t u. yon 405 m/i ab.

Die Feststellung, daB isolierte Carotinoide u. Hydrocarotinoide die SbCl3-Farbrk. 
geben, macht einen Zusammenhang dieser Stoffe m it Spinacon u. Sąalen wahrscheinlich. 
In  diesem Zusammenhang sind auch die an Ergostcrin u. Diergosterylphosphat mit 
SbCl3 erhaltenen Farbrkk. yon Interesse. 0,1 ccm einer im ccm 4 mg Diergosteryl- 
phosphal enthaltenden Lsg. in Chlf. wurden m it 0,1 ccm 20%ig. SnCl.,-Lsg. in  Chlf. 
yermischt. Starkę Rotfarbung. Absorption von 434 m/j ab. Die Lsg. fluoresciert im 
Griin. — Schuttelt man Dorschlebertran m it 95°/0ig. A. aus, so zeigt die in den A. 
libergehende Lipoidfraktion eine etwa doppelt so starkę SbCl3-Rk. wie der urspriingliche 
Tran. (Svensk Kem. Tidskr. 41. 11—15. Jan.) W i l l s t a e d t .

Karl Freudenberg und Wilhelm Dirscherl, Bemerkungen iiber die Messung des 
Insidins. 3. Mitt. iiber Insulin. (2. vgl. C. 1928. I. 2510.) Zur Aktiyitatsbest. yon 
Insulinpraparaten in Serienyerss. wird von den Vff. diejenige Dosis ais Einheit an- 
genommen, welche den Blutzucker eines 2 kg wiegenden Kaninchens auf die Krampf- 
grenze von 0,45°/oo senkt. Um auch Bruchteile einer Einheit fiir dio Auswertung 
mityerwenden zu kónnen, muB man die Kurve berucksichtigen, welche die Abhiingig- 
keit der Wrkg. yon der Mengo des Insulins zum Ausdruck bringt. Bezeichnet man 
ais prozentuale Wrkg. die Senkung des Blutzuckers in Prozenten, die von einer In- 
sulinmenge heryorgerufen wird, wonn der jeweils gemessenc Anfangsblutzucker gleich 
Nuli, die asymptot. erreichbare Krampfgrenze, dic ein fiir allemal gleich 0,45°/00 
Zucker angenommen ist, gleich H undert gesetzt ist, so entsprechen 0,05 Einhciten 28,
0,1 42, 0,2 56, 0,3 64, 0,4 71, 0,6 83, 0,7 88, 0,8 92, 0,9 96, 1,0 u. mehr 100%. 
Die Blutzuckerbest. nach der Insulininjektion wird nach 2 Stdn. yorgenommen. 
Uber die A rt der Durohfuhrung der Messungcn ygl. 2. Mitt. (1. c.). Die so festgestellte 
Laboratoriumseinheit entspricht 1,8 internationalcn Standardeinheiten (ygl. The 
Biol. Stadardisation of Insulin, Publ. of the League of Nations, C. H. 398, Genf 1926). 
Das nach der beschriebenen Methodo gepriifte krystallisierte Insulin von A b e l (ygl. 
DU V ig n e a u d ,  G e il in g  u. E d d y ,  C. 1928. II. 164) enthalt nach einer an 48 Tieren 
ausgefiihrten Unters. 26 Standardeinheiten im mg. Vff. erblicken in diesem krystal- 
lisierten Insulin den hauptsachlichsten Trager der W irksamkeit techn. Praparate 
u. nehmen an, daB Insulin ein EiweiBkorper ist m it prosthet. Gruppe, die durch 
Protein geschiitzt ist. W ird letzteres abgebaut oder entfernt, so konnen wirksamere 
Praparate von geringerer H altbarkcit yorkommen. (Ztschr. physiol. Chem. 180. 
212—16. 4/2. Heidelberg, Univ.) G uggenheim .

Ralph C. Corley, Unlersuchungen uber den Ldmlosestoffwechsel. Bestimmung in  
Blut und H ani miltels einer colorimetrisclien Methode. Die Farbo wurde mittels D i- 
p h e n y la m in  sowohl in wss. Lsgg. w'ie im Harn u. in dem wolframsauren B lutfiltrat 
untersueht. Andere Zuckcr gaben die Farbrk. auch, aber nur sehr schwach (3%  Fehler). 
Bei Schadigung der Leber von Kaninchen durch P, Hydrazinsulfat oder Chloroform 
wird bei schwacherer Vergiftung der Lavulosegeh. des Blutes nur wenig yerandert, 
bei stiirkerer Vergiftung findet man Abweichungen. — N. yerschwinden 2 g Layulose 
pro kg intrayenós injiziert innerhalb 1% Stdn. aus dem Blut. — Gleichzeitige In- 
jektion yon Layulose u. Insulin schiitzt die Kaninchen gegen die Insulinkrampfe. Wurde 
Insulin 1 Stde. yorher gegoben, so tra t Insulinshoek ein, die Layulose yerschwand 
schneller ais sonst aus dem Blut. (Journ. biol. Chemistry 81. 81—98. Jan . New Orleans, 
Tulane Univ., Biochem. Dept.) F. M u l l e r .

Joseph H. Roe und Bernard S. Kahn, Die colorimetrische Bestimmung des 
Calciums im Blut. (Vgl. C. 1926. II . 2096.) Ca wird aus dem mittels 10%ig. Trichlor- 
essigsaure gewonnenen eiweiBfreien B lutfiltrat gefallt durch Ca-freie NaOH u. 5%ig. 
Na3P 0 4-Lsg. Nach 1 Stde. Stehen im Zentrifugenglas wird moglichst yollstandig ab- 
gegossen u. m it einem Gemiseh von 60%ig. A. m it etwa 1/6 Amyl-Alkohol, das Phenol- 
phthalein enthalt u. ganz neutral sein soli, gewaschen. Darauf lost man in H 2SOł 
enthaltender Molybdansaurelsg. Genau das gleiche wird m it einer Yergleichslsg. von 
NaHjPOj (1 ccm enthalt 0,5162 mg P  = 1  mg Ca in Ca3(P 0 1);.) gemacht. Zu beiden
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Probcn wird ein Reagenz zugesetzt, das Aminonaphtholsulforaaure enthiilt (30 g 
Na-Bisulfit u. 1 g Na-Sulfit gol. in 200 P-freiem W., dazu 0,5 g 1,2,4-Aminonaphthol- 
sulforsaure). Dann wird im Colorimeter verglichen. (Journ. biol. Chemistry 81 .
1—8. Jan . Washington, Univ. Dept. of Chem.) F. Mu l l e r .

J. D. B. Hubers van Assenraad, Hamsaurebestimmung in  Blut. I I .  (I. vgl.
C. 1 9 2 8 . I I . 2569.) Aus dem Verf. von F l a t o w  (C. 1 9 2 6 . I . 3091) u. dem der Zucker- 
best. nach H a g e d o r n  u . J e n s e n  (C. 1 9 2 3 . IV. 490) wird ein neues Verf. abgeleitet, 
darauf beruhend, daB die Harnsiiure k. m it K3Fc(CN)c zu Allantoin oxydiert wird, 
wobei Glucose, weil erst h. angreifbar, nicht sto rt; Gleichung:

2 K 3Fe(CN)6 +  2 KOH +  C6H 4N40 3 =  2 K,Fe(CN)„ +  C4H 6N40 3 +  C O ,.
Das gebildete K 1Fe(CN)c bildet nach Ansauern m it H2SO., Berlinerblau, das colorimetr. 
gemesscn wird: Man gibt in Reagenzróhrclien 0,1—0,2—0,3 usw. bis 2,0 ccm frisch 
bereitete Harnsaurelsg. (100 mg/l), dazu 2,5 ccm K3Fe(CN)c-Lsg. (0,329 g des Salzes +  
6,0 g N a2C03/l), wartet wenigstens 5 Min. u. fiigt nun zu jedem Róhrchen 2 Tropfen 
konz. H 2S 04, fiillt auf etwa 20 ccm an u. yergleicht nach 20 Min. die Farbę eines gleich 
behandelten Rohrchens m it zu priifondem, enteiweiCtem Blutserum. Dieses erhalt 
man durch Vermischen von 3 ccm Serum m it 3 cem W. u. 3 ccm l,65% ig. Uranyl- 
acetatlsg. u. Zentrifugieren, 3 ccm der klaren Lsg. =  1 ccm Serum dienen zur Priifung 
wie oben. — Noch ein Unterscliied von 0,0005 mg Harnsiiure ist so wegen der groBen 
Farbekraft des Berlinerblau erkennbar. (Pharmac. Tijdschr. Nederl.-Indie 6. 65— 69. 
1/2. Magelang, Mil.-Apoth.) G r o s z f e l d .

Hans Melcher, Harnzuckerbestimmung mitiels Gdrrohrchen. Im  Gegensatz zu  
den Ergebnissen von W il l  (C. 1 9 2 9 . I. 1134) stellt Vf. fest, daB auch m it dom kleinen 
Modeli des LOHNSTEINschen Garungssaccharom eter gute Resultate erzielt werden, 
wenn man boriicksiehtigt, daB Hg (5 g) u. Hefe (0,3 g) genau abgewogen, Harne yon 
mehr ais 1 %  Zuekergeh. m it n. Harn ( n i c h t  m it W.) verdiinnt u. diese 9—10 Stdn. 
im Wasserbado bei 37° vergoren werden. Diese Angaben werden durch Verss. belegt. 
3 Tabellen. (Apoth.-Ztg. 44 . 305. 9/3. Dresden, Johannes-Apotheke.) A. Mu l l e r .

Mario Aiazzi-Mancini, Quantitative Bestimmung des Cholesterins in  Gallensteinen. 
Vf. gibt zwoi zu diesem Zweck besonders geeignete Methoden an, von denen die eine 
zur direkten Wagung des Cholesterins nach A therextraktion u. Reinigung fiihrt, die 
andere darauf beruht, daB das Cholesterin m it Essigsaureanhydrid acetyliert u. nach 
Spaltung die Essigsaure m it Lauge titrie rt wird. (Biochimica Terapia speriment. 16 . 
9—13. 31/1.) " T a u b m a n n .

H. Bruckner, Uber eine verbesserte Apparatur zur Dosierung von Gasen und Ddmpfen 
im  „dynamischen“ Inhałationsuersuch. Die sehr eingehend beschriebene, auf dem Prinzip 
des Differentialmanometers beruhende A pparatur ermóglicht die exakte Wieder- 
holung von Verff. in allen Einzelheiten zur Feststellung der Wrkg. eines durch Inhalation 
zur Einw. kommenden Giftes am tier. Organismus. (Arch. Hygiene 1 0 1 .16—26.) S p l it .

Paul Hirsch, Zur Kritik der „interferometrischen Methode“ zum Studium der 
Abwehrfermmte. Unterss. iiber die Brauehbarkeit der interferometr. Methode zum 
Studium der Abwehrfermente. Es wurden etwa 89% riehtige Resultate erzielt. Bei 
der ABDERHALDENschen Rk. handelt es sich  um ech te ferm entative Prozesse, die 
auch mittela der interferometr. Methode nachgewiesen u. bestimmt werden konnen. 
(Klin. Wchschr. 8. 256—60. 5/2. Oberursel.) F r a n k .

Maurice Bohet, Studie der Untersuchungs- und Bestimmungsviethoden von Wisniut 
in seinen organischen Verbindungen und besonders in  den 1complexen organischen Stoffen- 
Vf. beschreibt von organ. Bi-Verbb. physikal. Eigg. (Aussehen, Veranderung beim 
Erhitzen, bes. Gewichtsverlust) u. cliarakterist. chem. Rkk. Von 30 angefiihrten u. 
untersuchten organ. Bi-Verbb. werden vorerst besprochen: Bi-Acetat, Bi-Citrat,
Bi-Ammoniumcitrat, Bi-Cinchonidinjodid (Erythrol), Bi-Chininjodid, Bi-Chinidinjodid. 
Hervorzuheben ist, daB beim Erhitzen der drei Letztgenannten auf hohere Temp. 
ein Teil des Bi in Form von B iJ3 sich verfliichtigt. (Journ. Pharmac. Belg. 11 . 91—95. 
10/2. Liittich, Univ.) A. Mu l l e r .

G. Frerichs, Die Erkennungsreakiion des Wasserstoffperoxyds mit Kaliumper- 
manganatlósung nach dem D. A .-B . 6. Vorschlage zur Abanderung der Identitiitsrk. 
fiir Wasserstoffsuperozydlsg. im D. A.-B. VI., insbesondere durch Erhohung der 
KM n04-Menge, dam it die vom D. A.-B. geforderte Gasentw. deutlieher wird. Eine 
Unterscheidung der 3- u. dor 30%ig. Lsg. is t nach dem neuen Verf. móglich: 2 ccm 
H :On-Lsg. +  3 ccm verd. H jS O j- f  5 Ccm (bzw. 4 T r o p f e n  zur 30%ig.) l% ig .
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KMnO,1-Lsg. Event. aucli olmo I I2S 04 m it l°/00ig. KMnOj-Lsg. (Apoth.-Ztg. 44. 
225—26. 20/2. Bonn.) H a r m s .

G. Maccone, Die Unanwendbarkeit einer Prufung der offiziellen Pharmakopoe 
auf Alkohol. Vf. halt die Prufung von A. m it ammoniakal. Ag-Lsg. in  der offiziellen 
Fassung fiir zu scharf. (Boli. chim. farmac. 68. 55— 56. 30/1. Mailand.) G r im m e .

— , Farbenreaktion zur Unłerscheidung von Nalr. benzoic [acid. synth.\ von Natr. 
benzoic. e/gi. Einer Lsg. von jo 0,15 g der beiden Salzo in 15 ccm W. fiigt man nach- 
einander je 10 Tropfen ( =  Tr.) verd. HC1, K 2Cr20- u. 5 Tr. FeCl:l, danąeh je 5 Tr. 
verd. HC1 u. H 20 2, wonach Blaufarbung auftritt, iibergehend in Grim, dann Gelbgriin. 
Bei weiterem Zusatz yon 5 Tr. HC1: Gelb, +  5 Tr. H 20 : Blau-Blaugriin, spiiter boi 
S yn th .: far bios, nach mehreren Stdn. Stich ins Violette, boi e. gummi: schwach gelb 
bis farblos ohne Stich ins Violette. Die Zahlenyerhaltnisse sind genau einzuhalten. 
(Schwoiz. Apoth.-Ztg. 6 7 . 110. 9/3.) A. Mu l l e r .

— , Zur Unterscheidung von Cale. phosphoric. bibasic. von tribasic. 1. Eine Misehung 
von CaHPO,, m it Jodeosin u. W., der man verd. HC1 zufiigt, wird farblos, bei 
Ca3(P 0 4)2 bleibt Rotfarbung bestehen. 2. Ein Gemiseh von CaH P04 -j- W. +  Methyl- 
orange yerbraucht bis zur bleibenden Rotfarbung nur ctwa halb so yiel 0,1-n. HC1 
wie Ca3(P 0 4)2. (Scliweiz. Apoth.-Ztg. 67 . 110. 9/3.) A. Mu l l e r .

W. Brandrup, Gehalłsbestimmung der D.-A.-B.-6-Salben. Zur Geh.-Best. von 
Borsalbe werden 3 g im 100-ccm-Kólbchen genau eingewogen, in 20 g saurefreiem Chlf. 
unter Erhitzen gel. u. filtriert. Das Filter wird im Kólbchen m it 30 ccm W. 5 Minuten 
lang gekocht. Nach sofortigem Zusatz von 15 g saurefreien Glycerins m it 1/10-n. KOH 
gegen 2 Tropfen Phenolphthaleinlsg. titrieren. D. A.-B.-Salbe erfordert 48,4 ccm. 
Das aus der Chlf.-Lsg. erhalteno Vaselin wird nach dem D. A.-B. untersueht. — Zink- 
salbe: 20 g unter Erhitzen in 30 ccm Chlf. lósen, 15 ccm W. +  15 ccm yerd. Essig- 
saure zusetzen u. gut durchschutteln, anschliefiend noeh m it 2-mal je 20 ccm W. Aus 
20 ccm der yoreinigten, yom Chlf. befreiten, filtrierten Ausschiittlung Zn” m it h. 
N a2C03-Lsg. fallen. Nd. ais ZnO (wenigstens 0,55; lióchstens 0,58 g) wagen. Im  Rest 
des F iltrats is t auf P b ” (mit K J), Mg” , Ca", F e” ' zu priifen; die Salbe selbst m it 
Na-Hypophosphitlsg. auf As. Das aus der Chlf.-Lsg. isolierto F e tt auf Vaselin priifen 
u. Elaidinprobe anstellen. (Apoth.-Ztg. 44.149. 2/2. K ottbus, Kronenapotheke.) H a r m s .

D. Migliacci, Das Cenfer Ubereinkommen iiber Belaubungsmittel und die Morpliin- 
esler. Besprecliung der cinschlagigen Bestst. (Boli. chim. farmac. 68. 57—58. 
30/1.) G r im m e .

H. Angewandte Cliemie.
I, Allgemeine chemische Technologie.

W. E. Gibbs, Die Eolle der Oberflćichenenergie in  der cliemisclien Industrie. Ab- 
handlung iiber Ursprung u. N atur der Oberfliichenkrafte u. die Art, in welcher sio 
chem. u. physikal. Vorgange beeinflusseń u. dadurch industriello W ichtigkeit erhalten. 
(Journ . Soc.chem. Ind. 48. 127—37. 8/2.) J u n g .

Jose Vidal, Die Wiedergewinnung der fluchiigen Losungsmitlel. Es werden Vor- 
richtungen zur Wiedergewinnung organ. Lósungsmm. besprochen, sowie die Bedeutung 
der Wiedergewinnung fiir yerschiedene Industriezweige. ( Quimica o Industria 6. 1— 4. 
Jan.) _ _ W il l s t a e d t .

H. Winkelmann, Bauart und Wirkungsweise der Frederkingapparate. An Hand 
einiger Abbildungen wird die Konstruktion u. Wirkungsweise der FREDERKING-App. 
behandelt u. auf die groBen warmewirtschaftlichen Vorziige dieser A pp. hingewiesen, 
sowie ihre Anwendungsgebiete erórtert. (Chem. Fabrik 1 9 2 9 .111—13. 6/3. Ratibor.) Ju .

C. N. Schuette, Die Herstellung von Magnesia- und Quarztiegeln im  Induktionsofen. 
Es wird eine Technik fiir die Herst. der Tiegel im Hochfreąuenzofen entwickelt, 
wobei (Juarztiegel m it gróBerer W andstarke gewonnen werden, ais sie bisher aus 
geschmolzenem handelsublichen Quarz hergestellt werden konnten. Die neuen dick- 
wandigen Magnesiatiegel haben gróBere D. u. mechan. Festigkeit. Das Rohm aterial 
fiir die Herst. der Magnesiatiegel war ein 60-Maschen-Periklas, eine handelsiibliche 
im elektr. Ofen geschmolzcne Magnesia m it 95,10°/o MgO. Graphitformen wurden 
benutzt. Die M. muB gut graphitiert sein, so daB beim Bearbeiten auf der Tópfer- 
scheibe eher Staub ais gróBere Teilehen sich ergeben. Die Beobachtung dieses Punktes 
wird das Springen der Formen yermeiden. Es folgt dann eine Beschreibung der 
Formen u. des Brenncns. Bei den Brcnntempp. yon 2500° betragt das Zusammen-
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ziolicn der M. l/s Zoll boi einom 21/2--Zoll-Tiegel. Die erreichte Temp. lag iiber 2000°, 
h a t aber den F. von MgO (2800°) nicht erreicht, da das Materiał nicht geschmolzen, 
wohl aber rekrystaliisiert war. Das Rohmaterial fiir die Quarztiegel war Ottawasand 
u. zerkleinerter 20—30-Masehen-Quarz von alten Tiegeln. Die H erst., dio etwas 
schwieriger ais bei den Magnesiatiegcln ist, wird besehrieben. Das richtige Glasieren 
is t der schwierigsto Teil des Verf. (Metal Ind. [London] 34. 123—24. 1/2. Berkeley, 
U. S. Bureau of Mines.) W ilk e .

Constantin Redzich, Trocknung und Kiihlung durch Adsorplionsmittel. Ab- 
handlung iiber yerschiedene Verff. zur Trocknung von Luft unter besonderer Beriick- 
sichtigung dor Trocknung u. Kiihlung durch Adsorptionsmittel m it Abbildung ver- 
sehiedener Anlagen u. einer tabellar. Aufstellung der Betriebsergebnisse einer Troek- 
nungsanlage von Hochofenluft m ittels Silicagel. (Apparatebau 41. 37—39. 22/2. 
Frankfurt a. M.) JUNG.

Eugen Geiger, K arlsruhe i. B., Filterlrommel. (D. R. P. 472 181 KI. 12d vom 
5/8 . 1926, ausg. 23/2. 1929.) K a u s c h .

Ernst Buhtz, Apparat zum Kondensieren von Ddmpfen, Ab-sorbieren von Gasen 
und zum Niederschlagen von Rauch, 1. dad. gck., daB gegenuber den bekannten waage- 
rechten, in  schnelle Drehung versetzbaren scheibenfórmigen Verteilungsorganen an 
den Wanden des zweckmaBig knieformigen App. senkrechte Prallfliichen angeordnet
sind, die winkiig zum Radius des Zylinders stehen. —  2. dad. gek., daB er iiber die
Scheibcn u. Prallamellen hinaus rohrartig yerlangert ist. (D. R. P. 461813 K I. 12a 
vom 22/8. 1924, ausg. 27/2. 1929.) K a u s c h .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Sicmensstadt (Erfinder: Oscar 
Heyniann, Berlin-Wilmersdorf), Eleklrische Staubnic.de,rschlagsanlage m it senkrechten 
Fangblechen an den Niederschlagselektrodcu, 1. gek. durch spiralig gewundene Aus- 
bildung der Fangbleche u. ihre derartige Anordnung auf den Niederschlagselektroden, 
daB der zu reinigende Gasstrom den sich niederschlagenden Staub in  das Innere der 
Spiralo hineintreibt. — 4 weitere Anspriiche kennzeiclinen Ausfiihrungsformen der 
Anlage. (D. R. P. 471795 K I. 12e vom 2/3. 1923, ausg. 21/2. 1929.) K a u s c h .

Oberschlesische Apparate- und Eisenwerke G. m. b. H., Berlin-Halensee, 
Endloses Umlauffilter. (D. R. P. 471 986 KI. 12evom 13/8.1927, ausg. 23/2.1929.) K a.

Paul Benkwitz, Dresden, Behdlter fiir unter Druck befindliche Gase. (D. R. P. 
472 059 K I. 17g vom 2/8. 1927, ausg. 26/2. 1929. — C. 1928. II . 2390.) K a u s c h .

Joseph Blervacq, Belgien, Verfliissigung von Gasen. Man verdampft einen Teil 
der verfliissigtcn Gasc, um die Kondensation durch Druckdifferenz herbeizufiihren, 
sei es, um dio Gasverfliissigung zu unterstiitzen, sei es, um K alte zu erzeugen oder 
motor. K raft durch die erzeugte K alte. (F. P. 649 361 vom 22/2. 1928, ausg. 21/12.
1928. Bolg. Prior. 19/1.1928.) K a u s c h .

Andrew Albert Kucher, Chester, V. St. A., Kompressionskdliemaschine. (D. R. P. 
471 456 K I. 17a vom 8/3. 1924, ausg. 19/2. 1929. A. Prior. 4/6. 1923.) K a u s c h .

Soc. Anon. pour l ’Exploitation des Procedes Maurice Leblanc-Vickers, 
Paris, Vakuumkdltemaschine mit Straldpumpen zur wahliveisen Erzeugung verschiedener 
Temperaturhohen. (D. R. P. 471926 K I. 17a vom 15/5. 1926, ausg. 21/2. 1929.
F. Prior. 23/1. 1926.) K a u s c h .

Mannesmann-Kalte-Industrie Akt.-Ges., Berlin, Periodisch wirkende Absorp- 
tionskdłtemaschine. (D. R. P. 472 125 KI. 17a vom 20/10. 1925, ausg. 23/2. 1929.) K a.

Standard Oil Co., Indiana, V St A., iibert. von: Robert E. Wilson, Chicago, 
V. St. A., Kuldól fiir Auiomobilmotoren, das bei W intertcmp. nicht erstarrt u. nicht 
feuorgefahrlich ist. Es besteht aus einem Hineralóldestillat m it einem Flammpunkt 
von 200 bis 210° F., einer Viscositat von 36 sec. Saybolt bei 100° F. u. einem Siede- 
bereich von 450 bis 550° F. (A. P. 1 700 392 vom 21/4. 1925, ausg. 29/1. 1929.) D e rs .

B. Lambert, Oxford und National Processes Ltd., London, Kalałysatoren. 
Man laBt Ga-, Mg-, N i-, Co-, Mn- oder Zn-Acetale von ausgewaschenem salzfreiem 
Ćhromoxydhydrogel adsorbieren. (E. P. 301 853 vom 6/9. 1927, ausg. 3/1. 1929.) S c h u .

J. P. P. Mayor, Lausanne, iibert. von: Soc. Alsacienne de Produits Chimiąues, 
Paris, Katalylische Stoffe. Stabilisierte, hydratisierte Cu-Oxyde (nCuO-HjO, wobei n 
nicht gróBor ais 1 ist) erhalt man durch Fallen von Cu(OH)2 aus einer Lsg. eines Cu- 
Salzes, Erhitzen des Nd. in  der Mutterlaugo bis zur gewiinschten Entwiisserung u. 
Zusotzen eines Stabilisierungsmittels (Erdalkalien, Alkalimetallsalze [Na2S04] u.
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Zuckcr). (E. P. 303 347 vom 13/8. 1928, Auszug veróff. 27/2. 1929. Prior. 31/12.
1927.) K a u s c h .

IV. Wasser; Abwasser.
Jules Richard, Wasser destillation durch Sonnenwdrme. Textliche u. bildliche 

Beschreibung dor Entw. in Verf. u. App. zur Gewinnung von dest. W. aus Meerwasser 
m it Hilfo der Sonnenwiirme. (La Naturę 1929. I. 196— 203. 1/3. Monaco, Ozeano- 
graph. Muscum.) S p l i t t g e r b e r .

H., Die Entgasung des Kesselspeisewassers. Entgasung liat nur dann Zweck, 
wenn das W., gegebenenfalls unter Yakuum, zum Sieden gebracht wird u. wenn man 
nicht nur das Zusatzwasser, sondern auch das Kondensat entgast. (Allg. Brauer- u. 
Hopfon-Ztg. 69. 321. 6/3.) S p l it t g e r b e r .

Heihnann, Wasserreinigung mil Eleklrizitat. Kurze Beschreibung der elektro- 
osmot. Entsalzung (vgl. auch C. 1928. II . 1369). (Gesundheitsing. 52. 136—37. 2/3. 
Halle a. S.) S p l it t g e r b e r .

C. O. Clark, Mitteilungen iiber Wasserreiniger nach dem Basenaustauschverfahren. 
Die Vorteile der W asscrenthartung, durch naturliche u. kiinstliehe Zeolithe fiir die 
Fiirbereien werden beschrieben. (Journ. Soc. Dyers Colourists 45. 36—39. Febr.) S p l.

N. T. Veach, Die Wirkung der Beluj tang bei der W asserreinigung. Dio Ver- 
wendung der Beliiftung zur Ausscheidung von Fe- u. Mn-Verbb., Beseitigung von 
unangenehmen Geruchen, Verhiitung von Korrosionen u. Verbcsserung der Aus- 
floekung ist cin ivertvo)les Hilfsmittel fiir alle Wasserwerke. (Municipal News W ater 
Works 76. 36—38. Jan . Kansas City, Mo., Texas-Wasserwerke.) S p l it t g e r b e r .

A. W. Livingston, Entwurfseinzelheiten fiir offene Schnellsandfilter. Besprochen 
werden Fassungsvermógen, Filterfliiche, Tiefe, Entwasserung, Starkę der Sandschicht, 
Filterspiilcinrichtung u. WassermeBeinrichtungen. (Municipal News W ater Works 76. 
39— 41. Jan. Kansas City, Mo., E. W. B a c h a r a c h  & Co.) Sp l it t g e r b e r .

