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A. Allgemeine und pbysikalische Chemie.
W. Fraenkel, Richard Lorenz f. Wiirdigung der Persónlichkeit u. der wissen- 

schaftlichen Arbeiten. (Ztschr. angew. Chem. 42. 801—02. 3/8.) ASCHERMANN.
Eugene R. Davis, Mehr iiber Rechenaufgaben und graphische Darstellungen. 

Anleitung ziir Lsg. von stóchiometr. Rechenaufgaben auf grapli. Wege. (Journ. chem. 
Education 6 . 943—44. Mai. Jersey City, N. J .,  DlCKINSON High Sehool.) R oll.

Charles H. stone, K in Vorlesungsversuch mit Chlorwasserstoff. Einfache Apparatur 
zur Anstellung von Vorlesungsverss. mit HC1 ohne Geruehshelastigung der Zuschauer. 
(Journ. chem. Education 6 . 945—46. Mai. Boston, Mass., Englisli High Sehool.) R oll.

H. G. Grimm, Zur Systematik der chemischen Verbindungen vom Standpunkl der 
Atomforscliung, zugleich iiber einige Aufgaben der Experimentalcliemie. Vf. sucht eine 
neue Systematik der chem. Verbb. aufzustellen, die nicht mehr wie bisher nur auf der 
chem. Ahnlichkeit beruht, sondern bei der 1. die Einteilung der Verbb. nach der 
Bindungsart, 2. die Eigg. der die Verb. aufbauenden Atome (Ladung, GroBe, Bau) 
u. 3. die chem. Bautypen beriicksichtigt werden. Zur Syslemałik der anorg. Verbb. 
vgl. C. 1929. II. 377. Diese Systematik wendet Vf. auf folgende Eragen an:
1. ob die bekannten Eig.-Spriinge in allen systemat. Reihen auftreten, 2. Ob dio 
Eig.-Sprungo fur verschiedene physikal. Eigg. immer an derselben Stelle liegen 
oder ob die Lage der Eig.-Spriinge in verschiedenen Reihen in gesetzmiiBiger 
Weise von dem Bau der dio Yerbb. zusammensetzenden Atome abhiingt, 3. ob die 
Eig.-Spriinge einen Sprung in der Bindungsart bedeuten. Trotzdem das vorhandcne 
Materiał sehr sparlich ist, liiBt sich doch folgender Satz aufstellen: Mit zunehmender 
deformierender Wrkg. der Kationen, sowie m it zunehmender Deformierbarkeit der 
Anionen wachst die Neigung, von der polaren zu der nichtpolaren bzw. tetraedr. Bin
dungsart iiberzugehen. Nach Hinweis auf die sieh aus dieser Systematik ergebenden 
experimentellen Aufgaben bespricht Vf. einige schon auf solcher Grundlage gewonneno 
Ergebnisse auf dom Gebiet der Morphotropie u. auf dem Gebiet der Katalyse. (Natur- 
wiss. 17- 535—46. 5/7. Oppau, Forschungslab. der I. G.) L orenz.

H. G. Grimm, Żur Systematik der chemischen Verbindungcn vom Standpunkt der 
Atomforscliung, zugleich iiber einige Aufgaben der Experimentalchemie. (Vgl. vorst. 
Ref.) Bei der Systematik der organ. Verbb. beschrankt sich Vf. auf Verbb. vom Typus 
A B  u. ABC, wobei jeder der groCen Buchstaben entweder cines der Atome, die 1 bis 
4 Stellen vor einem Edelgase stehon oder ein aus diesen Atomen nach dem Hydrid- 
versehiebungssatz ableitbares Radikal oder Atom bedeutet. Jedes dieser Atome u. 
Pseudoatome ist durch drei GroCen zu charakterisieren: Kernladung des Nichtmetall- 
atoms K , Zahl der H-Atome II  u. Valenzzahl gegen Wasserstoff V. Dann gilt K  +
II +  V =  Z  (I.), wobei Z  die Kernladung des niichsten Edelgases ist. Dio Zahl der 
iiberhaupt mógliehen Atome ist ohne weiteres gegeben. — Systematik der Verbb. A B . 
Wenn die 4 Atome C, N , O, F  u. die 6 Pseudoatome CH, NH, OH, CH2, NH2, CH3 
untereinander so zu Verbb. kombiniert werden, daB die gebundenen Atome (u. Pseudo
atome) moglichst ihre chem. Valenzen absattigen u. daB Vji S  Va  ist, so folgt unter 
Beriicksichtigung der Tatsacho A B  =  BA  aus I. fur die Verbb. A B :

K a  +  Ha  +  Va  +  K B +  I IB + V b  =  ZA +  Z n  (II.)
Die Wertigkeit Vab  der Verb. A B  hangt m it Va u . V n  durch die Gleichung F.-i -f Vb =  
VAB +  26 (III.) zusammen, wobei b die Zahl der Bindungen bedeuten (2, weil beim Ent- 
stehen jeder Bindung 2 freie Valenzeinlieiten verschwinden). Daher K a  +  Ha  +  
K n  +  IIB  +  V ab  + 2 6 =  Za ~r Zb- Da Vb  3  Va sein soli, bestimmt Va die Zahl 
der Bindungen Va — b; nach I II . also Vab — V b — Va- Beschrankt man sich auf 
Elemente einer Periode, lilBt also Z a  u . Z b  konstant, so bleiben fiir jedes Atom der 
Verb. A B  noch 2 Variable, z. B. V u. II. K  ist durch (I.) gegeben. Yf. stellt so „vier- 
dimensionale“ Tabellen der /l/i-Verbb. zusammen. Dio Zahl der moglichen Verbb. 
ist aus obigen Bedingungen ohne weiteres gegeben. Es gibt 55 Kombinationen, von 
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denen 20 nuli-, 20 ein-, 11 zwei -u. 4 dreiwertig sind. Der W ert dieser Systematik 
lieg t mm darin, daB nacli jeder Richtung ii Ber den Gang der Mol.-GroBe u. der damit 
direkt zusammenhiingenden Eigg. Aussagen gemacht werden konnen. In  einer Tabclle 
sind die neutralcn Verbb. A B  (die Reihe F, OH, NH2, CH3 ist durch Cl erweitert) 
mit ihren Mol.-Refrr., Parachorwerten u. Spaltungsarbeiten aufgefiilirt. Es zeigt sich, 
daB die Mol.-GroBe in allen Reihen (z. B. FF, HOF, H,NF, H 3CF oder H 3CF, H 3COH, 
H 3CNH2, H 3CCH3) m it der Zahl der H-Atome wachst. Weiter scheint die Mol.-GroBe 
aucli m it der gleiebzeitig wachsenden Valenz beider Partner (z. B. HOOH <  H N : NH 
<  HC • CH) zu wachsen. In  den Reihen steigender Mol.-GroBe wachsen die Werte 
der Mol.-Refr. u. des Paraoliors. Die Spaltungsarbeiten sinken ansckeinend nicht all- 
gemein m it wacliscnder Mol.-GroBe, wie zu erwarten ware. — In  ahnlieher Weise 
kann eine Systematik der Verbb. AB C  geschehen (bzgl. Einzelheiten muB auf das 
Original vcrwiesen werden). Zusammenfassend liiBt sich sagen: Die Mol.-GroBe wachst
1. in jeder Reihe von Verbb. m it steigendem H, wenn zugleich 2  K  -\- £  I i  u. die Zahl 
der freien Valenzen an der Mol. konstant ist, 2. in jeder Reihe von Verbb., in der 
die Zahl der freien Valenzen zunimmt, wahrend gleichzeitig 2  K  abnimmt, so daB 
2  K  +  2  H  +  V =  konstant wird, 3. wahrscheinlich in solehen Reihen von Verbb., 
bei denen V konstant ist u . 2  K  sclirittweise abnimmt, wahrend gleichzeitig b zunimmt.

Um festzustellen, ob auch iiber den Gang physikal. Eigg. von Verbb., bei denen 
das Dipolmoment eine Rolle spielt, eine Aussage gemacht werden kann, verfolgt Vf. 
den Gang der Kpp. fiir eine Reihe von Verbb. Es ergibt sich fur die 0. Gruppe des 
Versehiebungssatzes: Ne <  FH  <  OH2 >  NH3 >  CH, (ebenso in den anderen Perioden 
des period. Systems). Bei Verb.-Reihen, bei denen die Pseudoatome der 7., 6. oder
5. Gruppe des Vcrschiebungssatzes ais Variable auftreten (z. B. 7. Gruppe RF, ROH, 
RNH.,, RCH3, R  =  organ. Radikal) zeigt sich 7. F  <  OH g  N H, >  CH3
6. O <  NH >  CH, 5. N — CH (die Zeichen <  >  ~  bezielien sich auf die Dipol-
momente bzw. Kpp.) Mit Hilfc der obigen Systematik lassen sich also Aussagen iiber 
den Gang der Mol.-GroBe u. der dam it zusammenhiingenden Eigg. durch solche iiber 
don Gang des Dipolmomentes u. der dam it zusammenhiingenden Eigg. ergiinzen. — 
Einer Besprechung der experimentellen Aufgaben u. einer gróBeren Anzahl schon 
gcwonnener Erkenntnisse folgt eine Tabclle, in der eine Reihe móglicher Misclikrystall- 
bldgg. zusammengestellt ist. (Naturwiss. 17. 557—64. 12/7. Oppau, Forschungs- 
lab. der I. G.) Lorenz .

W. Heitler, Zur Quantcntheorie der Valenz. Die bisherige Theorie der homoo- 
polaren Yalenz, die auf der Kopplungsenergie infolge Austauschentartung beruht, 
kann nicht die Gesamtheit der chem. Tatsachen deuten. Ein 0„-Mol. z. B. ware nicht 
moglich: da von den 4 iiuBeren Elektronen cines O-Atoms zwei ein Paar mit anti- 
paralleler Spinrichtung bilden, so wird die Wechselwrkg. dieses Paares m it den Elek- 
trouen eines zweiten Ó-Atoms die Bindung zerstoren, die durch die Elektronen mit 
paralleler Spinrichtung angestrebt wird. Ahnliches gilt von denHalogenen. Bei den Ele- 
menten der O- u. Halogengruppe liegt aber auBer der Austauschentartung noch eine 
zweite Entartung vor. Ihre Atome befinden sich normal in P-Zustiinden (Bahnimpuls
l =  1), was eine Entartung der magnet. Quantenzahl bedeutet. Vf. g ibt an, daB Be- 
riicksichtigung dieser Entartung zu Kopplungsenergien zwischen den Bahnimpulsen 
fiihrt, die von der gleichen GroBenordnung sind wie die Austauschcnergien. Wahr
scheinlich konnen diese Energien ebenfalls zur Mol.-Bldg. fiihren. Es gibt also auBer 
den Spinvalenzen noch Z-Valenzen, die den Atomen l >  0 zukommen. Jede Valenz 
kann nur gegen eine Valenz gleicher Art abgesatt. werden. (Naturwiss. 17. 546—47. 
5/7. Gottingen. Inst. f. theoret. Phys.) Lorenz.

Grahain Charles Gibson, James 0 !Leary Driscoll und William Jaeob Jones, 
Gleicligewicht zwischen Alkoholen und Salzen. I II . (II. vgl. C. 1928. I. 2572.) Vff. 
untersuclien die Lóslichkeiten einiger Sulfate in Methanol (D .254 0,78656) u. A. 
(D.25,, 0,7851 0) zwischen 15 u. 55°; ygl. die Tahellen des Originals fiir die Sulfate von 
Mg, Zn, Cd, Th, Mn, Co, Ni. Ferner werden Dissoziationsdrucke u. Zus. der festen 
Phasen in Beriihrung mit den gesatt. Lsgg. erm ittelt. F iir das System CuSO.i +  Me
thanol wurden die Resultate von Aug er  (Compt. rend. Acad. Sciences 142 [1906]. 
1272) bestatigt; die Formel Cu +  4CuS04 +  6CH3-OH fiir das bas. Salz stimmt 
besser m it den Analysen uberein ais die von AUGER gegebene CuO +  3CuS04 +  
4CH3-OH. Naeh A ug er  werden CoSO., u. NiSO., schwach, ZnS04 erheblich unter 
Bldg. von bas. Salzen angegriffen; nacli den Verss. der Vff. reagieren CoS04 u. N iS04 
nicht, ZnS04 nur spurenweise mit Alkoholen. — W ird CuS04 mit Methanol zusammen-
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gebracht, so nimmt die gel. Salzmcnge anfangs zu, bis ein Maximum erreioht ist u. 
nimmt dann infolge Bldg. des wl. bas. Salzes wieder ab. Beim Maximum der Loslich- 
keit ist die Lsg. blau, das feste Salz farblos (metlianolfreies CuS04); das Maximum 
betriigt bei 15° 0,0076, bei 25° 0,0140, bei 35° 0,0215, bei 45° 0,0290 g CuS04 je Graram 
Methanol. Wird CuS04 bei 15° bis zu volliger Alkoholisierung stehen gelassen, so 
bestelit die feste Phase aus CuS04 +  CH3OH m it einer Spur bas. Salz; ein groCer 
MethanoliiberschuC bewirkt Bldg. des bas. Salzes CuO +  4CuS04 +  6CH3OH. — 
Zwsehen 15 u. 55° existieren die Sulfate von Cd, Th, Mn, Co, Ni im Gleichgewieht 
mit ikren gesiitt. Lsgg. ais methanolfreie Salze. MgS04 bildet MgS04 +  .^/„CH-iOH 
(Tafeln), Dissoziationsdruek bei 12° 51,5, bei 16° 57,5, bei 20° 63,0 mm; ZnSÓ4 bildet 
ZnS04 +  21/„CH:!- OH (Tafeln), Dissoziationsdruek bei 12° 9, bei 16° 12, bei 20° 15 mm, 
oder ZnS04 +  CH3OH, Dissoziationsdruek bei 20° 0,5 mm. — Durch Auflósen der 
Metalle in mit 100%ig. H 2S 04 yersetztem Methanol wurden folgende Metliylalkoholate 
dargestellt: PeS 04 +  l^ .Ć H jO H , olivgriine K rystalle; MgS04 - f  31/2CH3OH; ZnS04 +  
CH3-OH. (Journ. chem. Soe., London 1929. 1440—43. Juli. Cardiff, Univ.-Coll.) Og.

A. Kowalsky, U be r die Entzundung des Pliosphordampfes im  Sauersloff. Es werden 
die obere Grenze p„ u. die untere Grenze des Sauerstoffdruekes bestimmt, durch 
die das Intervall bestimmt ist, innerbalb dessen sieli ein Gemenge von P-Dampf u. 0 2 
entzundet, u. es werden die Ergebnisse nach der Kettentheorie der Rk. P4 -f- 0 2 
(Ssem enow , C. 1928. I. 466) gedeutet. Die theoret. abgeleiteten Beziehuńgen 
Pi Pp — const. (l\), pp lp2 =  const. (k2) u. PpX — V 41\ k2 werden experimentell be- 
statigt, wobei pp  den Partialdruck des Phospliors u. p px den Minimalwert von p p , 
unterhalb dessen bei keinen Bedingungen die Rk. stattfindct, darstellt. (Ztsehr. 
physikal. Chem., Abt. B. 4. 288—98. Juli. Leningrad, Physik.-Techn. Rontgcn- 
lnst.) L e sz y n sk i.

M. Polanyi und E. Schmid, Zur .Frage der Plastizitiit. VerJonnung bei iiefen 
Temperaluren. Vff. nehmen die Dehnungskurven yon Zn- u. Cd-Einkrystallen bei 
gewóhnlicher Temp., bei 83° absol. u. bei 20° absol. auf. Die Streekgrenzen bei diesen 
Tempp. verhalten sich hóehstens m e 1: 1,8. Die Warmobewegung ist also nicht fiir 
das piast. Versagen der Krystalle an der Streokgrenze verantwortlieh. Der grofie 
Untersehied beob. u. ber. Streekgrenzen (beob. ~  1000 mai <L ber.) wird aueh bei 
weiterer Abkiililung nieht verschwinden: Solche Krystalle werden beim absol. Null- 
punkt piast, deformierbar sein u. zwar bei iihnlich geringen Spannungen wie bei n. 
Temp. — Naeh Oberschreiten der Streokgrenze erfolgt bei tiefer Temp. ein erheblich 
steilerer Spannungsanstieg ais bei gewóhnlicher Temp. Beim Cd bewirkt eine Dehnung 
um 40% bei Zimmertemp. eine Verfestigung von 40°/0, bei 20° absol. aber eine von 
370%- Die Ursache hierfiir ist wohl in der Erholung zu sehen, die bei n. Temp. der 
Verfestigung entgegenwirkt. Die Dehnungskurve muli bei tiefer Temp., wo die E r
holung fehlt, temperaturunabhangig werden, was bei Cd der Fali zu sein seheint. Weiter 
zeigt sich bei tiefer Temp. nur ein geringer EinfluG der Delmungsgeschwindigkeit. 
Die Dehnung gelit ohne FlieCen vor sich. Die Plastizierung an der Streokgrenze ist 
also ein atherm. Verformungsvorgang. — Die Plastizitiit der amorph-glasigen Korper 
dagegen ist therm. bedingt. — Es sind drei Arten von Plastizitiit zu unterseheiden:
i .  Atherm. Plastizitiit (bei Krystallen). 2. Therm. Plastizitiit (bei amorphen Kórpern).
3. Atherm. Plastizitiit m it iiberlagerter therm. Entfestigung. (Bei Krystallen im Gebiet 
oberhalb der tiefsten Tempp.) Diese Art Verformung wird unter gewóhnliehen Be
dingungen an yielkrystallinem Materiał beobachtet. (Naturwiss. 17- 301—04. 3/5. 
Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. fiir phys. Chem. u. Elektroohem. u. Kaiser 
Wilhelm-Inst. fiir Metallforschung.) _ Lo renz .

Rudolf Schenck, Die Eigenschaften der melallischen Mischkalalysaioren und ihre 
AbMngigkeił von den chemischen Gleichgewichłen. Unter Zugrundelegung der iiber 
dieses Problem in den letzt-en Jahren ausgefuhrten Arbeiten gibt Vf. eine Gfsamt- 
ubersicht iiber die katalyt. Wrkgg., die bei einer Reihe von Rkk. in Ee-haltigen 
Systemen auftreten. An Hand der bekannten Bldg. Ton Wassergas wird die Wirkungs- 
weise der Misehkatalysatoren erliiutert. (Dtsch. Forsch. 1928. Nr. 3. 31—64. 
Berlin. Lu d e r .

A j .  Atomstruktur. Kadiochem ie. Photochem ie.
Gordon F. Hull, Die Wechselmrkung zwisćhen Materie und Slrahlung. Vf. be- 

handelt den Ramaneffekt, den Comptonejfekt u. die Verss. von RUPP. (Science 69. 
353—54. 29/3. Cambridge.) E . J o se ph y .
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Pllilipp Frank, Die Grundbegriffe der analylischen Mechanik ais Grundlage der 
Quanten- und Wellenmechanik. (Physikal. Ztschr. 30. 209—28. 15/4.) E. J o se ph y .

H. T. Flint, Die Gleichungen erster und zweiter Ordnung der Quantentheorie. 
(Proceed. Roy. Soc., London Serie A 124.143—50. 2/5. London, K ing’s College.) E. Jo s .