E. G. Dresel und Otto Stickl, Infektion und Desinfektion einer stadtischen Zentral-
wasserleitung. Infolge Reparatur einer Holzhorde in  der offenen Enteisenungsanlage 
war das Greifswalder Trinkwasser m it Coli infiziert worden; liingere Zeit durchgefiihrte 
Chlorung m it Chlorkalk brachte dic Keime zum Verschwinden. (Gesundheitsing. 52. 
113—22. 23/2. Greifswald, Hyg. Inst. d. Univ.) S p l it t g e r b e r .

M. F. Trice, Chlorierung von Tiefquellenwasser zur Beseitigung von Geschmack 
und Geruch. Durch Chlorierung konnte die ungiinstige Wrkg. von Pe-Algen auf den 
Geschmack u. Geruch des W. aus der S i 1 e r  C-i t  y-Versorgung beseitigt werden. 
(Journ. Amer. W ater Works Assoc. 21. 255— 57. Febr. Raleigh, N. C., Staatl. Ge- 
sundheitsamt.) S p l i t t g e r b e r .

J. S. Whitener, Chlorierung von durch Koagulierung behandeltem Wasser. Vf. be- 
schreibt einige Sehwierigkeitcn, die sich bei der Chlorierung des m it Al-Salzen geklarten 
W. dor Wasserversorgung von RALEIGH gezeigt haben, u. ihre Oberwindung. (Journ. 
Amer. W ater Works Assoc. 21. 258—61. Febr. Raleigh, N. C., Staatl. Gesund- 
hcitsamt.) S p l it t g e r b e r .

William Firth Wells, Chlorierung ais Siclierheitsfaktor bei der Muscheltierproduktion. 
Das H altcn der Austorn oder anderer Muschcltiere in gechlortem W. schaltet alle 
gesundheitlichen Bedenken gegen den GenuB dieser Tiere aus. (Amer. Journ. publ. 
H ealth 19. 72—77. Jan . West-Sayville, N. Y., Nordatlant. Austernfarmges.) Splitt.

Paul Hirschfelder, Klaranlagen und Schlammtransport. Die Absicht, in einer 
ohne Sandfiinger arbeitenden Klar- u. Sehlammtransportanlage Sand, Kies u. Riiben- 
waschschlamm in gleichmaBiger iDschung zwecks Ausnutzung des Dungwertes auf 
geeignete Feldcr zu bringen, ist in den vom Vf. konstruierten Anlagen in Dinkler, 
Gróningen, Lage, Felstead u. Kiddcrminster erfiillt worden. (Ztrbl. Zuckerind. 37. 
219—21. 248—49. 23/2. Berlin.) Sp l it t g e r b e r .

F. W. Mohlman, Die biochemische Ozydation von Phenolabwdssern. Die m it den
W a l d e n b u r g e r  (Schlesien) Beobachtungen iibereinstimmenden Betriebsergeb- 
nisse von M i l w a u k e e  zeigen, daB 30— 40 mg/l Phcnol durch das Belebtschlamm- 
verf. vernichtet werden kónnen; die bei dieser Oxydation tatigen Bakterien sind 
obligate Aerobier, dereń W irksamkeit durch Impfung u. Anwarmung bis auf 37° 
gesteigert wird. — In  der Diskussion werden von William A. Ryail erganzende Aus- 
fiilirungen gebracht. (Amer. Journ. publ. H ealth 19. 145—56. Febr. Chicago, 111., 
Stśidt. Gesundheitsamt.) S p l it t g e r b e r .

XI. 1. 129
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Walther Friese und Hellmutli Beil, Die Reinigung anilinfarbenhaltiger Abwdsser. 
In  Fortsotzung friiherer Vorss. (C. 1926. II . 629) werden di© Ergebnisso yon Vergleichs- 
verss. zwischen Koksache u. Braunkohlenaschc, dic zugunsten der erstcren yerliefen, 
mitgetcilt. (Gesundhcitsing. 52. 155—56. 9/3. Dresden, Hyg. Inst. d. Teckn. Hoch- 
schulc.)  ̂ . SrLITTGERBER.

H. Ilzhófer, Uber die Bestimmung des Trubungsgrades bei Wassern. Fiir hygien. 
Institute, die m it einem WEBERschen Pliotometer ausgerustet sind, braucht ein besonderer 
App. zur Best. des Trubungsgrades bei Wassern nicht beschafft zu werden, wenn das 
Photometer dureh eine billigc, nilher beschriebene Einrichtung erganzt wird. (Arch. 
Hygiene 101. 1— 4. Munchen, Hygien. Inst. d. Uniy.) S p l i t t g e r b e r .

H. Fehn, G. Jander und O. Pfundt, Eine titrimetrische Schnettbestimmung des 
Sulfatgehaltes in Trink- und Gebrauchstcdssem mit Hilfe der uisueOen Leitfahigkeits- 
litration. Vff. setzen dic Vorteile der yisuellen Leitfahigkeitstitration kurz auseinander. 
Zur Best. yon SO.," im Trinkwasser werden 50 ccm in einen ldeinen Erlenmeyerkolben 
pipettiert u. zur Abschcidung des kohlensauren Kalkes aufgekoeht. Mit einer Kalte- 
mischung wird auf Zimmertemp. gekiihlt u. in das LeitfahigkeitsgefaC filtriert. Nach 
Zusatz des gleichen Yol. A. wird schnell m it eingestellter Ba-Acetatlsg. titriert. (Ztschr. 
angew. Chem. 42. 158—59. 9/2. Gottingen, Uniy.) K le m m .

J. de Graaff, Eine Bemerhung zur Manganbestimmung in  Wasser. Beschreibung 
eines Vers., bei dem sieli erhebliche Mengen des yorhandenon Mn beim Aufbewahrcn 
in dem an den Wandungen des GlasgefaBes sieh bildenden Nd. von CaC03 ais MnO„ 
m it ausgesehieden hatten. (Chem. Weekbl. 26. 103—04. 16/2. Utrecht, Rijksbureau v. 
Drinkwateryoorziening.) G r o s z f e l d .

Filtrators, Ltd. und V. Saks, London, Apparatur zur selbsltdtigen Regulierung 
der Enthartung etc. von Kesselwasser etc. An Hand einer Zeichnung wird die Apparatur 
ausfiihrlich besclirieben. (E. P. 300 664 yom 18/5. 1927, ausg. 13/12. 1928.) M. F. Mu.

V. Anorganische Industrie.
F. Cuvelliez, Das Petersenverfahren zur Herstellung von Schwefelsaure. Be- 

sprecliung des Pl5TERSEN-Verf. zur Fabrikation yon H,SO., aus SO, unter Verwendung 
von Stickoxyden ais Reaktionsmittel in gel. Zustand. Die Vorteile dieses Verf., die 
in geringerem Kostenaufwand gegeniiber dcm Kammeryerf. u. in der Verwendung 
yon den bei metallurg. Prozessen in die L uft entweichenden Abgasen besteht, werden 
erortert. (Rev. universelle Mines, Metallurgie, Trayaux publics etc. [8] 1. 73—78. 1/2. 
Hoboken.) Ju n g .

R. Nitzschmann, Die vólumetrisćhen Verhultmssc der Reaktion 4 HCl -f O,
2 H20  +  2 Cl2 +  29100 WE. 19 Gleichungen bringen Beziehungen zwischen Aus- 
gangsgas u. Gasgemisch nach der Umsetzung. (Metallborse 19. 398—99. 20/2. 
Aussig.) K. W o lf .

— , Der Mont-Cenis-Proze/S. Ober die Vorteile, die das Arbeiten bei niedriger
Temp. u. niedrigem Druck im Mont-Cenis-ProzeB bei der NH3-Synthese bietet. (Metall
borse 19. 230—31. 30/1.) J u n g .

H. Illies, Die Synthese von Ammoniak aus Koksofangas. Beschreibung der nach
dem CLAUDE-Verf. in Douai, Frankreich, kiirzlich errichteten Anlage zur Gewinnung 
von N H 3 aus Koksofengas. (Kohle u. Erz 26. 189—92. 1/3. Amberg [Opf.].) J u n g .

Johannes Kuhlenschmidt, Berlin-Hohenschonhausen, Ozonerzeuger, bei dem
zwischen den Elektroden kcin Dielektrikum angeordnet u. die Elektrodę mindestens 
der einen Polaritat in  mehrere parallel geschaltete Einzelelektroden unterteilt ist,
1 dad. gck., daB jeder Einzelelektrode eine Impedanz — yorzugsweise ein Konden
sator — vorgeschaltet ist. — 2. gek. dureh stiftformige Einzelelektroden. —, 3. dad. 
gek., daB die Einzelelektroden in  Bohrungen einer einen Ozonisierungskanpli begren- 
zenden isolierenden Wand angeordnet sind, wahrend die Gegenelektrode von einer 
den Ozonisierungskanal begrenzenden leitenden Wand gebildet wird. — 4. dad. gek., 
daB die auBerhalb des Ozonisierungsraumes gelegenen Teile der Stiftelektroden je 
die eine Belegung des zugehorigen Vorschaltkondensators bilden. — 5. dad. gek., daB 
die Stiftelektroden sieh an die eine Seite einer dielektr. Wand anlegen, deren andere 
Seitc m it einer leitenden, an die eine Zuleitung angcschlossenen Belegung yersehenist. — 
6. dad. gek., daB eine Wand des Ozonisierungskanals aus senkrecht zur Kanalrichtung
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angeordneten, durch dielektr. Schichten getrennten, leitenden Schichten gebildet wird, 
die abwechselnd ontweder an don Ozonisierungsraum angrenzen oder m it der Zuleitung 
yerbunden sind. — 7. dad. gok., daB die Vorsehaltkondensatoren in eine isolierendc Fl. 
eingetaucht sind, wobei Ozonisator u. Fl.-Behalter eine gemeinsamo Wand haben 
kónnen. (D. R. P. 472 344 K I. 12i vom 27/3. 1927, ausg. 27/2. 1929.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung reiner Sułfide 
nach D. R. P. 431 253, dad. gek., daB man durch Salze verunreinigte Sulfidlaugen 
anderer ais der durch das D. R. P. 431 253 gescliiitzten Herkunft stufenweise unter 
Vakuum konz. (D. R. P. 471 776 K I. 12 i vom 1/10. 1926, ausg. 19/2. 1929. Zus. 
zu D. R. P. 431253; C. 1926. II. 1314. [G e s . f u r  C h e m i e  u. H u t t e n w e s o n  
m. b. H .].) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutsehland, Ammoniaksynthese. Das zu 
synthetisicrende Gasgemisch wird zwecks Abscheidung von den K atalysator schiidi- 
genden Beimengungcn vor dem E in tritt in  den K ontaktraum  bei gewdhnlichem oder 
yerstarktem Druck u. Tempp., welche mchr ais 150° u. zweckmaBig nicht iiber 450° 
betragen u. jedenfalls unter der Temp. des Katalysators bleiben, iiber sauerstoffreie 
oder -arme Metallverbb., yorzugsweise Doppelcyanide geleitet. (F. P. 650 721 vom 
10/3. 1928, ausg. 12/1. 1929. D. Prior. 16/3. 1927.) K u h l in g .

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Oslo (Erfinder: M. Fjellanger 
und O. R0er), Ammoniaksynthese. Ais Kontaktstoff wird natiirlioh vorkommcnder 
Magnetit yerwendet, der durch Behandlung m it H N 03 gereinigt worden ist, welchem 
man zweckmaBig geringe Mengen H F  zugesetzt hatte. (N. P. 44 446 vom 2/10. 1926, 
ausg. 10/10. 1927.) K u h l i n g .

Societe des Phospliates Tunisiens, Frankrcich, Phospliorsdure. Man schickt 
die Pj.Os enthaltenden Gase von der Schmelzung von Phosphaten durch eine kórnige 
Filtermasse, woselbst die Saure m it Hilfe eines die M. durchstromenden Luftstromes 
niedergeschlagen wird, worauf sie durch Luft, die durch das F ilter hindurchgesaugt 
wird, ausgetrieben wird. (F. P. 649 497 vom 11/2. 1928, ausg. 22/12. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Trockenmiltel fiir Gase, be- 
stehend aus einer Lsg. von 5 bis 20% in  H3POv  die dureh Eintragen von P 20 5 
in  angcwarmte, 100%ig. H^POA erhalten wird. Dieses Trockenmittcl wird z. B.bei 
der Herst. hochstkonz. H3PO., aus P 20 5 durch Verbrennung von P  m it Luft zur Trock- 
nung der Verbrcnnungsluft yerwendet. (Schwz. P. 128 222 yom 16/3. 1927, ausg. 
16/10. 1928. D. Prior. 7/6. 1926.) R a d d e .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M. und A. G. Paul Paleń, Stock- 
holm, Austreiben von Arsen aus arsen- und schwefellialtigen Erzen in  Form von Schwefel- 
arsen durch Deslillation in  Muffeln, dad. gek., daB das Erz in  einer stehenden Muffel 
erhitzt wird, in  der das Materiał kontinuierlich von oben nach unten durchrutscht 
u. das As2S3 seitlich abdestilliert. (D. R. P. 472 475 K I. 12 i vom 22/12. 1926, ausg. 
28/2. 1929.) K a u s c h .

Louis Gumz, Bujayiea z. p. Kulcunjevac, Jugoslayien, Verfahren und Vorrichtung 
zur pyrogenen Zersetzung leichter Kohlenwassersioffe. 1. Vorr. zur pyrogenen Spaltung 
leiehter KW-stoffe zwecks Gewinnung von festem, Graphit ahnlichem C, dad. gek., 
daB eine Gruppe dieht aneinandergereihter, diinnwandiger, aus feuerfestem Materiał 
bestehender F utter bzw. Zellen, dereń Innenflachen ais Spaltungsflachcn dienen,. 
auswechselbar auf einem Wagen angeordnet ist, der in  einen von auBen beheizten Ofen 
eingefahren werden kann. —  2. Arbeitsverf., dad. gek., daB in jedes F u tter bzw. Zelle 
von oben ein getrennter, regelbarer Gasstrom eingefiihrt wird. — 3. Vorr., dad. gek., 
daB die einzelnen Zellen oben abgedeckt sind u. lediglich m it DurchlaBoffnungen fiir 
das einzufuhrende Gas yersehen sind. — 4. Vorr., dad. gek., daB ais Ofenraum eine 
im GrundriB rechteckige u. an den Langsseiten beheizte Kammer Yerwendung findet, 
die auf einem Siiulenunterbau von solcher Hohe ruht, daB sie die untere Gas- u. RuB- 
abfiihrung ermóglicht u. an einer Kammcrschmalseite eine yerschlieBbare Óffnung 
in  vollem Querschnitt der Kammer besitzt, durch welche die auf einem Wagengestell 
aufgebaute Zellengruppe ein- u. ausgefahren wird. (D. R. P. 472 345 K I. 12 i yom 
26/2. 1927, ausg. 26/2. 1929.) K a u s c h .

Jose Maria Mercier Marętues, Portugal, Aktive Kohlen. ErdnuBschalen, Oliyen- 
kerne, Riickstande yon der Weinherst. u. Ołextraktion usw. werden gegebenenfalls 
nach gecigneter Vorbehandlung m it nachfolgender Impragnierung yerkohlt, unter 
Gewinnung der Ncbcnprodd., in  Ggw. von Luft oder aktivierenden Gasen u. m it nach-
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folgender Behaadlung m it Alkalien u. Sauren, falls erfordcrlich. (F. P. 650 256 vom 
1/3. 1928, ausg. 7/1. 1929. Portugies. Prior. 9/8. 1927.) K a u sc h .

Edgar Vorwerk, Deutschland, Kunsteisbahnen oder Kunstschneeschuhlaufgeldnde. 
Man bringt auf eine gecigncto Untcrlagc Gemisohe von anorgan. Salzen, die kein (oder 
nur teilweise) Krystallwasser enthalten, wie N a2S04 u. Na2C03 im stóchiometr. Ver- 
haltnis im Gemisch m it der entsprcehendcn Menge W. auf, so daB sieh komplcxe 
Aggregate von gleichem Geli. an W. u. derselben Krystallform bilden. Gegebenon- 
falls lóst man in dem W. 1—10% Kolloide (Leim, Gelatine, Alkalisilieate) auf u. iiber- 
zieht dio gebildete Flachę m it einer Schicht von 01. (F. P. 649 448 vom 31/1. 1928, 
ausg. 21/12. 1928.) K a u sch .

Norsk Hydro-Elektrisk KvaelstofaktieseIskab, Oslo (Erfinder: Pystein
Ravner), Behandlung hygroskopischer Salze. Die Salze, besonders Ca(N03)2 werden 
m it k. gehaltenen Stoffen, wie HjSO.! oder H3PO.,, behandclt, welcho auf der Oberfliiche 
der hygroslcop. Salze unl. oder w). Verbb. bilden. (N. P. 44 289 vom 22/2. 1926, ausg. 
8/8. 1927.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Eisenoxyd und Schwefel- 
saure. Dio Entwasserung u. Zers. von Fe-Sulfaten wird in  Ggw. eines Zersetzungs- 
prod. eines Fc-Salzcs (Fe20 3) yorgenommen. Auch kann eino geringe Menge eines 
Alkali- oder Erdalkalihydroxyds oder -carbonats zugesetzt werden. Die anzuwendi-nde 
Temp. ist 300—400° zum Trocknen im Drehofen u. 750—850° zum Zersetzen im 
Calcinierofen. 10—30% Fe2Oa oder eines anderen Kontalitstoffes werden zugesotzt. 
(E. P. 303 808 vom 9/1. 1929, Auszug yeroff. 6/3. 1929. Prior. 9/1. 1928.) K a u sc h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Griines Cliromliydroxyd. Cr03 
oder ehromsaure Salze werden bei Ggw. von W. unter hohem, aber unter 150 a t bleiben- 
dcm Druck m it Reduktionsmittel, auBer S 0 ?i, behandelt. (F. P. 650 572 yom 8/3. 
1928, ausg. 10/1. 1929. D. Prior. 15/3. 1927.)' K u h l in g .

J. E. Belcher and ,T. C. Colbert, Identification and properties of the comnion metals and
non-metals. New York: Century 1929. (256 S.) 4°. (Century chemistry ser.) pap.
8 1.75.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
H. Jebsen-Marwedel, Fraklionierle Krystallisation technisch reinen Glases. Vorl. 

Mitt. Vf. berichtet iiber eine vcn ihm bcobachtete Paragenese yon Wollaslonit u. 
Cristobalit in  tcchn. Glas yon der ungefahren Zus. 72% SiO,, 14% CaO, 14% N aaO. 
Sie entsteht dadurch, daB bei der Entglasung durch Entmischung des Glases in der 
Umgebung eines Krystalls eine Versehicbung des Restglases iiber dio Phasengrenze 
in das Feld der S i02 stattfindet, dort der S i0 2-t)berschu8 auskrystallisiert, wodurch 
das Restglas wieder in die Wollastonitzone zuriickgelangt, Bei weiterem Sinken der 
Temp. wiederholt sieli der Vorgang, wobei der Endpunkt bei dom tiefsten Eutektikum  
(bei 725°) erreicht wird. (Naturwiss. 17. 84. 1/2. Gelsenkirchen.) R o l l .

L. A. Palmer, Vanadin- und Molybdam-erbindungcn in  Tone-n. Es wurden ver- 
schiedene V- u. Mo-haltige Tone untersucht, welche beim Brennen die unangenehme 
Eig. haben, gelbgriine Ausbliihungen von Alkaliyanadaten zu bilden. Der Geh. an V 
betrug 0—0,09%, der an Mo ebenfalls 0— 0,09%, wiihrend Cr nur in 2 Fallen bis 0,04% 
naehwcisbar war. Die Alkalivanadate u. Molybdate lassen sieh zusammen m it dem 
CaS0.( u. MgSO., auslaugen. Durch Zusatz von Alkalicarbonat nimmt die Menge der 
Vanadatc zu. Verschiedeno Zusatze, wie PbC 03, NH.,F, NH.,C1, Kalkstein, CaF2 u. 
NaHFo ■»Tirden beim Brennen zur Verhinderung der Ausbliihungen zugesetzt, von 
denen sieh dio beiden letzteren gut bewiihrt haben u. prakt. nur in Frage kommen. 
(Journ. Amcr. ceram. Soc. 12. 37— 47. Jan.) E n s z l in .

E. H. Schulz und A. Kanz, Beitrage zur Kenntnisfeuerfester Sondersteine. {Chromit- 
steine, Bauxit- und Korundsteine, Zirkonsleine, Karborundumsteine.) tlborsicht iiber die 
yorliegende L iteratur iiber die genannten Sorten feuerfester Sondersteine u. Mitteilung 
ausgedehnter eigener Unters. iiber deren chem. Zus., Segerkegel-Schmolzpunkt, D., 
Raumgewicht, Warmeausdehnung, Standfestigkeit unter Bolastung bei hohen Tempp., 
W iderstand gegen Temp.-Wechsel, Raumbcstiindigkeit beim Erhitzen u. Verh. gegen 
Schlackenangriff. (Mitt. Forschungs-Institut d. Vereinigte Stahlwerke A.-G. D ort
mund 1. 23—63.) Sch u lz .
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TI. St. Gypsum Co., iibert. von: Richard Ericson, Chicago, Leichte Baustoffc. 
Keram. Rohstoffe, wie Ton, Schiefer u. dgl., werden zerkleincrt, gegebenenfalls mit 
Fiillstoffen, wie Steinklein gemischt, mittels W. piast, gemaclit u. die piast. M. m it 
einem ziihen Schaum gemischt, weleher durch Erhitzen wss. Lsgg. von Scife, Saponin, 
Lcim o. dgl. hergcstellt worden ist. Die Erzeugnisse werden getrocknet u. gebackcn 
oder gobrannt. (A. P. 1702 076 vom 14/10. 1927, ausg. 12/2. 1929.) K u h l in g .

Ernest Fooks, Prospect, Australien, Behandlung von Steinen. Aus Metallsalzen 
u. dgl. bestehendc farbige Bander, Flecke o. dgl. in  Steinen werden in  ihrer Farb wrkg. 
durch starkes Erhitzen in  Ofcn, m it Acetylensauerstoffgeblase o. dgl. erheblich ver- 
stark t. (Aust. P. 10 117/1927 vom 29/10. 1927, ausg. 27/11. 1928.) K u h l in g .

ffiaurizio Korach, Elementi di tecnologia ceramica. Parte III: Tecnologia dcl controllo di 
fabbrieazione, dei rivestimenti, e della decorazione ceramica. Faenza: Ediz. del Museo 
delle ccramichc (F. Lega) 1928. (83 S.) 8°.

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
Kleberger, Die Stickstoffdiingung und die. Geslaltung der Ernteerlrage. Vf. macht 

auf die Gefahren der einscitigen Steigerung der N-Diingung aufmerksam. Die Menge
der verfiigbaren Nahrstoffe miissen dem Diingerbediirfnis der Kulturpflanzen angepaBt 
sein. (Fortsehr. d. Landwirtsch. 4. 138—39. 1/3. GicBen.) Grim m e .

O. Engels, E in  Beilrag iiber die Wirkung der Kalidungung zu Zuckerriiben auf 
besseren Boden. Die Verss. haben erneut bestatigt, daB auch auf besseren, von N atur 
aus K 20-reichen Lehmbóden eine K 20-Diingung in Yerb. m it genugender P 20 5- u. 
N-Zufuhr sich lohnend auswirkt. (Ernahrung d. Pflanze 25. 106—09. 1/3. 
Speyer.) GRIMME.

Kurt Manteuffel, Kalk ais Kopfdiinger. Sammelbericht iiber die Wrkg. des 
Kalkes ais Bodenvcrbesserer u. direktes Diingemittel. Bei Hackfriiehten ver wendet 
man m it Vorteil B ranntkalk ais Kopfdiinger. (Tonind.-Ztg. 53. 290—91. 21/2.) G ri.

Willem Rudolfs, Abwassersclilamm ais Diinger. Bcricht iiber Vcrss. m it Ab- 
wasserschlammen verschiedener Stadte. Der N-Geh. sehwankt je nach der Behandlung, 
er betragt in aerob behandelten getrockneten Sclilammen ca. 5°/0, in anaerob be- 
handelten ca. 2,25%. Durch Schlammdiingung konnen jiihrlich 8-—10000 t  N  der 
Landwirtschaft nutzbar gemacht werden. (Soil Science 26. 455—58. Dez. 1928.) Gr i .

P. H. H. Gray, Bodenbakterien und Fruchłbarlceit. Sammelbericht iiber die bis- 
herigen Kenntnisse iiber die Zusammenhiinge zwischen Bakteriengeh. des Bodens 
u. seiner Fruchtbarkeit. Die wichtigsten Methoden zur Best. (Science Progress 23. 
444—56. Jan. Harpenden.) Gr im m e .

E. Knoche, Schadling, Klima und Bekdmpfung. (Beobachtungen wahrend der 
JSronnenmassenvermehrun{i in  Sachsen, insbesondere im  Zittauer Sładlwald, sowie altere 
und neuere Versuche.) Vf. kommt auf Grund eigener u. fremder Beobachtungen zu 
dem Schlusse, daB Massenyermehrungen der Nonne u. des Kiefernspinners nicht in- 
folge Fehlens von Schadlingsfeinden entstehen, sondern durch W itterungsbedingung 
hervorgerufen werden. Trockne warme W itterung begiinstigt, naBkalte w irkt hemmend 
bzw. beendigend. Bekiimpfung mittels Leimringen ist unsicher, von bester Wrkg. 
dagegen Bestiiubung bzw. Besprengung m it geeigneten Bakterieiden vom Flugzeug aus. 
(Arbb. biol. Reiehsanst. Land- u. Forstwirtsch. 16. 705—75. Okt. 1928.) Gr im m e .

H. Maas, Die Unkraulbekampfung mit Hederich-Kainit. Neue Belege zum Beweis 
der W irksamkeit von fein gemahlenem K ainit zur Bekiimpfung von Hederich u. anderen 
Ackcrunkrautern. (Ernahrung d. Pflanze 25. 114—18. 1/3. Munster i. W.) Grim m e .

H. Lamprecht, A. Meetz, H. Sudholdt und M. Dórwald, Der Ersatz von Voll- 
milch bei der Kalberaufzucht durch Muok, Lactina und Maiszucker. Lactina ist kein 
vollwertiger Ersatz fiir Vollmilch. Sie bewirkt Durchfall u. dadurch ungeniigende 
Gewichtszunahme. Das Haarkleid war rauh u. glanzlos. Muok wirkte etwas besser, 
vor allem waren Durchfalle selten. Maiszucker ist ais Vollmilchersatz brauchbar, man 
muB jedoch darauf achten, daB die zur Lsg. benutzte Magermilch entweder ganz frisch 
oder ganz sauer ist, da sonst auch hier Durchfalle eintreten konnen. (Fortsehr. d. 
Landwirtsch. 4. 139— 44. 1/3. Kiel.) Gr im m e .

Cr. B. Bodman, Die Wasserstoffsuperoxyd-Salzsiiurebehandlung von Bodenproben 
ais Mełhode zur Dispersion bei der mechanischen Analyse. Vergleichende Verss. m it 
der offiziellen H 20 2-HCl-Methode ohne u. m it Yorbehandlung m it verd. NH3 zur Aus-
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fiihrung der mechan. Bodenanalyse. Feste Untcrgrundbóden sollten immer m it NH3 
yorbehandelt werden. (Soil Science 26. 459—70. Dez. 1928.) Grim m e .

Benjamin D. Wilson, Austausclibare Kationen in  Boden, bestimmt mittels normaler 
AmmoniumcMoridlosung und Elektrodialyse. Zur Extraktion der Kationen wurden die 
Boden nach der Methode von K e l l e y  u . B ro w n  m it h. NH4C1-Lsg. extrahicrt u. 
die Lsg. nach B r a d f ie l d  dialysiert. In  mehreren Tabellen sind dio so erhaltenen 
Werte fiir Ca, Mg, K, Fe +  Al angegebcn, desgleichen die pn-Werte vor u. nach der 
Dialysc. Vf. halt die Ergebnisse zur Zeit fiir noeh nicht eindeutig genug, um aus ihnen 
Riickschlusse auf das Niihrstoffkapitał des Bodens ziehcn zu kónnen, vor allem, weil 
infolge Bldg. von HC1 wahrend der Dialyse partielle Zers. von schwerl. Verbb. eintreten 
kann. (Soil Science 26. 407—19. Dez. 1928.) Gr im m e .

H. D. Chapman, Die Fallung von Calciumoxalat iii Gegenwart von Eisen, Alu- 
minium, Titan, Mangan, Magnesium ■und Phosphaien, mit besonderer Berucksichtigung 
der Bestimmung des Gesamtbodenkalks. Zu einer Lsg., welche ca. 1% Ca u. die genannten 
anderen Yerbb. cnthalt, gibt man iiberscliussiges NH.,C1, 1 g Oxalsauro in Lsg., 10 ccm
1,76 n. Essigsaure u. 10 Tropfen 0,04°/oig. Bromkresolgriinlsg., auffiillen auf 150 bis 
200 ccm, zum beginnenden Sieden erhitzen u. zugeben von verd. NH3 bis zum Farben- 
umschlag von Gelb iiber Gelbgriin in Reingriin. 5—10 Minuten kochen, auf dom Wasser- 
bade Nd. absitzen lassen u. nach mindestens 3 Stdn. abfiltrieren. Im  Nd. Ca nach 
der KMnO,,-Methode bestimmen. (Soil Science 26. 479—86. Dez. 1928.) Gr im m e .

Lewis B. Miller, Zuriickhaltung von Phosphat durch Aluminiumhydrat und sein 
Einflu/3 auf Phosphat in  der Bodcnlósung. Durch elektrometr. T itration wurde der 
Nachweis crbracht, daB die Festhaltung yon Phosphat durch Al(OH)3 vor allem ab- 
hśingt von pn bei Beginn der Verss. (pn ca. 3,0) u. daB bei pn 4,5 die Fallung quantitativ  
der Formel A1P04 entspricht. Weiterer Zusatz von Alkali bewirkt eine Verschiebung 
der festen Phase unter allmahlichem Ersatz von Phosphat durch Hydroxyl unter Lsg. 
des ersteren. Oberhalb ph 7,5 tr i t t  die Bldg. von Aluminaten ein, oberhalb pa 8,5 
ist der Nd. prakt. phosphatfrei. (Soil Science 26. 435—39. Dez. 1928.) Grim m e .

Comp. des Mines de Yicoigne, Noeux et Droeourt, Frankreich, Ammonium- 
phosphate. Ca3(POi)2 wird in einem geschlossenen Behalter in etwa 30° w. W. auf- 
geschlammt, welches ein gel. Ammoniumsalz, C 08 oder S 0 2 enthalt u. es wird in die 
Misehung NH3 u. COj, geleitet. (F. P. 650 109 vom 9/8. 1927, ausg. 4/1. 1929.) K u h l.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutscliland, Mischdungemittel, bestehend aus 
K N 03 u N aN 03. Der Geh. der Misehung an N aN 03 soli 60°/o des Gesamtgewichts 
der M. nicht iibersteigen u. betragt zweckmaBig nur 20— 50% (F. P. 650 287 vom
2/3. 1928, ausg. 7/1. 1929. D. Prior. 9/3. 1927.) K u h l in g .

E. de CarefJe, Cours do chimic agricole. Paris: Ecole du Genie civil 192S. (588 S.) 4°.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
B. W. Gandrud und F. D. De Vaney, Die Anwendung der Flotation zur Be- 

handlung von minderwertigen Bauxiterzen. Das Appalachian Feld in den Ver. Staaten 
h a t groBe Vorkk. minderwertiger Bauxiterze, die bis je tzt nicht abgebaut werden, 
da es an einer Konz.-Methode mangelt. Besonders SiO, u. Fe mussen entfernt werden, 
wahrend das yorhandene Ti nicht stort. Die folgenden Mincralien sind die Haupt- 
bestandteile: Gibbsit, das das wertyolle Minerał ist, u. ais Gangart: K aolinit,Ham atit 
u. Limonit. TiO, ist in Mengen yon 1% — 4,9% vorhanden. Flotation u. Zerkleinerung 
auf 100 Maschen war fiir eine betriebsmiiBige Behandlung einiger Erze nicht genugend. 
Hicrauf wurde Sehaumflotation m it Na2S u. Olsiiure unter Zusatz von Petroleum 
oder Maschinenol Ycrsucht. Das Ergebnis der Arbeit ist, daB man mittels Flotation 
minderwertige Bauxite bis zu 15% SiO,-Gch. u. darunter bringen kann, was fiir die 
Herst. von Aluminiumsalzen geniigt, aber eine solch niedrige Reinheit von 5%, wie 
es das BAYER-Verf. der Al-Herst. yerlangt, ist nach dieser Methode nicht zu errcichen. 
(Engin. Mining Journ. 127. 313. 23/2. U. S. Bureau of Mines.) WlLKE.

T. L. Joseph, E. P. Barrett und C. E. Wood, Forscliung hilft eine heimische 
Huttenindustrie grofizuziehen. Es wurde untersueht, ob man aus bestimmten Mn- 
haltigen Fe-Erzen ein zur Herst. von Fcrromangan geeignetes Prod. erhalten kann. Die 
GroBe, der Entwieklungsstand, die Leichtigkeit des Abbaus u. die Nahe der 5Iinne- 
sota-Eisenvorkk. an den groBen Seen machen ihre Anwendung leicht. Von den beiden
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yorkommenden Arten sind die sogenanntcn braunen Erze fiir den vorliegenden Fali 
am besten gceignet. Sie sind Fe-Erze m it 5— 10% Mn, daber muB die Gewinnung 
des Fe-Geh. die Grundlage des Verf. sein. Das Problem besteht im wesentliehen darin, 
die Stahlprod. so abzuandern, daB Mn ais Nebenprod. u. in einer zur Anwendung der 
Fc-Mn-Herst. geeigneten Form gewonnen wird. Nach der augenblicklichen Praxis 
wird geniigend Mn-haltiges Fe-Erz zur Erzmischung eines bas. Hochofens zugesetzt, 
um ein łtoheisen m it 1,5—2%  Mn zu erhalten. Wenn dieses hoch-Mn-haltige Roh- 
eisen in den bas. SiEMENS-MARTlN-Ofen m it der gleichcn oder etwas gróBeren Menge 
Stalilschrott gebracht wird, geht der gróBte Teil des Mn in dio Schlacke, die 5—10% 
MnO enthalt. Nach der vorgeschlagenen Methode zur Mn-Gewinnung werden die 
Mn-haltigen Erze nicht m it den Fe-Erzen gemischt, sondern in einer besonderen Erz- 
charge behandelt. Dadurch wird ein lioch-P-haltiges Spiegeleisen m it 10—15% Mn 
an Stelle des bas. Roheisens m it 1,5—2% Mn gewonnen. Gibt man diesem Spiegel
eisen eine besondere Behandlung, so kann das Mn angereichert werden. Es werden 
dann die Verss. m it einem Vcrs.-Hochofen besehrieben, in dem in den 6 Wochen 
der Versuchsdauer rund 150 t  Metali m it rund 12% Mn, 4,5% C, 0,25% Si u. 0,55% 
P  hergestellt wurden. Da die Verss. im Konyerter nicht zufriedenstellend waren, 
wurde die Behandlung im SlEMENS-MARTIN-Ofen untersucht, um eine Sehlacke 
zu bekommen, die 40—50% Mn, rund 5% Fe, unter 0,2% P, 10% SiO, u. kleine 
Mengen A120 3, CaO u. MgO enthalt. Eine der ersten Schwierigkeiten beim Verarbeiten 
des hoch-P-haltigen Spiegeleisens war die Korrosion der Ausfiitterung. Um den Mn- 
Geh. im Metali unter 1%  zu drucken, muB der FeO-Geh. der Schlacke %  des Mn- 
Geh. sein, also bei 48% MnO etwa 16% FeO. Solch ein Mn-Verhaltnis zum Fe ist aber 
viel zu niedrig zur Herst. yon Fcrromangan. Bei 3—4% Mn im Metali hatte die Schlacke 
die geeignete Zus., aber der Zweck war ja, moglichst viel Mn in die Schlacke ttber- 
zufiihren. Es wurde dann untersucht, ob das Fe u. der P  aus der Schlacke reduziert 
werden konnten, ohne einen gleichzeitigen groBenRed.-Verlust anMn. In  der Anwendung 
einer Schieht Koks auf der Schlacke fand man das geeignete Mittel, die Wrkg. war stark 
von der Fl. der Schlacke abhangig. Um das Mn in weniger ais 6 oder 7 Stdn. zu oxy- 
dieren, war es notwendig, die Fl. der Schlacke durch SiO,-Zusatz zu erhóhen. Diese 
Schwierigkeit meisterte man, indem man den Fe-Geh. der Schlacke zwisehen 30 bis 
35% hielt. Bei der prakt. Arbeit muB man dementsprechend 2 Arbeitsperioden an- 
wenden: Oxydation u. Red., was eingehender behandelt wird. (Engin. Mining Journ. 
127. 308—13. 23/2. Minneapolis [Minn.], North Central Experiment Station.) WiLKE.

— , Bariumoxyd ais ein Hochofenflufhnittel. Ein yerhaltnismaBig teures FluBmittel 
konnte beim Hochofenverf. Anwendung finden, yorausgesetzt, daB kleine Mengen 
davon eine bemerkenswerte Erhóhung der Entschwefelungswrkg. der Schlacke hervor- 
rufen wurden, ohne dam it die Schlacke yiscoser zu machen. Solch ein FluBmittel 
ware vor allem fiir die Hersteller segensreich, die Koks m it mehr ais 1%  S benutzen. 
Verss. m it BaO haben nun gezeigt, daB solches enthaltende Sehlaeken nicht schneller 
entschwefeln ais n. Sehlaeken m it Ca- u. Mg-Oxyden. E in Vergleich der Entschwefelungs
wrkg. dor Sehlaeken wurde dadurch móglich, daB man eine gleichmaBigo Schieht 
geschmolzener Sehlaeken m it einem hoch-S-haltigen Metali bei 1400—1600° in Be- 
riihrung brachto. Kleine Metallstróme lieB man auch durch die yerschiedenen Schlacken- 
schichten gehen. E rsctzt man 1/.1 des CaO durch BaO, so wird die S-Eliminierung 
erhóht, die Kosten sind aber im Vergleich sehr hoch. (Journ. Franklin Inst. 207. 
278. Febr. Minneapolis [Minn.], U. S. Bureau of Mines.) W i l k e .

J. Kelleker, Themetische Uberlegungen bei der Konstruktion elektrisch geheizter 
Tunnelófen. Kurze Beschreibung der Grundsiitze fiir die K onstruktion von elektr. 
geheizten Tunnelófen fiir kontinuierlichen Betrieb. Die Beziehungen zwisehen Durch- 
laufgeschwindigkeit der Charge, Zonentemp., Energieaufnahme des Ofens u. anderen 
GroBen werden graph. dargestellt. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 55. 6 Seiten Sep. 
N iagara Falls, N. Y ., F it z  Ge r a l d  Lab.) A sch e r m a n n .

Samuel Arnold 3rd, Auswahl der elektrisclien Einrichtung fiir Lichtbogenofen, 
die beim Schmelzen und Raffinieren von eisenhaltigen Metallen benutzt werden. Vor 
allem werden behandelt: die richtige Transform atorkapazitat, der richtigo Spannungs- 
bereich u. seine Kon trolle, die Abmessungen der Kabel usw., die Anwendung der 
Regulier- u. MeBeinrichtung u. die Schalteinrichtung. (Iron Steel Engineer 6. 75 
bis 78. Febr. P ittsburgh [Pa.], Heroult Electric Melting Fumaces.) W il k e .

G. Charpy und L. Jaeque, U ber die Reduktion ton Erdalkalisulfalen in  metal- 
lurgischen Prozessen. Vff. untersuchen das Verh. von Erdalkalisulfaten in den von



1984 H v m . M e t a l l u r g i e ; M e t a l l o g r a p h i k  u s w . 1929. I.

ihnen horgestcllton, den Solimelzbadem der Hochofen entsprechendcn Eiscn-Kohle- 
gemischen bei 1600°, ferner in Eisenschmel7.cn -f- Schlacke in Abwesenheit von Kohlen- 
stoff u. in Fe +  S-Sóhmelzen. Abweichend yon O s a n n  (Lehrb. d. Eisenhiittenkunde 1. 
90. 470. 561) wurde gefunden, daB Eisen yon BaSO.„ CaS04 u. SrSO., in ganz glcicher 
Weise gesehwefelfc wird. Vff. fuhren das bisweilen auftretende yerschiedene Verh. 
von B aS04 u. CaS04 bei metallurg. Prozessen auf physikal. Eigg. der Schlacke zuruck. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 188 . 473—75. 11/2.) Me in h a r d -Wo l f f .

Francis F. Lucas, Weitere Beóbachtungen iiber die Mikrostruktur des Martensits. 
Vf. kam in einer friiheren Untcrs. (Trans. Amer. Soc. Steel Trcating 6. Nr. 6. 1924) 
zu folgenden Ergcbnissen: Eine Martensitnadel ist eine Zers. liings den octaedr. 
krystallograph. Austenitebenen. Sie ist auf eine Flachę gleichmaBig orientierten 
Austenits bescliriinkt, d. h. eine Nadel durchąucrt niemals eine Korngrenze oder 
eino Zwillingsebene. Die Martensitnadeln dunkeln m it Natrium pikrat, einer Atzung, 
die Eisencarbid selektiert. Sie haben ein gefleektes, korniges Ausselien. Oft wird 
eino Linienstruktur gefunden u. manehmal sind Nadeln yorhanden, die Zwillings- 
bldg. zeigen. Eine Martensitnadel ist ein Aggregat u. nicht eino festo Lsg.; sie zeigt 
eine Zers. des Austenits an, wahrscheinlich in a-Fc u. in fcin yerteiltes Eisencarbid. 
In  yorliegender Arbeit werden eine woitero Anzahl von Abschreek- u. AnlaByerss. 
m it handelsiiblichen liochwertigen Werkzeugstahlcn beschrieben u. die gefundenen 
Strukturen an zahlreichen Abbildungen erlautert. Besondere Sorgfalt wurde darauf 
yerwendet, eine Poliertechnik zu entwiekeln, bei der prakt. kein Tempem eintreten 
kann. Bei den friiheren Verss. war bei den Oberflachenstrukturen eine geringe 
Temperung eingetreten, aber trotzdem sind die dortigen Schliisse richtig, yielleicht 
genauer gesagt, bezielien sie sich auf ganz wenig getemperte Proben. Bei Wieder- 
holung der friiheren Verss. an einem gleichen Stiick zeigte sich, daB die Nadeln ent- 
weder weiB sind oder eine feine Linienstruktur entsprechend den octaedr. Flachen 
haben. Die Linien sind u. Mk. leicht braun u. ergeben dam it einen ahnlichen Zustand 
wie bei den voll gefleckten Nadeln, der aber nur nicht so weit yorgeschritten ist. Zu 
den Unterss. wurde ein schwed. Werkzeugstahl m it 0,90% C, 0,19% Mn, 0,037% P,
0,005% S u. 0,032% Si benutzt. Die Ergebnisse der Arbeit werden zum ScliluB m it 
den Ansichten anderer Autoren yerglichen. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 15. 
339—67. Febr. New York City, Bell Telephone Laboratories.) W ilice .

J. E. Hurst, Eisenschmelzen im  Kupólofen. (Vgl. C. 1929. I. 791.) Zufrieden- 
stellende Sclimelzbedingungen hiingen yon geeigneten Materialien genau so ab wie 
yon Verff. u. Einrichtung. Koks muB bestimmten physikal. u. chcm. Anfordcrungen 
geniigen u. Kalk sollte tuchtig benutzt werden, um den Ofcn rein zu lialten. Vicle 
meohan. Einrichtungsteile sind im Laufe der Zeit zum Handhabcn der Schlacke, zum 
Wiegen der Chargen usw. cntwiekelt worden, was naher beschrieben wird. Hierauf 
folgt eine Bcschreibung deutscher Verss. iiber ideales Schmelzcn, es werden die chem. 
Rkk. besprochen, Koks-Eisen-Verhaltnis, Koksverbrauch, Menge, Druck u. Ge- 
schwindigkeit der Luft, EinfluB des Durchmessers der Windformen usw. (Foundry 
56. 928—30. 57. 164—67. 169. 15/2.) W ilk e .

A. Mitinski, Euleklisches GufSeisen. E ine Betrachtung iiber PerlitguBeisen, den 
EinfluB von P u. Si auf die Graphityerteilung u. die anderen GuBeisensorten. (Iron 
Steel Canada 12. 55—56. Febr. Pribam, Tschechoslowakei.) W i l k e .

H. P. Rassbach, Die Herstellung von saurem Siemens-Martinstahl zum Ingot- 
sclimieden. Die Griinde zur W ahl dieses Stahles bei der Herst. schwerer GuBteile 
werden angegeben. Geeignete Chargen fiir den sauren Ofen, die Wrkg. der Warme, 
die Griinde fiir dio yerschiedenen Handhabungen u. die fundamcntalen Schlacken- 
rkk. werden besprochen, wobei besonders der Bad- u. Schlackenzustand in den yer
schiedenen Warmestufen beriicksichtigt wird. Hierauf werden die yerschiedenen 
GicBmethoden yerglichen. Zus., GróBe des Ingots u. dio beabsichtigte Anwendung 
sind die Faktoren, dio die zu benutzende Methode bestimmen. Zum SchluB wird das 
GieBen eines 420 000-lbs-Ingots beschrieben. (Trans Amer. Soc. Steel Treating 15. 
289—302. Febr. Philadelphia, Midyale Co.) W i l k e .

Kanzi Tamaru, Ober einige Eigenschaften abgeschreckier Stahle. Zuerst wnirde die 
Magnetisicrung des Zementits in den yerschiedenen Formen gemessen. Die Starkę 
der -40-Transformation des perlit. Zementits war die groBte, wahrend dio des kugeligen 
Zementits die kleinste war. Dann wurde ein 0,9%-C-Stahl in  W. abgeschreckt u. 
bei 392° mehrere Stdn. angelassen. Wenn die Temperzeit kurz ist, so ist der aus- 
goschiedene Zementit fein; seine GroBe wiiehst m it der Zeit. Die 4̂0-Transformation
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wurdo groB bei feinen Zementitteilehen u. kleiner bei groBeren Teilcben gefunden. 
W ird ein abgeschreckter hoch-C-haltiger Stahl bei allmahlich steigender Temp. an- 
gelassen, so entstehen 2 Magnetisievungsmaxima bei 120° u. 300—350°. Diese werden 
ais die gleiche Erscheinung betrachtet u. ontsprechen der Zers. des /?-Martensits u. 
dem Wachsen kleiner Zementitteilehen. Das erstero fiihrt zur Bldg. von F errit u. 
Zementit u. dam it zur Erhohung der Magnetisierung. Das Wachsen der Zem entit
teilehen yermindert diese Eigenschaft. HONDA u. Se k it o  haben gozoigt, daB ab- 
geschreckter Stalli a- u. ^-M artensit enthalt, wovon der erstere starker ausgedehnt 
ist ais der letztere u. bei 100—150° in  /2-Martensit iibergeht. Dementsprechend konnte 
Vf. beweisen, daB ein abgeschreckter Stahl, der bei 200° angelassen wurde, ein groBere
D. ba t ais der urspriingliche, aber noch eine kleinere ais dio des vóllig angelassenon.
0.9% C-Stahlc wurden abgeschreckt u. angelassen, wobei die Wrkg. nach 15 Min.
bei Tempp. iiber 200° yollstandig war. Dor abgeschreckto Stahl zicht sieh bis 200° 
zusammen, dehnt sieh bis 260° aus u. zieht sieh dann wieder zusammen. Die erste 
K ontraktion entspricht der Zers. des a- in ^-Martensit, die Ausdehnung der Zers. 
des Austenits in  /?- dureh a-Martensit u. die letzto Kontraktion der von ^-Martensit 
in  Troostit. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 1. 99—100. Okt. 
1928.) '  W i l k e .

A. Pomp und W. Knackstedt, Die mechanischen Eigenscliaften bei erlióhten 
Temperaluren gezogener Stahldrdhte in  Abhdngigkeit von dem Ziehgrad, der Bearbeiiungs- 
lemperatur und dem Kohlenstoffgehall. E in gegluhtcr kohlenstoffarmer FluBstahl 
(C =  0,03%) u. drei patentierte Stahldrahte m it 0,35, 0,70 u. 0,84% C wurden m it 
steigenden Querschnittsabnahmen bei Tempp. bis zu 300° gezogen u. auf mechan. 
Eigg. sowie Gefiige untersucht. Es ergaben sieh m it steigender Ziehtemp. Erhohung 
der Zugfestigkeit, Streckgrenze u. vor allem der Elastizitiltsgrenze, die bei den ver- 
giiteten Stahldriihten prakt. bedeutsam erscheint. (Stahl u. Eisen 48. 1705—12. 
6/12. 1928.) S ch u l z .

Lennart Nordenfelt, Untersuchung an Hohllceldenstalil in  Hofors, Schweden. 
K rit. Bemerkungen von P. A. E. A rm stro ng  iiber dio Arbeit von W o llm a r  (C. 1928.
II. 599) werden richtiggestcllt. (Mining and Metallurgy 10. 84—87. Febr. Hofors, 
Schweden.) W i l k e .

H . J .  French, G. S. Cook und T. E. Hamill, OberfldchenabJciihlung der Stahle 
beim Abschrecken. In  friiheren Unterss. (H. J. F r en ch  u . O. Z. K l o psc h , C. 1926.
1. 2737 u. Bureau of Standards Technologio Papers 1926. 313) wurden die Masscn- 
wrkgg. bei Abschrecken u. einige Eigg. der Abkiihlungskurvcn im Innern von Stahl- 
proben m it verschiedener Gestalt u. GroBe festgestellt. In  vorliegender Arbeit wurden 
Oberflachen von lji—l l 1/., Zoll im Durchmesser untersucht. Die benutzten Unters-. 
Verff. haben nur angenahert richtige Oberflachentemp. ergoben, sio waren aber m it 
der prakt. Erfahrung ubereinstimmend. Die Abkiihlungsgeschwindigkeitcn der Ober- 
fliichen in  der Nachbarschaft von 700° sehwankten von rund 1200—3000° je Sek. 
in 5%ig. NaOH, von 8000—1000° je Sek. in W. u. unter 600° je Sek. in handels- 
iiblichem Absehreckól, wenn die Abkuhlbewegung etwa 3 FuB je Sek. betrug. Beim 
langsamen FlieBen des Abkuhlmittels war die Abkuhlung an jedem besonderen Punkt 
nicht gleichmaBig, sondern war die Resultante einer groBen Anzahl von Temp.-Sehwan- 
kungen in einem Teil des Kuhlbereiehs. Diese Schwankungen waren beim Abschrecken 
in W. u. 5%ig. NaOH deutlicher ais beim Olabschreeken. Sie sind wolil das Ergebnis 
schneller Wiederholungen eines Kreislaufs yon Gasbldgg. an den Oberflachen des 
erhitzten Metalls u. ihrer Entfernung dureh das fl. Kuhlmittel. Die Resultate zeigen 
deutlich an, daB es zur Gewinnung gleichmaBig geharteter Stahle vorteilhaft ist, 
gute Zirkulation des Kiihlmittels anzuwenden. Die Abkuhlung wurde dureh Fak
toren verzógert, die ein Anhaften von Gas an der Metalloberflache bogiinstigen, wio 
lose anhaftender Span, rauho Oberflachen u. groBe im K uhlm ittel gel. Gasmengen. 
Mit C02 gesatt. W. bei Raumtemp. u. -drucken kuhlte den Stahl langsamer ais m it 
Luft gesatt. W., das wiederum den Stahl langsamer kuhlte ais m it 0 2 gesatt. W. 
Im  letzteren Falle war das Abkiihlen ungefahr das gleiche wie im Washington-Leitungs- 
wasser u. gekochtem W. Anhaftendes Oxyd verminderto die Abkiihlgeschwindigkeit. 
Span, der dureh die Gasentw. in wss. Lsgg. leicht entfernt wird, scheint die Abkiihl- 
wrkg. kaum in starkerem MaBe zu bseinflussen. Alle Oxyduberziige sind in  ólahnlichen 
FU. yon nachlialtigerer Wrkg., weil sie in diesen Mitteln leichter ais zusammenhangende 
Schichten bestehen bloiben. Die Oberflachen kleiner Bereiche, die in Salz erhitzt u. 
in Leitungswasser abgeschreckt worden waren, kiihltcn so schnell wie dio Oberflachen
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ahnlichor in Luft erhitztcr u. in Salzwasser abgesclirccktcr Bereiehe. Dies ist auf 
die Vermeidung einer Oxydation beim Erhitzen zuriickzufiihren, u. die Lsg. des an- 
haftenden Salzes ist das Kulilmittel beim Abschreeken. Unterss. m it chromierten, 
yernickelten u. unplattierten Stahlen, die in schwach neutralen u. sehweren Riick- 
standsolen abgeschreekt wurden, lassen die W ichtigkeit der Beziehung zwischen der 
Metalloberflacho u. dem Kulilmittel erkennen. Kleine Zusatze des Riickstandsóls 
zum neutralen Ol erhóhten die Abkiihlungsgesohwindigkeiten bei hohen Tempp. im 
nichtplattierten Stiiek. Diese Erhóhungen waren bei den chromierten Proben geringer 
u. fchlten prakt. vollkommen bei den verniekelten. Die hohen Zugfestigkeiten, die 
in niedrig-C-haltigen Stahlen durch Druckspruhabsehreckung m it W. erhalten werden, 
sind yon sehr hohen inneren Abkiihlungen begleitet. Die Gesehwindigkeiten der 
Oberflachenabkuhlung waren bei den hohen Tempp. nicht hoher ais die beim im W. 
abschrccken erhaltenen, aber das schnelle Abkiihlen dauerte bis zu den niedrigen 
Tempp. an. Das Druckspriihabschrecken m it W. ru ft einen plotzlicheren Temp.- 
Eall heryor ais eine 5°/0ig. NaOH-Lsg. Ahnlich dauert das schnelle Abkiihlen der 
Oberflachen bis zu den unteren Tempp. in NaOH-Bad langer an ais in W. Eine Ver- 
groBerung der Flachen ruft eine verlialtnismaBig geringo Zeitvermehrung heryor, 
um von der Abschrecktemp. von 875° bis 600° zu fallen. Diese Yermehrungen waren 
aber in den langsam kiihlenden Medien Luft u. Ol groBer ais in den anderen. Bei 
gróBeren Kuhlbereichen, wic von 875° auf 200°, wiichst die Abkiihlzcit m it der GróCe 
des Stiickcs in  W. mehr ais in 5%ig. NaOH oder in  Luft. Die gróBten Zunahmen 
wurden aber bei Ol erhalten. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 15. 217—88. Febr. 
Washington [D. C.], Burcau of Standards.) W il k e .

E. Piwowarsky, Ober anormale Erscheimmgsformen im  Gefiige von Stahlgufl. 
Es wrerden eine Reihe von Fiillen mitgeteilt — Proben aus dem prakt. Betrieb sowohl 
wie aus Laboratoriumssehmelzen —, in denen trotz zweckmaBiger Gliihung StahlguB 
ein anormales Gefiige — insbesondere netzfórmige Ausbldg. des Perlits — aufwies. 
Mangelhafte metallurg. Endbehandlung u. unzweckmiiBige Desoxydation scheinen der 
Grund zu sein, ohne daB jedoch bereits sichere Angaben gemacht werden kónnten. 
(Stahl u. Eisen 48. 1665—69. 29/11. 1928. Aachen, Techn. Hochsch., Eisenhiitten- 
mann. Inst.) SCHULZ.

W. Heike und F . Westerholt, Die Rekrystallisation von gegossenem, noch nicht 
weiter behandeltem Stahl nach Wannverformung. StahlguB m it WlDMANNSTATTENscher 
Struktur rekrystallisiert bei Warmverformung im Gebiet zwischen A x u. A 2 anders ais 
Stahl m it K ornstruktur. Aus dom Balkengefiige entsteht nicht sofort ein regellos 
orientiertes Korn, sondern die Balken werden zunśiehst in Kórner ohne dislozierte 
Reflexion unterteilt. Beginn der Unterteilung bei 700°. Erganzung der mkr. Beob- 
achtung durch Feststellung des Bruchkorncs. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 174. 244 
bis 256. 29/8. 1928. Freiburgi. S., Metallograpli. Inst. d. Bergakademie.) S ch u lz .