D. Meksyn, Die Bewegung eines Teilcliens ais ein statistisches Problem und Bolu - 
Heisenbergs Unsicherheitsbedingungen. Vf. zeigt, daB, da alle Bewegungselemente 
rein statist. GroBen sind, ein Teilchen keine bestimmte Bahn besitzt, sondern sieli 
in den Bereichen groBter Wahrsclieinliehkeit bewegt. E in MaB fiir die groBte Wahr- 
scheinlichkeit eines Zustandes wird durch die ŚCHRODINGER-Gleicliung gegeben. 
In  hinreichender Zeit kann die Abweichung des Elektrons aus einem gegebenen Zustand 
so groB werden, daB es in einen anderen Zustand maximaler Wahrscheinlicłikeit iiber- 
goht. Das ist die Ursacho der spontanen Strahlung eines Atoms. (Philos. Magazine 
[7] 7- 1187—92. Juni. London, King’s College.) E. J o sepiiy .

J. Frenkel, Neue Enlwicklungen der Elektronenlheorie der Metalle. I. Die Theorie 
des Elektronengases. tlberblick uber die Entw. der Elektronentheorie der Metalle von 
SoMMERFELD u. der FERMI-Statistik. (Scientia 46. 1—12. 1/7. Leningrad, Poly- 
teehn. Inst.) E. JoSEPHY.

A. Lande, Polarisation von Materiewellen. Der Hauptuntersehied zwischen opfc. u. 
wellenmechan. Polarisation ist der, daB in der Optik z we i linear polarisierte Wellen 
dann unabhangig sind, wenn sie um 90° gegeneinander geneigt sind, zwei Elektronen- 
wellen dagegen, wenn ihre Polarisationsrichtungen (oder punktmeelian. ihre Kreisel- 
aehsen) um 180° differieren. S ta tt m it senkrecht gekreuzten Spiegeln muB also mit 
Vorr. gearbeitet werden, bei denen zwei antiparallele Richtungen getrennt werden 
konnen. Wenn der angegebene Untersehied berueksichtigt wird, laBt sieli die Lehre 
von der Polarisation ziemlich wortlieh aus der Optik in die Wellenmechanik iibertragen. 
Es werden Anordnungen angegeben, m it denen ein Nachweis der Polarisation von 
Materiewellen zu erwarten ist. — Die HEISENBERGsehe Unschiirferelation bedingt 
nicht eine Unmogliclikeit dieses Nachweises (vgl. F r e n k e l , C. 1929. I I . 525), es 
miissen vielmehr zwei „reine Falle“, d. li. zwei Zustande m it versehiedenen Quanten- 
zahlen, aueh isoliert dargestellt u. nachweisbar sein, gerado weil die HEISENBERGsehe 
Unscharfe sieh. erst einer noch weiter detaillierten Festlegung des Zustandes wider- 
setzt. Es ist aucli sebwer zu verstehen, warum nacli dem ,,indirekten“ Nachweis des 
Elektronenspins im Zeemaneffekt nicht auch ein direkter Nachweis prinzipiell moglicli 
sein sollte. (Naturwiss. 17- 634—37. 9/8. Tiibingen.) Le sz y n sk i.

A. G. Ernslie, Bestimmung der Gitłerenergie durch Bengung sclnieller Elektronem. Fur 
die Beugung von Elektronen durch Krystallspaltfliiehen nimmt das BRAGGsche Gesetz, 
dem Brechungsindex /( des Krystalls fiir Elektronenwellcn Rechnung tragend, folgende

Form an: n 1 =  2 d sin 0  l / l  — ^ j . Setzt man /t =  1 / 1 +  %  u. =
V sinJ 0  y V ni V

V ¥  A., wobei Q die Gitterenergie u. V die Elektronenenergie in Volt bedeutet, so wird

]/v  • sin 0  =  1 — -  w2 . Vorliiufige Unterss. mittels sclmeller Elek
tronen an Kalkspat, Bleiglanz u. Grauspieflglanz zeigen die rasche Anderung von 
]/F -sin  0  mit Q , sodaB die Methode fiir Priizisionsbestst. von Gitterenergien wertvoll 
sein wird. (Naturę 123. 977-—78. 29/6. Aberdeen, U. Naturwissenscliaftl. Abt.) L or.

Allan C. G. Mitchell, Vber die Theorie der Elekłronenstreuung in  Gasen. Es wird 
eine wellenmechan. Theorie der Elektronenstreuung in Gasen (vgl. B o rn , C. 1926. II. 
1241. 2387) unter Verwendung der FERMIschen Methode zur Bereclinung der Atom- 
felder entwickelt. Die erhaltenen Ausdriieke sind von einer mathemat. Komplesitat, 
die nicht leicht die Berechnung numer. Werte u. dam it den Vergleich m it dem Experi- 
ment gestattet. (Journ. Franklin Inst. 207. 753—63. Juni. Bartol Res. Found. of the 
F r a n k l in  Inst.) Le s z y n sk i.

A. Becker, Vber den Durchgang langsamer Kathodenslrahlen durch Metalle. II. 
(I. vgl. C. 1928.1. 642.) Unters. des Durehgangs von Kathodenstrahlen von Geschwin- 
digkeiten zwischen 100 u. 0,5 V durch elektrolyt. hergestellte Ni-Folien von 0,02 u.
0,04 n  Dicke. Die Vers.-Anordnung ist der in der I. Mitt. (1. c.) benutzten alinlich. 
Die Durchlassigkeit der Folien ist bis zu 2 V herab verfolgbar, wo sie prakt. pldtzlich 
abbricht. Naeh groBeren Geschwindigkeiten steigt sie bis etwa 10 V rasch, dann
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langsamer. Im  Verlauf dieses langsameren Anstiegs sind — ontspreclicnd den Ergeb- 
nissen der I. Mitt. — Stellen selektiv geringerer Durchlassigkeit erkennbar. Definiert 
man „Durchlassigkeit“ durch das Verhaltnis der aus der Schicht austretenden Primar- 
elektronenmenge zur auffallenden Menge, so ist dereń Gang ebenso wie dereń zahlen- 
mśiBig selir geringer Absolutwert weit melir auf Reflexion bzw. Riickdiffusion ais auf 
Absorption zuriickzufuhren. Der Geschwindigkeitsvęrlust der austretenden Elektronen 
tr i t t  im Bereich der sehr langsamcn Primiirstralilen starli zuriiek, u. die Untersohiede 
der m it u. der ohne Folie im nahezu liomogenen Gegenfeld gcmessenen Geschwindig- 
keitsverteilungskurven weisen iiberwiegend auf Unterscliiede in der Strahlrichtung hin. 
Es ist zu sehlieCen, daC ebenso wie der Gcschwindigkeitsverlust auch die Streuung 
stark zuriicktritt u. dafi die primiire Strahlrichtung auch im austretenden Strahl stark 
iiberwicgt. Daneben wird das Vorhandensein ausgewahlter Strahlrichtungen erkennbar.
— Die benutzte „Methode des liomogenen Gcgenfeldes“ diirfte sich ais geeignet zur 
Unters. der Richtungsverteilung der austretenden Elektronen erweisen. (Ann. Physik 
[5] 2. ‘249—63. 15/7. Heidelberg, Radiol. Inst. u. Theor.-Physik. App.) Ltoszynski.

E. BrilChe, Uber die Elektronendurchldssigkeit der Materie. Kurzo Zusammen-
* fassung unter besonderer Beriicksichtigung der im Forschungsinstitut der AEG. zur 

Unters. der Wechselwrkg. zwisclien Moll. u. langsamcn Elektronen benutzten Verff. u. 
Apparaturen. Besprechung des Anwendungsgebietes der Wirkungsąuerschnittunterss. 
Die Arbeit cnthii.lt bisher unveróffentlichte Querschnittskurven Yon C'IIt , C2H6 u.

(AEG.-Mitt. 1929. 478—83. Juli. Bcrlin-Reinickendorf, Forsch.-Inst. d. 
AEG.) L e s z y n sk i.

Umberto Crudeli, Die Systeme von Rutherford-Bohr. (Vgl. C. 1927- II. 212). 
(Nuovo Cimento 6 . 243—48. Mai. Messina, Univ.) R. K. Mu l le r .

E. A. W. Schmidt, Nachweis von Alomlriimmern aus Aluminium mit dem Roliren- 
clektrometer. Vf. setzt seine Unterss. iiber Atomzertriimmerung an Al (C. 1927- II. 
370) m it dem Róhrenelektrometer (Ortner  u. Stetter , C. 1929. II. 830) fort u. dehnt 
sio auf die Beobachtung von Atomzertriimmerung m it langsamen a-Teilchen aus. 
F ur a-Teilchen von 3,9 cm Reichweite konnten die yorwarts aus entgastem Al aus- 
gesandten H-Strahlen bis zu 69 cm Luft-Aquivalent verfolgt werden. Die Zalil der 
H-Strahlen wurde in Ubereinstimmung m it den fruheren Verss. (1. c.) gefunden. Mit 
abnehmender Geschwindigkeit der a-Teilchen nimmt die Zahl der schnellen H-Teilchen 
sehr rasch ab. Bei 3 cm Restreichweite wurden nur 1/10-der m it a-Teilchen von
3,9 cm Reichweite ausgelosten H-Teilchen gefunden. Bei 2,15 cm ergab sich' gerade 
noch die Andeutung eines positiven Effektcs. (Naturwiss. 17- 544—45, 5/7. Wien, 
I I . Physik. Inst.) L orenz .

L. Vegard, Die Krystałlstruktur des Jesień Stickstoffs. Das Rontgenspektrum des 
festen N2 kann durch ein kub. Gitter befriedigt werden, das aber kompliziert gebaut 
ist. Die kantenlange des Elementarwiirfels betragt 11,3 A. Die Elcmentarzello enthalt 
also G4 N-Atome. Anschcinend ist die Raumgruppe O8. Die Anordnung nacli dieser 
Gruppe liiBt sich charakterisieren ais ein wiirfelzentriertes Gitter, in dem jedes der 
beiden Atome durch gleiehwertigc Atomgruppen, die aus 32 Atomen bestehen, ersetzt 
sind. (Naturwiss. 17. 543. 5/7. Oslo, U. Phys. Inst.) L orenz.

S. Valentiner und G. Becker, Uber die Gitterstruktur des Nickels. Im  Gegensatz 
zu den Befunden von B r edig  u . A llolio  (C. 1927- II. 10) finden Vff. liberein- 
stimmend m it Mazza u. N a sin i (C. 1 9 2 9 .1. 2011) bei reinem Ni-Draht ein kub. flachen- 
zentriertes G itter m it der IConstanten 3,51 A unabhangig von der Art der voraus- 
gegangenen Wiirmebehandlung des Drahtes. Auch bei Tempp. bis zu 1000° (Draht 
in evakuierter Kamera elektr. geheizt) wird das gleiche G itter erhalten, ebenso bei 
Ni-Blech u. bei in H , zerstaubtem Ni, das ais Spiegel auf einem Deckglaschen u. auch 
naeh B r e d ig  u. Allolio (1. c.) ais von der Glasplatte abgeschabtes Pulver untersuclit 
wurde. Aus dem von B r edig  u. Allolio angegobenen D.-W ert wird geschlossen, 
daC diese bei dem Zerstaubungsverss. ais Nd. kein reines Ni erhalten haben. (Naturwiss.
17. 639—40. 9/8. Clausthal.) Le s z y n s k i .

B. Gossner, tlber die Krystałlstruktur yon Olaserit und Kaliumsuljat. Der 
Elementarkórper des Glaserits wird auf ein hexagonales Achsenkreuz bezogen. Durch 
Drehkrystallaufnahmen ergaben sich ais Identitatsperioden a =  5,65 u. c =  7,29 A. 
Im  Elementarbcrcich ist 1 Mol. NaK3(S04)2 enthalten; Raumgruppe D3i3. Eine 
eingehende Diskussion der Punktlagen fiihrt zu der folgenden Anordnung: N a in
0 0 0, K  in 0 0 1. 2_K in f  J  uit \  f  uv  2 _S in f  J  uv  i  § uv  2 O in f  i  u3, i  |  u3 u. 6 O 
in u u v, u u v, z u  uv, 2 m i t ,  u 2 u  v u. u 2 u  v. Je ein Na- u. ein K-Atom liegen also
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auf den hcxagonalen Drehspiegelungsachsen, je ein S-, ein O- u. ein K-Atom auf den 
trigonalen Drchungsachsen; die S 04-Gruppe liat tetraedr. Gestalt. Die Parameter 
sind w =  Mj =  0,27, «3 =  0,46, ut — 0,875 u. v =  0,20. — Zum Vergleich m it dem 
Glaserit Tertauscht Vf. beim Kaliumsulfat die a- u. 6-Aehse u. bekommt dann ein 
Achsenvcrhaltnis von a : 6 : c =  1,745 : 1: 1,295. Die Elementarkórperdimensionen 
wurden gefunden zu a =  10 ,00, 6 =  5,85 u. c =  7,33 A; im Elementarbereich sind
4 Moll. K „S04 enthalten. Ais Raumgruppe wird Vh13 angegeben. Bei dem Yergleieh 
m it der Struktur des Glaserits zeigt es sieli, daB eine Ahnliehkeit nicht, wie erwartet, 
nachgewiescn werden konnte. Die Parameter wurden nicht bestimmt. (Neues Jahrb. 
Minerał., Geol., Palaont. Abt. A. Beil.-Bd. 57. 89—116. 1927. Sep.) Go ttfr ied .

B. Goliner, Ednłgenographische Untcrsuchungen am Zunyit. Die Kantenliingo 
des kub. krystallisierenden Zunyits wurde zu a =  13,92 A bestimmt. Durch L atje- 
Aufnahmen wurde die hexakisoetaedr. Klasse sichergestellt. Raumgruppe T d 1. Im 
Elementarwtirfel sind 6 Moll. von der Zus. 3 SiO, • 3 Al O (F, Cl) ■ 4 A102H -2 A103H;l 
enthalten. (Ncucs Jahrb. Minerał., Gcol., Palaont. Abt. A. Beil.-Bd. 55. 319—32. 
1926. Sep.) G o t t f r i e d .

G. Mie und J. Hengstenberg, Nołiz zur Arbeil: E .O tt, Ronigenometrische Unter- 
suchungen an hochpolyniercn, organischen Substanzen. Die Vff. wenden sich gegen den 
Einwand yon O'1'T (Ć. 1928. I. 2776), der angibt, daB bei den hochpolymeren Verbb. 
die róntgenograph. Ergebnisse am besten durch Annahme eines langgcstreckten 
Tetraoxymethylens wiedergegeben werden kónnen. Die von 0'1’T zum Beweis an- 
gezogene Reflexion von 0 0 1 ist nach Ansicht der Vff. dcm kontinuierlichen Spektrum 
zuzuordnen, das von der schr stark reflcktiercnden 1 1 0-Elache herriihrt. (Helv. 
chim. Acta 11. 1052. 1/12. 1928.) G o t t fb ie d .

W. Forstmann und Helmut Muller, Pholographie und Radioaktivitat. Zu- 
sammenfassung iiber die Wrkg. radioakt. Strahlen auf die photograph. Emulsion u. 
iiber die Vorwendung photograph. Methoden zur Erforschung radioakt. Vorgiinge. 
(Photogr. Korrespondenz 65. 106—08. 138—40. 171—74. April. Berlin.) Le s z y n sk i.

S. Rosenblum, Feinstruktur des magiielischen <x-Strahhnspcklrums. (Vgl. C. 1929. 
II. 1259.) Es wurdc die Geschwindigkeit der a-Strahlen aus RaA, RaC' u. ThC' unter- 
sucht; die Ergebnisse sind noch nicht definitiv, zeigen aber, daC die untcrsuchten 
Gescliwindigkeiten ziemlich homogen sind. Ais Strahlungscjuellen fur RaA u. RaC' 
dienten diinne Faden aus Glas oder- P t (einige Zehntelmillimeter Durchmesser), die 
in ein m it RaEm gefiilltes Capillarrolir getaucht wurden. Die Rohrchen waren durch 
eine kleine Hg-Saule gegen die Luft abgeschlossen; die zu aktm erenden Drahte wurden 
durch das Hg hindurchgefiihrt. Diese neue Aktiyierungsmethode ist sehr beąuem u. 
gestattet ein schnelles Arbeiten. Man kann die Verss. ohne Verlust von Radon beliebig 
oft wiederliolen. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1549—50. 10/6.) Wr e sc h n e r .

J. A. Gaunt, Die relalivislische Theorie eines Aloms mit viełen El&ktromn. Aus 
der DiRACschen relativist. Gleichung werden die gewóhnliche Klassifikation dcV Multi- 
pletts, dio Auswahl- u. die Summationsregeln hergelcitet. (Proceed. Roy. Soc., London 
Sorie A 124. 163—76. 2/5. Cambridge, T rinity  College.) E. J o se ph y .

J. Gilles, Ultraviolelłe Banden des Schwefels. Vf. findet im iluBersten Ultraviolett 
einige neue Banden im Absorptionsspektrum des S-Dampfes. Die nach dem R ot ab- 
schattierten Banden sind anscheinend nur aus P- u. R-Zweigen gebildet. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 188. 1607—08. 17/6.) L orenz .

Walter Weizel und Erich Pestel, Ober dus Bandenspeklrum des Heliums. (Vgl.
C. 1929. I. 481. 2856.) Eine Reihe neuer Banden im Heo-Spektrum w'ird analysiert. 
Es sind dies die Banden 4 3A  — ->• 2 3P  (0 — y  0, bei 4430 A); 4 ZX  — y  2 3P  (1 — ->-1, 
bei 4460 A); 4 3P — >- 2 3S  ( 1 — >-0, bei 3470 A); 3 1(X , Y) ■— -y  2 'P  ( 1 — y l ,  
bei 6290 A); 3 1D  — >- 2 (1 — 1 , bei 6130 A) u. 5 ŁZ — 2 »P (0 — 0, bei 4180 A).
Andere, sehon friiher angegebene Banden, wurden m it gróBercr Dispersion nacligemessen. 
Die Terme 4 3 Y, 4 3X, 3 1(Jt, Y), werden 3 1J) u. 5 neu bestimmt. Der Vergleich 
der Terme zeigt, daB die Terme „ X “ u. „ Y “ Feinstrukturkomponentcn eines einzigen 
Elektronenterms sind. Die Berechnung der Schwingungsąuanten co der Terme 2 SP  
bis 7 3P , sowie 3 3Z, 4 3Z, 3 3(A', Y) u. 4 3(X, Y) zeigt, daB m it Erliohung der Haupt- 
ąuantcnzahl die co-Werte aller Triplctterme sich dem gemeinsamen Grenzwert 1625 
bis 1630 cm- 1  nahern. (Naturwiss. 17.390.24/5. Rostock, Phj-s. Inst.) R a b in o w itsc ii.

Sidney Bloomenthal, Das ultrańolctte Bandensyslem des Bieioxyds. Im  ultra- 
violetten Bandensystem des Bleis sucht Vf. nach dem Isotopeneffekt. Es werden 
Gitteraufnahmen an einer -Prohc von Uranblei gemacht u. m it Aufnahmen am ge-
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wohnlichen Blei ycrglichon. Es ergibt sich, daC an die Stelle der scharfen Rotations- 
linien des Uranbleis im gewohnlichen Bici versclnvommene Linien treten. Die Linien 
des Pb206 sind gegenuber dem Schwerpunkt der Linien des Pb206, 207l 208 um 0,037 A 
nacłi B ot verschoben. F ur die Banden des betrachtoten Systems stellt Yf. die Kanten- 
formel v =  30 197,0 +  (530,6 n ' —  1 , 1  n'3) — (722,3 n "  — 3,7 ?i"2) (n =  V2, 3/2 • ■ •) 
auf u. berechnet daraus, unter der Annahme von PbO ais bandenemittierendes Mol., dio 
Isotopenverschiebung zu 0,033 A, also in Dbcreinstimmung m it der Erfahrung. 
Die Banden haben einen gemeinsamen Endzustand m it den drei friilier analysierten 
sichtbaren Systemen. (Science 69. 676—77. 28/6. Chicago, Univ., Ryerson Pliys. 
Labor.) R a b i n o w i t s c h .