William J. Merten, Betriebsanlassen von Schling- und Kranketten. Die wider- 
spreehenden Ergebnisse in D uktilitat u. Festigkeit, die gewólinlich beim Anlassen 
von K etten erhalten werden, wenn die Temp. fiir dic stark  deformierten u. im Betrieb 
k. bearbeiteten Kettenglieder nicht richtig war, werden erórtert. Vf. empfiehlt eine 
gleichmaBige Rekrystallisation bei Tempp. betrachtlich oberhalb des Transformations- 
bereichs, um die K ette fiir weitere Benutzung yollkommen sicher zu machen, ohne 
dam it eine Verminderung der Sicherheitsbelastung zu bringen. Am besten erhitzt 
man die K ette gleichmaBig iiber die A  c3-Temp. zur vollstandigen Rekrystallisation.
1 Stde. belafit man bei dieser Temp. u. kiihlt dann in  der Luft auf Schwarzglut (etwa 
370— 425°) ab, hierauf langsam auf Raumtemp. Der 1. Teil der Arbeitsweise ist nicht 
in  allgemeiner Anwendung, aber seine Ausfiihrung ist fiir die Lebensdauer der K ette 
sicher wichtiger ais das Aussuchen des geeignetsten Materials. (Trans. Amer. Soc. 
Steel Treating 15. 193—216. Feb. E ast Pittsburgli, Westinghouse Electric and Manu- 
facturing Co.) W il k e .

M. Moser, Hartemessungen auf Fliefifiguren. Beim Recken weiehen Stahles — 
z. B. in der ZerreiBmaschine — treten m it Beginn des Fliefiens, also an der Streek- 
grenze, FlieBfiguren auf, die durch FllYsche Atzung — bei blank polierten Staben auch 
ohne weiteres — sichtbar sind. Mit fortsehreitendem FlieBen iiberziehen diese FlieB
figuren allmahlich den ganzen Stab, was bei neuem Ansteigen der Belastung, also 
Beendigung des Streckgrenzenintervalls erreicht wird. Es wurde festgestellt, daB die 
Zonen der FlieBfiguren Hartesteigerungen aufweisen, u. zwar in gleichmaBiger Weise. 
Stahl flieBt demnacli im Streckgebiet nicht ais Ganzes, sondern zonenweise, u. zwar
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streckt sieli jede Zonę zunachst nur bis zu einem bestimmten Hartegrad. E rst wenn 
nackeinander alle Zonen iiber die ganze Stablange in dieser Weise gestreckt sind, setzt 
eine weitere gleichmaBige Hartesteigerung ein; an der Einschnurungsstelle gclit diese 
dann uber das allgemeine MaB starlc hinaus. Ausdrueksform der Erseheinung der 
Streck-Endharte ist im Spannungs-Dehnungsdiagramm die sogenannte untere Streck- 
grenze, dereń Bild aber durch Uberlagcrung der Spannungs-An- u. -Abstiege beim 
zonenweisen FlieBen erheblich versehlciert werden kann. Dio Auffassung der Streck- 
grenzonerscheinung ais eines labilen Vorgangs wird somit weitgehend bestatigt. (Stahl 
u. Eisen 48. 1601—06. 15/11. 1928.) Sch u l z .

Hans-Max Kerscht Vergleichende Untersucliungen uber Verfahren zur Bestimmung 
des Versćhlci/3widerstandes von Stahl. Nach einer Bespreohung der bislang in der 
L iteratur beschriebenen Verff. zur laboratoriumsmaBigen Best. des VerschleiBwider- 
standes von Metallen wird iiber VerschleiBverss. berichtet m it 5 C-Stahlen yerschie- 
dener Harto (O steigend yon 0,16 bis 0,94%), die auBerdem yersehiedener Warme- 
behandlung unterworfen wurden. Der VerschleiBwiderstand wurde festgestellt auf 
den Maschinen von S p in d e l u .  von M o h r u .  F e d e r h a f f ,  ferner auf einer solehen 
eigener Konstruktion u. endlioh dureh Rotierenlassen von Probekórpern in  Quarzsand 
u. in  Schmirgel. Vielfach ergaben sieh derartige Streuungen in  den Ergebnissen, daB 
der EinfluB wechselnder Zus. u. Warmebehandlung des Stahles dadureh uberdeekt 
wird. Ferner auBert sieh der EinfluB der Werkstoffart bzw. der Werkstoffbeschaffen- 
heit bei den yersohiedenen Priifeinriehtungcn zum Teil ganz yerschieden. Die Arbeit 
liiBt erkennen, wie iiberaus kompliziert das Problem der laboratoriumsmaBigen Unters. 
des VerschleiBwiderstandes ist. (Mitt. Versuchsanst. Dtseh.-Luxemburg. Bergwerks- u. 
Hiitten-A.-G. Dortmunder Union 2. 123—68. 1928. Forsehungs-Inst. d. Yeroinigte 
Stahlwerke A.-G. Dortmund.) Sch u l z .

W . Heine, Eisenschwamm, das Ergebnis unmittelbarer Eisengewinnung. Sehilderung 
des Edwinverf. des norweg. Workcs N o r s k - S t a a l ,  nach welchem dio Eisen
schwamm G. m. b. H. arbeiten wird. Die Vorteilo u. Ziele dieses Tieftemp.-Verf. 
werden erortert. (Umschau 33. 164—66. 2/3.) J ung .

A. Cissarz, Dic, natiirlichen Vorkommen des Zinns und seine lagerstattenkundliche 
Stellung. Die primaren Zinnerzlagerstatten bildeten sieh im pegmatit. u. hauptsachlich 
im pneum atolyt. Stadium der Erstarrung des Magmas. Ais haufige Begleiter des Zinns 
treten W u. Mo auf. Durch Einw. yon W. entstehen die Seifenlagerstatten. Kurzo 
Beschreibung der Lagerstatten m it Produktionsangaben. (Metali-Wirtschaft 8. 157 
bis 161. 15/2. Freiburg, Mineralog. Inst. d. Univ.) E n s z l in .

— , Eine Untersuchung der Formen, unter denen Blei in  den Schmelzschlaclcen ver- 
loren geht. Besonders eingehend wurden die Ansatze im Pb-Hochofen untersucht 
u. yersucht ihre Entstehung zu klaren. Der Pb-Hoohofen ist bedeutend ungleich- 
maBiger im Gang ais der Fe-Hochofen. Dio Temp. u. Zus. der Gase an den yersehiedcnen 
Windformen weichon yoneinander ab u. schwanken im Verlauf der einzelnen Stadien 
des Arbeitsganges. Diese Sohwankungen beeinflussen die Zus. der Schlacke, den 
Verlust an unreduziertem Pb u. don Sclimelzvorgang an den yerschiedenen W ind
formen stark. (Journ. Franklin Inst. 207. 277—78. Febr. Salt Lake City [Utah], 
U. S. Bureau of Mines.) WiLKE.

Friedrich Vogel, Die Grenzen des Harrisverfahrens. Das Harrisverf. zur Raffi- 
nation des Werkbleies besteht in  folgenden Prozessen: 1. Entfernung des Zinks durch 
ein Atznatron-Kochsalzgemiseh. Das Zn fallt ais ZnO in einer leicht weiter yerarbeit- 
baren Form  an. 2. Entfernung von Sn, Sb u. As durch das m it einem Oxydationsmittel 
(N aN 03) versetzte Atznatron-Kochsalzgemiseh nach den Gleichungen: Sn +  Na„0 +
2 Pb O =  N a2S n03 +  2 P b; Sb +  Na20  +  2 PbO =  Na2Sb03 +  2 Pb; 2 As +  3 NajO +
5 PbO =  2 Na3AsO;1 +  5 Pb. Hierdurch erhalt man sofort cin yerkaufsfaliiges Raffińade- 
blei. Der ProzeB wird ungiinstig bei iiber 3%  Beimengungen, da As, Sb u. besonders das 
Sn in  einer schwer yerhiittbaren Form anfallen. (Metallborsc 18. 1882—83. 25/8. 
1928.) Sch u lz .

James Silberstein Fabrikation von Metallteilen durch elektrolytische Abscheidung. 
Durch Erhohung der Śtromdichte bei gleichzeitiger starker Elektrolytbewegung ist 
es gelungen, die Abscheidungszeit bei der elektrolyt. Herst. yon Cu-Gegenstanden 
sehr abzukurzen. Es werden einige Beispiele fiir die Vorteile der elektrolyt. Fabrikation 
yon Gegenstanden gegeniiber der mechan. Zus. durch Stanzen, Schneiden u. Loten 
angegeben. (Metal Ind  [New York] 26. 474. Noy. 1928.) C ohn.
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H. M. Spiers, Die latente Schmebhitze des Aluminiums und die zum Schmelzen 
erforderliche Warme. Eine Zusammcnstcllung des Sclirifttums iiber die therm. Eigg. 
des Al. (Gas World 90. 151—52. 16/2.) W i l k e .

S. C. Ogburn jr., Die Platinmełalle. Vf. gibt einen bistor. Uberblick iiber Ent- 
deckung, Trennung u. Gewinnung der Pt-Metalle. Ih r Vork., Produktion, Wert, 
Anwendung u. Eigg. werden kurz besprochen. — Es wird eine Reihe von Earbrkk. 
der Pt-Metalle in Lsg. m it organ. Verbb. (vgl. C. 1927. I. 775) sowie das Scliema eines 
kurzeń gewichtsanalyt. Trennungsganges von Pd, P t, Rb, Ru, I r  u. Os angegeben 
(vgl. C. 1927. I. 776). (Journ. chem. Education 5. 1371—84. Nov. 1928. Lewisburg, 
Pennsylv<ania, Bucknell Uniy.) COIIN.

Gustaf W. Elmen, PermaUoy. E ine Lcgiorungsprobe enthalt 78,23% Ni, 
21,35% Fe, 0,37%  Co, 0,22% Mn, 0,10% Cu, 0,04% C, 0,035% S, 0,03% Si u. SpurenP. 
Dio Eigg. u. Anwendungcn dieser Legierungen werden zusammenfassend besprochen. 
(Journ. Franklin Inst. 207. 107—15. Jan . New York.) WlLKE.

R. B. Deeley, Aluminium-Siliciumlegierungen, ilire Eigenscliaften und einige 
Anwendungen. Das Verf. yon Pa C-Z, nach dem Alkalifluoride der geschmolzenen 
Legierung zugcsetzt werden, die diesem ahnlichen Methoden sowie dio bekannten 
Wrkgg. auf dio M ikrostruktur u. die Thcorien dieses Vorganges werden behandelt. 
Aus der Grundlage des Verf. ergibt sich eine besondero GuBmethode, dio etwas ein- 
gehender erórtert wird. Dic Anwendung yon zu viel modifizierender Substanz beim 
GieBen ycrursacht Kolonisation des Eutektikum s u. órtliche Umkchrung. Bei den 
mechan. Eigg. wird die Dehnung betrachtlich yermindert. Was die W ahl der Zus. 
betrifft, so ist die 14%ig. Si-Legierung eine „Grenz“ -Lcgierung. Sie enthalt einen 
solehen Si-Geh., daB unter den bestmoglichen Arbeitsbedingungen ein daraus her- 
gestellter SandguB eine yollkommen eutekt. S truktur besitzt. Bei Benutzung dieser 
Legierung ist aber die groBe Gefahr, daB sich bei nicht ganz einwandfrciem Arbeiten 
zuerst Si-Krystalle aus der Schmelze ausschoiden u. dam it eino starkere Dehnungs- 
yerminderung bewirken. Man tu t  daher gut, keine Legierung m it mehr ais 13% Si 
zu yergieBen. Die am meisten angetroffene Verunreinigung in diesen Legierungen 
ist Fe, dessen EinfluB auf die Legierungseigg. im SandguB deutlicher is t ais im 
SchalenguB. Bei SandguB darf der Fe-Geh. 0,6—0,7% betragen, doch laBt sich keine 
genaue Zahl angeben, da die Abkiihlungsgeschwindigkeit entscheidend ist. Steigt 
der Fe-Geh. iiber letzteren W ert, so erscheint ein neuer Bestandteil in groBen flachen 
Plattchen, der aus Si-Al +  Fo besteht, u. so die Festigkeit u. Dehnung yerringert. 
Dann werden die Normungen, besondere Giofieigg., die physikal. Eigg. wio therm. 
u. elektr. Leitfiihigkeit, die mechan. Eigg., die Warmebehandlung, die chem. Eigg. 
u. der Korrosionswiderstand erórtert. (Metal Ind. [London] 34. 75—78. 103—06. 
18/1., 25/1.) W i l k e .

E. H. Dix jr. und H. H. Richardson, Konsłiłulion von Aluminium-Kupfer- 
legierungen. Eine Zusammenstellung des Schrifttums. (Trans. Amer. Soc. Steel 
Treating 15. 368—70. Febr. New Kensington [Pa.], Aluminium Co of America.). WlL.

Guy Bartlett. Carbóloy — ein neues Werkzeugmaterial. Eine Verb. yon Wolfram- 
carbid mit Co, genannt Carboloy, ist ein auBerordentlich hartes u. zśihes Materiał, 
welches Saphir r itz t u. gestattet, Schraubengewinde in  Glas, Porzellan zu sehneiden, 
sowie sehr harte, hochwertige Schnelldrohstahle, auch weiehe, sehnell abstumpfende 
Stoffe, wie Bakelit, Hartgummi, Glimmer, zu bearbeiten. — Die Brinellharte ist 
=5 2000, die Festigkeit 275 000 lbs. pro Quadratzoll. — Da das Materiał keine Temper- 
eigg. besitzt, arbeitet os auch beim schnellen Drehen u. HeiBlaufen bis zur hellen 
Rotglut gleiclimaBig gut. — Carboloy iibertrifft alle bisherigen Werkzeugstahle um 
ein Vielfaches an Widerstandsfiihigkeit gegen Abnutzung. (Journ. ehem. Education 
5. 1399—1405._Nov. 1928. Schonectady [N. Y.], General Electric Cy.) Coh n .

Max EnBlin, Die Grundlagen der theoretischen Festigkeitslehre. Vf. diskutiert die 
m it E lastizitat u. Festigkeit yerformbarer Kórper zusammenhangenden Fragen. 
Von den yerschiedenen Beanspruchungsgrenzen: Bruchgrenze bei Schwingungs- 
belastung, einmaligem StoB, ruhender Last; Proportionalitats-, Elastizitats-, obere 
u. untere Streckgrcnze, weist Vf. der Schwingungsfestigkcit u. der unteren Streck- 
grenze eine besondere Bedeutung ais M aterialkonstanten zu. Die Abhangigkeit der 
unteren Streckgrcnze yon der KorngróBe des Werkstoffs wird an zahlreiehen Schau- 
bildern gezeigt. Fohlerfreie feinkornige Stahle niihern sieli idealen Bedingungen, 
bei denen Elastizitats- u. Proportionalitatsgrenze zusammenfallen u. nicht weit unter- 
halb der unteren Streckgrenzo liegen. — Bei Priifung der Festigkeitsliypothesen er-
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geben Bestst. der unteren Zugstreekgrenzc von Holilstiiben dio bcste t)bereinstimmung 
mit der Hypothese der groBten Gleitarbeit. — Es folgt ein Uberblick iiber die Festigkeits- 
reeimung bei zusammengesetzter Beanspruehung. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 72. 
1625—34. 10/11. 1928. EBlingen.) Co h n .

Karl Daeves, Der Einflu/3 der Korngrópe auf die magnetischen Eigenschaften. Vf. 
yerweist im Gegensatz zu den Ausfiihrungen von O. v. Au w e rs  (C. 1929. I. 1606) 
darauf hin, dali in  Ubereinstimmung m it den bisherigen Ergebnissen fast aller Forseher 
der KorngroBe ein entscheidender EinfluB auf die W attyerluste in silicierten u. event. 
auoh unsilieierten Transformatorenblechen zugesproehen werden muB. (Ztschr. techn. 
Physik 10. 67—68. 19/2. Dusseldorf.) Coh n .

O. V. Auwers, Erwiderung auf die Arbeit von Karl Daeves: „Der Einflu/3 der 
Komgrofie auf die magnetischen Eigenschaflen.“  (Vgl. vorst. Ref.) Vf. stim m t m it 
K. D a e v e s  darin uberein, daB fur den prakt. Betrieb die Korngrófie ein MaBstab 
fiir die W attyerluste eines Bleches sein kann, glaubt aber, die Frage, ob die Korn- 
gróBe die physikal. Ursache der Verschiedenheit der W attyerluste sei, auf Grund der 
Verss. yerneinen zu mussen, u. halt sie zum mindesten fiir ungeklart. (Ztschr. techn. 
Physik 10. 68. 19/2. Siemensstadt.) Coh n .

G. Sachs, Plaslizitdtsprobleme bei Melallen. Rechner. Best. der maximalen Zug-
spannung, Ausdehnung der piast. Bereiche in das Materiał bei der Torsion u. Eindruek 
eines Stempels. Krafteverlauf beim Ziehen durch eine Diise. Mathemat. Behandlung 
der Verteilung von inneren Spannungen nach Verformung. Unterschiedliehe Ab- 
hiingigkeit der ZerreiBfestigkeit von unverformten u. verformten .dZ-Krystallen. 
(Trans. Faraday Soc. 24. 84—92. 1928.) S c h u lz .

B. P. Haigh, Hysterese in  Beziehung zu Kohasion und Ermudung. Messung der 
Temperaturanderungen bei weehselnder Zug- u. Druckbelastung m it einer empfind- 
lichen Thermosaule. Temperaturerhóhung-Dauerbelastungsdiagramme yon ver- 
sehiedenen Stahlen, Kupfer u. Blei. Es besteht ein Zusammenhang zwischen elast. 
Hysterese u. Ermudung. (Trans. Faraday Soc. 24. 125—37. 1928. Grecnwich, Royal 
Naval College.) * S ch u lz .

H. J. Gough, Mitteilung iiber einige Ermudungserscheimingen unter besonderer
Berucksichtigung der Beziehung zu Kohdsionsproblemen. Die Hystereseerscheinungen 
bei eyel. Spannungsanderungen sind nicht nur Korngrenzeneffekte, sondern treten auch 
bei Einkrystallen auf. Auftreten von Gleitbandern u. Hartesteigerung bei Dauer- 
beanspruchung, Ansteigen der Spannung an lokalen Fehlstellen in Metallen ru ft submkr. 
Briiche heryor, die schlieBlich zum Bruch fuhren. (Trans. Faraday Soc. 24. 137— 48.
1928.) Sc h u l z .

G. I. Taylor, Scherwiderstand in  Metallkryslallen. Bei Krystallen m it einer mog- 
lichen Gleitebene wird angenommen, daB der Scherwiderstand auf der Gleitflache 
in einem unbeanspruchten K rystall gróBer ist ais in einem bereits beanspruchten. Die 
bisher yertretene Ansicht, daB der Scherwiderstand in Einzelkrystallen gering ist u. 
erst durch Baufehler des Krystalles ansteigt, ist fiir Al u. ahnliche Kjrj^stalle nicht 
haltbar, kann jcdoch bei Krystallen m it mehreren Gleitmóglichkeiten, wie z. B. Zn, 
yertreten werden. (Trans. Faraday Soc. 24. 121—25. 1928.) Sc h u l z .

Karl Daeves, „Vber die Anwendung von Temperaturgefallen bei melallographischen 
Unlersuchungen.“ Vf. yerweist auf seine Arbeit „Stetigo Gefiigeanalyse“ (Ć. 1924.
I. 703), in weleher er bereits das von Te sc h e  (C. 1929- I. 291) beschriebene Verf. 
metallograph. angewandt hat. (Ztschr. techn. Physik 10. 68—69. 19/2. Dussel
dorf.) Coh n .

O. Tesche, Antwort auf die Arbeit von Karl Daeves: „ Uber die Anwendung von 
Temperaturgefallen bei melallographischen Untersuchungen.“ Vf. tc ilt m it, daB ihm 
die Veroffentlichung von K. D a e v e s  (vgl. vorst. Ref.) unbckannt war, daB dagegen 
seine eigene Arbeit vóllig unabhangig yon friiheren Publikationen gemacht worden 
ist. (Ztschr. techn. Physik 10. 69. 19/2. Benoni, Siidafrika.) Coh n .

George J. Corrigan, Kernuntersuchungen zeigen besondere Ergebnisse. Was man 
wissen muB, das is t der Zustand des Kernes zur Zeit, wenn der GuB stattfindet. Friihere 
Unterss. sind wertlos. Viele Kerne yerlieren 60% ihrer Festigkeit, wenn sie in Form- 
sand fiir 24 Stdn. begraben werden. Mit anderen Worten, ein K em , der iiber Naeht 
in einer Form bleibt, ist ein ganz anderer Kern ais der, der im Laboratorium auf Festig
keit untersucht worden ist. Der GieBsand, n icht neuer GieBsand, enthalt ein chem. 
Reagens, das den Kern schneller angreift ais reine Feuchtigkeit. Denn ein Kern, der 
in  W. 24 Stdn. m it geringem Festigkeitsyerlust eintaucht, yerliert sofort 50% seiner
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Festigkoit, wenn er fiir einige Stdn. in alten GieBsand kommt. Die Ursache dieser 
Erscheinung ist Vf. unbekannt. (Foundry 57. 144—45. 15/2.) WlLKE.

H. V. Crawford, Luftcliargieren mit Oewichtsbestimmung. Da Druck- u. Volumen- 
messungen beim Zufiihren von Luft in den Ofcn gar kcinen sicheren Anhalt bieten, 
so bleibt nur iibrig, das Gewicht der eintretenden Luft stetig zu messen. Es wird ein 
App. beschrieben u. seine theoret. Grundlage erlautert, der ein gleiehmaBiges Luft- 
gewicht die ganze Zeit dureh den Ofen zu blasen gestattet. (Foundry 57. 159—62. 
15/2.) W i l k e .

— , Kautschuk-Bindemittel fiir  Giefiereikerne. I . Auszug aus dem 252. Rundschreiben 
des Bureau of Staiidards. Das neue Bindemittel besteht aus Rohkautschuk, Balata 
oder Kautschukzement, die in reinem Bzn. oder Bzl. gel. sind. Die ca. 7%ig. Kaut- 
schuklsgg. werden mit móglichst tonfreiem Sand, der mindestens lufttrocken sein 
muB, gemisclit. Dio m it Kautschuk gebundenen Kerne brauchen nicht gebrannt 
zu werden, sondern es geniigt eine Lufttrocknung zur Verdampfung des Losungsm. — 
Die Kerne miissen daher vorsichtig gesetzt werden; aber die Bruchgefahr ist nicht 
groB. Die Praxis des Gusscs an sieh braucht in keiner Weise geandert zu werden. — 
Nach dcm GuB zcrfiillt der m it Kautschuk gebundene Kern zu lockerem Sand u. kann 
so leieht u. glatt vom GuB entfernt werden, ohne auf diesem festzubrennen. Beim 
GuB von Sn, Zn, Messing, Bronzc, Phosphorbronze, Al, GuBeisen, sogar von Stahl, 
wurden die besten Ergebnisso m it diesem Bindemittel erzielt. — Die Festigkeit der 
Kerne kann noch bedeutend dadurch erhóht werden, daB man zu dem Kautschuk- 
zement Hartungs- u. Verstcifungsmittel, wio Benzidin u. Paraamidophenol, zufugt. 
(Metal Ind. [New York] 26 . 470—71. Nov. 1928.) Coiin.

T. B. Crow, Kolidsion an geloteten Oberflachen. Vf. untersucht die Festigkeit der 
Ldtstelle eines m it Mischzinn geloteten Elektrolyt-Cu-Stabes bei Anderung der Dicke 
der Lotscbicht, der Lottemp. u. des Druckes wahrend des Lotprozesses. Bei be- 
stimmten Dicken der Lotschicht u. bei bestimmter Lottemp. treten Maxima der 
Festigkeit der Lotstellen auf, dereń Elastizitiitsgrenze aber immer noch unter der 
des Cu liegt. — Zwischen Lótmetall u. Cu bildet sieh eine Zwischenschicht einer Sn-Cu- 
Legierung. Bei Anwendung hoherer Lottempp. tr i t t  noch eine zweite Legierungs- 
phase zwischen Lótmetall u. Cu auf. Dio Bruehe bilden sieh in diesen Kontakt- 
legierungen zu beiden Seiten des unyeranderten Lotmetalls aus. — Vf. diskutiert 
die an den Lotstellen auftretenden Kohśisions- u. Adhasionskrafte, u. vergleicht den 
Lotyorgang m it dem Leimen von Holzflaehen sowie der „Kohasiv-Adhasion“ von 
elektrolyt. niedergeschlagenem Ni auf Stahl. (Trans. Faraday Soc. 24. 159—61.
1928. Jamshcdpur, Indien.) Co h n .

Earle E. Schumacher und Edward J. Basch, Blei-Zinn-Cadmium ais ein Ersatz 
fiir  Blei-Zinnwischlote. (Metal Ind. [London] 34. 151—53. 8/2. — C. 1929. I. 
1267.) W il k e .

H. Scholtz, Gasol aus Schwelgas fiir Sclineid- und SchweifSzwecke. Berieht iiber 
Verss. der C h e m .  - T e c h n ,  R e i c h s a n s t a l t  uber das Arbeiten m it Gasol bei 
Zusatz von atmosphar. Luft bei n. Druck. Explosionsbereich u. Vol.-Zunahme nach 
eingeleitetcr Explosion -wurden erm ittclt. Die Verbrennung wird m it steigendem Gehalt 
an Gasol unyollkommener. Es wurden aueh Vorverss. zwecks Anreicherung des Gasols 
m it Acetylen angestellt. SehweiBverss. m it reinem Gasol, sowio m it Gasol bei Zusatz 
von 10% Acetylen wurden ausgefiihrt u. die SchweiBkosten festgestellt, ebenso wie 
fiir das SchweiBen m it Schwelgas. Aus einer Tabelle sind die Ergebnisse der Gasol- 
schweiBung u. der AcetylenschweiBung zu ersehen. (Chem.-Ztg. 53. 159. 23/2. 
Berlin.) JUNG.

A. D. Camp, Meiftel- und Abnutzungsproben fiir  Farbuberziige auf Metali. (Metal 
Ind. [London] 34. 101—02. 25/1. — C. 1929. I. 302.) W il k e .

Ballay, Ober die kathodische Ausbeute beim Vernickeln bei grofier Stromdichle. 
Emflu/3 der Oxydationsmittel und der Wassersu ffionenkonzentralion. Das benutzto Bad 
hatte  folgende Zus.: 450 g N iS04-7 H 20 ; 22 g NiCU-6 H„0 u. 22 g H3B 03. Temp. =  
50°. Ruhrung dureh Luftstrom. 3 Tabellen bringen das Żahlenmaterial iiber den E in
fluB des N i(N 03)2-Gehaltes, die Wrkg. von KM n04 u. den EinfluB der H-Ionenkonz. 
Die Ausbeute andert sieh wenig wahrend der pH-Abnahme von 6,8 auf 4,4. Die Aus
beute ist > 9 5 % ;  der Zusatz eines Oxydationsmittels h a t hierauf wenig EinfluB. E r
hohung der Acidit&t bewirkt sehr geringe Abnahme der Ausbeute. H N 03 u. N itrate 
im UberschuB bewirken eine rasche Abnahme der Ausbeute. Ahnlich, aber weniger 
stark  w irkt K M n04. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 8 . 556— 59. 18/2.) K. W o l f .
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— , Cadmiumplattierung in  gro/Ser Produkłion. Cl. M. H o f f  (The Grassolli Chem. 
Comp.) setzt sich m it der Abhandlung von C. H. L o v en  (C. 1928. I I . 490) auseinander. 
Vf. weist darauf hin, daB dic von L o v en  angegebeno analyt. Methode zur Best. des 
Gesamtcyanidgeh. des Elektrolyten nur das freie Cyanid der Cd-Lsg. erfaBt, daB 
ferncr aueh dio Alkalianalyse nur einen Teil des Gesamtalkali bestimmt, daB die Cd- 
Best. nur in Abwesenhcit von Zn genau ist, in Ggw. von Zn dieses aber bei der Titration 
m it erfaBt wird. — Vf. weist ferner darauf hin, daB die zum Elektrolyten zugefiigten 
organ. Kolloide die Korrosionsbestandigkcit des Cd-Belages nicht herabsetzen, wohl 
aber infolge erhohter kathod. u. anod. Polarisation die Stromdichten u. dam it bei 
gleichen Plattierungszeiten dio Dicke des Cd-t)borzuges vermindcrn kiłnnen. Dies 
kann aber durch hóhere Cd- u. Na-Cyanidkonzz. im Elektrolyten vermieden werden. 
Die Korrosionsbestiindigkeit gleich dicker Cd-t)berzuge ist in fast allen Fallen dieselbe.
— Yf. zeigt, daB, ohne Zuhilfenahme von Stahlanoden, durch Aąuilibrieren der anod. 
u. kathod. Stromausbeuto die Cd-Konz. des Elektrolyten konstant gohalten werden 
kann. — In  einer folgendon Erwidorung vertcidigt C. H. LoVEN scine fruheren Be- 
merkungen. (Metal Ind. [New York] 26. 475—77. Nov. 1928.) Cohn .