Andrew Christy, Ein neues Bandensyslem des Titans. 20 im R ot gelegeno 
Banden des TiO-Spektrums, die in Jf-Sternen sehr stark auftreten, werden zu einem 
System zusammengefafit. Dic Kantenformel lautet: 14 172,2 (bzw. 14 105,8 u. 
14 030,8) +  (862,5 n ' — 3,84 n'-) — (1003,8 n "  — 4,61 n "%). Der untere Zustand ist 
m it dem Endzustand der frijher eingeordneten blaugriinen Banden identisch. Es 
ist ein 3P-Zustand; der obere Zustand des neuen Systems ist einfach (wahrscheinlich 
ein 3(S'-Zustand). Mit den verbesserten Konstanten des unteren (Grund-) Zustandes 
berechnet Vf. dic Dissoziationsarbeit des TiO zu 6,74 VoIt. (Naturę 123. 873—74. 
8/6. Univ. of California.) RABIN OW ITSCH.

G. B. Bonino, Spektrochemische Sludien im  Ultrarot. XIV. Ubcr eine dem Amin- 
slicksloff zuzuschreibenda Bandę. (X III. vgl. BONINO u. RAGAZZI, 0. 1926. II . 2772.) 
Messungen des Vf. (1924) an einigen Anilinen, bei denen 1 oder 2 der Amin-H substituiert 
sind, hatten eine quantitative Abhangiglceit der Bandę bei 3 fi von der Ggw. u. Zahl 
der Amin-H ergeben. Anilin  zcigte z. B. eine Bando bei ca. 3,4 ji, dio dem direkt 
an C gebundenen H  cntspricht, u. eine Bando bei 3 /i, dic Vf. dem Amin-H zuschreibt. 
Bei bisubstituiertem Amin fehlt dic 3/i-Bande; boi monosubstituierten Anilinen treten 
beido Bandon auf, aber die maximalen Absorptionskoeftizienten bei 3 /i wird geringer 
ais l>pi den nicht substituierten. — Aus den Daten von B ell (vgl. C. 1927- II. 1236) geht 
hervor, daB 1 . alle Verbb. mit direkt an N gebundenem H  dio Bando bei ca. 3 fi zoigen,
2. boi Substitution beider H  der XH2-Gruppc dio 3 /i-Bando fehlt, 3. m it steigendcm 
SIol.-Gcw. die Verbb. einer gegobonen Reihc m it gleicher Zahl von Amin-H fast gleiche 
Werte des maximalen nlolekularen Absorptionskoeffizienten bei 3 n  besitzen, ■wiihrend 
die Werte fiir die Bando boi 3,4—3,5 /( erheblich schwanken. Wahrend bei aller vom 
Vf. friiher untersuchten Verbb. der Beitrag eines einzelncn CH zum maximalen Ab
sorptionskoeffizienten m it der Anzahl der CH in der Mol. fiel, ist fiir die BELLschen 
Verbb. das Gegenteil der Pall. (Atti Soc. Ligustica Science Lcttere 5. 6 Sciten. 1926. 
Bolosjna. Univ. Sep.) KRUGER.

E. L. Hill und E. C. Kemble, tJber den Itamaneffekł in  Gasen. Quantenmechan. 
Analyse des Ramaneffekts fur zweiatomigo Gaso nach den Messungen von W o o d  
(C. 1 9 2 9 .1. 2271) an HC1 u. von Mc L e n n a n  u. Mc L e o d  (C. 1 9 2 9 .1. 1308) an fl. H 2. 
(Proceed. National Acad. Sciences, Washington 15. 387—92. Mai. H arvard Univ., 
Jefferson Physic. Lab.) L e sz y n sk i.

Pierre Daure, Photomelrisclie Unlersuclmng des RaimneJJektes. Das Verlialtnis 
der In tensitat einer positiven Ramanlinie zu der der cntspreehenden negativen ist 
inncrhalb der Fehlergrenzen (10% ) so, wie es durch die Formel von R am an u . 
K r is h n a n  gefordert wird. Dio Messungen wurden an den Ramanlinien von AsCla, 
PC13 u. CClj m it derHg-Linie 4358 A angestellt. — Weiter yergleicht Vf. die Intensitat 
der Ramanlinien m it der In tensitat der gestreuten Linien der Hg-Linien 5460 u. 
4358 A bei AsCl3 u. CCI,. Aus diesem Vcrgleicli folgt, daC die In tensitat einer Raman
linie sich proportional der 4. Potcnz der In tensitat der anregenden Stralilung andert. 
(Eine falsche Auslegung der Aufnahmcn hatte friiher zu einem anderen Ergebnis gefiihrt 
[C. 1929. I. 608]). — Die meisten der charakterist. Freąuenzcn bei Cyclohoxan fallen 
m it den Preąuenzen der ultraroten Absorption zusammen, doch sind die rclativen 
Intensitaten recht yerschieden. Dies bestatigt die Theorie von P r in g s iie im  u. CZERNI 
(C. 1929. I. 2511) nach der die Ramanlinien von grofier charakterist. Frequenz m it 
geringerer In tensitat ausgestralilt werden ais die Linien klciner charakterist. Freąuenz. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1605—06. 17/6.) L o ren z .

A. Dadieu und K. W. F. Kohlrausch, Der Ramaneffekt in Wasser. (Vgl. C. 1929.
II. 970). Aufnahmen an W. ergeben ein fast untergrundfreies Spektrum, in welchem 
bei v \  — 23990, 21370, 19420 je eine breite, diffuse u. deutlich ais doppelt erkennbare 
Bandę auftrat. Bezogen auf die Hg-Linien 27388, 24705 bzw. 22938 ergibt sich ais
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mittlere Frequenzvcrschiebung V  =  3419. — FaCt man das Mol. H-O-H in orster 
Naherung ais gestrcckt auf u. bereclmet die Koppelungsschwingung eines solchen 
symm. Modells, so erhiilt man: v'n  =  r ' J/l -j- [?»j (m1 +  Wj)]. Mit ml =  1, m2 — 16,
V =  3419 erhiilt man v \  =  3515, v'„ =  3312 cm-1, Werte, dio m it der sehr wenig 
genauen Beobachtung vollkommen ubereinstimmen. (Naturwiss. 17. 625—26. 2/8. 
Graz, Physikal. Inst. d. Teclm. Hoehseh.) LESZYNSKI.

A. Petrikaln und J. Hochberg, Ober die Ramanspektren einiger organischer und 
anorganischer Verbindungen. (Vgl. C. 1929. I I . 696.) Es wurden die Ramanspektren 
der folgenden Stoffe untersueht: Benzonitril, Benzylniłril, Cyanessigsduremethylestcr, 
Toluol, Benzylchlorid, Benzotrichlorid, Phenol, Cyclohexanól, Paraldehyd, Aceton, Acet- 
aldehyd, Benzaldehyd, Chloral, Chloralhydrat, Allylchlorid, SnClt u. IiC N . Dio ge- 
fundenen Freąuenzen werden gemeinsam mit den Ergebnissen der friiheren Mitt. (1. c.) u.
anderer Autoren tabellar. wiedergegeben. Dio der Gruppo H — 0  zugeordneten Fre
ąuenzen schwanken nur wenig untereinander (3,25 —3,27 /i), bei Chloral u. Acct- 
aldehyd, wo die Spektren sehr schwacli waren, konnten dieso Wellenlangen nicht
gefunden worden. Dio der Gruppo H—C— zugeordneten Freąuenzen zeigen groBo

i
Verschiedenheiten, hier wurde ganz willkiirlich eino Einordnung in vier Gruppen:
з,32—3,38 /t, 3,38—3,44 /i, 3,44—3,50 fi u. 3,50—3,56 /t yorgenommen. Beim Chloral
hydrat konnte wegen des schwaehen Spektrums kcine entsprechendo Linie gemessen 
werden. Der Gruppe —C = N  entsprechen W erte von 4,41 bis 4,48; die wss. KCN-Lsg. 
gibt 4,80, die stiirkero Verscliiebung ist dadureh zu erklaren, daB hier ein freies Cyanion
yorliegt. Der Gruppe O—C entsprechen W erte von 5,81 bis 6,02; bei Cyanessigsaure-
methylester konnte wegen des starken Kontinuums in dieser Gegend dic Carbonyl- 
linie nicht festgestollt werden. Das Schwanken der Wellenlange von demselben Os- 
eillator bei yerschicdenen Verbb. stam m t von dem EinfluB benachbarter Gruppen. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 4. 299—311. Juli. Riga, Photocliem. Lab. d. 
Univ.) Le s z y n sk i.

K. W. F. Kołllrausch, Ber JRamaneffekl in  organischen Substanzen. (Vgl. 
D a d ie u  u . K ohlrausch , C. 1929. I I . 970.) Wiedergabe der fiir die folgenden Sub
stanzen erhaltenen Ramanfreąuenzen: CClit Bzl., Toluol, Xylol, Aceton, Pentan, 
Ameisensaure, Essigsaure, Propionsaure, Buttersaure, Ameisensdure-Athylestcr, Essig- 
saure-Methylester, Essigsaure- Athylester, Essigsaure-Amylester, Propionsaure- Athylester
и. Buttersaiire-Athylester. Kurze Diskussion der ZuorcLnungsmoglichkeiten. (Photogr.
Korrcspondenz 65. 161—63. Juni. Graz.) L e s z y n sk i.

Daure, Vergleichende Untersuchung der Ramanspektren einiger Wasserstoffver- 
bindungen. Vf. hat festgestollt, daB boi H-Verbb. einige Ramanlinien m it den ver- 
schiedenen Bindungen innerhalb des Mol. in Zusammenhang zu bringen sind (C. 1929.
I I . 10). Die H-Verbb. zeigen Linien zwischen 278 u. 340 Schwingungen/mm. Dicse 
Linien werden der Bindung zwischen dem Nichtmetallatom u. dcm H-Atom zu- 
geschrieben (h-Linien). Athan: 99, 146 u. die h-Linien 289 u. 295; Athylen: 134, 162 u. 
die h-Linien 300 u. 308. Die Linien mittlerer Frcąuenz zwischen 20 u. 196 Schwin
gungen/mm werden der Bindung zwischen Nichtmetallatomen, insbesondero der C-C 
Bindung zugeteilt. Die letzte Linie dieser Gruppe, also die den h-Linien niichste,
1-Linie genannt, zeigt folgende RegelmaBigkeiten: Organ. Verbb. ohne Doppelbindung 
haben eine 1-Linie zwischen 143—146, m it Doppelbindung zwischen 158—162 (Dublett 
158—160 bei Bzl. u. Toluol, Linie zwischen 160—162 bei den Xylolen). Dio 1-Linie 
des Acetylens (in Aceton gel.) liegt bei 196. Verbb. m it C =0-G ruppe besitzen eino 
charakterist. Linie bei 166—174, die der C =0-Bindung zugeschrieben wird. (Compt. 
rond. AcadT Sciences 188. 1492—94. 3/6.) Lorenz .

John Warren Williams und Alexander Hollaender, Eine Untersuchung des 
Ramaneffekts in  Aceton. In  Aceton werden 12 Ramanfreąuenzen zwischen 2,96 u. 12,66 
beobachtet, die alle bekannten Ultrarotfreąuenzen entsprechen. Eino weitere Freąuenz 
(18,55) liegt auBerhalb des bei den Ultrarotmessungen untersuchten Gebietes. Die 
moglichen Zuordnungen werden kurz diskutiert. (Proceed. National Acad. Sciences, 
Washington 51. 421—23. Mai. Wisconsin, Univ., Lab. of Physic. Chem.) LESZYNSKI.

R. Tomascłiek, Die Orundvorgange der Phosphorescenz. Zusammenfassender 
Vortrag, gehalten in der Dtsch. Ges. f. teehn. Physik am 21/6. 1929. (Apoth.-Ztg. 44. 
909—10. 27/7. Marburg.) A. M u l l e r .
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Erie K. Rideal, Chemiluminesćenz. (Chem. News 139. 33—36. 19/7. — C. 1929.
1. 2623.) Le s z y n sk i.

Wilder D. Bancroft und Raymond P. Allen, PhotoćhemiscJie Temperatur- 
koeffizie7iten. Eine Folgę der GROTTHUSSschcn Theorie der Depolarisatoren ist, daB 
der Temp.-Koeffizient starlc ansteigen muB, wenn man sich dem Tcmp.-Gebiet der 
therm. Zers. nahert. Es wird ein Ozonisator fiir hohe Tempp. konstruiert u. in diesem 
bei Tempp. von 80—340° die Zcrs. von Acelaldehyd unter der Einw. von Tcslaent- 
ladungen untersucht. Die Zers. geht gleichzeitig nach den folgenden zwei Gleichungen 
vor sich: CH3CHO — > CH4 +  CO, 2 CIACHO — ->- C,H0 +  2 CO +  H 2. Die Messung 
der gebildeten Gasmengen ergibt die folgenden Temp.-Koeffizienten: 80—210°: 1,003;
210—320°: 1,01; 320—340°: 1,10. Man erhiilt also das nach der Theorie erwartete 
Ansteigen bei Annaherung an das Gebiet der therm. Zers. (etwa 400°). Die Bctrach- 
tungen iiber das bei tiefen Tempp. zu erwartende Vcrh. der Temp.-Koeffizienten stiitzen 
sich auf dio Beobachtung von A mato (Gazz. chim. Ital. 14 [1885]. 57), daB Chlor- 
knallgas bei Bestrahlung m it Sonnenlicht bei —12° nicht explodiert. Hiernaeh ist 
anzunehmen, daB die Reaktionsgesehwindigkeits-Temp.-Kurve bei tiefer Temp. steil 
ansteigt, dann — entsprechend dem kleinen Temp.-Koeffizienten — nahezu hori- 
zontal vcrliluft, u. bei liohen Tempp. wieder ansteigt. (Proceed. National Acad. 
Sciences, Washington 15. 445—48. Mai. Cornell Univ., Dep. of Chem.) L e s z y n sk i .

Marcel Cau, Wir kuny des polarisierlen Lichles auf pholographisclie Emulsioncn. 
Zusammenfassung der Ergebnisse alterer Arbeiten von W eig er t  (vgl. C. 1921. 111.
916) u. der Arbeit von Zocher u. Coper  (C. 1929. II. 388). (Rev. gćn. Sciences pures 
appl. 40. 399—402. 15/7.) L e sz y n sk i .

Matsunosuke Iwatake, Mikroskopische Untersuchung der dektrischen Doppel- 
brechung in  Fliissiejkeiten. Photomikrograpli. Unters. der elektr. Doppelbrechung in 
Nilrobemol, o-Nitrolohiol, Pyridin  u. CS2 bei Feldstarkcn von 6000—7500 ^  pro mm 
unter Vcrwendung verschieden geformter Elektroden. Bei steigender Feldstarke 
werden Anomalitaten des Kerreffekts bei Nitrobenzol, o-Nitrotoluol 11. Pyridin beob- 
achtet u. auf eine Inhomogenitat des Feldes zuriickgcfiihrt. Eine Erklarung der Bcob- 
aehtungen liefert die Theorie der chromat. Polarisation der einachsigen Krystallp. bfl X ~ .. 
Zusammenfallen von Feldrichtung u. opt. Achse. (Technol. Reports Tohóku In ip /U iim  - ^
8 . 399.) Leszyk$M.<>i\SCH£ ;

' /  ęj- fff -
W. J. R. Calvert, Physics. Part 2, Sound. London: Murray 1929. (142 S.) 8°|

science ser.) 3 s. : u.
H. J. R. Calvert, Physics. Part 3, Light. London: Murray 1929. (202 S.) 8".i fGenóral u

scienco sor.) 3 s. \  'Jp ̂
\  ^ 0Aj. E lektrochem ie. Therm ochem le. I - 4

Otto Werner, Ober den Giilligkeitsbereich der Methode der verdunnlcn Lob  
fiir die Destimmung des Dipolmomcnts. Es wird dio Bedeutung u. die Móglichkeit oPl1 * "
Best. der einzelnen Anteile der nach der Methode der verd. Lsgg. erhaltenen Gesamt- 
polarisation krit. behandelt. Es wird insbesondere auf die Unsicherheit in der Best. 
der Atompolarisation hingewiesen, die boi hetcropolaren Stoffen m it groBem Molvol. 
Werte erreichen kann, dio sie iiber die Bedeutung einer kleinen KorrekturgróBe weit 
hinausheben. Es wird auf die HoJENDAHLsche Unterscheidung zwischen starren u. 
unstarren Dipolen („Studies of Dipolemoment“ , Kopenhagen 1928. 16) hingewiesen 
u. die Frage diskutiert, wieweit es moglich ist, experimentell dio beiden Arten zu unter- 
scheiden. Im  Fallc der unstarren Dipole erscheint ein RiickschluB vom Dipolmoment 
auf die Konst. nicht immer zulassig. Am Beispiel des TetraisoamyłamnioJiiumpikrals 
in benzol. Lsg. wird esperimentell die Unmoglichkeit der Best. des Dipolmomcnts 
fiir gewisse heteropolare Vcrbb. nach der Methode der vcrd. Lsgg. nachgcwiesen: Dio 
nach der von W a ld e n , U lic h  u . W e r n e r  (C. 1925. II. 1414) beschriebenen Kurz- 
wellenresonanzmethode ausgefiihrten Messungen ergeben einen S-fórmigen Verlauf 
der Polarisations-Konz.-Kurve, aus dem zu ersehen ist, daB das Salz selbst in benzol.
I<sg. dissoziiert ist. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 4. 312—20. Juli. Rostock, Univ., 
Physiko-ehem. Inst.) Le s z y n sk i.

Otto Werner, Vber das Dipolmoment des Anlimonlriclilorids. SbCl3 wird durch 
wiederholto Fraktionierung im Vakuum gereinigt u. zum SchluB zur Herst. der Aus- 
gangslsg. in scharf getrocknetes Bzl. oder A. dest. Bei Ggw. von Feuehtigkeit tr i t t  
Triibung ein. — Die Best. der DE. erfolgte nach der Kurzwellen-Resonanzmethode
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(W a ld e k , U l ic i i  u . W e r n e r , C. 1925.11.1414). Durch Estrapolation wird fur dio 
Gesamtpolarisation erhalten: in  Bzl. 323 ccm, in A. 3G3 ccm. Nach Abzug des Wertes 
fiir die Atom- u. Elektronenpolarisation 44,0 ccm (aus Litcraturwerten) bercchnet sich 
das Dipolmoment des SbCl3 zu 3,64 bzw. 3,90-10~18. A. hat also trotz seines Dipol- 
momentes einen verhaltnismaBig geringen EinfluB. Der i In Vergleich zu Sb J ,  (0,4-10~18 
W illia m s , C. 1929. I. 205) liohe Wert des Momentes wird m it dem starker positivcn 
Charakter des J-Atoms erldart. Ahnliche Verhaltnisse liegen bei den Halogcmrasser- 
stoffsauren u. den Halogenbenzolen vor. (Ztschr. anorgan. allg. Chcin. 181. 154—58. 
28/6. London, U. C.) L o r e n z .

P. C. Mahanti und R. N. Dasgupta, Uber das elcklrische Moment primdrer 
Alkohole. Vff. messen mittcls Bruckenmethode bei der Freąuenz 1000 die DE. von 
n-Butyl-, n-Hexyl-, n-Oclyl-, n-Nonyl-, n-Decylalkoliol in verd. benzol. Lsg. Mittels
D., Mol.-Gew. u. Mol.-Refraktion werden obere Grenzen der Dipolmomente bereclinet. 
Sie erweisen sich bei den vcrschiedenen Alkoholen ais nahezu gleich. (Indian Journ. 
Physics 3. 467—75. 15/6.) E isen sc h itz .