W. Pfanhauser, Die Kontrollc der Slromdichle in  galvanischen Badem. Es wird
ein neues Kontrollinstrument fiir Niederschlagsstarken, der LPW -Stromdichtenmesser 
bcschrieben, der aus 2 rundon, je etwa 0,5 qdm grofien Vergleiehselektroden besteht, 
die, voneinander isoliert, in einem Hartgummigehiiuse sitzen u. iiber ein klcines MeB- 
instrument leitend miteinander verbunden sind. Taucht man einen solchen App. in 
ein mit Ware beschicktes galvan. Bad zwischen dio Anoden u. die an der Kathoden- 
stange hangenden Warenstiickc, so zeigt das Instrument, welches fur die betreffende 
Badzus. geeicht wird, die an der Eintauehstelle herrschende Stromdichto an. (Chem.- 
Ztg. 53. 129—30. 13/2.) J u n g .

A. W. Rick, Bilumen ais Korrosionsschutz in  der chemischen Industrie. t)bcrbliok 
iiber die Eigg. u. Verwendungsgebiete der verschiedoncn Schutzmittelarten, unter 
besonderer Berucksichtigung der Bitumina. (Chem. Fabrik 1929. 100—01. 24/2. 
Stammheim-Stuttgart.) J u n g .

Paul Anderson, Vasteras, Schweden, Sintern von Erzen. Das Sintern crfolgt 
in  Pfannen, welcho auf einem drehbaren Gestell angeordnet sind. (N. P. 44 470 vom 
27/1. 1927, ausg. 10/10. 1927.) K u h l in g .

Erzrostung G. m. b. H., Gleiwitz, Entschwefeln von Erzen. Die zu entsehwefelnden 
Erze werden in  2 in yerschiedener Hohe desselben Ofens angeordneten Kamm ein erst 
gerostet u. dann m it einem k. odor h. Luftstrom bchandelt. (Aust. P. 11 845/1928
vom 20/2. 1928, ausg. 18/9. 1928.) K u h l in g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Deutscliland, Reduktionsmitiel fiir Melalle. Zwecks 
Gewinnung sauerstoffreier Metalle setzt man den geschmolzenen Metallen weniger ais
0,5% an Be zu. (F. P. 650 380 vom 3/3. 1928, ausg. 8/1. 1929. D. Prior. 11/4. 
1927.) K u h l in g .

Taylor-Wharton Iron and Steel Co., iibert. von: George R. Hanks, High 
Bridge, V. St. A., Behandeln von Gegenstdnden aus Manganstahl. Die Gebrauchsflachen 
von gegossencn u. in bekannter Weise gehiirteten Gcgenstanden aus 11—14, vorzugs- 
weise 12% Mn enthaltendem Manganstahl werden mechan. Einww., besonders StoBen 
ausgesetzt. Die Haltbarkeit dor Gegenstande wird durch diese Behandlung wesentlich 
verliingert. (A. P. 1 701 976 vom 22/6. 1925, ausg. 12/2. 1929.) K u h l in g .

Maschinenfabrik Esslingen, Esslingen, Hochsdurebesldndige Eisenlegierungen. 
Ferrosilicium wird in einem Ofen, der die Aufnahmc von C durch dio Eisenlegierung 
ausschlicBt, geschmolzen u. umnittelbar aus dem Ofen vergossen. Der Geh. der Aus- 
gangslegierung an Si wird um so viel hoher ais der des gewiinschten Erzeugnisses ge- 
wahlt, ais wahrend des Schmelzens im Ofen verbrennt. (Oe. P. 111 879 vom 16/4.
1927, ausg. 27/12. 1928. D. Prior. 12/5. 1926.) K u h l in g .

Henry Edwin Coley, London, Zink. Oxyd Zinkerze o. dgl. werden zerkleinert 
u. in  vorgewarmtem Zustande in  diinner Sehicht durch ein auf Tempp. von 930—1100° 
gelialtenes Drehrohr geloitet, in  welches durch eino Diise fein verteilte kohlenstoff- 
haltige Stoffe, wie Petroleum, Kohlenstaub o. dgl. eingefiihrt werden. (Aust. P.
11 331/1928 vom 18/1. 1928, ausg. 21/8. 1928 E. Prior. 2/2. 1927.) K u h lin g .

Notions pratiąues de chimie mśtallurgiąue. Paris: Ecole du G inie  civil 1928. (112 S.) 4°.
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Bernh. TeuJer, Die Benennung von Farblonen. Dio OSTWALDsche Bezeichnung 
wird cmpfohlen. Dio Herausgabo von Farbnormonkarten ist in  Angriff genommen. 
(Ztschr. ges. Textilind. 32. 160. 27/2. Berlin.) S u v e rn .

W. Kind und H. Korte, Beitrdge zur Kenntnis der Bleichvorgdnge. I I . Teil. Die 
saure und alkalische Ghlorbleiclie (Kaltbleiclie). (Vgl. C. 1928. I . 2993.) Dio Konz. von
2 g wirksamem Cl. im Liter ist bei nicht yorbehandelter amerikan. Baumwollo nicht 
zu hoch gegriffen. Eino an die NaOCl-Bleielie anschlieBende Peroxydbehandlung 
bewirkte eine nicht unwesentliche Festigkeitszunahme, yermutlich infolge besseren 
Verfilzens des Gespinstes. Das Red.-Vermogen, nach der KMnO,r Zahl bestimmt, 
wird durch eino einfache NaOCl-Behandlung nur wenig yermindert, eine einfache 
Nekalbehandlung dagegen leistet schon erhebliches, ebenso eino Peroxydnachbeliand- 
lung oder ein Kochen m it W. Die A.-A.-l. Bestandteile werden durch eine Peroxyd- 
nachbchandlung gegeniiber den anderen Bestandteilen yermindert, ebenso die Asche. 
Verss. m it yerschicdcnem Gch. an NaOH zoigten, daB ein Erhóhen der NaOH-Konz. 
auf den Vcrbrauch an wirksamem Cl. keinen EinfluB hat, hingegen der Verbrauch 
an NaOH yerschicden ist. Die Bldg. von C02 beim Bleichen wurde bestatigt. Der 
Verbrauch an 0„ in den Nachbehandlungsbiidern ist gering. Die Fcstigkeit der be- 
handelten Garno halt in allen Fallen das Rohgarnmittel. Hinsichtlich des Red.-Ver- 
mógens ist zu sagen, daB das Alkalisieren von Hypocliloritlaugen fiir die „Kaltbleichc“ 
m it Riicksicht auf den besseren Rcinigungseffckt zu empfehlen ist u. daB die Wrkg. 
sich durch eine Peroxydnachbehandlung noch steigern laBt. Durch ein Gemisch von 
NaOH u. N a,C 03 laBt sich das Red.-Vermógen anscheinend noch yorteilhafter be- 
einflussen. AussehlieBlich unter Verwendung von Na2C03 durchgoftihrte Verss. er- 
gaben dio besten Werte, auch das WeiB war Mer am besten u. haltbarsten. (Melliands 
Textilber. 10. 129—35. Febr.) SiivERN.

— , Die Vorbereitung baumwollener Stiickwaren zum Bleichen. Das Sengen u. Ent- 
schlichten ist behandelt. (Ztschr. ges. Textilind. 32. 87—88. 30/1.) S u v e rn .

H. G. Smolens, Bleichen von Baumwolle m it Wassersloffsuperoxyd. Einowirksam e 
Bleiche kann m it NaOH, N a2Si03 u. H ,0 .  ausgcfiihrt werden. (Amer. Dyestuff Re
porter 18. 49—50. 21/1.) "  ̂ “ S u v e rn .

— , Detergol N . Das von den l ^ t a b l i s s e m e n t s  K uhlm aN N  in den Handel 
gebrachtc Prod. diont zum Waschen von Wolle, zum Reinigcn aus Wollo hergestellter 
Bander, Gcwebo u. Filze, zum Abkochen, Bleichen, Entschlichten, Fiirben u. Bedruckon 
von Baumwolle. (Rev. gen. Matieres colorantes, Teinture etc. 1929. 24—27. Jan.) Suv.

— , Das Bleichen von Seiden- und Halbseidengeweben. Angaben uber Sengen, 
Krabbcn, Entbasten u. Bleichen mittels Superoxyd, S 02 u. Blankit I. (Ztschr. ges. 
Textilind. 32. 138—40. 20/2.) _ S u v e rn .

L.-J. Roudenko und N.-A. Sourkov, Farbiges Atzen auf Chromfarbstoffdrbungen 
mittels Indigosol. Farbę- u. Druckvorschriften. (Rey. gen. Matieres colorantes, Tein- 
ture etc. 1929. 57—58. Febr.) S u v e rn .

— , Die Apprctur der Billardtuche. Einzelheiten iiber Farben u. Fertigmachen. 
(Ztschr. ges. Textilind. 32. 15— 17. 2/1.) S u v e rn .

J. Clavel, Das Schlichten von Keltfaden. Besprechung der yerwendbaren Stiirke- 
arten, ihrer Priifung u. Beurteilung. (Rey. gćn. Teinture, Impression, Blanchiment, 
Appret 7. 61—65. Jan.) S u v e rn .

C. E. Haratz, Neues Verfahren zum Fizieren basischer Farbstoffe mit Hilfe von 
Fixator T  (Catanol). F ixator T  wird aus dem fl. Catanol durch Fallen mittels Sauren 
erhalten. Vorschrift fiir eine Druckfarbe. (Rev. gćn. Matieres colorantes, Teinture etc.
1929. 34—35. Jan.) Su v e r n .

Friedrich C. Jacoby, Untersuchungen an Farbebadern. (]\Ielliands Textilber. 10. 
121—24. Febr. — C. 1929. I . 1512.) S u v e rn .

Horace Fleming, BleichechtesFarben von Baumwolle. Das Arbeiten im Kier is t naher 
beschrieben, geeignete Farbstoffe sind angegeben. (Textile Colorist 51.38—39. Jan.) Suv.

Noel D. Wbite, Farben von Textilien nach Muster. Einzelheiten iiber yerschiedene 
Arbeitsweisen. (Cotton 93. 335—39. Jan.) S u v e rn .

Albert P. Sachs, Theorie des Fdrbens von Acetatseide. Die Loslichkeit yerschiedener 
Farbstoffe in  Celluloseacetat u. in absol. A. wurde bestimmt. Der Verteilungskoeffizient 
der Farbstoffe zwischen A. u. Celluloseacetat ist konstant. Farben von Celluloseacetat 
aus wss. Lsgg. in W. unl. Farbstoffe erfolgt in der Weise, daB sich Farbstoffkrystalle
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auf der Faseroberflache abscheiden, die dann in den Fasern gel. werden, es is t also eine 
feste Lsg. der Farbstoffe im  Celluloseacetat. (TextileColorist51.22—23. Jan.) Su v e r n .

Albert Franken, Schwarz auf Seidenstrang. Das Erschweren, Blaumaeben, Be- 
handeln m it Cateohu u. das Farben verschiedener Schwarzmarken ist beschrieben. 
(Ztsehr. ges. Textilind. 32. 84— 85. 30/1.) S u v e rn .

Fuchs, Praktisclies aus der Kleiderfarberei. Das Farben der Halbwolle. Besprechung 
mehrerer Arbeitsweisen. (Ztsehr. ges. Testilind. 32. 48—49. 66—68. 23/1.) Su v e r n .

Eugene Schwarz, Newe Entwicklungen in  Kilpenfarbstoffen. Eigg. u. Anwendungs- 
weisen neuer Indanthren-, Jadegriin- u. Indoearbonfarbstoffe sind beschrieben. Boi 
einigen Farbstoffen gibt Mitverwendung yon Nekal klarere u. tiefere Farbungen.
(Amer. Dyestuff Reporter 18. 67—70. 21/1.) Su v e r n .

Chas. E. Mullin, pn-Kontrolle beim Kilpenfdrben. I . Eine durch starken Regen 
verursaehto Verandcrung des ph von Rohwasser kann auf den Ausfall der Farbung 
von EinfluB sein. Bis je tz t ist es nicht móglich, genau den pn-W ert einer Kiipe, in 
welcher sich durch Zers. des Hydrosulfits sauro Korper bilden, die Leukoverbb. ferner 
saurer N atur sind u. CO. der Luft auf das Alkali einwirkt, zu bestimmen. (Textile 
Colorist 51. 15—17. Jan.) Su v e r n .

Niisslein, Nekal B X  trocken  in  der Jn d igokiipe. Nekal B  X  wirku auf den Indigo
unm ittelbar in  der Weise, daB die Oxydation nicht in  der sonst eintretenden grob- 
krystallinen Form ein tritt, sondern daB eine Auftcilung in Partikelchen stattfindet. 
Eine m it Nekal angesetzte Kiipe zeigt trotz des auBerlich schlechteren Aussehens 
eine bessere Farbefahigkeit u. Lebensdauer. Bereits auf den Verteilungsgrad des 
Leukoindigo scheint das Nekal einzuwirken. (Melliands Textilber. 10.43— 44. Jan.) Suv.

— , Neue Farbstoffe und Musterkarten. In  der K artę „Gangbare Farbtone auf Woll- 
stuck“  zeigt die I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t i e n g e s e l l s e h a f t  gut- 
schattierende Modetóne. Guineabraun G EL  pat. is t ein neuer Wollfarbstoff derselben 
Firm a von guten Echtheitseigg., die gute Abendfarbe wird hervorgehoben. Supranol- 
orange E E  eignet sich fiir Wolle u. Seide. Indanthrendirekttiefschwarz R B  Teig gibt 
hervorragend echte Farbungen auf Baumwolle u. Kunstseide, eine Behandlung m it 
NaNO, oder CL fiillt fort. Neue substantive Farbstoffe der Firm a sind Benzolicht-
orange G u. Siriusgrun B L  (Patent angem.), ein neuer Algolfarbstoff ist das Algol-
b lau7E F  i. Teig. (Ztsehr. ges. Textilind. 32. 89. 30/1.) Su v e r n .

A. Schob, Einflu/3 der Pigmenle auf die technologischen Eigenschaften der Farb- 
filme. Bericht iiber Verss. m it Anstrichen aus Leinol, -fimis, -standól u. Holzólstandól 
m it bas. u. indifferenten Farbkórpern, jeweOs m it niedrigem u. koherem Olgeh. Beob- 
achtung der W etterfestigkeit u. Rostschutzwrkg.; kiinstlicho Alterung im G a r d n e r -, 
wie im  HoEPKE-Rad. Verss. iiber Festigkeit u. Dehnung; Angriffe von dest. W., See-, 
Soda- u. Salz-W.; W.-Aufnahmefahigkeit. Der Beurteilung aus der foreierten kiinst- 
lichen Alterung s teh t Vf. skept. gegeniiber. (Farbę u. Laek 1929. 113. 6/3. Berlin- 
Dahlem.) KÓNIG.

Ernst Stern, Zur Systematik der Klebstoffe und Farbenbindemittel. Stellung- 
nahme zur Arbeit von H a n s  Wa g n e r  (C. 1929- I. 1544) in  bezug auf die hier auf- 
gestellten Einteilungsprinzipien. (Farben-Ztg. 34. 1312—13. 2/3.) KÓNIG.

XI. Harze; Lacke; Firnis.
L. Amy, Uber die Sauren des Gummi arabicum. Dialysiert man in  einem Baum- 

wollbeutel Gummi arabicum gegen W., so hinterbleibt in dem Beutel eine gelatine-' 
artige M., die aus einer in W. unl., in Alkali 11. Saure vom Mol.-Gew. ca. 900 besteht.
— Die von dieser Saure befreite Lsg. wird der Elektrodialyse unter Anwendung 0,3 mm 
dicker Cellophanmembranen, einer Cu-Kathode, einer Pt-Anode u. mógliehst niedriger 
Tempp. unterworfen; um die Elektroden zirkuliert Kiihlwasser. Man erhalt so eine 
schwach opalescierende Lsg. von Arabin (Arabinsdure, Gurnmisdure), Dissoziations- 
konstante ca, 2,0-lO-1, Mol.-Gew. ca. 1600; die wss. Lsg. is t wenig haltbar u. hydroly- 
siert sich rasch unter Bldg. von unl. Massen u. von Red.-Prodd. Die Anodenfl. reagiert 
sauer u. enthalt Sauren, die auch durch einfache Dialyse dureh Cellophan zu gewinnen 
sind. E in Teil dieser Sauren wird durch Warme zers to r t; sie stehen in engem Zu- 
sammenhang m it dem Oxydationsvermógen des Gummi arabicum : Mit ihrer Ver- 
nichtung hort das Oxydationsvermógen auf. (Buli. Sciences pharmacol. 36. 7—17. 
Jan . Paris, Lab. de FIdentite judiciaire.) W. WOLFF.
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G. Kostka, jDer Ultraviolettdelekior ais Hilfsmitiel zur Unterscheidung des echten 
Bemsleins von seinen Imitalionen. I . u. I I . Echter Bernstein (Succinit) zcigt im  Ultra- 
yiolettdetektor eine lebhafte gelbgrline bis weiBblauliche Fluorescenz, welche auch 
bei PreBbcrnstein (Ambroid), wenn auch etwas schwiicher, zu beobachten ist. Das 
Aufleuchten der getriibten u. gewolkten Stellen von Succinit ist auf dereń physikal. 
Struktureigentiimlichkeit zuriickzufuhren. Synthet. Kunstharze yom Typus der hiirt- 
baren Phenol-Formaldehydkondensationsprodd. (Resite) absorbieren zwar ultrayiolette 
Strahlen, werden aber durch diese nicht zur Fluorescenz angeregt. Resite lassen sieh 
von Ilarnsloff-Formaldehydkcmdeiusatiomprodd. (Ureilen) durch ihr yerschiedenes Durch- 
liissigkeitsvermogen fiir U-Strahlen scharf unterscheiden. Die Fluoresccnzerschei- 
nungen von Kunststoffen aus Casein u. Cellulosederiyy. lassen sieli auf die aus Natur- 
prodd. gewonnenen Ausgangsstoffe zuriickfuhren. (Chem.-Ztg. 53. 117—18. 138—39. 
16/2. Wien.) J u n g .

— . „ Cóhesa.n“, ein neues Leimpraparat fiir  Kunstliarz. E in Leimpraparat der
I . G. F a r b e n i n d u s t r i e  A. - G. yon absol. W.-Festigkeit u. Unempfindlich- 
keit gegen Ole, Sauren usw., hohe Bindekraft fiir jedes Materiał, besonders auch fur 
Kunstharze. (Herolith 3. 53—54. 15/2.) K o n ig .

— , Fimisbcreilung ohne Arbeit und Geruch. Besehreibung einer amerikan. Firnis- 
bereitungsanlage, die durch ihre B auart aus Stahl u. yerstarktem Mauerwerk, gegen- 
seitige Isolation der einzelnen Stockwerke, Abfiihrung der Dampfe u. dereń Yernichtung 
durch Verbrennung, elektr. AuBen- u. ólisolierte Innenschaltung gróBtmóglichste 
Betriebssicherheit u. Geruehsbefreiung gewahrleistet. Mehrere Abbildungen zeigen 
die Einrichtungen des Betricbes. (Paint. Oil chem. Rev. 87. Nr. 5. 10—11. 31/1.) Ko.

Scheifele, E in  neuer Hilfsstoff fiir die Laekindustrie. Zwei neue Wachsprodd., 
1 G-Wachs O m. I  G-Wachs E, befinden sieh auf dem M arkt, die nach ihren tabellar. 
aufgofuhrten physikal. u. chem. Kennzahlen dem Carnaubawachs nahestehen. Sie 
haben sieh prakt. sehr bewahrt u. dienen zur H erst. von Mattlacken, Bohnermassen, 
Olcreme, Reinigungs- u. Glanzpasten, fiir Sehellackmattierungen, ais Zusatz zu Casein- 
emulsionen u. zu Lack- u. Farbenentfemungsmm., zu Wachsbeizen u. fiir die Enkaustik- 
technik. Fiir Verseifungen (zu Schuhcreme u. Waehsseifen) is t Wachs E  dem Wachs O 
yorzuziehen, bzw. zuzusetzen. (Farben-Ztg. 34. 1313—14. 2/3.) KoNIG.

Bertram Campbell, Die Entwicklung der Niirocellubselacke. (Vgl. C. 1929. I. 
1274.) Die Eigg. der yerwendeten Nitroeellulosen, der Weiehmachungsmittel, Pigmente 
u. Losungsmm. sind behandelt. (Chem. Age 20. 47—48. 19/1.) SuvERN.

S. de Lange, Uber den systemalischen Aufbau von Nitrocelluloselacken. Zur Arbeit 
yon H. E. Hofm an n  u . E. W. R e id  (C. 1928. II. 1154). Graph. Darst. der Biegsam- 
keit von Lackmischungen aus Nitrocellulose, Harz, W eichhaltungsmitteln u. Pigment 
auf Eisendornen yersehiedener Durchmesser. Es ergibt sieh ein dreiseitiges Prisma 
m it dem H ofm an n  u. RElDschen gleichseitigen Dreieck ais Grundflache; es wird 
die Biegsamkeitsflache aus den W erten der Lackbestandteile konstruiert. Unterss. 
iiber die Feststellung der „Vertraglichkeitskurve“ , die die wahre Verschnittfahigkeit 
der Losungsmm. darstellt u. m it obigem Prisma einen Kórper bildet, der das „brauch- 
bare Gebiet“ des Losungsm.-Systems genannt werden kann. (Farben-Ztg. 34. 1245 
bis 1246. 23/2. Hilyersum.) K o n ig .

— , Nitrocellulosemattlacke. Uber Arbeitsweisen u. Verff. bei neueren Verss. 
Nitrocellulose-Mattlacke kónnen entweder durch Fiillung schwer 1. Stoffe oder sehwer 
fliichtiger Nichtlósungsmm. oder durch feinkórnige, nicht deckende Zusatze erhalten 
werden. Farbstoffe fiir bunte Gliildampenlacke; Anwendung der Mattlacke, pat. 
Verwendung von Athyl- an Stelle der Nitrocellulose fiir Mattlacke. (Farbę u. Lack
1929. 89. 20/2.) K o n ig .

Eberhard Keidel, Die Beeinflussung der Lichtechtheit von Teerfarblacken durch 
Tilanweip. Mischungen yerschiedenartiger Teerfarbstoffe u. Farblacke m it Titan- 
weiB blichen wesentlich rascher aus ais solche m it ZinkweiB, Lithopone u. BleiweiB. 
Wichtig fiir die Kiimtler- u. Dekorationsfarbenindustrie; yon der Aufnahme des 
TitanweiB ais Aąuarell-NormalweiB wird abgeraten. (Farben-Ztg. 34. 1242—43. 
23/2. Nurnberg.) __________  K o n ig .

James H. Gravell, Elkins Park, Pennsylvan., Mittel zum Entfernen von An- 
strichen und Lacken, bestehend aus einem Gemisch freier u. n icht ionisierter H 2S 04 
u. Kresylsaure, (A. P. 1 700 491 yom 15/4. 1926, ausg. 29/1. 1929.) K a u sc h .
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[ruSS.] K. Nogin, Dio Kolophonium- und Terpentinolfabrikation. Leningrad: Wissenschaftl.
chem.-techn. Verlag 1929. (174 S.) Ebl. 2.60.

[rtlSS.] S. Uschakow, Die kunstlichen Harze und ihre Anwendung in der Laekindustrie. Mos- 
kau: Wissenschaftl. chem.-techn. Verlag 1929. (158 S.) Rbl. 3.25.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Otto Krebs, Die Lósemittelruckgewinnung aus der Trockenluft der Slreichmaschinen, 

KuryenmaBige Darst. der Sattigung von L uft m it Bzn. zwischen —30 u. +36° u. Be
schreibung nebst Skizze der Riickgewinnung der Losemittel, namentlich von Streich- 
maschinen fiir Gewebegummierungen, nach dem Verf. der C h e m i n o v a G .  m. b. H., 
Berlin SW 48, unter Benutzung von Waschól, bei Bzn. von Vaselinól, bei Bzl. yon 
Waschól des Solyaytyps. (Gummi-Ztg. 43. 1294—95. 8/3. Essen-R.) E sch .

Soc. Italiana Pirelli, Mailand, Pirelli, Hersłellung von Kautschukgegenstanden 
aus Kautschukmilch. Bei der Herst. verwendet man elektr. geheizte Formen. (E. P. 
301 477 yom 30/11. 1928, Auszug veroff. 23/1. 1929. Prior. 30/11. 1927.) F r a n z .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, R. F. Mc Kay und W. H. Chapman, Erding- 
ton, Birmingham, Hersłellung von Kautschukscliichten. Man schlagt den Kautschuk 
aus einer wss., gegebenenfalls m it einem Schutzkolloid usw. yersetzten, unvulkani- 
sierten oder yulkanisierten Kautschukmilch auf elektrophoret. Wege nieder, troeknet 
teilweise u. bringt ihn dann auf ein endloses Band m it glatter Oberflache. Nach dem 
yollstiindigen Trocknen wird die Kautschukschieht abgezogen. Man kann hiernach 
Gewebo m it einem Kautschukuberzug versehen, indem man das Gewebe auf dic m it 
der Kautschukschicht versehene Trommel prcBt; das Verf. kann erforderlichcnfalls 
auf der anderen Seito des Gewebes wiederholt werden. (E. P. 301 367 vom 25/7.
1927, ausg. 27/12. 1928.) F r a n z .

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, D. F. Twiss und E. A. Murphy, Birmingham, 
Hersłellung von Kautschukschichten. Zum Oberziehen von Gewebo zerstaubt man eine 
konz., erforderlichcnfalls m it den ublichen Zusatzstoffen versetzte Kautschukmilch u. 
geht m it dem Gewebe uber einen erwarmten Tisch, daB das W. yerdampft, bevor 
wcsentlichc Mengen des W. in  das Gewebe eingedrungen sind. Zur Herst. yon K aut
schukschichten zerstaubt man dic konz. Kautschukmilch auf glatte oder m it Mustern 
yersehenc Fliichen. (E. P. 302 201 vom 12/8. 1927, ausg. 10/1. 1929.) F r a n z .

Rubber Latex Research Corp., iibert. von: W. B. Wescott, Boston, V. St. A., 
Kautschukmassen. Man yermischt faserige Fiillstoffe m it yerd. Kautschukmilch, die 
Hamoglobin u. ZnO enthalt, troeknet u. zerkleinert oder zerschneidet. Man erhiilt 
eine nicht klcbende, formbare M. Man yermischt z. B. 3 Teile Hamoglobin m it verd. 
8 Teile K autschuk enthaltender Kautschukmilch, 3,2 Teilen Schwefel u. 28,2 Teilen 
Blciglattc, ZnO, Bauxit, B aryt u. Kreide, man riihrt u. erwiirmt, bis eine teigahnliche M. 
entstanden ist. Hicrzu g ibt man 60 Teile kurzfascrigen Asbest, troeknet, zerkleinert u. 
siebt durch Siebe m it yerschieden groBer Maschenwcite. Das Pulver wird dann bei 
Tempp., dio uber dem F. des Schwefels liegen, zu Gegenstanden gepreBt. (E. P. 302 151 
yom 13/11. 1928, Auszug ycróff. 6/2. 1929. Prior. 10/12. 1927.) F r a n z .

Rubber Latex Research Corp., ubert. von: W. B. Wescott, Boston, V. S t. A., 
Hersłellung von KautschukschlaucJien. Man iiberzieht eine Form wiederholt m it ver- 
dickter, m it den ublichen Zusatzen yersetzten Kautscłiukmilch; yor dem Aufbringen 
eines neuen Uberzuges wird jedesmal getrocknet. (E. P. 302182 yom 10/12. 1928, 
Auszug ycroff. 6/2.1929. Prior. 10/12.1927.) F r a n z .