Hans Pettersson, Leuchtende Eniladungen in  Gasen bei niedrigen Drucken. Wenn 
der Lecherkreis, der von Vf. (C. 1929. I. 2146) zur Erzeugung leuchtender Entladungen 
durch hochfreąuente Oscillationen in elektrodenlosen Rohren angewendet 'wurde, 
durch kurze Spulen ersetzt ist, so wird die In tensitat des Leuchtens stark vermehrt. 
LiiBt man die Entladung durch eine weniger ais 1 mm weite Quarzcapillare hindurch- 
gehen, so erlialt man eine gut fiir Spektrographie geeignete Lichtąuellc, die nur geringe 
Gasmengcn crfordert u. kurze Aufnahmezeiten erlaubt. — CO u. CO, dissoziieren 
unter dem EinfluB der Entladung stark. CO u. auch KW-stoffe scheiden C ab. — 
Einzelno wcitere Beobaclitungen sind noch beschricben. (Naturę 123. 978—79. 
29/6.) L orenz .

Martin Zentgraf, Uber Ionenstrahlcn. (Vgl. B ir k e n b e r g , C. 1929. I. 1420.) 
Unters. iiber die Beziehungen zwischen EK. u. Stromstarke bei verschicdencn Drucken 
u. Tempp. an Ionenstrahlen von AgCl, AgBr, CdJ2, TlCl, TIBr, T U  u. PbCL. Sarnt- 
liche Vcrss. wurden in 0,-freiem N, ausgefuhrt. — Es kann auBer der zeitlichen Ab- 
nahme der Emission, die durch irreyersible Prozesse bedingt ist, noch eine zeitliche 
Anderung infolge Verarmung bzw. Erholung der Oberflache auft-reten. Die Siittigung 
tr i t t  bei niederen Drucken bei sehr kleinen Spannungen auf. Die Spannungen, bei 
denen Siittigung eintritt, steigen m it wachsendem Druck. Die Siittigung ist bei niederer 
Temp. vicl ausgepragter ais bei holien Tempp., u. t r i t t  bei kleineren Spannungen auf. 
Die Sattigung ist besonders gut ausgepriigt bei den Salzen, die einen kleinen Dampf- 
druck haben, z. B. tr i t t  sie bei den Silberhalogensalzen besser zutage, ais bei den leicht 
verdampfenden Tl-Salzen u. CdJ2. Die Kurven, welche die Beziehung zwischen EK. 
u. Emission darstellen, verlaufen aber nicmals genau parallel zur Abszissenachse. Der 
Beginn der Emission hangt vom Druck ab; bei niederen Drucken treten die ersten 
Ionen bei kleineren Spannungen aus ais bei hohen, doch ist stets eine kleine positiye 
Spannung notwendig, um Ionen aus dem Salz auszutreiben. Die leuchtende Entladung 
tr i t t  bei samtlichen Salzen bei einem Druck von 1 mm bei 300—400 V, bei einem Druck 
von 10 mm bei etwa 600—800 V u. bei 100 mm zwischen 1600 u. 2000 V auf. Im  Hocli- 
vakuum war in keinem Falle eine leuchtende Entladung festzustellen. Wird eine Vers.- 
Anordnung benutzt, bei der die ganze Zelle erhitzt wrird, so daB die Salzdampfe die 
Zelle erfiillen, so treten viel gróBere Strome auf, ais bei nicht ganz erhitzter Zelle. 
Die Strome wachsen dann stark  m it der Spannung; die Sattigung tr i t t  nur ausgepragt 
bei den niedrigsten Drucken auf, bei denen die Salzdampfe schnell weggepumpt werden; 
die leuchtende Entladung erfolgt bei niedrigeren Spannungen, ais bei nicht ganz er
hitzter Zelle. — Die Zunahme der Emission nach der Sattigung ist durch StoBionisation 
zu erklaren. Ais Trager der StoBionisation sind die Elektronen anzusehen, die von 
positiven Ionen an der Kathode ausgelóst werden. Da die Pb-Salze nur negative Ionen 
aussenden, die keinc Elektronen auszulosen vermogen, u. die selber sehwacher ioni- 
sieren ais Elektronen, erfolgt bei den Pb-Salzen der Ubergang zur Lcuchtentladung 
vięl allmahlicher ais in den Fallen, bei denen Elektronen durch positive Ionen ausgelóst 
werden. (Ann. Physik [5] 2. 313—33. 15/7. Munster i. W.) LESZYNSKI.

Guido Grassi, Uber den spezifisćhen Widersland des Aluminiums. Vf. vergleicht 
den von ihm schon 1923 gefundenen W ert fiir den spezif. elektr. W iderstand bei 20° 
von 99,7°/0ig. Al ( =  2,868—2,871 Mikroohm, Temp.-Koeffizient 0,003 934) m it dem 
von der Intem ationalen Elektrotechn. Kommission vorgeschlagenen u. den von vcr-
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schiedenen Stellen gemessenen Werten u. findet befriedigende Ubereinstimmung. 
(Atti R. Accad. Scienze Torino 64. 248—50.) R. K. Mu l l e r .

A.-P. Rollet, Ober die chemischen Reaktionen des Bleiakkumulalors. Verss. haben 
gezeigt, daB Ł/6 des gesamten O auf einer Pb-Platte wahrend der Entladung ver- 
schwindet. Die geladene positive Elektrodo wird durch PbO gebildet, die entladenc 
positive Elektrode dureli P b 0 2, die geladene negatiyc Elektrode durch metali. Pb. 
Die Ergebnisse befinden sich in (Jbereinstimmung m it denen von F e r y  (vgl. C. 1926- 
I. 1117). Dic alte Theorie von der doppclten Sulfatisierung ist abzulehnen. (Chim. 
et Ind. 21. Nr. 2 bis. 444— 52.) K at.p e r s .

George M. Smith und J. M. Breckenridge, Kalhodenpoteniiale und Wirkungs- 
grade von Kupfereleklroden in  Kupfercyanid-Nalriumcyanid-Ldsungen. Messungen 
der kinet. Potcntialc einer Cu-Kathode bei verscliiedenen Stromdichten u. verschiedenen 
Konzz. von Gu(CN), in NaCN. Dio Elektrodenwirkungsgrade fiir verschiedene Konzz. 
des Elektrolyten u. fiir verschiedene Stromdichten werden angegcbcn. (Trans. Amor. 
olectrochcm. Soc. 56. 8 Seiten. Sep.) ASCHERMANN.

Maurice Pallot, Magneiisierungskoeffizienten und Struktur von Gelatinelosungen. 
Vf. miCt die Magnctisierungskocffizienten von Gelatinelsgg. verschiedener Konzz. 
bei 19°. Die Koeffizienten steigen von der Konz. 0—0,8 g/100 ccm Lsg. geradlinig 
an, von 0,8—1,4 g/100 ccm Lsg. ebenfalls geradlinig, aber bedeutend schneller. Der 
Knickpunkt der Kurve liegt da, wo das Maximum der DE. von Gelatinelsgg. (Ma r i- 
NESCO, C. 1929. II . 14G) liegt. Dieso Ergebnisse bestatigen also die Ansicht, daB dio 
Gelatine in Lsg. in 2 Formen existiert, von denen die eine, oberhalb einer Konz. von
0.6 g/100 ccm Lsg. durch Zusammenlagerung zweier Moll. cntsteht. Wahrend aber
diese Zusammenlagerung die DE. stark vermindert, 'werden die W erte des Magnet- 
koeffizienten vergróBert. Dies macht es wahrscheinlich, daB dio magnet, u. elektr. 
Achsen der Dipole senkrecht aufeinanderstehen. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 
1498—1500. 3/6.) Lo ren z .

N. Kołossowsky, Thermodynamik irreversibler Prozesse. Die Eiiolulion physi- 
kalisclier und chemischer Prozesse mit der Zeit. Yf. fiihrt eine allgemeine thermodynam. 
Theorie der irreversiblen Prozesse durch, in der die Zeit ais dritte unabhangige Variable 
in die Gleichungen eingefiihrt wird. Auf Grund thermodynam. t)berlegungen werden 
eine Reihe von Beziehungen fiir die Rk.-Geschwindigkeiten aufgestellt. Es wird der 
allgemeine Fali einer irreversiblen Rk. in einem gasformigen System betrachtet u. 
die Formeln fur die nichtkompcnsierte Wiłrme des Prozesses abgeleitet. Zum SchluB 
wird der EinfluB der Temp. auf die Vcrdampfungsgeschwindigkeit einer FI. im Vakuum 
berechnet. Fur die Einzelheiten der Berechnungen muB auf dio Originalarbeit ver- 
wiesen werden. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 60. 1079—1115. 1928. Lenin
grad.)  ̂ K lever .

W. Perschke, Ober die Beziehungen zwischen den physikalischen Konstanten von 
Fliissigkeiten. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 60. 1019—35. 1928. — C. 1929.
1. 1423.) K le v e r .

E. Kordes, Die Dampfdruckerniedrigung in konzentrierten Loswujen zweier flilch- 
tiger Komponenten. (Vgl. C. 1928. I. 293.) Es wird eine Beziehung fiir dio relative 
Dampfdruckerniedrigung in konz. Lsgg. zweier fliichtiger Stoffe aufgestellt. Aus dem 
wiedergegebenen Materiał ist zu erkennen, daB die Gleichungen fiir samtlicho Konzz. 
gelten u. unabhangig von der Art der beteiligten Komponenten sind. Eine Assoziation 
der Komponenten im Dampfzustand hat keinen deutliclien EinfluB auf dic Giiltigkeit 
der Gleichungen. Die Anwendung dieser Beziehung auf Sicdediagramme gibt die 
M8glichkcit, zu der Zus. der FI. diejenige des Dampfes zu berechnen, wenn die Dampf- 
drucke der reinen Komponenten bei der betreffenden Temp. bekannt sind. Dio 
gefundenen Gleichungen sind in der G estrlt ident. m it den friiher vom Vf. fiir die 
Lage des eutekt. Punktes aufgestellten. (Ztschr. anorgan. allg. Chcm. 181. 203—24. 
6/7. Bcrlin-Dahlem, Kaiser-Willielm-Inst. f. Silikatforschung.) KLEYER.

E. Kordes und F. Raaz, Aufnahme von Siedediagrammen bindrer hoclisiedender 
Fliissigkcitsgemischc. Dio von O. R u f f  u. Mitarbeitern zur Best. von Dampfdrucken u. 
Kpp. reiner Stoffe vorgesclilagene Spiralmethode wird auf dio Best. von Siede- 
diagrammen hochsd. binarer Systemc ubertragen. Bei der Aufnahme des Siede- 
diagramms des Systems Hg-Cd konnte festgestellt werden, daB bei fl. Gemischen, 
deren Komponenten sehr unglcicho Dampfdruckc im Siedeintcrrall besitzen, bei der 
Best. des Siedebeginns nach der Spiralmethode Verzógerungen in den Verdampfungs- 
kurven auftreten u. die Auswertung erschweren konnen. Im  System NaCl-KCl konnte
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aus der Form der cinzelnen Verdampfungskurvcn u. der erhaltenen Fl.-Kurve sowie 
der ahnlichen Dampfdrucke der reinen Salze entnommen werden, daC die Kurve der 
Zus. des Dampfes sehr naho bei derjenigen der FI. liegen miisse. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 181. 225—36. 6/7. Berlin-Dalilem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Silikat- 
forschung.) K l e v e r .

W. Schischokin, Untersućhungen auf dem Gebiete der konzentrierten Losungen. 
Vf. untersueht die Schmclzdiagramme binarer Systeme aus Ałlyl-phenylthioharnstoff, 
aus Acetanilid u. aus p-Dibrombenzol m it zahlrcichcn einfaełien organ. Vcrbb. Die 
Temp. des Krystallisationsbeginns wird mittels der Methode von A l e x e je w -Schroder  
(Journ. Russ. phys.-ehem. Ges. [russ.] 9 [1877], 208) bestimmt. Aus den erhaltenen

_ O ( — T)
Werten wird die GróBe von Q in der ScHRODERschen Gleiehung log S =  —, --------= —

° 4,B8 T m  • T
bereclmet, wobei S  die Konz. der ersten krystallisicrenden Komponentę, Q die Schmelz-
warme, Tm  die absol. Sehmelztemp. dieser Komponento u. T  die absol. Temp.
des Sehmelzbeginns ist, (4,58 =  Gaskonstante- Obcrgangsfaktor von log nat in log).
Wird 1/7' u. log 8  in ein Koordinatensystem eingetragen, dann resultiert eine gerade
Linie, falls die SCHRODKRsche Gleiehung gilt. Das tritt dann eiń, wenn das bereehnete Q
anniihemd gleich der Schmclzwarmc der ersten Komponento ist. Is t dies nicht der
Fali, so sind die bcidon Komponenten in Rk. getreten. — Vf. bestimmt die spezif.
Warmen u. die Schmelzwiirmcn:

Allylphenylthioharnstoff Acetanilid
c c

50° 0 307 60° 0 328
Q 6800 kcal/Mol. 70° 0,321 Q 5260 kcal/Moi. 80° o’337

100° 0,423 100° 0,343
Es lassen sich folgende Schliissc zielicn: Wenn eine Substanz m it einer Reihe anderer
Substanzen biniiro Systeme bildet, dereń einzelne Schmelzkurvenzweige der Gleiehung

a
S  =  y.-e 1 (y. u. a konstant) genugen, so geniigen auch die Sehmelzkurvenzweige 
binarer Systeme aus beliebigen Substanzen dieser Reiho obiger Gleiehung. Bildet 
andererseits eine Substanz m it einer Reihe von Substanzen binare Systeme, dereń 
Schmelzkurvenzweige obiger Gleiehung nicht geniigen, so werden Substanzen dieser 
zweiten Reihe m it Substanzen der ersten Reihe binare Systeme bilden, die der obigen 
Gleiehung nicht geniigen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 181. 137—53. 28/6. Leningrad, 
Polyteclin. Inst. Lab. f. allgem. Chemie.) LORENZ.

Peter Debye, Polaro Molekeln. Leipzig: S. Hirzel 1929. (VIII, 200 S.) gr. 8°. M. 14.— 
Lw. M. 15.50.

A„. K olloldchem ie. Capillarchemie.
Erich Heymann, Stabilitat und Ilerstcllung kolloider Liisungen. Dic Literatur 

der letzten 5 Jahrc wird besprochen. (Kolloid-Ztschr. 48. 195—206. Juni. Frankfurt 
a. M-, Univ.) K ru g er .

H. Brintzinger und B. Troemer, Ein Beilrag zur Kennlnis der molekulardispcrsen 
Kicselsaure. In  einer fruheren Arbeit (C. 1928. II. 629) hatten Vff. die Anwesenheit 
eines Stoffes in yerschiedenen MolekulargroBen daran erkennbar gefunden, daC die 
den zeitlichen Verlauf der Dialyse zeigende log c,/i-Kurve eine nach oben gekriimmte 
Linie darstellt. Mit Hilfe dieser Methode wurde eine Anzahl yerschieden dargestellter 
Kieselsilurelsgg. untersueht. Dic aus Alkalisilicat durch Salzsaure erhaltene Lsg. 
enthiilt am wenigsten molekulardisperse Kicselsaure, etwas mehr die durch Hydrolyse 
von SiOl4 entstehende. Durch Zugabe von A g,0 zur Entfernung der sich bildenden 
Salzsaure lassen sich Lsgg. mit wesentlich lióherem Geh. an molekulardispersen Kiesel- 
sauren erhalten. Die giinstigsten Resultate erhalt man durch Hydrolyse beim Ein- 
leiten yon Kieselsauremeihyl- bzw. dthylester in eisgkiihlte 1/jC0-n. bis 1/l000-n. HCl-Lsgg. 
E in Unterschied der pH-Werte zwischen den molekular- u. kolloiddispersen Kiesel- 
saurelsgg. wurde nicht gefunden. Alle Lsgg. ergaben ubereinstimmend ph =  4,7. — 
In  der frisch liergestellten molekulardispersen ICieselsaure liegt ein Gemisch von viel 
Mono- noben wTenig Dikieselsaure vor. Beim Altem strebt die Kieselsiiure iiber die 
nur kurze Zeit bestandige Dikieselsaure der etwas bestandigeren Tetrakieselsaure zu, 
welchc sich erst nach einigen Tagen in die hohcrmolekularen Kieselsauren umwandelt. —
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Vff. fanden bci Unters. des Lichtbrechungsvcrmogens ein Abfallen des Interferometer- 
wertes mit zunehmendem Alter. Dieser Abfall yerlauft parallel der Bldg. hólier- 
molekularer Kieselsiiuren. — Zum SchluB wird auf die Abhśingigkeit der Brgebnisse 
von der Membranart u. deron Durchliissigkeit liingewiesen. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 181. 237—48. G/7. Jena, Univ.) K l e v e r .

N. Jermolenko, Die Anderung der Oberflachenspannung von Gelaline mit der 
Anderung von pn und bei lcleinen Eleklrolytkonzentrationen. (Vgl. Iw a -
HITZKAJA u. PROSKURNIN, C. 1926. II . 361.) Die Oberflachenspannung von
0,l°/oig. Gelatinesol bei yerschiedenem pn (Zusatz von HC1, H 2S04 oder NaOH) 
wird naeh der Steighólienmethodo gemessen u. ein Minimum im isoelektr. Punkt bei 
Ph =  4,7 u. 2 Maxima bei pn =  2,85 u. 8,3 gefunden. Bei Saurekonzz. von 10"° bis 
10- 14-n. fiillt dio Oberflachenspannung der Gelatino allmahlich, boi noch gcringeren 
Konzz. bleibt sio der im isoelektr. Punkt beobachteten gleich. In  dem Gebiet kleiner 
Saurekonzz. handelt es sich nicht mchr um eine chem. Umsetzung, sondern dio Anderung 
der [H'] bewirkt nur eine Anderung der Adsorption u. andere rein kolloidchem. Vor- 
giinge. (Kolloid-Ztschr. 48. 141—46. Juni. Univ. Mińsk.) K ru g er .

Jiro Mikumo, Studien an Seifenlbsungen. VII. Adsoiption von Seifen an Tier- 
kohle. (VI. vgl. C. 1928. II . 1424.) Die Adsorption von K-Seifen an 1 g Mer ck - 
seher extrareiner Kohle aus 100 ecm absolut alkoh. Lsg. bei 20° wird gemessen. Sauren 
der gleichen homologen Reihe gehorchen der FREUNDUCHSchen Adsorptionsisotherme 
innerhalb bestimmter Grenzen, sowie der TRAUBEschen Regel. — Aus 0,015-mol. 
Lsg. von Gemisehen zweier Seifen werden vou 3 g Kohle die kóhermolekularen Seifen 
vorzugsweise adsórbiert. Beispielsweise wird aus dem Gemisch li-Laurat +  K-M y- 
rislal das letztcre in der 2,7-fachen molaren Menge adsórbiert. (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 32. 178 B—80. Juni. Teraschima-Cho bei Tokio, Marumiya 
Seifenwerke.) H. H el le r .