Soc. Italiana Pirelli, Mailand, Italien, Hersłellung von Kautschukschlauchen aus 
Kautschukmilch. Man geht m it einer erwarmten Form aus Metali usw. durch einen 
Behalter m it gekiihlter Kautschukmilch, troeknet u. yulkanisiert auf der Form. Die 
Kautschukmilch wird in  dem Behalter auf moglichst gleiche Temp. Oberfliichen- 
hóhe gehalten. (E. P. 301 476 yom 30/11. 1928, Auszug yeróff. 23/1. 1929. Prior. 
30/11. 1927.) F r a n z .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, iibert. yon: S.M.  Cadwell, 
New York, V. St. A., Vulkanisation von Kautschuk. Ais Yulkanisalionsbeschleuniger 
verwendct man hydrolysiertc, halogenfreie D eriw . yon Aldeliydkondensationsprodd. 
Man erhitzt das Prod. aus Hepłaldeliyd u. A nilin  m it HC1, wascht die erhaltene ólige 
Schicht m it W. Beim Erwarmen der Waschwasser m it NaOH scheidet sich der Vul- 
kanisationsbeschleuniger ais Ol aus. (E. P. 302 176 yom 5/10. 1927, Auszug veroff. 
6/2. 1929. Prior. 1/11.1926.) F r a n z .

130*



1996 H XV1. N a h r u n g s m i t t e l ; G e n u s z m i t t e l  u s w . 1929. I .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kiinstlicher Kautschuk. Man 
erhalt Massen aus kiinstlichem Kautschuk dureh Vermischen von verschiedcnen Poly- 
merisationsprodd. desselben KW-stoffes der Butadicnreihe. Man polymerisiert Isopren 
m it Na bei 35° 11, 13, 15 u. 17 Tage, wascht die crhaltenen Polymerisationsprodd. 
m it CH30 H  u .  W. u .  miseht auf Walzen. Man emulgiert Isopren m it einer Lsg. von 
Na-Oleat u. poljTnerisiert bei 60° 15, 17, 19, 21 u. 23 Stdn., die crhaltenen salineartigen 
Massen werden m it W. yerd., yermischt u. koaguliert. Man kann die so crhaltenen 
sahneartigen Massen aueh m it dem aus Isopren dureh Polymerisieren m it Na bei 35° 
in  13 Tagen, Waschen m it CH3OH u. W. u. Trocknen erhaltenen Polymerisationsprodd. 
auf Walzen yermischen. (E. P. 302733 vom 20/12. 1928, Auszug yeroff. 13/12. 1929. 
P r:or. 21/12. 1927.) F r a n z .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
W. Peyer und H. Imhof, Uber alte und neue Nahrmittel und Nahrungsmittel. 

Zusammenstellung yon Analysen alterer u. neuerer Nahrmittel u. Nahrungsmittel nebst 
Betrachtungen iiber den daraus abzuleitenden Nałir- u. therapeut. W ert. Vitamin- 
Weizenkeime (Dr. CHRIST. B r u n n e n g r a b e r , Schwaan i.Meckl.): W. 7,8%, Min. 
5,0°/o; TJnl.: Spuren; A .-Extrakt: 7,6%, PAe.-Extrakt 7,3% (griesiges, hellbraunes, 
halbfcstes F ett); Rohfaser 2,82%; N : 3,605%, Rohprotein 22,55%; N-freie Extrakt- 
stoffe 45,47%. — Materna (Icandiert) (Dr. V o l k m a r  K lo pfe r , Dresden-Leubnitz): 
W. 9,0%: Min. 5,6%; TJnl.: 0%; A.-Extrakt 8,0% (grunbraunliches Ol); PAe.-Extrakt 
7,4% (honiggelbes Ol); Rohfaser 2,48%; N : 5,2%; Rohprotein 32,6%; N-freie E xtrakt- 
stoffe 42,3%. 2 Abb. yon Keimlingsgewebe u. Vegetationskegel. — Kartoffelkinder- 
mehl „Lawdin“ ( L a n d w i r t s c h a f t l .  I n d u s t r i e -  u. H a n d o l s g e s . , 
Schwiebus): W. 9,10%; Min. 3,21%; Unl. 0,37%; Rohfett (PAe.) 0,17%; Rohprotein
6,34%; Rohfaser 2,34%; N-freie Extraktstoffe 78,84%. Yff. empfehlen das Prod. ais 
Tauschnahrung bei Fettsucht. Mkr. sind fast nur unyerletzte Starkekomer in  dem 
leicht gerósteten Prod. zu erkennen. — Hafer-, Weizen- u. Roggenflocken (Dr. V o lkm a r  
K l o p fe r , Dresden-Leubnitz) sind unter Benutzung enzymat. Vorgtinge bei Tempp. 
unter 40° unter Schonung des Lecithins hergestellt. Analysenergebnisse in  der Reihen- 
folge Roggen, Hafer, Weizen: Feuchtigkeit: 9; 9; 7,3%; Min.: 2; 2; 2,2%; Unl.: 0,3; 
0,7; 0,3%; F ett: 1,55; 6,10; 1,50%; N : 1,75; 2,10; 1,96%; Protein: 10,93; 13,14; 
12,26%; Rohfaser: 2,84; 3,05; 3,52%. — Lecithin-Eiwei/3 Dr. Klopfer (Glidine) (Herst. 
ders.): Feuchtigkeit 8,1%; Min. 1,75%; N  13,65%; Rohprotein 85,32%; A .-Extrakt 
0,5%; Leeithin 0,992%. — Gerostete Ndhrflocks ( D e u t s c h e  N a h r f l o c k c n -  
w e r k e B r e i s a e h ,  Berlin): Feuchtigkeit 12,5%; Min. 2,4%; Unl. 0; PAe.-Extrakt 
0,2%; N  l,26°/0; Rohprotein 7,88%; Rohfaser 2,0%; N-freie Extraktstoffe 77,02%. 

•Entkeimter, entolter, aufgeschlossener Mais, leicht geróstet. Caloriengeh. 3800. — 
Vitaminose „Dr. Klopfer" (Dr. Y. K l o p f e r , Dresden-Leubnitz): Sirupose, dunkel- 
olivgriino FI. K alt gewonnener Prefisaft aus Spinat u. reinem Honig. Rk. sauer;
D .15 1,2879; Trockenruckstand 65,8%; Min. 2,35%; Invertzucker 48,9%; Gesamt- 
zucker 63,2%; freie Saure (ais Apfelsaure) 0,938%; fluchtige Saure (ais Essigsaure) 
0,534%. — Fleischextrakte und dereń Ersatzstoffe: Dardez-Kraftsaft ( K i b o  C h e m . - 
p h a r m .  G e s . ,  F rankfurt a. M.): Dickfl., schwachsalziges E xtrak t. R k.: sauer; 
Trockenruckstand 60,8%; Min. 11,3%; N  7,0%; Rohprotein 40,75%; verdauliche 
N-Substanz (nach P o p p) 42,5%; NaCl 2,9%; K reatinin vorhanden, Hefe nicht nach- 
weisbar. Das Mittel is t zu den besten zu rechnen, aueh wegen des niedrigen NaCl-Gch.
—  Valentines Meat Juice (Va l e n t in e s  M e a t .  J u i c e  G e s . ,  Richmond, USA.): 
R k.: sauer; D .15 1,2097; Trockenruckstand 48,4%; Min. 10,9%; N 3,43%; Rohprotein 
21,43%. Kreatinin vorhanden, Hefe nicht. NaCl 2,63%. Naeh K . Mik o  kein Fleisch- 
saft, sondern m it Glycerin versetzte Extraktlsg. — Maceratio Camis des Erganzungs- 
buches: D ,151,0192; Trockenruckstand 5,35%; Min. 1,35%; N  0,583%; Rohprotein
3,675%. — Bovril (B o v  r  i 1, London): Dickfl. E x trak t, Rk. sauer; Trockenruckstand 
55,0%; Min. 17,1%; NaCl 10,5%; N  5,6%; Rohprotein 32,85%. In  W. unl.ca. 10%. 
K reatinin yorhanden, Hefe nicht nacW eisbar. U. Mk. Zusatz sehr feingemahlenen 
Fleischmehls erkennbar. —  Eatan ( E a t i n o n ,  G. m. b. H ., Miinchen): Biaunliche, 
stark salzige FI. R k .: sauer; D.15 1,2483%; Trockenruckstand 25,7%; Min. 19,9%; 
NaCl 17,06%; N  3,75%; Rohprotein 23,62%. K reatinin yorhanden. Hefe nicht nach- 
weisbar. — Okavit ( C h e m .  I n d u s t r i e ,  S tu ttg a rt): Klarę FI. Rk. sauer; D.15 1,2528; 
Trockenruckstand 45,2%; Min. 19,0%; N 3,6%; Rohprotein 22,53%; NaCl 16,0%;
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K reatinin vorhanden, Hefe nicht nachweisbar. — Vials Tonisćher Wein: D .15 1,070; 
Trockenriickstand 21,7%; Min. 0,85%; A. 15,67%; N  0,231%; Rohprotein 1,443%; 
Zucker 14,0%. E n tha lt Fleischsaft. — Sicco Tonisćher Wein: D .16 1,059; Trocken- 
riickstand 20,4% ; Min. 0,60% ; A. 14,63%; N  0,053%; 11 oh protein 0,330%; Zucker 
15,2%. E n tha lt Pepton. — Hefepraparate: Vitam.-R., das hochaktive Yitamin- 
extrakt ( C h e m .  - p h a r m .  F a b r i k  S e d i n a ,  S te ttin ): Braunliche paatóse M. 
Rk. sauer; Trockenriickstand 66,5%; Min. 21,5% (blaulich gefarbt); Schwermetalle 
nicht nachweisbar; NaCl 10,53%; N  4,58%; Rohprotein 28,62%. K reatinin nicht 
yorhanden, Hefe positiv. — Zymaexlrakt (Z y m a , Erlangen): Rk. sauer; Trocken
riickstand 74,05%; Min. 27,15%; N  5,25%; Rohprotein 32,85%; NaCl 17,0%. 
Hefe: + ,  K reatinin: — . — Zyma-Vilan  (Herst. ders.): Klarę, braunlicho Fl. D .15 1,265; 
Trockenriickstand 50,95%; Min. 20,4% ; N 3,4% ; Rohprotein 21,25%; NaCl 17,54%; 
Hefe: + .  Wurzmittel: Maggiumrze: D .36 1,267; Trockenriickstand 47,0%; Min. 
20,34%; NaCl 17,6%; N  3,7% ; Rohprotein 23,12%. — Zyma-Vitaminhefe ( Z y m a ,  
Erlangen): Hellgelbbraunes Pulver. Feuchtigkeit 7,4% ; Min. 10,92%; NaCl 2,1% ; 
N  9,0% ; Rohprotein 56,2%; PAe.-Extrakt- 6,1%. — Pronumla ( C h e m .  F a b r i k  
P r o m o n t a  G. m. b. H ., Hamburg): Feuchtigkeit 4,4% ; Min. 8,2% ; A .-Extrakt 
10,6%; PAe.-Extrakt 9,3% ; Unyerseifbares 1,14%; N  4,64%; Rohprotein 29,0%; 
direkt reduzierender Zucker 20,55%; Rohfaser 2,19%. Mla. Unters. liefert keine 
eindeutigen Anhaltspunkte. — Dinutron ( C h e m . - p h a r m .  A. - G . , Bad Hom- 
burg): Salbenartige, gelbliche M. in Tube. Feuchtigkeit 7,5% ; Min. 0,25%; PAe. 1. 
44,5% ; d irekt reduzierender Zucker 38,0%; N  0,8% ; Rohprotein 5,0%. SZ. des Fettes 
2,4; VŹ. 197; JZ. 65. D.15 des Fettes 0,9244 (Gansefett). Zur epidermalen Ernahrung. 
(Apoth.-Ztg. 44. 120—22. 136—38. 30/1. Halle a. S.) H arm s.

Karl Schmorl, Mehlveredelung. W ahrend die Mehlbleichung die Backfahigkeit 
nicht yerbessert u. lediglich ein besseres Mehl yortauschen kann, bcdeutet die Mehl- 
verbesserung durch Zusatze bestimmter Salze, die die kolloiden Eigg. des Klebers 
beeinflussen, einen F ortschritt besonders fur einheim. Weizensorten, so daS dadurch 
die Einfuhr fremden Getreides bereits merklich eingeschrankt werden kann. (Umschau 
33. 123—24. 16/2.) j& Gr o s z f e l d .

E. A. Fisher und P. Hal ton, Die Beziehung zmschen Wasserstoffionenkonzentration 
und P.ufferungsvermdgen und der Backfahigkeit von Mehl. Teil 1. Bei einem Mehle 
erwies sich die [H '] ais nur von geringem EinfluB auf die Backfahigkeit; bei einem 
Patentm ehle wurde die Teiggarung durch erhóhte [H‘] leicht gesteigert, n icht aber 
■wieder bei einem gewóbnlichen Mehle. Die einzige unverkennbare Wrkg. der [H '] 
bestand in einer Anderung der Zahigkeit des Teiges u. des Brotgeschmackes, aber 
aueh ausgesprochen erst bei einer pH-Abnahme von 0,8. Durch die Bldg. von Sauren 
u. verschiedene andere chem. u. kolloidchem. Umsetzungen bei der Garung wird das 
Endprod. erheblich mehr beeinfluBt ais durch die [H ]  zu Beginn der Verarbeitung. 
(Cereal Chem. 6. 18—33. Jan . St. Albans, England, Research Association of British 
Flour Millers.) Gr o s z f e l d .

L. Karacsonyi, Die Rolle der Kohlenhydrate und Eitceipkórp&r beim, Altbacken- 
werden des Brotes. Nach den Untersuchungsergebnissen erfahren die in W. 1., in  A. 
unl. Kohlenhydrate beim Aufbewahren eine Verminderung um etwa 21—27%, was 
Yf. durch Synaeresis des Starkegels erklart, dagegen werden innerhalb der Fehlergrenze 
die Loslichkeitsverhaltnisse der EiweiBstoffe nicht verandert. Entgegen H o r sfo r d  
(1875) u. K a tz  (ygl. C. 1916. I . 262) nim m t also das EiweiBgel das yom Starkegel 
abgegebene W. nicht auf, hochstens wird es ganz locker, etwa oberflachlich gebunden; 
darin liegt die Erklarung der Beobachtung, daB die in  geschlossenen GefaBen altbacken 
werdende Krume sich feucht anfiihlt. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 56. 479—84. 
Nov./Dez. 1928. Budapest, Techn. Hochsch.) Gr o s z f e l d .

J. L. St. John und C, H. Bailey, Wirkung von Magermilchpulver auf die Garung 
und Wassersloffionenkonzentralion von Teigen. Durch Zusatz von Magermilchpulver 
war die gesamte COg-Entw. bei Hefeteigen erhoht, aueh hoher-ais m it fl. Magermilch, 
aber aueh der C 02-Verlust etwas grofier. Das Teigyol. war prakt. nicht yerandert. 
Der Pufferwert des Pulvers war, gemessen an der [H‘] des frisch angewirkten Teiges 
u. der relatiyen pH-Anderung gegeniiber dem Kontrollteigo erheblich. Im  Hinblick 
auf die Beschleunigung der Garung durch Magermilcbpulver ist es móglich, daB die 
gróBere Teigstabilitat durch dasselbe eine Folgę der geringeren [H']-Anderung ist. 
(Cereal Chem. 6. 51—59. Jan . St. Paul, Minn. Univ.-Farm.) Gr o s z f e l d .
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R. M. Ladd, Modeme Backpulver, Zusammensetzung, Herstellung wid backtechnische 
Eigenscliaften verschiedener Gemischtypen. Zusammenhangende Besprechung, im be- 
sonderen auch der Zulassigkeit eines Zusatzes von Al-Salzen. (Canadian Chem. Metallurg. 
13. 308—09. 323. N oy. 1928. Hamilton, Ont., Egg-0 Baking Powder Co.) Gr o ś z f e l d .

Norman C. Wright und Jaeob Papish, Die anorganisćhen Bestandteile der Milch. 
Durch spektroskop. Unters. der Milchaschen im Liehtbogen zwisehen 2 reinen Graphit- 
elektroden gelang es auBer den bisher in  Milch nachgewiesenen Bestandteilen noch Si-
B, Ti, V, Rb, L i u. Sr nachzuweisen. Boi einer Probe, bei der das Spektrogramin auf- 
fallig groCc Cu-Mengen anzeigte, handelte es sich um Trockenmilch, in oinem anderen 
Falle, in dcm dio Milch durch gróBeren Zn-Geh. auffiel, wurde nachtriiglich erm ittelt, 
daB dio K uh in  der Niihe einer Zn-Schmelze geweidet hatte. (Science 69. 78. 18/1. 
Franklin, PA., The Hajinah Dairy Rcs. Inst., Scotland.) Gr o ś z f e l d .

Owen E. Williams, Hitzebehandlung ais WertJaktor fiir Trockenmagermilch. Ver- 
gleichende Vorss. ergaben, daB hohe Erhitzung (83°) von Magermilch vor der Ver- 
arbcitung auf Trookcnmilch ein Prod. liefert, -welehes sich beim Auflósen durch hohe 
Viscositat auszoichnet u. deshalb besser zur Herst. von Eiscrcme gceignet ist ais ein 
Prod. aus niedriger (63°) erhitzter Magermilch. (Ice Cream Trade Journ. 25. No. 2. 
77—78. Febr.) Grim m e .

L. L. van Slyke, Eine Zusammenfassung der TJntersucliungen iiber Casein und 
einige ihrer Anwendungen. Kurze zusammenhangende Beschreibung der in der Chemie- 
abtoilung in  genannter Station 1901—1918 ausgefiihrten Arbeiten ubor Kuhmilch- 
casein m it besonderer Bcriicksichtigung ihrer Anwendung auf das Kiisereigewerbe. 
(Buli. Now York State agricult. Expcr. S tat. 1928. Tcchn. Buli. Nr. 149. 3—41.) Gd.

Chr. Barthel, E. Sandberg und E. Haglund, Untersuchungen aber das Lab im  
Kasę. Genauere Beschreibung der Technik zur Gewinnung von PreBsaft aus Kase 
(vgl. C. 1928. I. 2548). Die Unters. verschiedener Kasesorten ergab stets Lab in akt. 
Zustande, auBer boi Emmenthaler Kase, was durch das Erhitzen des Bruchcs auf 55—56° 
bei der Herst. des Kiises erklart wird. Dessen Reifung beruht also vorwiegend auf der 
Wrkg. der proteolyt. Enzyme der Milchbakterien. Unterss. iiber die Koagulations- 
fahigkeit von PreBsaft aus demselben Kase bei yerschiedenen Reifungsstufen gegeniiber 
Milch ergab eine Zunahme der Fahigkeit m it fortschreitender Reifung. Es scheint 
also, daB das sofort nach der Kasebereitung vom Paracasein absorbierte Lab m it fo rt
schreitender Zers. des Paracascins durch die Reifung allmahlich wieder frei wird. 
(Lait 8. 762—68. 891—97. Dez. 1928. Stockholm, Station Centrale d ’expćrienccs 
Agricoles a Exporimontalfaltot.) GROŚZFELD.

G. B. van Kampen, Ndhrwert extrahierter Viehfuttermittd. Vf. fand in  dem durch 
E strak tion  m it Trichlorathylen (Tri) erhaltenen Sojamehl (Tri-Mehl) erheblich weniger 
Phosphatide (0,89—0,90°/0) ais in  Bzn.-Mehl (1,61—1,63°/0); Abspaltung von HCl 
bei der Extraktion m it Tri is t auf das Ergebnis ohne EinfluB. Fiir die bei Verfiitterung 
von Tri-Mehl beobachtete sogenannte Brabanter oder Durener Kranklieit, gekenn- 
zeichnot durch dauernde Verminderung der weiBen Blutkórperchen betrachtet Vf. 
ais Ursache den Mangel an lebenswichtigen Stoffen (Phosphatiden u. a.), die durch 
T ri ausgezogen werden. Der Gesamt-P20 5-Goh. ist im  Tri-Mehl nicht erheblich ver- 
m indort; dagegen wurde aus m it Bzn. entfettetem  Sojamehl durch nachfolgende 
Extraktion  m it Tri, Lsg. des Extraktcs in  Bzn. u. Stehenlassen eine geringe Menge 
eines gelbbraunen wachsartigon Stoffes m it 42,9°/0 Asche, viel P„05, ziemlich viel CaO, 
wenig MgO u. merkwurdigerweise viel SiO» erhalten. (Chem. Weekbl. 26- 98— 101. 
16/2.) '  Gr o ś z f e l d .

S. W. Snyder, Identifizierung von Teerfarbstoffen in  Nahrungsmitleln. Isolierung 
der Farbstoffo u. die Mittel zu ihrer Erkennung sind besehrieben. (Textile Colorist 
51. 39— 42. Jan .) Su v e r n .

A. C. Rottinger, Bericht iiber eine Halb-Mikromethode zur Kleberbestimmung in  
Mehlen. Hinweis auf das Verf. von R o tt in g e r  u . W o id ic h  (C. 1928. II. 949). (Mikro- 
chemie 7. 106—09. Wien X V III, Lebensmittelversuehsanst. der Industrie, des Handcls 
u. des Gewerbcs.) Gr o ś z f e l d .

Thales Andreadis, Ober den Nitratgehalt des Tabaks und iiber eine Fehlerąuelle 
der bisherigen Bestimmungsmetliode. Vf. stellt fest, daB bei der N itratbest. im Tabak 
nebon NO noch C02 entsteht. Dieses wird durch KOH entfernt. DaB das restliche 
Gasvol. tatsachlich nur NO ist, ergibt die Ubereinstimmung m it der grawimetr. Best. 
des NO,' ais N itronnitrat. Das bei der volumetr. Best. gebildete CO, entstam m t der
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Einw. der h. HCl auf Pektin, denn neben C02 entsteht Furfurol. (Biochem. Ztschr. 
2 0 4 . 484—92. 14/1. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) E n g e l .

G. D. Elsdon und J. R. Stubbs, Das Refralctometer in  der Milchanalyse. Im  
AnschluB an friihere Arbeiten (C. 1 9 2 8 . I. 2471) weisen dio Vff. darauf hin, daB die 
auf dem Welt-Milchwirtschafts-KongreB 1928 von Joh n  H a n l e y  gemachten Mit- 
teilungen insofern krit. zu botrachten sind, ais die von ihm angegebenen Analysen 
ohne vorherige Feststellung der Aciditiit der Milch ausgefuhrt worden sind u. somit 
vollkommen wertlos sind. (Journ. Soc. chem. Ind. 4 7 . 1145—46. 2/11. 1928. Liver- 
pool.) J u n g .

O Bischoff, Die Geschmacksprobe und die Chlorbeslimmung ais wertvolle Hilfs- 
mittel zur Erkennung pathologischer Milch. Die Erhóhung des Cl-Geh. gibt sich bereits 
bei Mengen von 0,13 g Cl/100 ccm an im Geschmack zu erkennen. Gesundheitliche 
Schaden beim Kosten von galtstreptokokkenhaltiger Milch ha t Vf. an sich selbst 
dann nicht bemerkt, wenn er etwas von der Milch abschluckte. Auf den groBen W ert 
der Cl-Best. nach D r o st  (C. 1 9 2 3 . IV. 737), besonders auch bei Verwendung der 
sogenannten Martitis-Luttkeschen Lsg. wird hingewiesen. Letztere Lsg. wird er
halten, indem man den Inhalt eines Fixanalróhrchens 0,1-n. AgN03 +  400 ccm 25°/„ig. 
H N 03 -i- 250 ccm k. gesatt. Lsg. von (NHt)Fe(SO,,)2-12 H 20  auf 11 bringt. 10-ccm 
Milch u. 5 ccm dieser Lsg. werden miteinander gemischt u. dann m it 0,1-n. NH,CNS- 
Lsg. bis zur bleibenden Braunrotfarbung titriert. Die Beurteilung auf Grund des 
Cl-Geh. allein versagt jedoch in  etwa 25% aller Falle u. is t daher durch mkr. u. kul- 
turelle Prufung zu erganzen. (Dtsch. tieriirztl. Wchschr. 37 . 147—51. 9/3. Kiel, Pr. 
Vers.- u. Forschungsanst. f. Milchwirtschaft.) Gr o s z f e l d .

P. Weinstein, Nachweis des Erhiizungsgrades der Milch. Bcsclireibung eines 
Arbeitsganges zur Erkennung der Warmevorbehandlung von Mischmilch: Im  Pasteur 
auf 85° 1 Min. erhitzte Milch gibt negative BOTHERFtJSSERsche Bk. (B.), Milch, 30 Min. 
auf 70° zeigt B. positiv, SCHARDiNGERsche Bk. (Sch.) negativ, erhohte Sedimente. 
OrdnungsmiiBig dauererhitzte Milch gibt B. positiy, Sch. ebenfalls (10—11 Min.), 
Katalasewert (K.) von hoehstens 8— 10 ccm 0 2 fiir 100 ccm Milch, ist aufrahmungs- 
fahig. Ungeniigend dauererhitzte Milch zeigt K. iiber 10, bei groben Fehlern auch 
positive Amylaserk. (A., Prufungsvorschrift dafiir im Original). Milch, die nur 54— 55° 
erhitzt war, gibt starkę A. wie bei n. Milch, Farbung der aufgerahmten Fettschicht 
hellblau. Bohmilch in Mischung m it erhitzter Milch g ibt stark  positive A., hellblauo 
Farbung der Bahmschicht, erhóhtes Sediment, yermehrte K ., je nach Mischungs- 
verhaltnis, davon auch Sch. abhangig. Nach T ó d t  auf 85° erhitzte Milch unterscheidet 
sich nicht von sonstiger hoch erhitzter, auf 75° zeigte sie wesentlich hóhere Sediment- 
bldg., auf 72° positive A., niedrigen K., auffallend hohe Sedimentbldg., hellblaue Farbę 
der Bahmschicht. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 5 6 . 457—67. Noy./Dez. 1928. Bochum, 
Chem. Untersuchungsamt.) Gr o s z f e l d .

M. Schwarz, Zum Nachweis von Abortus-Bangbakterien in  der Milch. Beschreibung 
eines m it dem Nachweis der Tuberkelbazillen im gleiehen Tiervers. verbundenen 
Arbeitsverf., bei dem die Milch geschleudert u. dann Bahm u. Bodensatz nach Mischung 
einem Meerschweinchen intram uskular eingespritzt werden. Nach 4—6 Wochen wird. 
das Tier getotet u. die Diagnoso durch Agglutination in dem beim E ntbluten gewonnenen 
Serum gestellt. Niihere Beschreibung der Einzelheiten im Original. U nter 94 Markt- 
milchproben wurde so 39-mal Abortus Bang gefunden, in  9 der Falle auBerdem die 
Bakterien in  Beinkultur aus der Milz der Meerschweinchen gewonnen. Agglutinations- 
tite r  der Seren bis 1: 400. Komplementbindung in  2 Fallen noch m it 0,005 ccm. 
Hilufig knotige MilzvergróBerung. (Ztschr. Fleisch-, Milchhyg. 39 . 175—76. 15/2. 
Hamburg, Bakteriol. Station des Veterinarwesens.) Gr o s z f e l d .

G-. Rodillon, Zur Bestimmung der Cldoride in  der Milch. Gegeniiber krit. Be- 
merkungen von B a q u e t  u. K e r l e v o  (C. 1 9 2 8 . I . 1468) weist Vf. nach, daB die Ein- 
wiinde gegen sein Klaryerf. m it CC13-C 00H , das sehr einfaeh in der Ausfuhrung ist, 
nicht zutreffen. Geh. an Cl'-Ionen in  CC13 • COOH des Handels is t sehr selten u. dann 
leicht durch Blindyerss. zu berucksichtigen. Zur Best. der Lactose kann die FI. einfaeh 
m it CaC03 neutralisiert werden. SchlieBlich ist CCl3-COOH kein teures Beagens. 
(Ann. Falsifications 21 . 576—78. Dez. 1928.) Gr o s z f e l d .

Georges Wisner, Frankreich, Erhaltung des Kaffeearomas. Man kiihlt den Kaffee 
nach dem Rósten sehr schnell ab u. iiberzieht die Oberflache der Bohnen m it einer
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sehr feinen Schicht von hochmolekularen gesatt. Fettsauren, wie Palmitin- u. Stearin- 
saure. (F. P. 650 938 vom 19/8. 1927, ausg. 12/2. 1929.) S ch utz.