B. Anorganiscłie Cliemie.
O. RuJf, Hochtemperaiurlechnik und neue Fluoride. Vortrag. Vf. gibt ein Diagramm 

der gemeinsam m it Hans Muller aufgenommenen Dampfdrucklinien von Fe, Co u. 
Ni. Die Messungen wurden in einem elektr. Kohlewiderstandsofen yorgenommen. 
Das Stickstoff-3-fluorid, dargestellt durch Elektrolyse von (NH4)HF2, — Stronlausbeuto 
weniger ais 6%  — ist farblos, wl. in W. u. gegen NaOH uncnipfindlich. Seine Mischungen 
m it H 2 u . NH3 sind brisant, explosiv u. leicht durch Eunken zu zunden. Mischung 
m it HoO-Dampf ist ungofahrlich, nach der Ziindung bildet sich N20 3 u. HF. Dio 
Vereinigung von Cl2 u. F2, die mitunter explosionsartig verliiuft, laBt sich aueh mit 
fahler Flammo wie eino richtige Verbrennung leiten. Das Rk.-GefiiB ist abgebildet. 
Die Bildungswarnie des CIF wird in einem von v. W a r te n b e r g  beschriebenen Apparat 
gemeinsam m it Fritz Laas zu +  22 kcal gefunden. Von den Rkk. des CIF werden die 
mit Baumwolle u. m it Al yorgefuhrt, von denen dio erste sofort, die zweite nach leichtem 
Erwarmen unter Feuererseheinung erfolgt. Nach Arbeiten gemeinsam m it Ascher 
steht fest, daB neben RhF3 noch ein hoheres Fluorid RhF4 oder R hF5 vorkonimt. 
Die analyt. Arbeiten hierzu sind noch nicht beendot. Vorgefulirt werden das schwarze 
PdF3 u. seine heftige Rk. m it H2, ferner das lichtbraune CoF3, welches selir leicht ein 
F-Atom abgibt u. in der priiparativen Chemie eine erhebliche Rolle zu spielen bestimmt 
ist. (Ztschr. angew. Chem. 42. 807—10. 3/8.) A sc h e r  mann.

Joseph Fischer und Werner Jaenckner, Eine neue Fluor-Schtcefelverbindmig, 
das Schwefel-4-fluorid. (Vorl. Mitt.) Vortrag. SF,, wird dargestellt nach der Gleichung:
4 CoF3 +  g =  4 CoF2 +  SF.,. Die Rk. geht bei schwachem Erhitzen explosionsartig 
u. unter Feuererseheinung vor sich, yerlauft aber langsam, wenn die CoF3-S-Mischung 
m it der gleiehen Mengo CaF2 verd. u. das Rk.-GefiiB zuniichst gekiihlt wird. Das SF4 
wird in einer m it fl. Luft gekiihlten Vorlage aufgefangen. Die Hauptmenge des ent- 
wickelten Gases destilliert zwischen —120 u. —90°. Mol.-Gew. 107 (SF4 =  108). 
Zur Analyse wird dio Rk. des SF4 m it NaOH u. H20 2 benutzt, wobei Na2S04 u. NaF 
entstehen. In  der erhaltenen Lsg. wird das F  ais CaF2 gefallt. Das Atomyerhiiltnis 
von S : F  schwankt bei den bis je tzt durchgeflihrten Analysen zwischen 1: 3,8 u.
1: 3,9. Das Gas SF4 ist farblos, yerdiehtet sich bei —40° unter Atmospharendruek 
zu einer wasserklaren, leieht beweglichen FL, dio bei —124° (1,3 mm) zu einer farblosen 
Krystallmasse erstarrt. Die Dampfdrućkkurye wird wiedergegeben. Der Geruch des 
SF4 ist SCl2-ahnlich u. reizt in grofierer Konz. stark zum Husten. Roines SF4 reagiert



1514 B . A n o b g a n is c h e  C h e m i e . 1929. II.

im Gegensatz zu dcm Rohgas nicht m it trockenem Glas; Hg wird angegriffen u. iiber- 
zieht sich mit ciner achwarzen Haut. In  H20  ist cs untcr Zers. vollkommen u. klar 
loslich. Paraffinól, Gummi u. S werden nicht angegriffen. (Ztschr. angew. Chem. 42. 
SIO—11. 3/8.) A sc h erm an n .

S. Wosnessenski, Ober Schwefelslicksioff. I I .  (I. vgl. C. 1927- I I .  1680.) Es 
werden die Verbb. iV.,<S4 u. N 3S.lCl dargestelit u. beschricben, sowie ihr Yerh. gegen 
1/10-n. HC1, 3% NaOH-Lsg. u. organ. Losungsm. untersucht. Durch Alkalialkóholate 
werden die in organ. Losungsm. gcl. Verbb. unter Farbrkk. zers., iiber dereń N atur 
sich keine Aussagen machen lasscn. Ais endgultige Zers.-Prodd. von S.,CI in W. u. 
HC1 konnten die Trithionsaure, in NaOH die schweflige u. Thioschwefelsaure, bzw. 
ihre Salzc nachgewiescn werden. (Journ. Russ. phys.-chcm. Ges. [russ.] 60. 1037—44. 
1928. Moskau.j K le v e r .

W. Nikolajew, Die allolropen MoAijikaiiov.cn und Jesten Liisungen des Phosphors. 
(Vgl. C. 1928. II. 632.) Aus der Unters. der D.D., der Dampftension, Entflammungs- 
u. Schmelztempp. komrnt Vf. zu der Existenz von folgenden 4 Modifikationen des P: 
dem farblosen (D. 1,82), purpumen (D. 1,90), rubinroten (D. 2,11) u. schwarzen P  
(D. 2,70). Diese Modifikationen bilden miteinander eine ununterbróchene Reihe von 
festen Lsgg., so ist der violette P  eine feste Lsg. yon Schwarzem mit rubinrotem P. 
Es konnte ein Eutektikum  zwischen dem farblosen u. purpurnen P  m it der D. 1,83, 
F . 39,5° nachgewiescn werden. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 60. 1045—51. 
1928. Leningrad.) K le v e r .

Richard Lorenz und Robert Winzer, Das Gleichgewićht zwischen Caleium und 
Natrium mit ihren Chloriden. Vff. untersuchten die Gleichgewichtslagen der Rk. 
Ca -j- 2NaCl 2Na +  CaCl2 durch Schiitteln bekannter Salz- u. Metallmengen im 
SchmelzfluG u. fanden in tlbereinstimmung m it der Phascnregel, daB der Endzustand 
der Rk. von bciden Seitcn in gleicher Weise erreichbar ist u. daB die Gleichgewichts
lagen von den Mengenverhaltnissen der fl. Phasen zueinander u. von der Temp. un- 
abhangig sind. Die Resultate sind in  Form einer Gleichgewichtskurve wiedergegeben, 
wobei sich, cntsprechend der Mischungsliicke im Schmelzdiagramin Ca-Na, im Gebiet 
von 16 bis 98,5 Mol-% CaCl2 eine Konstanz der Metallphasenzus. zeigt. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 181. 193—202. 6/7. Frankfurt a. M., Univ.) K l e v e r .

G. Kassner und B. stempel, Ober die Aufnalime von Wasserstoff durch Caleium 
und seine Legierungen. Die im Schrifttum bestehenden Widerspruche iiber die Auf
nahme von H 2 durch Ca veranlassen Vff. neue Verss. anzustellen. E in Bergkrystall- 
rohr, das m it einem graduierten Gasometer in Verbindung steht, wird m it 2 g geraspeltem 
Ca beschickt, evakuiert u. erhitzt. Die bei einer bestimmten Temp. aufgenommenen 
H 2-Voll. werden in konstanten Zeitabschnitten abgelesen. Die Rk.-Geschwindigkeit 
ist bei niederer Temp. (270°) ziemlich groB u. nimm t m it steigender Temp. ab, weil 
wohl das gebildetc Hydrid sintert u. den Z utritt des H 2 erschwert. Es gelingt durch 
langeres Erhitzen auf etwa 300° das Ca in CaH2 uberzufiihren. Bei hólierer Temp. 
wird dann kein H 2 mehr aufgenommen. — Weiter wurden die Dissoziationsdrucke 
des CaH2 in der App. von MoLDENHAUER u . R o ll- H a n s e n  (Ztsehr. anorgan. allg. 
Chem. 82 [1923]. 13) gemessen. Ais Rk.-GefaB diente ein Bergkrystallrohr, da andere 
Materialien Ca-Dampf durchlieBen bzw. m it ihm reagierten. Boi den sta t. Messungen 
ergaben nur die unvollkommen hydrierten Prodd. tlbereinstimmung m it den Literatur- 
werten, die samtlich an iiberschussiges Ca enthaltenden Prodd. erhalten waren. Hoeh- 
prozentiges CaH2 zeigt eine andere, gut reproduzierbare Gleichgewichtskurve. Das 
Ergebnis spricht fur einen stufenweise verlaufenden therm. Zerfall: 2 CaH2 2 CaH +  
H2 u . 2 CaH ^  2 Ca +  H2. Zur Kontrolle wurden die Druoke dynam, nach C e n tn e r -  
SZWER (C. 1927- I. 682) gemessen. Die Kurve des hocliprozentigen CaH2 konnte gut 
reproduziert werden. Die Werte lassen sich durch eine Formel log p  =  —3,475 -|-
0,005 322 T  wedergeben. Die Warmetónung der Rk. 2 CaH +  H 2 =  3 CaH2 wird 
berechnet: nach v a n ’t  H o f f  zwischen 755 u. 950° zu 24,8 cal. wachscnd bis 31,5 kcal, 
nach N e r n s t  z u  22,6 kcal. Die Summę der Warmetónungen beider Rk.-Stufen ergibt 
gróBenordnungsmiiBig die calorimetr. gemessene Gesamtbildungswarme. — Bei den 
Messungen mit hochprozentigem CaH2 bestand der Bodenkórper oft teilweise aus wasser- 
klaren Kry stal len von CaH2, die dem hexagonalen System (Prismen m it aufgesetzten 
Rhomboedern) angehoren.

Ca-Legierungen m it Mg, Zn, Cd, Cu, Ag, Al, Tl, Sn, Pb, B oder Sb lassen sich 
nur langsam u. unyollkommen hydrieren. Mit dem Edlerwerden des Zusatzmetalls 
nimmt seheinbar die H ; -Aufnahmefahigkeit der Legierung ab. — Erwahnt wrird noch,



1929. II. B . A n o r g a n is c h e  C h e m i e . 1515

daB eine Einteilung der Metallhydride mittels der Spannungsreiłie der Metallc móglich 
ist: —3 V bis — 1,5 V salzartige Hydride; — 1,5 V bis —0,2 V u. + 0 ,3  V bis + 1 ,5  V 
mctallartige Hydride; —0,2 V bis + 0 ,3  V gasfórmige Hydride. (Ztselir. anorgan. allg. 
Chem. 181. 83—94. 28/G. Munster, Univ. Chem. Inst. Pharmazeut. Abt.) L orenz .

F. Krauss, A. Fricke und H. Querengasser, Uber die Alaune des Aluminiums und 
Chroms. Zur ICenntnis der Doppelsulfate und ihrer Komponentem. V. (IV. vgl. C. 1929.
I I . 22.) Vff. suchen experimentell dem Problem des Aufbaues der Alaune, besonders 
der Lagerung der W.-Moll., naherzukommen. Untersueht werden I. Cs-, Rb- u. K-AI- 
Alaun, u. II. K-Cr-Alaun. Diese Alaune wurden im Tensieudiometer nacli HuTTIG ab- 
gebaut. Das EntwasserungsgefiiB bestand aus Supremaxglas. Die Druckeinstellung er
folgt sehr langsam. Boi I. besteht ein 12-, 3- u. 0-Hydrat, bei II. ein 12-, 6-, 2- u.
0-Hydrat. S 03-Abgang wurde erst nach vólliger Entwiisserung boi Tempp. uber G00° 
festgestellt. — Die aus der NERNSTschen Naherungsgloiohung bereclmeten Gesamt- 
bildungswarmen der 12-Hydrate stoigen bei I. m it zunehmendem At.-Gew. des Alkali- 
metalls an. Die Bildungswiirme von II . ist gróBer ais die des K-Al-Alauns. Die D.D. 
der Hydrate dieser beiden Alaune wurden bestimmt. Bcim K-Al-Alaun besteht ein 
Dichteminimum beim 3-Hydrat, wahrend bei II. dic D. vom 12- bis zum 0-Hydrat 
dauernd steigt. — Die WERNERsclie Annalime von Doppelmoll. W. kann bei der 
vorkommenden ungoraden Anzahl von W.-Moll. nicht mehr ais riehtig angenommen 
werden. — Entgegen anderen Angaben ist bei allen Hydraten des K-Al-Alauns das 
SO.," sofort durch B a" fiillbar. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 181. 38—54. 28/G. 
Braunscliweig, Chem. Inst. d. T. H .) L orenz .

Ernst Muller und Hans Henecka, Uber die Einwirkung von Kohlensdure unter 
hohem Druck auf metallisches Eisen. Vff. untersuchen in einem Riihrautoklaven die 
Einw. von C02 auf Fe. Das Rk.-GęfaB bestand aus V2A-Stahl; in ihm wurde C02 
unter verschiedenen Bedingungen auf Fe unter W. einwirken gelassen. Das in Lsg. 
gogangene Fe wurde durch Titration bestimmt. Unter Druck geht bedeutend mehr Fe 
ais Fc(HC03)2 in kiirzerer Zeit in Lsg., ais bei gcwóhnlichem Druck nach sehr langer 
Zeit. Da aber durch die wahrend des Vers. wachsende [HC03_] die [H '] der H 2C03 
zuriickgedrangt wird, wird die Geschwindigkeit der Auflósung bald seh r' langsam. 
Bei hóherer Temp. wird die [H '], bei der die Auflósungsgeschwindigkeit sehr klein wird, 
schon bei geringorer [HC03~] erreicht, da die [H2C03] bei lioherer Temp. sinkt. Das- 
selbe tr i t t  auch bei niedrigerem C02-Druck ein. Es gibt also fur jeden Druck u. fiir 
jede Temp. eine maximale [Fe(HC03")2], die bei sehr langer Einwirkungsdauer nur noch 
sehr wenig ansteigt. Die End-[H ], bei (Jer die Auflósung nur sehr langsam vor sich 
geht, wird potentiometr. zu 3-10-5  gemessen. Unter der Annalime, daB der Disso- 
ziationsgrad einer Fe(HC03)2-Lsg. dem einer iiquinormalen Ba(N 03)2-Lsg. gloich ist, 
laBt sich berechnen, daB die [H2C03] bei Erhóhung des Druckes auf 50 a t um rund 
das 22-fache ihres Wertes bei gcwóhnlichem Druck steigt, u. daB die H 2C03 boi 50 at 
nur noeh zu 25% dissoziiert ist, wahrend sie es bei gewólinlichem Druck zu 91% ist. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 181. 159—71. 28/6. Heidelberg, Univ. Chem. Inst.) Lor .

J . Noddack und W. Noddack, Die Sauerstoffrerbindungen des Iłheniums. Vff. 
stellen aus Molybdanglanz, Alvit u. Gadolinit nach den friiher beschriobenen Methoden 
(vgl. C. 1929. I. 2030) 1,2 g Re dar. Die Hauptmengo des Mo wurde ais Ammonium- 
phospliormolybdat abgetronnt. Die endgiiltige Reinigung erfolgte durch fraktionierte 
Sublimation der fluchtigen Re-Oxydc. Schon nach der ersten Sublimation enthielt 
das Re ais Verunreinigung nur noch einige %  Mo, As, Se, Sb u. wenig Pb. Durch 
abwechselnd starkes Gliihen im H2-Strom u. Sublimation der Oxyde im 0 2-Strom 
lieBen sich alle Verunreinigungen prakt. vóllig entfornen. Zur Yertreibung des bei 
der letzten Red. okkludierten H , wurde das Metallpulver im Vakuum ausgegliiht 
u. unter N2 aufbewahrt. Róntgenspektroskop. lieB sich im verwendeten Re von 
keinem der Elemente zwischen Ti u. U mehr ais 0,01% nachweisen. Chem. waren 
keine Verunreinigungen naehweisbar, im Bogenspektrum waren neben den Re-Linien 
nur die letzten Mo-Linien sichtbar. Da die Xanthogcnatprobe auf Mo negativ aus- 
fiel, war sichor weniger ais 0,002% Mo vorhanden. Vff. schatzen die Gesamtyerunreini- 
gung auf weniger ais 0,02% .

Beim Erhitzen von Re im 0 2-Strom auf 200—300° entsteht unter Ergliihen des 
Metalls ein dichter weiBer Nebel, der m it dem 0 2 in die Vorlage geht. Bei starkerem 
Erhitzen setzen sich gelbe Tropfen ab. die ebenfalls sublimieren. Bei ungeniigender 
Oxydation bilden sich gefiirbte Stoffe. —  Das wciBe Oxyd zerfallt beim Erhitzen
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auf iiber 150° in gelbcs Oxyd u. O,, was sich durch Druckzunahmo zeigt, wahrend 
das gelbe Oxyd sich nicht umwandelt. Durch Reduktionsmittel werden beide Oxyde 
in gefiirbto Oxydo iibergefiihrt, u. z war der Reihcnfolge nach in ein violettes, cin 
blaues u. ein schwarzes Oxyd.

W e i B e s O x y d .  Zur Darst. wird Re-Pulver in raschem 0 2-Strom m it Ideiner 
Flamme crliitzt. N ur die feinsten Teilchen des Metallpulvers verbrennen zu dem 
weiBen Ncbel. Durch das Ergliilien sin tert das Metali zusammen, dio Temp. muB 
gesteigert werden, es bildet sich gelbes Oxyd. Um dieses zuruckzuhalten, ist vor dio 
Vorlage eine F ilterplatte gesetzt. Die Vorlagc ist auf etwa —50° abgekiihlt. Zur 
Analyse wird das Re-Oxyd in wenig W. gel., ais Sulfid gefallt u. zu Metali reduziert. 
Das Verhśiltnis Re: O ist 1: 0,3385. Die Formel des weiBen Oxyds ist also zu (Re04)n 
anzusetzen (ber. R e: O =  1:0,3392). Im  Vakuum zers. sich das Oxyd sehr rascli, 
bei gewohnlichem Druck ziemlich rasch. Da friiher (C. 1928- II. 2111) vor der Wagung 
des weiBen Oxyds evakuiert wurde, erklart sich die fruherc Angabe der Formel zu 
R e ,07. Eigg.: Die erstarrten Tropfen des Oxyds haben ein starkes Lichtbrechungs- 
yermógen; & yst. N atur war nicht zu erkennen. Die D. wird zu 8,4 geschatzt. Die 
Umwandlung in  Re20 7 wird durch ultraviolettes Licht wie durch Temp.-Erhóhung 
stark beschleunigt. Bei Tempp. von 150—155° schm. das weiBe Oxyd zu einer farb- 
losen FI., die sofort zu gelbem, festen Oxyd erstarrt. Das weiBe Oxyd lóst sich reiclilich 
u. unzers. in W. u. Siiurcn, ebenso in NaOH u. KOH. In  A. wl. Beim Abdampfen 
der wss. Lsg. bleibt das gelbe Oxyd zuriick. Die frisohc Lsg. reagiert merklich sauer.
— In  wss. Lsg. besitzt (R e04)„ die Eigg. eines Peroxydes. Dio Lsg. wird leicht re
duziert, farbt Titan- u. Vanadinsaurelsg. gelb u. entfarbt Permanganatlsg. Da Re 
anBerhalb des Xe-Ringcs nur 7 Valenzelektronen besitzt, ist das weiBe Oxyd wahr- 
scheinlich ais Peroxyd des 7-wertigen Re aufzufassen, u. seine Strukturformel ist: 
OaRe—O—O—RCO3. *

G e l b e s  O x y d. Darst. ahnlich wie beim weiBen Oxyd, nur stiirkeres Erhitzen 
in langsamerem 0 2-Strom. Das Oxyd muB m it der Flamme in die Vorlage getrieben 
werden. Analyse ahnlich wic beim weiBen Oxyd. R e: O =  1: 0,2949 (ber. fiir Re20 7 
1: 0,2968). Das gelbe Oxyd ist also das Heptoxyd, u. nicht wie friiher angegeben, das 
Trioxyd. Ais Griinde fiir den Irrtum  sind angefuhrt: zu geringe Mengen, Verunreinigung 
durch niedere Oxydc, wie durch Blaufarbung angezeigt, u. EinschluB von H 2 durch 
das Metallpulver. Eigg.: Re20 7 ist bei Zimmertemp. fest u. hellgelb, die Lielitabsorption 
beginnt bei etwa 4700 A. Es schm. bei etwa 220° zu einer gelben FI. u. sublimiert 
unter 150° stark. Das sublimierte Oxyd setzt sich in klaren hellgelben sechseckigen 
Tafelchen ab, dio hohes Łichtbrechungs- u: Dispersionsvermogen zeigen. Zuweilen 
bildet es aucli Stabclien. Die D. bei 20° ist 8,2. Im  zugeschmolzenen Róhrchen bleibt 
es bis 450° fl. Bei gewohnlichem Druck yerdampft der letzte Rest bei 360°. Das 
Mol.-Gew. (DD. nach V. M ey er) ist 502 (ber. 490) bei 520°. Bei 800° ist Re20 7 
mcrklich in R e02 u. 0 2 zerfallen. Re20 7 ist 11. in W. u. A., swl. in A. Die wss. Lsg. 
reagiert sauer. Das mol. Leitvermogen der w. Lsg. bei 22° u. einer Konz. von 0,00059 
Mol./l ist 385. Unter Annahme von Re20 7 -j- H20  =  2 HReO., berechnet sich dio 
Beweglichkeit von R e04_ zu 60, ahnlich wie Mn04_ u. CIO,- . Es bildet sich 
also die Perrheniumsaure HReO.,. Dio Aciditat dieser Saure nach dem Gang des 
mol. Leitvermógens ist ziemlich groB, etwas geringer ais die von HC104. — Einzelne 
Hydrate konnten nicht isoliert werden. Bei Zusatz von 1 W. auf 1 Re20 7 entsteht 
eine festo gelbe M., die bei 150° schm. — W.-freies Re20 7 wird von 0 2 bei geringem 
Erwarmen zu R e,08 oxydiert, von CO u. S 02 in der K&lte langsam reduziert. Mit 
Halogenen entstehen zahlreiche gefiirbto Verbb., die noch nicht untorsucht sind. 
Die wss. Lsg. lost die Hydroxyde von Al, Fe u. Zn u. metali. Fe u. Zn unter H„-Entw. 
auf. Oxydationsmittel u. schwache Red.-Mittel wirken auf die Lsg. nicht ein. Starkere 
Red.-Mittel, Zn oder H 3P 0 2, farben dio Lsg. gelb (Bldg. von R e03). L. Rkodanido 
farben die verd. Lsg. zuerst gelb, beim Erwarmen gelbrot; beim Śehutteln m it A. 
fiirbt sich dieser rosa; die konz. Lsg. wird in der Kiilte dunkelrot, beim Erwarmen 
schwarz, die farbende Substanz geht dunkelrot in A. Die Rkk. von H R e04-Lsgg. 
mit yerscliiedenen Reagentien sind in einer Tabolle zusammengestellt. Es gibt wenig 
charakterist. Rkk. Auffallig sind die geringe Reduzierbarkeit u. die leichte Ruck- 
oxydation. — Salze. Dargestellt sind: Na-, K-, NH4- u. AgRe04, Ba(ReO ,)2 u. 
Nd(Re04),. Dio Perrhenate m it nichtfliichtigen Basen lassen sich in 0 2 unzers. gluhen, 
H 2 reduziert zu Dioxyd u. Metali. Zur Darst. wird meist die w. Lsg. von Re20 7 mit 
der betreffenden Lauge neutralisiert u. dann iiber CaCl2 eingetrocknet. Bei einigen
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Salzen wurde die W.-Lóslichkeit durch Wagung beim Erscheinon der ersten Krystalle 
bestimmt. Krystallwasser war bei keinem der Salze nachzuweisen. NaReO,,. Los- 
liclikeit 250 g/l, farblose, sechseckige Tafeln. Sohm. bei 300° zu farbloser FI., die 
sich unzers. auf 600° erhitzen laBt. Analyse iiber Re-Sulfid u. Red. djeses zu Metali. 
KReO.,, kleine weiBe, stark liehtbrechende Rauten. F. 350°. Spezif. Leitfahigkeit 
der wss. Lsg. bei 20° 0,00436. Aus der Ionenbeweglichkeit bereohnet sich die Loslich- 
keit zu 12,1 g/l. Dargestellt wurden nocli R bR e04 u. CsRe04, beido bedeutend weniger 
1. ais das K-Salz. NH4ReO„ Lóslichkeit 120 g/l, weifie, dicke, sechseckige Krystalle. 
Beim Erhitzen Zers. AgReÓ4, aus NaRe04-Lsg. m it AgN03; weiBor Nd.; sehr ldeine 
farblose ąuadrat. oder rautenfórmige Krystalle, die sich im Licht dunkel farben; 
spezif. Leitfahigkeit der gesiltt. Lsg. bei 20° =  0,000934. Lóslichkeit bei 20° (aus 
Ionenbeweglichkeit) 3,2 g/l. Zur Analyse wird das Verhaltnis AgRe04: AgBr bestimmt. 
Das Ag-Salz laBt sieli sehr leicht in groBer Reinheit darstellen. Ba(Re04)2, Loslicli- 
keit 150 g/l, farblose kurze Saulen oder Rauten. Nd(Re04)3, sil. rosa gefiirbte Saulen.

R o t e s  T r i o x y d  u. s e i n e  S a l z e .  Verschiedene Beobachtungen weisen 
auf Vcrbb. des 6-wertigen Re hin. Beim Lósen von Re, Sulfid oder niederem Oxyd 
in  H N 03 t r i t t  voriibergehend gelbrote Farbung auf, die bei Laugenzusatz hellgelb 
u. stabil wird. Aus dieser Lsg. werden durch Ba- oder Ag-Salze gelbe Ndd. gefallt. 
Die gleiche gelbe Lsg. wird durch Red. von H R e04-Lsg. erhalten. Eine Schmelze 
von Re in Alkali ist intensiv gelb gefarbt, iihnlich wie die Chromatsclimelze. In  saurer 
Lsg. wiirde es sich also um H 2R e04, Rheniumsaure, in alkal. Lsg. um Rhenate handeln. 
Die Lsgg. sind wenig haltbar. Die Farbo der verd. Lsg. ist rein gelb, sie wird um so 
mehr gelbrot, je konzentrierter die Lsg. ist. Dies lilBt vermuten, daB die Farbo des 
noch nicht isolierten R e03 ro t ist. Wird BaReO., isoliert, so farbt es sich schnell 
dunkelbraun u. schwarz unter Bldg. von Ba(Ro04)2 u. Ro02. Es handelt sich um eine 
ahnliche Zers. wie die der Manganate. — Da die Reindarst. der Rhenate wegen der 
Zors. unmoglicli war, wird das Verhaltnis B a : Re bestimmt. Die Abweichung vom 
theoret. W ert fiir BaReO., bctritgt bei 2 Analysen 3 u. 4,4%.

N i e d e r e  O x y d e .  Violettes Oxyd. t)ber trookenes Re2Os wird bei 40° SO, 
geleitet. Dio M. farbt sich rasch violctt. Analyse erfolgt iiber das Sulfid, das wie 
YOrher zu Metali reduziert wird. Das Verhaltnis R e : O schwankt u. liegt zwischen 
dem fiir R e03 u. ReOo berechneten. Blaues Oxyd. Dieses wird durch Uborleitcn 
von S 02 iiber Ro20 7 dargestellt. Analyse wie vorlier. Auch hior schwanken die Werte, 
sio liegen zwischen R e02 u. Re20 5. Schwarzes Oxyd. Darst. aus blauem oder yiolettcm 
Oxyd durch Red. m it H2 bei 300°. Analyse wie oben. Die Werte schwanken nur 
wenig. R e; O ber. fiir ReO, =  1: 0,1696, gefunden im Mittel 0,1703. — Fiir das 
blaue u. violette Oxyd werden folgondo Formeln verm utet: ReIV(R 04)4 Rlienium- 
perrhenat bzw. ReIV(Re04)2 Rheniumrhenat. Dio niederen Oxydc lassen sich leicht 
•zum Heptoxyd oxydieren. Am unbestiindigsten ist das violetto Oxyd. Seine violette 
Lsg. in Schwefelsiiuro ist bei LuftabschluB haltbar. Das blaue Oxyd ist etwas be- 
stiindiger gegen Oxydation. Seine blaue Lsg. in Schwefelsaure enthiilt kolloidales 
Oxyd. Das schwarze bestandigste Oxyd wird durch 0 2 beim Erwarmen haufig unter 
fahlgruner Flammenersclieinung oxydiert. W. u. H 2S 04 greifen das schwarze Oxyd 
nicht, HC1 langsam an. Vcrdunnte HNO, oxydiert sofort. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 181. 1—37. 28/6. Berlin, Phys.-Techn. Reichsanst., Chem. Lab.) Lorenz .

Samuel Henry Clifford Briggs, Chromatolcobaltiammine. Teil II. Die Dićhromato- 
telramminkoballiate und die mazimalc Koordinationszahl des Kobalts. (I. vgl. C. 1919.
I II . 151.) Bei der Darst. von Verbb. des T j^u s M^Co ^ erhielt Vf. 2 krystalline
Formen, eine gelblichgriine bis tiefgriine (trans) u. eine grunlichgelbe bis braune (cis). 
Da dic griine 10 H 20  enthaltende Magnesiumverb. leicht nur 6 H ,0  abgibt, bei weiterer, 
sehr langsam erfolgendor Wasserabgabo aber die Farbę nach Braun umschlagt, mussen

die rcstlichen 4 Moll. H 20  anion, gebunden sein 
entsprechend der nebenst. Formel, wobei Kobalt 
die Koordinationszahl 8 liat. Sollte in den eingangs 
erwahnten Verbb. Kobalt auch die Koordinations- 

zahl 8 (statt 6) erhalten, muBte das Cr04-Radikal 2 Koordinationsstellen besotzen; 
diese Verbb. miiBten dann in 3 Formen existieren. Vf. erhielt aber nur 2 krystalline 
Formen, u. beim Vers., eine 3. zu isolieren, die unl. Verb. Co2(Cr04)3-8 NH3, H 20 . Vf. 
yersuchte ferner erfolglos die Darst. von Ammoniumdicliromatotetramminkobaltiaten, 
er erhielt daboi nur eino wegen ihrer Unloslichkeit konstitutionell nicht niiher unter- 
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suchte Verb. (NH4)2Cr04[Co ę ^ 3] Cr04 oder NH4[Co fc rO 3}
V e r s u c li e. Zur Darst. nachfolgender Yerbb. wurde eine Lsg. einer Diaguo- 

tetramminkobaUiverb. durch Zers. von Carbonatotetramminkobaltinitrat m it yerd. HC1 
hergestellt. — Trans-Natriumdichromatotetramminkoballiat, Na[Co(Cr04)2(NH3)4]. Aus 
der Diaąuolsg. u. Na2Cr04 -j- 4 H 20  in W. bei Ggw. von Na2Cr20 7 +  2 H20. Griine 
Mikrokrystalle. Gibt durch Einw. von ca. 300 Tin. W. von 20° unreine braune 
Chromatohydroxotriamminkobaltverb. — Na2Co3(CrO.,)5OH, 10 NH3, 2 H 20 . Ent- 
weder bei der Darst. vorst. Verb. ais Verunreinigung, oder aus derselbcn durch Zers. 
m it W. — Cis-Nalriumdichromatoletramminkobaltial. Aus der Diaąuolsg. u. Na2Cr04 
in Ggw. von Dichromathydrat in W. in der Kalte. Griinlichbrauno Krystalle. Wl. in 
W. unter Bldg. einer gclben Lsg. — Cis-Lithiumdichromatotelramminkoballiat
2 Li[Co(Cr04)2(NH3)4], 3 H 20 . Aus der Diaąuolsg. u. Lithiumcliromat in Ggw. von 
Bichromat in W. Griinlichbraune Krystalle. — Trans-Kaliumsalz, K[Co(Cr04)2(NH3)4]. 
Entsteht verunreinigt durch Cis-Ka 1 iumsalz aus der Lsg'. von Diaąuotetramminnitrat 
u. K 2Cr04 in Ggw. von wenig Bichromat. Grtines Pulver. Gibt m it Kupfersulfat einen 
griinlichbraunen, niit AgNO;1 einen braunen Nd., letzterer wird rasch dunkelrot. — 
Cis-Magnesiumverb., (Mg, 6 H 20) [Co(Cr04)2(NH3)4(H20)2]2. Aus der Diaąuolsg. u. 
einer Lsg. von MgCrO., u. CrC3 in W. Gliinzend dunkelgrunc, doppeltbrechende 
Krystalle. — Trans-Magnesiumsalz, Mg[Co(Cr04)2(NH3)4]2. Entsteht stcts im Ge- 
misch m it yorst. Cis-Mg-Verb. Krystallisiert m it 2 Moll. W. Braun. — Bei der Ent- 
wasserung der griincn Ćis-Verb. u. naelifolgenden Behandlung m it W. unter Kiililung 
entsteht ein braunes Hexahydrat, (Mg, 6 H ,0 ) [Co(Cr04)2(NH3)4]2. — Co2(Cr04)3, 
8 NH3, i 112 H 20. Aus der Diaąuolsg. u. Na2Cr04 in W. Dunkelbraunes Pulver, das 
im Vakuum iiber H 2S 04 1J/2 Mol. W. verliert. — Co2(Cr20 7)3, 9 NH3, 4 H 20 . Aus der 
Diaąuolsg. u. Na2Cr20 7 +  2 H 20  in W. oberhalb 10°. Braunschwarze Krystalle, dio 
sich beim Erhitzen zers. — (NH4)2Cr04[Co(NH3)5Cr04]„Cr04. Aus der Diaąuolsg., 
(NH4)2Cr04 u. C r03 in W. Dunkelrotbraune Krystalle. Swl. in W. (Journ. chem. Soc., 
London 1929. 685—90. April.) M e in iia rd -W o lff .

Duane Roller, Apparate und Mełhoden zur Hersłellung selir reincn Qneclcsilbers. 
Hg von hohcr Reinheit kann gewonnen werden durch folgende Methode: Man entfernt 
F e tt durch Waschen m it 10°/oig. KOH-Lsg., sodann mischt oder schiittelt man das 
Hg mehrero Stdn. m it dem glcichen Vol. 3-n. H N 03. Daraul wird mit W. gewaschen, 
bei 110° getrocknet u. durch Chamoisleder oder ein feines Loch in Papier filtriert. 
Alsdann dest. man mehrfach nach der Methode von H u l e t t  u . MlNCHIN (Physical 
Rev. 21 [1905]. 388). Nach der Dest. wird das Hg durch ein capillar ausgezogenes 
Glasrohr getrieben, bis alle oxyd. Beimengungen bcseitigt sind. Zum SchluB kann 
zur Beseitigung okkludierter Gase im Vakuum dest. werden. — Zum Waschen des Hg 
verwendet man vorteilhaft einen vom Vf. angegebenen Riihrer, der im wesentliclien 
aus einem ±  -fórmigcn Glasrohr besteht. Wenn dieses in  Rotation versetzt wird, saugt 
es durch ein in der Mitte des J. befindliches Loch Hg an u. yerspriiht es durch seine 
beiden Arme, u. bewirkt so innige Mischung des Hg m it der Waschfl. (Journ. opt. 
Soc. America 18. 357—59. April. Norman, Oklahoma, Univ.) R o l l .

Maurice Franęois, Einwirkung von Ammoniak auf Quecksilberbromid und 
■chlorid. ROSE fand, daB trockenes NH3 bei 100° m it HgCl2 u. HgBr2 unter Bldg. 
von Monaminen reagierte (Pogg. Ann. 20 [1830]. 147), wahrend Vf. beim H gJ2 ein 
Diamin feststellte (Compt. rend. Acad. Sciences 179 [1899]. 296). Vf. untersucht 
nun die Einw. von NH3 auf HgCl2 u. HgBr2 nach seiner Methode (1. c.). Die Rk. geht 
nur langsam vor sich (beim Br 16 Tage, beim Cl 30 Tage) u. fiilirt zu Diaminen. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1500—01. 3/6.) L o r e n z .

Henry Mills Spittle und William Wardlaw, Komplexe Oxalate des viencertigen 
Molyhddns. (Vgl. C. 1929. I. 371.) Auf Grund neuer Verbb. wurde das bekannte 
Molybdan(IV)oxalat, Mo0(C20 4) +  3 H ,0 , ais 2-bas. Saure m it 3 Molybdanatomen 
im Kern nach H 2[Mo30 4(C20 4)3-x H 20 ] formuliert. Der Koordinationszahl 6 fiir 
Molybdan u. der groBen Bestandigkeit der Mo-Oxalate zufolge scheint die Annahme 
einer Ringbldg. mittels Sauerstoffbindungen in den mehrkcrnigen Ivomplexverbb. 
berechtigt. Die durch Hydrolyse erhaltenen Prodd. beweisen ferner noch die Mehr- 
kernigkeit der Mo-Oxalate.

V e r s u c h e .  Bei Einw. von Molybdantrihydroxyd (zur Darst. vgl. WARDLAW, 
N icholls u . Sy l y e ste r , C. 1924. II. 2577; Wardlaw  u . P ar k er , C. 1925. II . 2253) 
auf Oxalsaure in der Hitze, raschem Yerdampfen der Lsg. unter LuftabschluB [zwecks
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Vermeidung dor Bldg. des unl. Mo,,03(C20 4)3- 12 H 20 ] u. naelifolgender Osydation 
im Luftstrom entsteht eino 4-wertiges Mo enthaltcnde, leuchtendrotc Lsg. A . — Di- 
pyridintrimolybdanletraoxylrioxalal, (C5H 0N)2[Mo3O4(C2O4)3-5 H 20]. Aus Lsg. A  m it
A. u. Py. Blitulichrosa Nd. — Dikaliumsalz, K 2[Mo30 4(C20 4)3-5 H 20]. Aus der alkoh. 
Lsg. A  u. 20%ig. KOH. — Diammoniwnverb., (NH4)2[Mo30 4(C20 4)3-5 H 20]* 1,5 C2H,;0 . 
Aus dor alkoii. Lsg. A  u. (NH4)2C20 4. Rote Krystalle. Au Cer der NH4-Verb. sind 
yorst. Verbb. alle 11. in W. unter Bldg. roter Lsg., unl. in A. u. Aceton. Mit Alkali u. 
m it (NH4)2C20 4 in wss. Lsg. entsteht Blaufarbung, die sich auf Zusatz von Saurc in 
R ot yerwandelt. HciBe KOH gibt schwarzen Nd. von Molybdilnhydroxyd. Sie redu- 
zierten Silbernitratlsgg. beim Kochen u. geben m it Bleiacetatlsg. in W. einen blaurosa 
Nd. Vff. fiiliren ferner molekulare Leitfahigkeitsbestst. aus. — Bei Einw. von Aceton 
auf die Lsg. A  entsteht ein rosarotes Molybdanyloxalat der empir. Formcl Mo0(C20 4)- 
x H 20 . — Pcntamolybdanhexaoxytctraoxalat, Mo6O0(C2O4)4. Durch rasehes Konzen- 
trieren der Lsg. u. Zusatz von Aceton. Rotbraune Krystalle, 11. in W., unl. in Aceton 
u. A. — Tetramolybddnpenlaoxytrioxalat, Mo40 5(C20 4)3-10 H 20. Aus vorst. Verb. 
durch Eimv. von wss. A. oder durch Luftoxydation einer Suspension yon Mo40 3(C20.1)3,
12 H 20  in wss. oder oxalsaurer Lsg. u. Nachbchandlung m it Aceton. Gibt bei Einw. 
von Oxalsaure in wss. Lsg. Mo0(C20 4), 2 oder 3 H ,0 . (Journ. chem. Soe., London 
1929- 792—99. April. Birmingham, Univ.) MEINHARD-WOLFF.