O. Meyer-Keller & Cie., Luzern, Haltbannachen. von safthaltigem Futter. Die 
Futtermasse wird mittels unisoliertcr, an die Niederspannungswicklung eines Trans
formatora angesehlossener Heizkórper erwarmt. Ais solcho konnen unisolierte Metall- 
seile, die im Futtcrstock Yerteilt sind, dienen. (D. R. P. 472 570, KI. 53 g vom 19/6. 
1923, ausg. 1/3. 1929.) _______ _______  Sch utz.

Uber MilcMalschung und Milchprobenahme. Aus dem Chomisohen Institut. Kiel: PreuB.
Versuchs- und Forschungsanstalt f. Milehwirtscliaft 1929. (4 S.) 4°. =  Flugblatter
d. PreuB. Versuclis- u. Forschungsanstalt f. Milchwirtschaft, Kiel. Flugblatt Nr. 2.
p. nn. M. —.10.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Colin H. Lea, Die Glyceride der Kakaóbutter. Die schon fruher von K limo NT 

vermutete, Idirzlich von H il d it c h  u. L e a  (C. 1928-1. 1339) wahrscheinlich gemaehte 
Zus. der K akaóbutter wird hier durch weitere Verss. gestiitzt. Die Unters. verschie- 
denster F ette  nach der Oxydationsmethode mittels KJMnO* in Aceton ha t gezeigt, 
daB in Saatfetten, im Gegensatz zu Tierfetten, gleichmaBige Verteilung der gesatt. 
u. ungesatt. Fettsauren auf den Glycerinrest s ta tth a t; einfache Triglyeeride sind selten. 
(Vgl. auch Co l l in  u. H il d it c h , C. 1928. I I . 2607.) Die untersuehte K akaóbutter 
ha tte  Verseifungsaquivalent 289,6, Jodzahl 37,1, 0,2% Unverseifbares. Die ent- 
sprechenden Werte der Fettsauren waren 276,8, 38,4 —. Zus. der Fettsauren auf Grund 
der Pb-Salz-A.-Methode: 24,4% Palmitin-, 34,5% Stearin-, 39,1% Ol- u. 2,0°/0 Linol- 
saure. — Die Permanganatoxydation in  Aceton (genaue Beschreibung im Original) 
Yollzieht sich boi K akaóbutter besonders schwierig. Sie ergab, daB nur 2,5% vóllig 
gesatt. Glyceride, wahrscheinlich Palmitostearin, vorliegen, wobei das Verhaltnis 
Palm itin-: Stearinsaure ca. 2 :1  ist. Aus diesem Prozentgeh., seinem Aquivalent u. 
dem des Gesamtfettes, ferner aus dem Betrag an ungesatt. Sauren darin laBt sich be- 
rechnen, daB der Geh. der K akaóbutter an Glyceriden m it 1 Ólsaurerest u. zwei Resten 
gesatt. •Sauren (ca. 10% Oleodistearin, ca. 55%  Oleopalviitostearin) zwischen 73 u. 
85%  liegen muB. Der Geh. an Glycerid m it 2 Ólsaure neben 1 gesatt. Saurerest (wohl 
Stearinsaure) diirfte 16%, derjenige an Triolein (?) 4%  betragen. Das Molverhaltnis 
der gesatt. Sauren zu den dam it in  gemischten Glyceriden verbundenen ungesatt. 
Sauren is t 1,4: 1 u. stim m t uberein m it dem bei Cocos- u. Palm kem fett gefundenen 
Yerhaltnis. Diese Berechnungen werden gestiitzt durch die Unters. der Monoazelain- 
glyceride in  den Oxydationsprodd. Solche fanden sich, wie durch Fraktionierung iiber 
die Li-Salze gezeigt wird, in  einer Menge, die ca. 53% der B utter entspricht, was die 
Isolierung durch Krystallisation u. ais Na-Salze bestatigt. Oleopalmitostearin ist 
der Hauptbestandteil der Cacaobutter, der ih r die kennzeichnenden Eigg. yerleiht. 
(Journ. Soc. chem. Ind. 48. T 41—46. 22/2. Liverpool, Univ.) He l l e r .

G. Collin, T. P. Hilditch und C. H. Lea, Die Glyceride eines Hctmmeltalges. 
Wie schon fruber gezeigt wurde (Co l l in  u. H il d it c h , C. 1928- n .  2607; vgl. auch 
Y orst. Ref.), enthalten tier. F ette im Gegensatz zu Pflanzenfetten betracbtliche Mengen 
vollstandig gcsattigter Glyceride. Dies wird an einem Hammeltalg (Verseifungsaquivalent 
285,4, Jodzahl 41,2) esemplifiziert. Die Fettsauren bestanden, in  der ublichen Weise 
bestimmt, aus 4,6% M yrislin-, 24,6% Palmitin-, 30,5% Stearin-, 36% Ol- u. 4,3% 
Linolsaure. Die Osydation geschah wieder m it aceton. KMnO.,, nur wurden die sauren 
Oxydationsprodd. ausschlieBlieh m it verd. N H 3 entfem t. — Vóllig gesatt. Glyceride 
fanden sich in  einer Menge Yon 26%. Sie bestehen, wie die fraktionierte Krystalli
sation zeigt, aus Tristearin, Palmitodistearin u. Dipalmitostearin. Palmitinsaure be- 
findet sich zu 50,2%, also sta rk  Yorherrschend, in  diesen Glyceriden, wahrend Stearin
saure hauptsachlich in  den gemischten Glyceriden erm ittelt wurde. In  den ungesatt. 
gemischten Glyceriden is t das MolYerhaltnis der ungesatt. zu den gesatt. Sauren wie 
1: 0,9. RechnungsmaBig ergibt sich folgende Zus. des Talges: Vollig gesatt. Glyceride 
26% , einfach ungesatt.-zweifach-gesatt. Glyceride 30—52%, zweifack-ungesiitt.-ein- 
fach-gesatt. Glyceride 44—0% , dreifach ungesatt. Glyceride 0—22%. (Die Unters. 
der Oxydationsprodd. mittels fraktionierter Krystallisation dcutet allerdings auf einen 
nur geringen Betrag an Triolein). — Vff. geben der Meinung Ausdruck, daB noch mehr 
ais im Geh. an Yollig gesatt. Glyceriden der Unterschied zwischen Pflanzen- u. Tier-
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fetten sieh ausdrueke in  dem Verhaltnis, in dem gesatt. u. ungesatt. Fettsauren in den 
gemischten Glyceriden yorhanden sind. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. T 46—50. 22/2. 
Liverpool, Univ.) H e l l e r .

Eibner, Zum  Stand der Olforschung. Das Holzól wird jetzt qualitativ  iiber das 
Leinol gestellt, weil es im Gegensatz zu den iibrigen Olen ein aus hauptsachlich ein- 
saurigen Glyceriden bestebendes Ol ist, u. weil die ungesatt. Saure, aus dereń Glycerid 
es hauptsachlich besteht, die am starksten ungesatt. ihrer Gruppe ist, u. deshalb das 
rasche Trocknen der Holzóle verursacht. Nach dem neuesten Stand der Frage des 
Oltrocknens wird dieses am noch nicht kolloiden, frischen Ol durch einen Autoxy- 
dationsvorgang eingeleitet, dessen Prodd. Kolloidnatur annehmen. Studium des Triib- 
auftrocknens (Eisblumenbldg.) des Holzols, gleiche Beobachtung m it einem am Leinół 
isolierten Glycerid. Es ergibt sieh daraus, daB die friiher angenommenen Besonder- 
heiten beim Holzóltrocknen nicht bestehen. (Farbę u. Lack 1 9 2 9 . 115—16. 6/3. 
Miinchen.) K o n ig .

K. Lóffl, jDie Frage der Feriesserung der Fałrrikation von Speiseolen und Fetten. 
An die Industrie der F ette  u. Speiseóle werden Forderungen bzgl. des Vitamingeh. 
der Ole u. F ette  bei der Herst. von Speisefetten u. eine physiolog. riehtigere Zus. der 
Kunstspeisefette gestellt. (Chem.-Ztg. 53. 125—26. 13/2. Berlin.) J u n g .

O. E. Steuer, Ferfdrbung und Banzidildt. Yf. te ilt einige Beobachtungen aus 
seiner Praxis m it, wonach der Geh. der Grundseife an freiem Alkali fiir die Flecken- 
bldg. u. R anziditat von Toiletteseifen yerantwortlich sei. Die Hydrolyse war am 
geringsten in  einer Seife m it 53% Fettsaure u. 0,4% freiem Alkali. (Amer. Perfumer 
essential Oil Rey. 23 . 771—75. Febr.) H e l l e r .

Jiro Mikumo, Auflósung von Seifen in  Wasser. Unter Anwendung des App. von 
S h u k o f f  u . S c h e s t a k o f f  wurde der Lósungsyorgang reiner Seifen — NaOl, N aP , 
NaOl-NaP  — u. einer Probe kauflicher Toilettenseife untersucht. Im  allgemeinen 
nim m t die Lóslichkeit von Seifen plótzlich in der Nahe des F . der Fettsauren zu. Unter- 
halb des F. yerlauft der Lósungsyorgang hauptsachlich molekular, hydrolyt. u. selektiv; 
oberhalb des F. yerlauft die Auflósung grundsatzlich kolloidal, rasch u. gleichmaBig. 
Hydrolyse findet nicht s ta tt. Eine Tabelle bringt die Versuchsergebnisse fiir eine 
Mischseife, NaOl-NaP, 4 g  m it 30% W. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 32. 
7 B—8 B. Jan.) K. W o l f .

Emil J. Fischer, Wollfett und Wollfettpraparate. Gewinnung, Aufarbeitung 
u. Zerlegung, sowie die verschiedenen Anwendungsmóglichkeiten des Wollfettes sind, 
vorwiegend an Hand der Patentliteratur geschildert. Angabe der Zus. einiger chem.- 
techn. Priiparate. (Alg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 111—14. 6/3.) H e l l e r .

Diianebier, Fettgemnnung aus Abwassern auf Schlachthófen. Die neuen Breslauer 
Fettfanger, die sieh ausgezeichnet bewahren, werden im Bilde vorgefuhrt. (Gesund- 
heitsing. 52. 156. 9/3. Breslau.) Sp l it t g e r b e r .

Alphons Steger, Zur Unvollstdndighdi der bisherigen Fettanalyse. W ichtigkeit 
der Jodzahl bei der Analyse von Holzól u. Leinol. Die Best. wurde nach der WlJS- 
schen Vorschrift dui-chgefiihrt, wobei ausreichende K ontaktdauer yon groBer Wichtig
keit ist. Die Priifung, ob neben Addition auch Substitution sta ttfindet, yerlief in 
bezug auf letztere negatiy. Es wird empfohlen, die Jodzahlen in den Gesamtfettsauren 
nach Entfernung des Unverseifbaren zu bestimmen. (Farbę u. Lack 1 9 2 9 . 113— 14. 
6/3. D elft [Holland].) KÓNIG-

J. GroBfeld und A. Miermeister, Nachweis von Cocosfett und Palmkernfett durch 
Priifung auf Laurinsaure. Anwendung des Vęrf. der Vff. (ygl. C. 1 9 2 9 . I. 1159) auf 
genannte F ette  u. dereń Nachweis: A. 1—100 mg des Fettes werden m it 2,5 ccm 0,5-n. 
alkoh, KOH im Reagensrohr yerseift, Trockenruekstand gel. in  2 ccm W., gemischt 
m it 2 ccm verd. Glycerin (300 g/l) 5 Min. in  sd. W. erwarmt, m it 2,0 ccm MgSO.tLsg. 
(150 g/l) gefallt, h. filtriert. Bei Ggw. vo'n 10% Laurinsaure allmahlich flockiger Nd. —
B. Bei negatiyem Ergebnis wird 1,0 g des Fettes m it 0,4 ccm wss. KOH (1: 1) +  2 ccm 
Glycerin wie ublich yerseift m it 200 ecm W. verd., 50 ccm Glycerinlsg. zugesetzt, 
sd. m it 10 ccm M gS04-Lsg. gefallt, h. filtriert, F iltra t abkuhlen gelassen, auf floekigen 
Nd. beobachtet. Dann m it HC1 ansauem, m it A. aussehutteln, Auszug nach A prufen.
— Nach A erhalt man noch m it 0,3 mg Cocosfett oder Palm kem saft positive Rk., 
nicht m it Myristinsaure oder < 4  mg Caprinsiiure oder < 3 0  mg Nonylsaure; nach B 
waren noch 0,5%  Laurinsaure nachweisbar. Naohpriifung des Destillationsyorganges 
m it Waspcrdampf ergab, daB bei kleinen Konzz. an Laurinsaure u. Myristinsaure 
kleinere Mengen daran iibergehen ais der Ausschuttelungsformel nach D ons (1908)
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entspricht. An bcsonderen Verss. wurde der giinstige EinfluB von Glycerin auf die 
Abtrennung des Mg-Laurates bestiitigt. Weniger giinstig wirkten Zusatze von jSTH4- 
Salzen oder CH3OH. Eine ąuantitatiye Abtrennung der Laurinsaure durch Dest. 
u. Fallung m it MgSO.j wird boi klcinen Konzz. durch Destillationsverluste, bei grofien 
durch Mitausfallung yon Mg-Laurat beeintrachtigt. AuBer in  Cocos-, Palmkern- u. 
Babassofett wurden (kleinerc) Mengen Laurinsaure in Butt&rfett, gehartete.il Erdnupfetten 
u. einem geharteten u. einem nichtgehartcten Gotłonol nachgewiesen. Von ranzigen 
Fetten waren zwei Cottonołe u. ein Oleostearin frei von Laurinsaure, ein gehartetes Erd- 
nuBfett u. oin weiteres gehartetes Cottonól enthielten sio. E in selbstausgezogenes 
ErdnuBfott verhielt sich bei der Probe negativ, dessen Fettsauren nach Oxydation 
m it KM n04 schwach positiv. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 56. 423—37. Nov./Doz.
1928. Berlin, Staatl. Nahrungsmittol-Unters.-Anstalt.) ( Gr o ś z f e l d .

S. Kaloyereas, W. V. Cruess und B. E. Lesley, Zwei neue Methoden zur Bc- 
stimmung des Oles in  den Olivcn. Dio gewohnliche Mothode ha t den Nachteil, daB sie 
zu viel Zeit beansprucht: 12 Stdn. Trocknen, 16 Stdn. Extraktion im Soxhlet. Vff. 
haben zwei Schnellmethoden ausgearbeitet. I. Die erste im Prinzip von W e sso n  
angegebene Methode beruht auf der Best. von nn25 des Oles in Lsg. von Halowaxól 
(a-Chlomaphthalin). Dio groBo V ariabilitat von no von 01ivenolen wird dadurch aus- 
geglichen, daB no einmal in der Lsg., ferner von Ol selbst bestimmt wird. Je  nachdem, 
ob der W ert fiir das reine Ol iiber oder unter 1,467 (Mittelwert aus den Unterss. der 
Vff.) liegt, wird eino entspreehendo Korroktur angobracht. 5 g zerkleinerto 01iven 
werden m it 5 ccm Halowaxdl so lange verrieben, bis sich nu nicht mehr iindert, was 
etwa 15—20 Min. beansprucht. Temperaturkoeffizient der Lsg. 0,0004. (Im Zahlen- 
beispiel des Originals befinden sich zwei Druckfehler! Ref.). — II. Dio zweite Methode 
beruht auf der Veranderung von D .15 der Lsgg. von 01ivenol in  Halowaxól. Die Be
handlung der Friichte dauert fiir diese Bestst. ca. 35—40 Min. Es werden je 50 g Sub
stanz u. Lósungsmm. verwendet. Best. der D. mittels MoHRscher Waage. D. des 
reinen Oles wird n i c h t  bestimmt. Temperaturkoeffizient 0,000 74. Der %-Geh. 
der 01iven kann ausgerechnet werden nach X  =  (S1 — S 2 — 0,0008)/0,002 916, worin 
bedeutet: SL — D .15 des Losungsm., S., =  D. der Lsg.; 0,0008 driickt don konstanten 
EinfluB der anderen Bestandteile auf D. aus. —  Eine weitere Vereinfachung dieser 
Methode besteht darin, daB die 01iven m it der gleiehen Menge wasserfreiem Na2S 04 
u. der Halfte Sand gemórsert u. dann m it der doppelten Menge Tri ca. 1 Stde. unter 
wiederholtem Schiitteln stehen gelassen worden, worauf Best. der D. orfolgt. Tem
peraturkoeffizient 0,000 115 fiir Tri von der D.15 1,4684. — Die Vff. betonen die Ge- 
nauigkeit der hiernach gefundenen Werte, die m it den durch Extraktion  u. Wagung 
ermittelten W erten iibereinstimmen. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 8- 407—15. 1/11.
1928. Univ. Californien.) H e l l e r .

A. Richard, Einige Beaktionen mit Sojaol. Die wichtigste Kennzahl gegeniiber 
Arachisol (84—105) u. Olivenol (78—95) ist die JZ. des Sojaoles (130—142). Ferner 
bewahrto sich folgende F arbenrk .: In  einem Rcagcnsglas werden 10 ccm Ol, 1 ccm 
H N 03 leicht geschiittelt u. dann 15 Min. in sd. W. erhitzt; darauf laBt man erkalten. 
Die ersten beiden Ole liefern in  24 Stdn. eine mehr oder weniger feste (Elaidinierung) 
gelbe M., Sojaol eine rotbraune sehr viseo.se Fl. ohnfe eine Spur fester Stoffe. Die 
Farbę geht bei Mischungen dem Geh. an Sojaol ziemlich parallel. (Ann. Falsifications
2 1 . 579—82. Dcz. 1928.) Gr o ś z f e l d .

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

R. J. Watson, Einige Bemerfomgen iiber Trocknen. H at zirkulierendo Luft be
stim m ter Temp. u. Feuchtigkeit eine Faser auf das Gleichgewieht hinsichtlich der 
besonderen Beschaffonheit der Luft gebracht, so iindert weiterer Umlauf nichts. Will 
man dann der Faser weitere Feuchtigkeit entziehen, so muB man die Luft erhitzen 
oder ihr Feuchtigkeit entziehen oder erhitzen u. andere L uft umlaufen lasson. (Textile 
Colorist. 5 1 . 52—53. Jan .) S u v e rn .

Wilhelm Mayr, Die Baumwolle, ihre Kultur und Verarbeitung. Schilderung der 
K ultur, E rnte, Yerpackung, Offnen, Vorbereitung, Verspinnen. S tatist. Angaben. 
(Melliands Textilbcr. 1 0 . 1—4. 93—95. 173—75. Marz.) SuYERK.

Karl Mickseh, Aus der Geschichte der verschiedenen Seidenarten. Angaben uber
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Natur- u. Kunstseiden, Spinnen- u. Muschelseide. (Kunstsoide 11. 53— 56. 60. 
Febr.) Su v e r n .

E. Molier, Asbest, ein wichtiger Texlilrohstoff. Die Aufbereitung u. das Ver- 
spinnen nach A rt der Strcichgarne, sowie die Verwendung von Asbestfaden im Bau, 
zu Isolierzwecken u. Packungen ist beschrieben. (Ztschr. ges. Textilind. 32. 143—44. 
20/2. Reichenbach i. V.) SuVERN.

M. Neuron, Die Fdbrikation von Pergament. Die einzolnen Arbeitsgange bei der 
Herst. von Pergament worden beschrieben. (Halle aux Cuirs [Suppl. techn.] 1929. 
58—61. 17/2.) S t a t h e r .

V. Possanner, TJntersuchungen uber den Einflu/3 von Sauren und Alkalien auf die 
Schleimbildung bei Zellstoff. Mineralsauren u. Alkalien tragen zu einer Sehleimbldg. 
boi, beeinflussen aber die Eigg. des fertigon Papiers so ungiinstig, daB eine prakt. 
Anwendung der Mittel nicht in Frage kommt. Anders verhalten sich organ. Sauren u. 
anorgan. Salze, z. B. N aN 02, durch sie wird eine Beschleunigung der Sehleimbldg. 
bei der Mahlung hervorgerufen ohne Festigkeitsrerminderung des Zellstoffs. Dio Vor- 
behandlung m it chem. Mitteln wird ais unwirtschaftlich bezoiehnet, von Sonderfallen 
abgesehcn erscheint dio Sehleimbldg. im Stcinzeugholliinder ais billigste. (Zellstoff u. 
Papier 9. 94. Febr. Kóthen.) Su v e r n .

Carl Schwalbe, Die Na/3verkohlung von Holz und Sulfitzellstoffablauge. Vortrag 
iiber das im  Jahre 1924 ausgearbeitete Verf. zur Verkohlung von Sulfitahlauge. m it 
Hilfe einer aus den Schalspiinen erzeugten Adsorptionskohle u. dereń Herst. durch 
Einw. von konz. Chlormagnesiumlsg. oder sonstiger konz. Salzlsgg. u. geringem Saure- 
zusatz. (Metallborse 19- 232—33. 30/1. Eberswalde.) Ju n g .

D. Kruger, Verseifungsversuche an Acetylcellulose. Mit groBem AlkaliiiberschuB
durchgefiihrte Verss. werden beschrieben. Es handelt sich bei der Verseifung yon 
Cellulosetriacetat um eine dreistufige, monomolekulare Rk. Gegen verd. Sauren ist 
Cellit ziemlich bestandig. Acetonlósliclie Acetylierungsstufen treten  im Verlauf der 
Desacetylierung nui' in  untergeordneter Menge auf. (Molliands Textilber. 10. 208— 11. 
Marz.) ‘ SiiVERN.

Samuel Courtauld, Fortschritt in  der Welt-Rayonindustrie. Nach Erórterungen 
iiber Preise u. die allgemeine Lage der Industrie werden die durch feinere T iter u. 
gróBere Festigkeit erzielten Fortschritte besprochen. (Canadian Textile Journ. 46. 
No. 5. 15—16. 31/1.) S u v e rn \

J. A. van Laer jr., Neuerungen auf dem Viscosegebiel. Feinfadige Viseoseseiden 
sind die FF-Seide der V e r e i n i g t e n  G l a n z s t o f  f - F a b r i k e n  A k t . - G o s . ,  
die Summum-Seide der N. V. N e d e r l a n d s c h e  K u n s t z i j d e f a b r i e k ,  dio 
Escorto-Seide der C o u r ta u ld s  L t d .  u. die feinstfadige, die Tramsseide der I. G. 
F a r b e n i n d u s t r i e  A k t i e n g e s e l l s c h a f t .  Die Super-Amum-Oame der 
E  n k a haben den Elementardonier 5. E in Prod. m it m attem Glanz ist das Discrella- 
Oam  der E n k a ,  das naher besprochen wird. (Melliands Textilber. 10. 211—12. 
Marz.) S u v e rn .

H.Russina, Kunstseide. Herst., Farben u. Unterscheiden der wiehtigsten Kunst- 
se idenist behandelt. (Ztschr. ges. Textilind. 32. 44— 46. 61—64. 23/1. Chomnitz.) S uv.

A. Wahl und J. Rolland, Zusammensetzung der Kunstseiden des Handels. An- 
gaben iiber Feuchtigkeit, Asehe, S, Cu-Zahl. Eine Methode zur Best. des S wird mit- 
geteilt. N 0 2-Seide ha t die hóchsto Cu-Zahl, dies wird darauf zuruekgefiihrt, daB 
Cellulose sekundare alkoh. Funktionon hat, die sich m it H N 03 unter Bldg. reduzie- 
ronder Ketone yerestern. Eine Oxydations«Tkg. dor H N 03 kann daneben verlaufen. 
Oxyeellulose in  der Yiscoscscide wird auf Einw. von 0„ auf die Alkalicellulose zuriick- 
gefuhrt. (Rev. gćn. Matieres colorantes, Teinture etc. 1929. 1— 4. Jan.) Su y e r n .

— , Kunstseideribleiche. Das Bloichen m it NaOCl, das Saucrn, Blauen, Trocknen 
u. Avivioren ist beschrieben. (Ztschr. ges. Textilind. 32. 117— 18. 13/2.) SuVERłT.

E. A. Anke, Ausriistungsmaschinen fu r  Kunstseide. Vorr. zum Farben, Trocknen,
Sehlagen, Waschen, Cheyelieren fiir Stranggarn u. Ausriistungsmaschinen fur breite, 
fertigc W are sowie eine Farbemaschine fiir Striimpfo sind beschrieben. (Ztschr. Ver. 
Dtsch. Ing. 73. 290—93. 2/3. Cheinnitz.) SuVERN.

H. Doehner, Eine Methode zur objektiven Feinheilsbestimmung von Wollhaaren 
und Textilfasem. Das Lanameter, zu beziehen von der F irm a L a u te \ 'S C h :la g e r , 
Miinchen, und das Arbeiten m it ihm wird beschrieben. (Melliands Textilber. 10- 195 
bis 197. Marz. Miinchen.) Su v e r x .
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E. Wychgram, Uber die Verwendung des auffaUenden Lichlesbei der mikroskopischen 
Vorzeigung von Teźtilien und Papieren. (Vgl. A. H er zo g , C. 1928. II . 2420.) Fiir 
dio Vorzeigung yon Stoffen wird der Auflichtmikroprojektor von D r. LOSSEN, M e c h.- 
o p t .  G e r a t e b a u ,  Heidelberg empfohlcn. (Melliands Textilber. 10. 197—99. 
Marz.) SijVERN.

C. E. Bahre, Buenos Aires, Fasern. Stengelfasern werden m it einer Zerlegungsfl.
12 Stdn. bei 8 a t in  Ggw. von Cholesterol oder einer daran reiehen FI. gekocht. Man 
hehandelt das Materiał z. B. m it einer ammoniakal. oder alkalicarbonathaltigen Lsg., 
der 10 g Cholesterin pro 1 zugesetzt worden ist. Eischól, Eigelb, Eiól, W ollfett oder 
Hirnsubstanz o. dgl. kónnen verwendet werden. (E. P. 302 052 vom 14/12. 1927, 
ausg. 3/1. 1929.) K a u sc h .

G. A. Mourlaq.ue, Paris, Herslellung von Papierstoff aus pflanzlichem Faser- 
m aterial dureh Behandlung desselben m it Ozon u. K 2C03, das aus Pflanzenasehe ge- 
wonnen wird. An Hand einer Zeichnung is t eine apparative Ausfuhrungsform des 
Yerf. besehrieben. (E. P. 299 965 vom 24/9. 1927, ausg. 29/11.1928.) M. F. Mu l l e r .

H. C. Mitchell, London, Oberflachlich gefarbt iiberzogenes Schreibpapier, das z. B.
m it gefarbtem Wachs oder Paraffin iiberzogen ist. Dureh Schreiben m it einem trocknen 
S tift wird die gefarbte Wachssehicht entfcrnt u. die Schrift sichtbar gemacht. Das 
Papier eignet sieh besonders fiir Schaufensterreklame etc. (E. P. 300 303 vom 10/8.
1927, ausg. 6/12.1928.) M. F. Mu l l e r .

Lakewest Corp., New York, Kappen fiir  Flaschen, insbesondere Milchflaschen. 
Die Kappen bestehen aus mehreren Schichten von Papier, die unter Verwendung 
yon Asphalt ais Bindemittel zusammengehalten werden; auf diese Schicht bringt 
man die auBeren Schichten m it einem Gemisch aus WeiBerden u. Kolophonium ais 
Bindemittel auf. (E.P.  302 767 vom 26/10. 1927, ausg. 17/1. 1929.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Mechanische Cellulose m. b. H., Deutschland, Gewinnung 
von Cellulose. In  Abiinderung des Verf. des F. P. 579237; C. 1925. I . 2519 wurden 
ais Ausgangsmaterial griine u. frisch geschnittene pflanzliche Faserstoffe, wie Bambus- 
rohr- oder Bananenholzschnitzel oder dgl. benutzt, die yorher gewaschen werden, 
um die fl. u. 11. Substanzen zu entfernen. (F. P. 33145 vom 14/3. 1927, ausg. 
16/8. 1928. Zus. zu F. P. 579237; C. 1925. I. 2519.) M.-F. Mu l l e r .

Spicers Ltd. und H. J. Hands, London, Elektrisches Entladen von Filmen. Die 
bei der Herst. yon Filmen aus Celluloseestern oder -athern beim Verdampfen des 
Losungsm. u. Abziehen von der Unterlage entstehende elektr. Ladung des Filmes 
wird entfernt, indem man den F ilm  dureh ein elektr. leitendes Bad, wie verd. Lsgg. 
von Salzen, Sauren, Alkalien, le itet; nach dem Neutralisieren wird der Film  gewaschen 
u. getrocknet; dem elektrolyt. Bade kann man Weichmachungsmittel, wie CHsOH, 
A. usw. zusetzen. Auf den so behandelten Filmen haften die Gelatineschichten besser. 
(E. P. 301439 vom 30/8.1927, ausg. $7/12. 1928.) F r a n z .

Nobel Industries Ltd., London, England, Nitrocelluloselosungen. Man yermischt 
Nitrocellulose m it pflanzlichen Olen u. nichtfliichtigen Mineralólen. wic Paraffinclen, 
Naphthen-KW-stoffen. Man yermischt z. B. 16 Teile Nitrocellulose m it 15,52 Teilen 
eines pflanzlichen óles, wie Rieinusól, Baumwollsaatól, Bubol, 0,48 Teilen Mineralol u. 
114 Teilen eines Gcmisehes aus 3 Teilen Bzl. u. 2 Teilen Athylacetat; die Lsg. dient 
zur Herst. yon niclit klebendem Kunstleder. (Austr. P. 10 662/27 vom 30/11. 1927, 
ausg. 12/6.1928.) F r a n z .

Ellis-Foster Co., New Jersey, iibert. yon: Carleton Ellis, Montclair, N. J ., 
Schwefelprdparat fiir Formzwecke. Man m ahlt S u. eine die Dispersion unterstiitzende 
Substanz, wie Starkę, Traganthgummi usw., naB u. setzt einen minerał. Fiillstoff 
(Ton) zu. (A. P. 1 699 694 yom 4/4. 1925, ausg. 22/1. 1929.) K a u sc h .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
G. Lambris, Das Blahen und Treiben von Sieinkohlen. I I . (I. ygl. C. 1929. I . 

172.) Die Unters. einer Anzahl yon Kohlenproben nach der yom Vf. in  der ersten Arbeit 
angegebenen Methode zeigt, daB hiermit, bei gleicher KorngroBe der Ausgangskohle, 
der Treibgrad im Mittel dreimal so hoch liegt, ais nach der Bochumer Probe. Bei Ver- 
kokung der Kohle in Staubform steigt der Treibgrad (boi einer Ausnahme) weiterhin 
mehr oder minder stark  an. Gcgcniiber der bisherigen entgegengesetzten Meinung 
n w le  gefunden, daB das Blahen u. Treiben der Steinkohlen bei h o h e r  Temp.,
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d. h. bei grofler Erhitzungsgeschwmdigkeit am starksten, d. h. um ein Vielfaohea starker 
ais bei maBiger Temp. erfolgt. Parallelitat zwischen Treibgrad u. Koksausbeute be- 
steht nicht. Die Steinkohlen haben eine wesentlieh starkere Tendenz, zu treiben; ais 
man bisher annahm. (Brennsfcoff-Chem. 10. 44—50. 1/2. Aachen, Chom.-techn. Inst. 
d. Techn. Hochsch.) B ó r n s t e in .

Paul Damm, Das Bldhen und Treiben von Steinkohlen. Im  AnschluB an 
L am bris  Ausfuhrungen (C. 1 9 2 9 .1. 172) definiert Vf.: 1. Bldhen ist die Vol.-Zunahme, 
die beim Erhitzen mancher Steinkohlen ein tritt, wenn die weichen Kohlenmassen sich 
nach einer Richtung frei ausdehnen konnen; es kann zahlenmaBig ais Bliihgrad fest- 
gelegt werden. 2. Treiben oder norubergehendes Treiben is t der Druek, den die weichen 
Kohlenmassen haufig ausiiben, wenn sie an freier Ausdehnung yerhindert sind; seine 
Starkę wird ais Treibdruck in  kg/qcm festgelegt. 3. Das Hangenbleiben des Koks im 
Ofen nach beendeter Garung, das heute noeh vielfach ais Treiben bezeichnet wird, ist 
treffend ais inangelndes Sclwinden zu kennzeichnen. (Brennstoff-Chem. 10. 65— 66. 
15/2. Hindenburg, O.-S., Hauptlabor. der Kokswerke u. Chem. Fabriken A.-G.) BÓRNST.

G. Lambris, Entgegnung auf vorslehende Ausfuhrungen. (Vgl. vorst. Ref.) 
Vf. stim m t im wesentllehen den Ausfuhrungen D amms bei u. betont, daB die bisher 
nach seiner Methode der Blahprobe unterworfencn verkokbaren Steinkohlen a 11 e 
blahen, man also nur zwischen mehr oder minder stark  blahenden Kohlen unterscheiden 
kann. (Brennstoff-Chem. 10. 66—67. 15/2.) B ó r n s t e in .

P. Damm, Schlufiwort. Unter Zustimmung zu obiger Bemerkung von L am bris  
spricht Vf. die Ansicht aus, daB aueh fiir den Treibdruck wahrscheinlich nur Unter- 
schiede in  der GróBenordnung Yorhanden sind. (Brennstoff-Chem. 10- 67.) B ó r n s t e in .

Walter Gollmer, Erfahrungen mit neuzeitlichen Kokereien des • Rulirgebietes. 
Es werden die durch VergroBerung der Ofenkammem u. Herabsetzung der Garungs- 
zeiten, durch Zusammenfassung yon Ofeneinheiten zu besserer Ausnutzung der Be- 
dienungskrafte u. weitgehende Mechanisierung erzielten besseren Betriebsergebnisse 
besprochen, die Sełbstkosten einer neuzeitlichen GroBkokerei berechnet u. die Ver- 
anderungen, die die KW-stoffe durch die Neuerungen erleiden, naher beleuehtet. (Stahl 
u. Eisen 49. 129—38. 31/1. Essen.) B ó r n s t e in .

F. A. Oetken, Spulgasschu-eluTig. Es werden die prinzipiellen Grundlagen des
Verf. besprochen u. die Betriebsangaben von zwei nach dem LURGI-Verf. arbeitenden 
GroBanlagen aufgefiihrt: einer fiir siideuropaischen Lignit m it Kokserzeugung ais Haupt- 
zweek u. einer fiir deutsche Braunkohle, die in  erster Linie auf Teergewinnung hln- 
arbeitet. SchlieBlich gibt Vf. noeh das Warmestrombild eines Lurgiofens m it einem 
Durchsatz yon 120 t  Kohle je 24 Stdn. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 73. 229—32. 16/2. 
F rankfurt a. M.) BÓRNSTEIN.

V. Krym und S. Pantsehenko, Uber die reduzierende Wirkung "verschiedener 
Kohlearlen in  wasserigem Medium. Zu der von St a d n ik ó w  u. P r o s k u r n in a  (C. 1928.
I. 135) fiir die Unterscheidung yon Steinkohle, Braunkohle u. Torf ompfohlenen Einw. 
der genannten Substanzen auf yerd. FeCl3-Lsg. fiihren die Vff. auf Grund ihror Verss. 
aus, daB hier lceinFe(OH)3 aus der FeCl3-Lsg. adsorbiert werde, es sich yielmehr um 
eine Red. handle, beim Arbeiten m it angesauerten FeCl3-Lsgg. sogar durch Einw. 
auf die minerał. Bestandteile der Fe-Geh. wachse u. daB das Red.-Vermógen der Brenn- 
stoffe yon zahlreichen Momenten — Konz. der FeCl3-Lsg., Rk.-Zeit, KomgróBe der
Probe etc. — abhangig sei. (Brennstoff-Chem. 10- 63— 64. 15/2.) B ór n s t e in .

G. stadników und N. Proskurnina, Entgegnung auf vorstehende Ausfuhrungen
von V. Krym  und S. Pantsehenko. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. bestreiten, daB man 
das Adsorptionsyermogen yon Kohlen gegen Elektrolyt- u. Kolloidlsgg. yerneinen 
u. annehmen konne, Steinkohlen, Halbkokse oder Koksę reduzierten Fe20 3 in  wss. 
Medium. Die bei Torf yorhandene Fahigkeit, reduzierende Wrkg. auszuuben, sei der 
Braunkohle schon yerloren gegangen. Das Auftreten yon F e" in  der FeCl3-Lsg. nach 
Einw. yon Kohle, Koks etc. sei 1. aus der Auflósung yon FeO aus don Proben durch 
HC1 oder 2. durch Basenaustausch zwischen FeCl3 u. FeO-Verbb. der Kolden zu er- 
klaren. (Brennstoff-Chem. 10- 65. 15/2.) B ó r n st e in .

W. Br. Gutacker, Neuere Yerfahren zur Trockenaufbereitung der Kohle. (Montan. 
Rdsch. 21. 81—86. 16/2. Bochum in Westf.) B ó r n s t e in .

Ernst Schumacher, Erze-ugung von Qualitat$koks. Yerhaltungsgrundsatze fiir 
die Behandlung yon Kohlen tt. Koks in der Gasanstalt. (Gas- u. Wasserfach 72. 97—102. 
2/2. F rankfurt a. M.) B ó r n s t e in .
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Ernst Weise, Neuerungen und Fortschńlte in  der Teerdestillation. Durch zahl- 
reicho Abbildungen erganzte Beschreibung von Verff. zur diskontinuierlichen, halb- 
kontinuierliclien u. kontinuierlichen Teerdest., insbcsondere des Vakuumverf. nach 
B a s c h ig -B a m a g -Me g u in -A .-G . u. des Hochvakuumverf. Ha n o m a g -B o r sig . 
(Asphalt -u. Tecr 29 . 180—86. 210—16. 19/2.) Na p h t a l i.

M. Berger, Fortschńlte in  der Teerdestillation. Beschreibung des Hcrmey-Hoch- 
leistungsverf. der Teerdest., das m it weitgehender Ausnutzung der Abwarmen arbeitet. 
(AUg. Osterreich. Chem. u. Teehn.-Ztg. 47. 17—20. 1/2. Berlin N 31.) B o r n s t e in .

A. Fischer, Entfemung von Teernebeln aus Gasen. Es wird die Unzulanglichkeit 
der bisher zur Niederschlagung von Teernebeln aus Gasen bekannten App. erórtert 
u. eine allen Anspriichen geniigende Anlage fiir elektrostat. Gasreinigung zum Ge- 
brauch in  Laboratorien beschrieben. Schema u. Abbildung im Original. (Chem. 
Fabrik  1 9 2 9 . 101—02. 24/2. Berlin.) Ju n g .

w ilbert J .  Huff, Bas Verhdltnis des disponiblen Wasserstoffes zur fluchtigen Sub- 
stanz in  amerikanischm Kohlen und seine Verwendung zur Berechnung von Generatorgas. 
Vf. vervollstandigt die von F ie l d n e r  u . Se l v ig  gegebene Formel fiir die Beziohung 
zwischen disponiblcm H  und fliiclitigcn Substanzcn in Steinkohlen durch Angabe be- 
stim m ter Zahlenwerte fiir die Konstanten der Formel je nach der Hohe des Heizwertes 
u. zeigt, daB man auch nach der technischen Analyse der Kohle u. der Zus. des ge- 
wonnenen Generatorgases das Vol. des letzteren schatzen kann. (Ind. engin. Chem. 20 .  
1371—72. Dez. 1928. Baltimore [Md.], Departm ent of Gas-Engineering, John Hopkins 
Uniyersity.) BÓRNSTEIN.

Horst v. Bandat, Vber die Genese von Helium in  Erdgasen. He ist in  techn. brauch- 
baren Mengen nur in solchen Erdgasen vorhanden, die aus palaozoischen oder wenigstens 
altmesozoischen Schichten stammen; eine Schielit von Ur- oder Th-Mineralien braucht 
man nicht anzunehmen, da der n. Gehalt an radioaktiyen Gesteinskomponenten zum 
Teil schon fiir die He-Produktion ausreicht, andererseits die Ggw. fossiler Tiefsee- 
sedimente m it hohem S i02- u. relativ sehr hohem Ba-Gelialt schon bei 1 m Gesteins- 
dieke u. 1000 qkm Verbreitung zur Erklarung der groBen He-Mengen genugt. Stark
gefaltete Gebietc scheinen fiir He-Vork. ungiinstig zu sein. Ggw. von N  in Erdgasen
bedingt nicht He-Gehalt, scheint aber zum Teil auch m it radioakt. Prozessen im Zu- 
sammenhang zu stehen. Begleitgase konnen das He aus dem Muttergestein „auflosen" 
u. mitschleppen. Die Ggw. einer gut abschlieBenden Hangendschicht ist infolge der 
starken Diffusion des He Vorbcdingung fiir Ansammlimg des Gases. (Allg. Osterreich. 
Chem. u. Techn.-Ztg. 47. Internat. Ztschr. f. Bohrtechnik usw. 37. 17—20. 1/2. Buda- 
pest.) B o r n s t e in .

Gunter Schulz, Die Lagenmgsverhdltnisse des Braunkolile fuhrenden Tertiars 
und des Diluvimns in der ostlichen M ark. Geolog. Beschreibung der Gebiete. (Braun- 
kohle 28. 61—68. 85—93. 126— 32. 16/2. Kainscht.) B o r n s t e in .

Hans Steinbrecher, Interessantes Yorkommen holzkohleahnlicher Einlagerungen 
in  Schwelkohle. In  einer hess. u. einer bóhm. Braunltohle wurden kleine Mengen holz- 
kohlcartiger Einschlusse beobachtet, die in ihrer chem. Zus. stark vom umgebenden 
Materiał abweichen u. vom Vf. auf eine A rt Verkokung oder Verkohlung eines bereits 
kohleiihnlichen Materials zuriickgefiihrt wird, wobei nur niedrige Tempp. geherrscht 
haben oder der VerkohlungsprozeB vor der Beendigung unterbrochen wurde. (Braun- 
kohlenareh. 1 9 2 9 . Nr. 23. 123—26.) B o r n st e in .

A. Thau, Chemische Braunkohlenverarbeitung in  Gegenwart und Zukunft. Obc-r- 
sicht iiber das heutige Entwicklungsstadium. (Brennstoff-Chem. 1 0 . 41—44. 1/2.

Hugo Burstyn, Uber den Paraffingelia.lt von Strafienbauasphalten. Die Anschauung, 
daB ein Gehalt von Paraffin im Asphalt diesen zum StraBenbau imgeeignet mache, 
hierfiir also nur natiirlicher, nicht Erdolasphalt verwandt werden konne, ist unrichtig; 
nach der heutigen Meinung der Fachleute is t ein geringer Paraffingehalt des Erdól- 
asphalts, etwa innerhalb der Grenzen der Paraffingehalte von Naturasphalten oder nur 
wenig dariiber, ganz unschadlieh; insbesondere wenn nicht krystallin. Paraffin, sondern 
erdwachsartiges, hochschmelzendes Paraffin vorhanden ist. Vf. vcrweist- auf die mangel- 
hafte Dbereinst mmung der Ergebnisse der yerschiedenen Methoden fiir die Paraffin- 
best. im Asphalt, u. sehlagt vor, die von Ma r c u sso n  angegcbene ais Einheitsmethode 
allgemein anzunehmen. (Petroleum 2 5 . 257—60. 20/2. Drohobycz.) B o r n s t e in .

H. Suida und A. Schmolzer, Der Einflufi staubformiger Fullerstoffe auf die 
plastischen und elastischen Eigenscliaften bituminoser Massen. Vff. priiften den EinfluB

Halle a. S.) B o r n s t e in .
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des Zusatzes verschiedener Fiillerstoffe, u. zwar von Kalkstein, Quarz, Granit, ge- 
wohnlichem Ziegelstein u. Mikroasbest in Pulverform zu Trinidadasphalt, Petrolpech 
u. Steinkohlenteerpech durch Best. der Penetration, D uktilita t, Biegefaliigkeit, H artę 
(Kugeldruekliarte) u. Biegefestigkeit u. diskutieren die Ergebnisse. (Petroleum 25 . 
251—54. 20/2. Wien, Techn. Hochsch.) B o r n s t e in .

Hans Tropsch und H. Koch, Uber die Sauren des Monlanwachses. I I I .  (II. vgl.
C. 1 9 2 2 . IV. 561.) Im  Rohmontanwachs aus mitteldeutscher Braunkohle wird neben 
den fruher aufgefundenen einbas. Fettsauren C25H 50O2 (Cerotinsiiure), C27H540 2 (Carbo- 
cerinsaure) u. C29H 580 2 (Montansaure) die Anwesenheit einer Saure C3lH 02O2 vom F. 88,5 
bis 89° in einer Menge von 4,7%  nachgewiesen, die m it der Mclissinsaure aus Bicnen- 
wachs (F. 90°) ident. zu sein scheint u. n. S truktur besitzen diirfte. Eine Saure C30HG0O2 
is t nicht yorhanden. (Brennstoff-Chem. 10 . 82—86. 1/3. Mulheim-Ruhr, Iv.-W7.-Inst. 
f. Kohlenforschung.) BORNSTEIN.

A. Popitsch, Isolier- und Transjormalorenole. Vf. yergleicht die techn. Normen 
fur Isolier- u. Transformatorenóle der Zentralo des Elektroteehnischen Rates von 1927 
m it dem Standardentwurf der Standartisierungskommission fiir Erdólprodd. beim NTS 
(Wissenschaftl. Techn. R at) u. bemangelt in letzterem folgendes: I. Der Entw urf 
enthii.lt nur eine Sorte von Isolier- u. Transformatorenól, im Gegensatz zum Standard 
der Zentrale des Elektrotechnischen Rates, die zwei Olsorten (A -— fiir Transformatoren 
m it Temp.-Kontrolle, u. B — fiir Transformatoren ohne Temp.-Kontrolle u. fur Olaus- 
schalter) vorsieht; I I . Das Fehlen einer Vorschrift iiber dio Abwesenheit von aktivem 
(freiem u. schwachgebundenem) Schwefel; I II . Die Zulassung einer Toleranz von 5° 
bei Best. des Stockpunktes u. Flammpunktes nach P e n s k y -Ma r t e n S; Vf. is t der 
Meinung, daB die Einfiihrung einer Toleranz im Standard der techn. Normen nur da 
vorgenommen werden soli, wo sie aus Griinden der Unyolikommenheit der Unter- 
suchungsmethoden oder -App. erforderlich ist. Der Standardentwurf in  der Redaktion 
des Vfs. sieht folgendermaBen aus: 1. D.15 0,850—0,870; 2. F lam m punkt nach P e n s k y - 
M a rte n S : leiehte Sorte nicht unter 135°, sehwere Sorte nicht unter 150°; 3. Viscositat 
E  50: leiehte Sorte nicht iiber 1,8, sehwere Sorte n icht iiber 2,3; 4. Meehanische Ver- 
unreinigungen einschlieBlicli W. unzuliissig; 5. Darf keine freien Mineralsauren, Alkalien 
u. akt. Schwefel enthalten; 6. Geh. an organ. Sauren ber. ais SZ. a) vor der Oxydation 
nicht iiber 0,14, b) nach der Oxydation nicht iiber 1; 7. Aschengch. nicht iiber 0,01%;
8. Natronprobe m it Oxydation nicht uber Nummer 1; 9. Stockpunkt, leiehte Sorte 
nicht uber — 40°, sehwere Sorte nicht iiber —20°; 10. Riickstand nach der Oxydation 
nicht iiber 0,2% des Gewichtes; 11. Durchschlagsfestigkeit nicht unter. 22 kV. (Priifung 
zwischen zwei Scheiben von je 25 mm Durchmesser, bei einer Entfernung von 2,5 mm 
u. einer Temp. von 15—20°). (Nachr. Standardisierung [russ.: W estnik Standartisazii]
1 9 2 8 . No. 6. 9—11.) I. R ab in o w icz .

Ernst W. Steinitz, B it  Schmierung in  Braunkohlenbetrieben. Vf. berichtet iiber 
prakt. Erfalirungen m it Schmiermitteln, wie man hochwertige Schmiermittel erkennt, 
an welcher Stello im Braunkohlenbetriebe dieses oder jenes davon m it Vortcil zu ver- 
wenden ist, u. wie gewisse, immer wiederkehrendo Stórungen im Betriebe aufzuklaren 
sind. (Braunkohle 2 8 . 81—85. 2/2. Berlin-Wannsee.) B o r n s t e in .

Ernst Weise, Die verschiedenen Mełhoden der Koksofenbeheizung. Es werden fur
Koksofengas (IIu =  4336 kcal), Gichtgas (Hu — 904 kcal) u. daraus im Verhiiltnis
1 :1  u. 1 :3  hergestcllte Mischgase (IIu =  2620 bzw.. 1763 kcal) unter Zugrundelegung 
yerschiedener Luftuberschiisse, Vorwarm- u. Abgastempp. die theoret. u. die 
durch Beriicksichtigung der Dissoziation berichtigten Verbrennungstempp. sowie 
die Betrage der verfiigbaren Nutzwarmc berechnet u. auf Basis eines Kohlen- 
preises von 17 RM /t auf dio Anwendbarkeit der Heizungsarten fur verschiedene 
Zweeke gefolgert. Ais wirtschaftlich am giinstigsten erweist sich danach wegen sciner 
vielseitigen Anwendungsmógliehkeit fur die verschicdenen Heizgase der Verbund- 
ofen m it Luft- u. Gasvorwarmung. (Gas- u. Wasserfach 7 2 . 73—78. 26/1. Schwerte 
[Ruhr].) B o r n s t e in .

A. W. Nash und Donald A. Howes, Klopfwerte von reinen Kohlaiwasserstoffen. 
(Vgl. E d g a r , C. 1 9 2 8 . I . 1603.) Im Laufe von Unterss. iiber die chem. Analyse von 
Gasolinen gewannen Vff. eine Reihe von reinen KW -stoffen, dereń Klopfwerte in 
stark  paraffinhaltigem Spiritus bestimmt wurden, der sehr starkę Neigungen zum 
Klopfen zeigte. E s wurden immer 20%ig. Lsgg. des KW-stoffs in dem Spiritus her- 
gestellt, u. die in  der Verbrennungsmaschine erhaltenen Resultate m it im selben Spiritus 
gel. Tetraathylblei verglichen. Bei einer konstanten Geschwindigkeit yon 500 Um-
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drehungen in der Min. entsprachen (in 20%ig. Lsg.) Cyclohexan 1,0 ccm „ethylfluid“  
pro Gallone, Benzol 2,1 ccm, Cyclohexen 2,4 ccm, Toluol 2,75 ccm, Penten-2 3,5 ccm, 
Trimethyldthylen 4,5 ccm, Diamylen 6,0 ccm u. Diisobutylen 6,6 ccm. Das Diamylen 
war durch. Polymerisation von Trimethylathylen erhalten von dor wahrscheinlichcn 
S truktur CEL, • CH„ • C(CH3)2 • C(CH3) : C(CH3)2 (No r r is  u. J o u b e r t , C. 1 9 2 7 . I. 2721), 
das Diisobutylen "hat die S truktur CH3-C(CH3)2-CH: C(CH3)2 (K o n d a k o w , Journ. 
prakt. Chem. 5 9  [1899]. 287). Infolge ihres niedrigen Gcfrierpunkts (bei — 45° noch fl.), 
haben beide letzteren KW-stoffe ais Antiklopfmittel Vorzuge vor Bzl., sie sind fur 
diesen Zweck auch patentiert (E. P. 253131; C. 1 9 2 6 . II. 2258). (Naturę 1 2 3 . 276—77. 
23/2. Birmingham, Univ.) B e h r l e .

B unte, Neue Methoden der Brennstoffuntersuchung. K rit. Betrachtung u. Be- 
wertung der neucn Methoden. (Gas- u. Wasserfach 72. 124— 27. 9/2. K arls
ruhe.) B ó r n s t e in .

G. Agde und L. V. Lyncker, Apparat zur Ennittlung der Erweichungszone und 
Messung des Erweichungsgrades von Kokskohlen. Eine 1,2 mm starkę, polierte Stahl- 
nadel, die senkrecht gefuhrt wird u. beschwert ist, liegt auf der, auf 1—2 mm gekórnten 
Kohlenprobe (ca. 3 ccm) auf, die ihrerseits in  einem diinnwandigen, briinierten Stahl- 
zylinder von 10 mm auBerem Durchmesser entlialten is t u. in einem entsprechenden 
App. m it einer Temp.-Stcigerung von 50° je 10 Min. erh itzt wird. Die Bewegung der 
Nadel bei ihrem Eindringen in die erweichende Kohle wird durch einen Zeiger vor 
einer Kreisscheibe angegeben. (Brennstoff-Chem. 10 . 86—87. 1/3. D arm stadt, Chem.- 
techn. u. elektro-chem. Inst. d. Techn. Hochschule.) BÓRNSTEIN.

G. Agde und L. V. Lyncker, Apparat und Methode zur Bestimmung des Gas- 
bildungsverlaufes von Kokskohlen. Zur dauernden quantitativen Verfolgung der Gas- 
bldg. bei der Verkokung wird ein Quarzfingertiegel m it je 3 g der Kohle in einem ein- 
seitig geschlosscnen, senkrecht stehenden Rohr aus Spezialporzellan elektr. im be- 
sonderen App. geheizt, wahrend die entweichenden Gase abwechselnd je 5 Min. lang 
in  eine von zwei Biiretten geleitet werden. Die aus den Gasmengen u. Tempp. kon- 
struierten Kurven geben ein fortlaufendes Bild von dem Gasbildungsverlauf der je- 
weils untersuchten Substanz. (Brennstoff-Chem. 10- 89—90. 1/3. D arm stadt, Chem.- 
techn. u. elektrochem. Inst. d. Techn. Hochschule.) B ó r n ste in .

G. Agde und L. v. Lyncker, Ober den schatzmigsweisen Teerkoksgehalt von
Stiiekkoks. Unter Teerkoks h a t man nach Vff. die festen, nicht abdestillierten Zers.- 
Prodd. der Kohlebitumina einschlieBlich des bei der Zers. der Restkohle entstehenden 
Teers zu yerstehen. Bestimmen liiGt sich der Geh. an Teerkoks im Rohkohlenkoks 
ais Diffcrenz zwisehen der Koksausbeute von Rohkohle u. der der aąuiyalenten Menge 
Restkohle im Vakuum. Die esperimentelle Prufung an yerschiedenen Kohlensorten 
ergab fiir n. Stiiekkoks einen Teerkoksgeh. von schiitzungsweise 6—8, hóchstens 10°/0. 
(Brennatoff-Chcm. 10 . 88—89. 1/3. D arm stadt, Chem.-techn. u. elektro-chem. Inst. 
d. Techn. Hochschule.) B ó r n st e in .

H. Hirz, Schnellbeslimmung des Wassergehaltes von Braunkohle. Vom Deutschen 
Braunkohlen-Industrie-Verein zusammen m it dem Mitteldeutschen, Ostelbischen u. 
Rheinischen Braunkohlen-Syndikat wurde ein Preisausschreiben erlassen, um ein 
Verf. zu erhalten, das die Best. des W.-Geh. von Trockenbraunkohlen auf dem kiirzesten 
Wege gestattet, um die Trocknung laufend zu iiberwachen u. auf Grund dor gefundenen 
Worte schnellstens in den TrocknungsprozeB eingreifen zu kónnen. Von 57 Bewerbungen 
wurden 5 Verff. preisgekrónt, die ebenso wie ein sechstes, an der Bewerbung nicht 
beteiligtes, die gestellten Bedingungen erfiillen, sie z. T. in  bezug auf die Schnellig- 
keit der Ausfiihrung noch iibertreffen. Welehes Yerf. sich fur den prakt. Betrieb 
am besten eignet, muB abgowartet werden. Die Namen der Urheber u. die zugrunde 
liegenden Prinzipien sind folgende: 1. das F r a n k f u r t e r  F o r s c h u n g s -  
i n s t i t u t  f i i r  G e t r e i d e c h e m i e  G. m. b. H ., Messung der Dielektrizitats- 
konstante der Braunkohle; 2. T ra u th w e in ,  Messtmg des in  einem elektr. beheizten 
GefaBe aus der Kohle verdampfenden W .; 3. K ttbie rsch k y , Dest. m it Amylalkohol; 
4. Mu l l e r , Behandlung der Kohlenprobe m it 40%ig- Essigsaure u. T itration der 
Saure im  F iltra t; 5. F is c h b e c k  u .  E in e c k e , Behandlung der Probe m it Eisessig
u. Best. der Leitfahigkeit des F iltrats; 6. Behandlung m it konz. S 04H , u. Messung 
der entstehenden Erwarmung. (Braimkohle 28. 101—10. 9/2. Halle a. Ś.) B ornst.
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