Frederick George Mann, Die Bestdndigkeit kompleoxr Metallsalze. Vf. beschreibt 
ais Ursachen fur die verschiedene Bestiindigkeit der komplexen Metallsalze die Koordi- 
nationszahl u. die Elektronenstruktur des Metalls. An Hand nlehrerer Beispiele fiihrt 
er diese Beliauptung durch. Es ergab sich, daB ein Mangel an Elektronen gegenuber 
der zur Oberfuhrung in das nachste Edelgas notwendigen Anzahl, die Bestiindigkeit 
dor Vorbb. weniger yerringert ais ein UbcrscliuB. So sind die Niekeltetramminoyerbb., 
[Ni(NH3)4]X 2 (X =  Hal.), in  denen das Metali nur G Elektronen (8 — 2) s ta tt der 
zum t)bergang in K rypton nótigcn 8 gowinnt, bestśindiger ais die Niekelhexammin- 
verbb., [Ni(NH3)„]X2, in denen 10 Elektronen gewonncn werden. Ferner erwiesen sich 
Koiilplexsalzc, dereń Metali die Koordinationszahl G hat, ais auBerst bestandig. Da- 
gegen geben 2-wertiges Nickol, Zink, Platin u. Palladium m it Triaminopropan sehr be- 
standige Komplexsalze, in denen das Metali die Koordinationszahl 6 u. OberschuB an 
Elektronen hat.

V e r s u c h e .  Bistriatninopropanzinkjodid, [Zn(C3H n N3)2] J 2. Aus Triamino
propan ( =  ptn) trihydroehlorid in 15°/0ig- NaOH durch aufeinanderfolgenden Zusatz 
yon Zinknitrat u. konz. KJ-Lsg. ICrystalle (aus W.). Zers. 255—270°. — Bislriamino- 
propanpalladiumjcdid, [Pd(C3H nN 3)2] J 2 Aus Ammoniumchloropalladiat in W. m it 
p tn +  3 HC1 in 15%ig. NaOH durch nachfolgenden Zusatz von KJ-Lsg. Krystall- 
pulver. F . 230° (Zers.). LI. in W. — Bis-(lriaminopropanmonothiocyanat)-palladium- 
dithiocyanat, [Pd(CsH 24NsS2)2] (SCN)2. Aus vorst. Verb. u. Kaliumthiocyanatlsg. 
Krj^stalle. F. 166—168° (Zers.). LI. in W. — Teirakislriaminopropanlrismdmiumhexa- 
jodid, [Cd3(C3H u N3)4] J 6. Aus Cadmiumchlorid in W. u. ptn +  3 HC1 in 15%ig. NaOH 
durch nachfolgenden Zusatz von KJ-Lsg. Krystalle. Wl. in k. W. — Hezabromid, 
[Cd3(C3H n N3)4]Br6. Bldg. analog yorst. Verb. Krystalle. — Monojodlriaminpropan- 
cadmiummonojodid, [JCd(C3H n N3)]J. Aus obigem Hexajodid m it sd. W. Krystalle.
F. 210—213°. Wl. in sd. W. — Monobromtriaminopropancadmiummonobromid, 
[BrCdC3H u N3]Br. Krystalle. F. 221—223° (Zers.). — Monothiocyanatotriaminpropan- 
cadiniummonotMocyanat, [Cd(C3Hn N3)SCN]SCN. Aus Cadmiumchlorid, Triamino
propan u. Kaliumthiocyanatlsg. Krystalle aus sd. W. F. 201—202° (Zers.). Sehr be
standig. F ast unl. in k. W. — Dithiocyanato-(triaminopropanmonoliydroclilorid)- 
cadmium, [CdC6H 12N5ClS2]. Krystalle aus h. W. F. 150—154° (Zers.). Zll. in W. Geht 
beim Aufbewahren an der Luft in vorst. Monothiocyanat iiber. (Journ. chem. Soe., 
London 1929. 651—58. April. Cambridge, Chem. Lab. d. Univ.) M e in iia rd -W o lff .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
Jakob Kunz, Ein Diagramm der pliysikalisćhen Eigenscliaflen der Krystalle. 

Es wird ein Diagramm der physikal., einsehlieBlich den magnet. Eigg., der Krystalle 
aufgestellt. (Physikal. Ztschr. 30. 463—64. 15/7. Urbana, 111., Univ.) K levf.r .

G. v.Hevesy, E. Alexander und K. Wiirstlin, Vber das HaufigkeitwerMltnis 
Niób-Tantal in  Tilanmineralien. Vff. bestimmen das Verhaltnis N b : Ta in Ti-Mineralien, 
weil statist. nicht die Nb- u. Ta-Mengen ausschiaggebend sind, die in Nb- u. Ta-Mine-

98*
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ralicn yorkommon, sondern die der Ti-Mineralien. Untersucht werden: Ilmenit, 
T itanit (Sphen), Biotit, Rutil, ferner Perowskit u. einige Ti-Sande. Zur Anreickerung 
des Nb u. Ta wird das feingepulyerte Minerał m it der 6-fachen Menge Na-Bisulfat 
aufgesclilossen, das Oxydgemiseh m it der 6-facben Menge K 2C03 gesehmolzen u. 
dana m it kochender Salicylsiiure in grofiem UberschuB behandelt, wodurcli Ti heraus- 
gel. wird. Zur ąuantitatiyen rontgenspektroskop. Best. des Ta wurde der Probe 
soviel Erbiumoxycf zugemischt, bis die Ta-Lstj- u. die Er-L/9;-Linie gleichstark warcn. 
Aus dem bekannten Intensitatsverhaltnis (1: 4,7) ber. sich dann die Ta-Menge. Zur 
Best. gróBerer Nb-Mengen eignet sich der Vergleich der N bK ar  (745 A) m it der 
Y-K/j,-Linie (739 A). Das Intensitatsverhaltnis ist bei 30 kV 1:1 ,6 . Bei weniger 
ais l °/0 Nb-Geh. wird zweckmaBiger die Lo^-Linie des Nb m it der Ż r - L / J 3- oder 
/Sj-Linie yerglichen. Die gleichor In tensitat entspreohenden Mengenverhaltnisse sind 
1: 50, 1: 30 u. 1: 1 bei 20 kV. Die Analysenergebnisse sind in einer Tabelle zusammen- 
gestellt. Das Verhaltnis T i : Nb in  Rutil variiert zwisehen 13 000—600 u. unter Heran- 
ziehung der Ilmenorutil-Striiyeritgruppe bis zu 1,5; bei T itanit bewegt sieh das Ver- 
haltnis zwisehen 3-1011 bis 550 u. bei Ilm enit 2,4-106 bis 0,28-106. Vff. schatzen so 
den Nb-Geh. der Eruptivgesteine, dereń Ti-Geh. m it 0,3 A t.-%  annehmend, auf
0,4-10-4 A t.-% . — Das Verhiiltnis T i: Ta im Rutil variiert zwisehen 65 000 u. 9000 
•— unter Heranzielrung der Ilmenorutil-Striiyeritgruppe — bis zu 2; im T itan it zwisehen 
90 000 u. 900, im Ilm enit von 2,8-10® bis 0,7- 10a. Der Ta-Geh. der Eruptivgesteine 
wird zu 0,2-10~4 A t.-%  gesehatzt. — In  4 Fallen wurde mehr Ta ais Nb gefunden, 
in 18 Fallen mehr Nb ais Ti. Das durchschnittliehe Verhiiltnis N b: Ta in allen unter- 
suchten Fallen ist 5,4 u., wenn von den stark  extremen Fallen abgesehen wird, 2,4. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 181. 95—100. 28/6. Freiburg i. Br., Univ., Phys.-chem. 
Inst.) L orenz.

H. Schneiderhohn, Etzmikroskopische und spektrographische Untersuchung von 
'platinfiihrenden Nickelniagnetkiesgeste.inen des Bushveld lgneous Complex (Transraal). 
(Vgl. C. 1929. II. 1146.) Beschreibung der Abscheidung u. Bildungsbedingungen 
der Mineralien. In  der Erstkrystallisation sind keinerlei Pt-Metalle. In  der zweiten 
Phase, dem Erstarren eines fl. Schmelzrestes, entstanden Hornblende, Biotit, Grapliit 
u. nacheinander die Sulfide Nickelpyrit, Magnetkies, welcher in sekundaren Pentlandit 
ubergeht, primarer Grapliit, primarer Pentlandit, aus dem sekundar Cubanit, ein 
unbekanntes Ni-Fe-Mineral u. Grapliit entstand, sodann Kupferkies, welcher sekundar
in Cubanit ubergeht, oder primar Cubanit ----->- sekundar Kupferkies. Hier gelangten
die Pt-Metalle iiberwiegend zur Verfestigung, u. zwar sind sie yorwiegend in Ni-Pyrit 
u. Magnetkies, weniger im Pentlandit, enthalten. Kupferlries u. Cubanit sind stets 
frei von Pt-Metallen. Die 3. .pneumatolyt'. Phase bedingte Bldg. von Pegmatiten, 
in  denen aber die Pt-Metalle niclit mehr in den Gittern der Sulfide aufgenommen 
werden konnten u. ais selbstandige Mineralien, wie Platinarsenid u. Stibiopalladinit 
neben den Fe-Ni-Sulfiden krystallisierten. In  der liydrothermalen Phase schieden 
sich die Platinmetalle wahrscheinlich ais liochdisperse gediegene Metalle ab. Bei 
der Verwitterung der Gesteine bleiben diese Metalle in gediegener Form zuriick. 
Vergleich m it den Hortonolith-Duniten m it gediegenem P t u. m it den Quarz-Eisen- 
glanz-Giingen m it gediegenem P t. (Chemie d. Erde 4. 252—86. Freiburg [Br.] Mineralog. 
Inst. d. Univ.) ESTSZLIX.

Julian Boyd, Die Salzvorkommen des Deatli Valley in  Kalifornien. Die Lage, 
Geschichte u. Aufarbeitungsyerss. dieses Vork. werden behandelt. (Chem. Engin. 
Mining Rev. 21. 287—90. 6/5. Los Angeles [Calif.].) W ilk e .

J. H. Mitchell, Untersuchung von Jod in  Siid-Carolina. Unterss. uber den Jod- 
geh. des Bodens von Siid-Carolina sowie des FluBwassers u. der auf diesem Bodcn 
wachsenden Nahrungspflanzen werden erórtęrt. Die Resultate sind in Tabellen wieder- 
gegeben. (Science 69. 650—51. 21/6. Clemson Agricultural Coli.) Ju x g .

Josć Royo y Orestes Cendrero, Praeticas de Mineralogia y  Geologia. Santander: Aldus, 
S. A. 1928. (300 S.) 4°. Encuad. 15.—.

•Jos6 Royo y- Orestes Cendrero, Clave Mineralogica. Santander: Aldus, S. A. 1928. (80 S.) S°. 
Encuad. 3.—.

D. Organisclie Chemie.
Georges Mignonac und Rene Vanier de Saint-Aunay, Ober die Polymerisalion 

des Athylens durch die stille elektrische Entladung. Synthesc des Bułens und Hcxens.
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(Vgl. C. 1929. I. 2628.) Neuere Arbeiten iiber dio Einw. der stillen elektr. Entladung 
auf Athylen vgl. P r ja n is c h n ik o w  (C. 1928. I I .  232 u. friiher). Vff. haben unter 
ahnliehen Bedingungen gearbeitet wie beim Acetylen (1. c.). 90—95% des angewendeten 
C2H 4 konnen so in fl. KW-stoffe iibergefiihrt werden. Letztere lassen sich durch Dest. 
sofort in 2 Hauptfraktionen von Kp. gegcn —2° u. gegen 70° zerlegen, dcren N atur 
durch Ozonisierung erm ittelt wurde. Die erstc ist wesentlich Buten-(l), die zweite 
IIexen-(l). Die Polymerisa.tion diirfte wic beim C2H 2 verlaufen: Eine gewisse Zahl 
von C2H 4-Moll. wird aktiviert zu H  . . . . C H : CH2 u. addiert sich an nicht aktivierto 
Moll. zu Buten-(l). Diescs addiert 1 Mol. aktiviertes C2H 4 unter Bldg. von Hexcn-(1). 
Diese Erkliirung lieB sich auch experimentell bestatigcn, denn wcnn man C„H4 sehnell 
im App. zirkulieren liiSt u. die Kondensatoren auf —80° halt, bildet sieli hauptsachlich 
Buten-(l), bei weniger energ. Kondensation dagegen hauptsachlich Hexen-(1). (Compt. 
rend. Acad. Sciences 189. 106—08. 8/7.) L in d en b au m .

Jean Doeuvre, Gewinnung des racemisclien Citronellols. (Vgl. C. 1929. II. 853.) 
Zuniichst ging Vf. von dem 1. c. beschriebenen Mcthylheptenylbromid aus, stcllto dessen 
Mg-Deriv. unter Zusatz einer Spur J  her u. gab dieses zur berechnetcn Menge CH,Cl- 
CH,-OMgBr (aus CH,Cl-CH2-OH u. C2H5MgBr). Nach teilweisem Abdest. des A. 
lebhafte Rk., aufgebliihte M. noch 30 Min. auf W.-Bad erhitzt, m it Eiswasser u. Essig- 
saure zers., Prod. mehrfach dest. Folgende Fraktionen erhalten: 1. Kp. 115—120°, 
ungesiitt. 2. Kp. gegen 130°, CH2C1-CH2- OH. 3. K p .15 115—117° (5 g aus 41 g Bromid), 
von Rosengeruch. 4. Hoher sd. Polymerisationsprodd. Die 1. Fraktion lieferte mit 
Br das Dibromid CsHu Br2, K p.1B 108—110°, Deriv. der KW-stoffe (CH3)2C:CH- 
[CH2J3-CH3 (hauptsachlich) u. C H ,: C(CH;j)■ [CH,]4• CH3, diese herriihrend aus der 
Zers. von nicht umgesetztem C8H 15MgBr. Die 3. Fraktion war rac. Citronellol, CloH 20O,
D .204 0,863, nu20 =  1,45 88; Allophanat, aus Lg. +  Spur A., F. 105—106° (korr.). 
Ozonisierung (nach C. 1929. I. 2630) ergab 25% a- u. 76% /5-Form, entsprechend 
der Zus. des Mcthylheptenylbromids (1. c.). — Sodnnn wurde in stark gekuhlto ath. 
Lsg. von Methylheptenyl-MgBr trockenes u. O-freies Athylenosyd (aus CH,C1-CH2-
OH u. festem KOH) geleitet. Gegen Ende der Rk. schied sich ein Nd. ab (Komplex

c h 2- c h 2-o~:  Je tz t wurde Bzl. zugesetzt, A. abdest., 40 Min. unter teilweisem
Abdest. des Bzl. gekocht, weiter wie oben. Folgende Fraktionen erhalten: 1. Kp. 
gegen 120°, ungesatt. KW-stoffe, ident. mit obigen. 2. Kp. gegen 150°, CILBr- CH,- OH.
з. K p .„  115— 117° (ca. 4 g aus 38 g Bromid), rac. Citronellol. 4. Polymerisationsprodd. 
Ein Vers., bei dem der A. abdest. u. kein Bzl. zugesetzt wurde, ergab kein besseres 
Resultat. Dasselbe Verf. ist im D. R. P. 423 544 (C. 1926. I. 3635) beschrieben. Die 
hier angegebenen Gleichungen m it 3-wertigem Mg u. O sind unmoglich u. die an
gewendeten Substanzmengen anormal. Yf. erhielt nach dieser Vorschrift reichlich 
KW -sloff Cst f 1G, Kp. 120—121° (korr.), D .224 0,728, ferner reichlich CH,Br-CU.,-OH, 
K p .23 61—62°, u. sehr wenig von K p .15 110— 120°, wahrscheinłich Citronellol ent- 
haltend. Bei diesem Verf. erleidet der zuerst gebildcte Komplex keine molekulare 
Umlagerung. — Wegen der bisherigen geringen Ausbeuten hat Vf. einen anderen Weg 
eingesehlagen. Methylheptenyl-MgBr wurde in H -at 3 Tage m it Trioxymethylen 
gekoeht. Erhalten: 1. 15% von K p.7eo 121° (korr.), GCmisch der KW-stoffe C8H 16
и. C8H 14. 2. 45% 2,6-Dimethylhepten-(2)-ol-(7), (CH3),C: CH-CH2-CH,-CH(CH3)-
CH,-OH, naturlich auch etwas Hepten-(l)-deriv. enthaltend, rosenartig riechend, 
K p .18 105—106° (korr.), D .154 0,859, ud15 =  1,4547, Oberflachenspannung y17 =  
28,4 dyn/cm, Parachor =  383,2 (ber. 387,7). — Dimelhylheptenylbromid, C5,H17Br. 
Aus vorigem m it PBr3 in CC14 (erst stark kiihlen, spater 15 Min. kochen). K p.IB 99 
bis 100°, D .15, 1,123, nu 15 =  1,4749. — Das leicht erhaltliche Mg-Deriv. des vorigen 
A\'urde wie oben m it Trioxymetliylen umgesetzt. Erhalten: 1. K]V-sloff C\Hle, 
K p .TC0 142—143°, D .u 4 0,768, ni)14 =  1,4321, lierruhrend aus nicht umgesetztem 
3Ig-Deriv. 2. 40% rac. Citronellol, C10H ,0O, ISp.18 118—119° (korr.), D .164 0,861, 
nnlc =  1,4568, Oberflachenspannung yxl =  28,7 dyn/cm, Parachor =  420,4 (ber. 
426,5); Allophanat, C12H 2,0 3N2, aus Lg. +  A., F. 105—106° (korr.). Ozonisierung 
ergab 28% a- u. 72% /3-Form; es ist also im Laufe der verschiedencn Operationen 
eine ganz geringe Isomerisierung eingetreten. — In  einer Tabelle sind die verschiedenen 
in den letzten Jahren dargestellten Citronellole u. Rhodinole zusammengestellt (vgl. 
Gr ig na rd  u . D o eu v r e , C. 1928. II. 1547). Dieselben besitzen fast ubereinstimmende 
Konstanten u. geben ident. Allophanate. Sie unterscheiden sich nur durch das Mengen-
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verhśiltnis der beiden isomeren Formen, u. in dieser Hinsielit tr i t t  das Rhodinol von 
B a r bier  u . B0UVEAULT aus der Reihe der ubrigen heraus. (Buli. Soe. chim. France 
[4] 45. 403— 12. Mai. Lyon, Fac. des So.) L in d e n b a u m .

H. J. Backer, Ober Formyhmthionsuure und Formylbrommethionsaure. Vf. hat 
Formybnethionsaure bzw. ihre Salze nacli S chroeter (I) u. nacli R athke  (II) dar- 
gestellt:

CH • CH +  H„S.,0; =  C H 0-C H (S03H )2 (I)
CH0-CC13 +  4 Iv2S 03 +  H ,0  =  KHŚ0"3,C H 0-C H (S 03K )2 +  K 2SO, +  3KC1 '  (II) 
Verf. II ist dns bessere. Dio freie Saure ist unbestandig u. gibt beim Einengen ihrer 
Lsg. einen Sirup. Die Salze krystallisieren gut u. halten 1 H 20  sehr fest, welches 
zweifellos am CO addiert ist. Nur das Tl-Salz gibt sein H 20  bei 110—120° ab, Die 
Salze konnen leicht zu Salzen der Formylbrommethionsaure, CHO- CBr(S03H)2, bromiert 
werden. Das K-Salz letzterer gibt m it K H S03 keine Bisulfitverb., sondern wird durch 
dasselbo sclion in der Kiilte reduziert:
CHO ■ CBr( S 0 3K )2 +  2 K H S 03 +  H20  =  K H S 03, CH 0-CH (S03K )2 +  KHSO.j +  HBr.

V e r s u c h e .  Formylmethionsaure. 1. Durch Einleiten von ca. 13 g C2H 2 in 
200 g 65%ig. Oleum unter W.-Kuhlung. Nach Zusatz von Eis u. W. m it BaC03 sat- 
tigen, m it Kohle kochen, F iltra t einengen. Das Ba-Salz bildet Krystalle aus W. von 
der Zus. C2H 20 TS2Ba +  4 I I20 , verliert im Vakuum iiber P 20 5 2 H 20 , bei 110° noch 
ca. 1/2 H 20  u . zers. sich gegen 125°. 100 g W. von 25° losen 0,3245 g wasserfreies 
Salz. Durch sd. 0,1-n. NaOH wird es quantitativ in Methionsiiure u. H -C 02H ge- 
spalten. — 2. In  Lsg. von 45 g K H S 03 u. 28 g K 2C03 in 75 ccm W. (C02 fortkochen!) 
bei ca. 85° 15 g Chloral tropfen, wobei sieli die K H S 0 3-Verb. des K-Salzes, C2H 20-S 2K 2, 
ICHS03 +  H 20 , aussclieidet. Krystalle aus W., welehe das H 20  auch bei 150° nicht 
abgeben u. sich bei hóherer Temp. zers. 100 g W. von 25° lósen 2,12 g, wenn man 
Oxydation durch L uft vcrmeidet. Zers. durch sd. 0,1-n. Lauge wie beim Ba-Salz. 
ICocht man das Salz mit verd. HC1, so fallt beim Erkaltcn das K-Salz, C2H20 ,S 2K 2 -f- 
H 20 , aus, Krystalle aus W. 100 g W. von 25° losen 0,95 g wasserfreies Salz. Liefert 
m it BaCl2 obiges Ba-Salz. — Durch Sattigen einer Lsg. der Saure m it Ag2C 03 ent- 
steh t daś Ag-Salz, C2H 20-S 2Ag2 +  H 20 , 1. in W., auf Źusatz von A. Nadelchen, bei 
100° Zers. — Ebenso mit TIOH das Tl-Salz, C2H 20 ,S 2T12 +  H 20 , Krystallehen aus 
W. oder verd. A. — Formylbrommethionsaure. 1. 42 g obiger K H S 0 3-Verb. des 
K-Formylmethionats mit 100 ccm W. u. 32 g Br im geschlossenen GefaB 2 Stdn. 
auf 100° erliitzen. Beim Erkalten fallt das unten beschriebeno K-Salz aus. — 2. Besser 
30 g K-Formylmethionat m it 75 ccm W. u. 1 g K Br auf W.-Bad erliitzen, langsam 
16 g Br zugeben, 10 Min. erhitzen, in Eis abkiihlen. Man erhalt sofort reines K-Salz, 
C2HO,BrS2K 2 +  H 20 . 100 g W. von 25° lósen 8,46 g wasserfreies Salz. Wird durch 
k. 0,1-n. KOH quantitativ in K-Brommethionat u. K-Formiat gespalten. — 3. 20,6 g 
Ba-Formylmethionat m it 75 ccm W., 1 g BaBr2 u. 8 g Br 10 Min. erhitzen. Das 
Ba-Salz, C2H 0 7BrS2Ba +  2 H ,0 , ist mikrokrystallin. u. zers. sich gegen 100°. Spaltung 
durch Ba(OH)2 wie beim K-Salz. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 571—76. 15/5. 
Groningen, Univ.) LlNDENBAUM.

G. Mezzadroli und G. Gardano, Die Bildung von Formaldehyd und Zucker durch
Einwirhmg ullraviolelter Strahlen auf Bicarbonałe der Alkalien und alkalischen Erden. 
Die Verss. ergaben, daB dureli die Bestrahlung sehon in kurzor Zeit (10—20 Minuten) 
merkliche Mengen CH20  gebildet werden. Gleichzeitig beginnt die Zuckerbldg., aber 
nur in aufierst kleinen Mengen. Dio Schnolligkeit der Zers. hangt von der Base ab, 
ist bei Ca am gróBten, bei Na am kleinsten. Boi den Yerss. ergab sich folgende Reihe: 
Ca — NH 4 — Ba — Sr — Mg — Li — K  — Na. Bei der Zers. von NH4HC03 entstehen 
sekundiir N itrit u. N itrat. Die hochst© Ausbsute an CH„0 liefert Ca(HC03)2. (Zymo- 
lcgica Chim. Colloidi 3. 1—5. 1928. Bologna.) GRIMME.

H. Funk und K. Niederlander, Uber die Einwirkung von Niob- und Tanlal- 
penlachlorid auf organische Verbindungen. (III. Mitt.) (II. vgl. C. 1928. II. 240.) 
Bei der Einw. von ŃbCl5 u. TaCl5 auf aliphat. Verbb. entstehen Prodd., die sehr feuchtig- 
keitsempf ind lich sind, aber im Gegensatz zu den friiher beschriebenen, aus aromat. 
Stoffon erlialtenen, nicht gefiirbt sind. — Bei der Rk. von TaCl5 m it Eg. entstelit 
unter HCl-Abspaltung in der Kiilte das Telraacetat H, ein weiBes Pulver, das zuweilen 
ais Addilionsverb. mit 4 Moll. Essigsaure (I) ais durchsichtiger, spróder Lack erhalten 
wird, der nach dem Aufbewahren iiber Atzkali u. P20 5 in  das weiBe Pulver zerfallt. 
Auch Temp.-ErliShung yerhindert die Bldg. des durclisichtigen Lackes. — Aus II ent- 
steh t bei ea. 2-std. Erwarmen im Yakuum auf 80—90°, oder beim Kochen einer frisch
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bereiteton Lsg. von TaCl5 in Eg. Verb. III. Allo Acetatkórper werden sclion durch 
k. W. hydrolyaicrt u. gcben das Prod. IV. — Die Verbb. aus NbCl5 u. Eg. lassen sich 
sehr schwer isolieren; die Lsgg. verhalten sich aber ebenso wio die entsprechenden 
Lsgg. von TaClj, u. der Nd. entspricht in seiner Zus. der Tantalverb. III.

I (CH3 ■ CO • 0 )4TaCl, 4 CHj-COOH II (CH3-C 0-0 )4TaCl
III (CH3-C 0 -0 )2T a(:0 )-T a (:0 )(0 -0 C -C H 3)-Cl IV CH3-C 0 -0 -T a 0 2
Verb. (CH30)3TaCł2, beim Erwilrmen vonT aćl5 in absol. Methanol; weiBes Pulver, 

yerkohlt beim Erhitzen u. liinterlaBt beim Gliihen weifie Tantalsiiurc. — Verb. 
(C2HsO)3TaCU, beim Einengcn der Lsg. von TaCl5 in  absol. A. im Vakuum bei 25 
bis 30°; fast weiBes Pulver. — NbCl5 lóst sich leicht u. unter starker Warmeentw. 
in CH30 i I  u. C2H-OH. Beim Einengon jcdoch erhalt man nur sirupóse Massen. Die 
alkoh. Lsgg. bleibcn zunachst vóllig klar, erst beim Erhitzen t r i t t  Hyclrolyse ein. Die 
verd. alkoh. Lsgg. der Chloride werden durch mehrwertige Anioncn (SO.)", CrO./', 
MoO.,", Fe(C N )/"') sofort gefiillt, wahrend einwertige Anionen (Cl', NO;)', CIO.,') 
wirkungalos bleiben, oder erst nach langerer Zeit schwache Opalescenz liervorrufen. 
DieFiillungcn m it Fe(CN)0" "  sind beim Niob intensiv braun, beim Tantal gelb gefarbt. 
(Ber. Dtsch. chcm. Ges. 62. 1688—91. 10/7. Munchen, Techn. Hochseh.) F i e d l e r .

Robert Downs Haworth, Die Konstitution der Linolsaure. Linolsaure wird 
allgemein ais 0ctadecadien-(9,10)-saure-(l) CH3- [CH2]4-CH: CH-CH.-CH: CH- [CH2]-- 
COoH (I) angesehen. Nun bat Tak ah ashi (Journ. chem. Soc. Japan 42 [1921]. 130) 
aus Sojabohnenól u. Reiskleienól eine zweite Linolsaure isoliert, die Tetrabrom- u. 
Tetraoxystearinsauren von gleichem F. wie die Linolsaure aus Mohnól liefert, aber 
bei der Oxydation mit KMnO., Buttersaure, Glutarsaure u. Azelainsaure liefert. 
Tak ah ashi schreibt deahalb der Linolsaure die Formel CH3- [CH2]2-C H : CH- [CH2]3- 
C H : CH- [CH2]7- COnH (II) zu. Dic vorliegende Unters. zeigte aber, daB die Linolsauren 
aus Mohnól u. aus Sojabohnenól vóllig ident. sind. Oxydation der Methylester der 
aus den Tetrabromiden regenerierten Siiuren mit KMnO., in. k. Aceton lieferte Capron- 
saure, Azelainsaure u. Oxalsdure in 80% der auf Formel I  bercchneten Ausbeute. 
In  einigen Fiillen lieB sich auch Malonsdure (ais Formazylwasserstoff, F. 118°) nach- 
weisen; die Malonsaure wird allerdings unter den angewandten Bedingungen gróBten- 
teils zu Oxalsiiure abgebaut, wie ein besonderer Vers. zeigte. Weiterhin wurde die 
Identitat der beiden Linolsauren durch Vergleich der m it KM n04 in verd. alkal. Lsg. 
erhaltenen Tetraoxystearinsauren festgestellt. Die Tetraoxjrstearinsaure gibt mit 
eiskalter alkal. KMnO.,-Lsg. Korksaure, n-Valeriansaure, Oxalsaure u. geringe Mengen 
Azelainsaure u. n-Capronsaure; in h. alkal. Lsg. entstehen die beiden letzten Sauren 
neben etwas Korksaure u. n-Valeriansaure. — Da wiederholt verschiedene Tetrabrom- u. 
Tetraoxystearinsaurcn aus Linolsaure dargestellt wurden, ist die Einheitlichkeit der 
Linolsaure verschiedentlieh angezweifelt worden. Die Existenz verschiedcner D criw . 
ist wohl stereochem. zu erklaren, Linolsaure besteht wohl fast vóllig aus I, wenn auch 
die Anwesenheit von geometr. Isomeren nicht ausgeschlossen ist.

V e r s u c h e .  Die Angaben beziehen sich auf Parallelverss. mit Linolsaure aus 
Mohnól u. Sojabohnenól; die Ole wurden m it 10%ig. methylalkoh. KOH verseift.
9.10.12.13-Tetrabromstearinsaure (Linolsauretetrabromid). Aus PAe. mit F. 113—114° 
erhalten. Telrabramstearinsduremethylesłer. Durch Koclien mit Methanol u. etwas HBr. 
Tafeln aus Methanol. F. 56°. Durch Red. Methyllinolat, Kp.j 168—170°, JZ. 170. — 
Azelainsaure, F. 104—105°.— n-Capronsaure. Kp. 202—205°. Zn(C6H n 0 2)2 (bei 100°). 
Tafeln aus A. F . 142°. Chlorid, Kp. 153— 156°. Amid, Prismen aus wss. A., F . 99°. —
9.10.12.13-Tetraoxystearinsaure (8ativinsaure). Methyllinolat wird mit 5%ig. methyl
alkoh. KOH bei gewóhnl. Temp. verseift, die durch Ansauern u. Extraktion mit PAe. 
gewonnene Linolsaure in eiskalter, 0,5%ig. KOH gel. u. rasch mit l% ig. KM n04-Lsg. 
versetzt. Nadeln aus 30%ig. Essigsaure. F. 171—172°. — Korksaure. Nadeln aus A.
F . 136—138°. — n-Valeriansaure. Kp. 180—184°. Amid, F . 102—104°. (Journ. chem. 
Soc., London 1929. 1456—61. Juli. Newcastle on Tyne, Univ. of Durham.) Og.

Kiichiro Kino, Untersucliungen uber die Feltsaureabkommlinge. I. Verbesserung 
der Herslellungsmethode der Stearolsaure. Vf. erhitzt Dibromstearinsaure mit der 
doppelten bcrechneten Mengo KOH in Amylalkohol unter Riihren ca. 2 Stdn. auf 
120—125°, dest. bei lióherer Temp. den meisten Amylalkohol ab, nimmfc den Ruck- 
stand in W. auf, zers. mit HC1, athert aus u. dest. im Vakuum den Rest des Amyl- 
alkohols ab. Die Stearolsaure bildet Stabchen aus absol. A., F. 46—46,5°, Neutr.-Z. 
199,73, 11. in A., A., unl. in W. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 187 B 
bis 188 B. Juli. Tokio-Komagome, Inst. of Phys. and Chem. Res.) L in d e n b a u m .
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R. H eilm ann, Uber die Darstellung der terliaren a-Oxysauren. Diese -werden m it 
Vorzuglichen Ausbcuten durch Einw. von NaOCl oder NaOBr auf die nach L0CQUIX 
u. Sung  (C. 1923. I. 33. III . 660. 1924. II. 1185) leicht zugilnglichen a-Oxyketone 
vom Typus RR'C(OH)-CO-CH3 erhalten. Es erfolgt glatte Spaltung in CHC13 bzw. 
CHBr3 u. a -Oxysuurcn vom Typus Ił]ł'C(OH)-COJi. — a-Oxydipropylessigsaure, 
(C3H 7)2C(0H )-C02H. Aus 3-Propylhexanol-(3)-on-(2). F. 80°. Melhylester, C9HjS0 3, 
Kp-io 83—84°. — Tctrametliyhnilclisaurc, (CH3)3C-C(CH3)(0H )-C 02H. Aus 3-tert.- 
Butylbutanol-(3)-on-(2). F. 141°, K p .14 130° unter Sublimieren. — <x-Oxymelliyl-
propylessigsaure, (C3H,)(CH3)C(0H)-C02H. Aus 3-Methylhexanol-(3)-on-(2). K p .10 127 
bis 128°. Methylester, C7H h O,, K p .]5 65—66°. Athylester, C8H 10O3, K p .9 68°. (Buli.
Soc. chim. France [4] 45. 412—14. Mai. Lyon, Fac. des Sc.) L in d e n b a u m .

Weizmann und L. Haskelberg, Untersuchungen iiber die Darstellung von Glycerin- 
cstem aliphalischer Aminosauren. Diese Ester yerdienen vom chem. u. biochem. 
Standpunkt aus Interesse. Bekannt ist bisher nur ein einziger (vgl. FODOR u. W eiz- 
MANN, C. 1926. II. 1012). Vff. haben die Ester des Glykokolls u. Alanins durch Einw. 
der trockenen Na-Salze der Aminosauren auf a-Chlorhydrin dargestellt. Das Gemisch 
erwarmt sich stark, wird noch 1 Stde. auf dem W.-Bad erhitzt, in k. CH3OH auf- 
genommen, filtriert u. m it A. gefallt. Ausbeute 20—30%. Glykokollglycerinester schm. 
zwischen 160 u. 170°, zers. sich gegen 250°, ist 11. in W., 1. in CH3OH, sonst fast unl., 
hygroskop. Die wss., stark alkal. Lsg. gibt nach einiger Zeit Ninhydrinrk. d,l-Alanin- 
glycerinester, F . 219°, sonst wio yoriges. — Gemischte Glycerinester yon Fettsauren 
u. Aminosauren wurden durch Einw. der Na-Salze von Aminosauren auf a,fi-Di- 
palmityl-a.'-jodliydrin (F. 43,6°) u. ai,(}-Distearyl-a.' -jodhydrin (F. 52,5°) m it 40—50% 
Ausbeute erhalten. Letztere Verbb. wurden nach F is c h e r  (C. 1920. I II . 823) dar
gestellt. cr.-Glycyl-a.',f}-dipalmitylglycerin,F. 215°. a-Glycryl-a.',fl-distcarylglycerin, F. 170°. 
a.-d,l-Alanyl-a.',P-dipalmitylglycerin, F. 216°. a-d,l-Alanyl-a',P-distearylglycerin, F . 233°.
7.-d,l-Leucyl-u.',(3-dipalniitylglycerin, F. 219°. a.-d,l-Levcyl-a',[l-distearylglycerin, F . 150°. 
Diese Ester losen sich in w. W., jedoch triibe, u. fallen beim Erkalten ais Gele oder 
Pseudogele aus. Sie sind 1. in w. CH3OH u. A., sonst meist unl. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 189. 104—06. 8/7.) L in d en b au m .

K. Weissenberg, Zum Translalionsgitter der Hydratcellulose. 2. vorlaufige Mitt. 
(1. Tgl. C. 1929.1. 2165.) Von Burgeni u. Kratky durchgefuhrte Messungen m it mono- 
ehromat. Strahlung ergeben, daC ein fruher (1. c.) diskutierter, m ittels der Fokussierungs- 
methodo erhaltener Interferenzpunkt der Hydratcellulose auf Bremsstrahlung zuriick- 
zufiihren ist. Es darf also dio Fokussierungsmethode nur m it monochromat. Strahlung 
benutzt werden. Durch dio Klarung des fraglichen Interferenzpunktes werden die (1. c.) 
angefiihrten Angaben bzgl. des Elementarkorpers bestatigt, u. dahingehend yerscharft, 
daC die Basis des Elementarkorpers zentriert ist. Allerdings wird darauf hingewiesen, 
daC dieser Elementarkórpcr noch an den Rontgenogrammen anderer Deformations- 
sti-ukturen gepriift werden mufi, ehe er ais experimentell gesichert angesehen werden 
kann. (Naturwiss. 17. 624. 2/8. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Faserstoff- 
chemie.) L e sz y n sk i.

N. J. Toivonen, Uber die pyrogene Zersetzung der 1,1-Dimzthylcyclopentandion- 
(3,5)-4-isobuttersdure und ihres 4-Oxy-fl-laclons. A. Die pyrogene Zers. der vor einiger 
Zeit (C. 1928. I I . 39) dargestellten l,i-Dimethylcyclopentandion-(3,5)-4-isobutlersaure (I) 
lieferte pro Mol. im Durchschnitt folgende fliiehtigen Prodd.: 0,94— 1,23 Mol. H 20 ,
1,01—1,06 Mol. CO, 0,2—0,3 Mol. Aceton u. 0,01—0,04 Mol. C02. Das C02 ist wohl 
ein unwesentliches Nebenprod. Das Aceton, dessen Menge am meisten zu wechseln 
u. von yerschiedcnen Umstanden abzuhangen scheint, gehórt zu den eigentlichen 
Rk.-Prodd., u. seine Menge diirfte bestenfalls 0,5 Mol. betragen. Dann laBt sich die 
Rk. wie folgt formulicren: 2 Cn H 160 4 =  2 H 20  +  2 CO +  C3H 60  +  C17H 220 3. Tat- 
sachlich wurde aus dem Riickstand eine neutrale Substanz yon der Zus. u. dem Blol.- 
Gew. C'17/ / 220 3 isoliert, welche sich durch Krystallisation in 2 Isomere zerlegen lieB. 
Beide zerfallen unter der Wrkg. sd. NaOH in Aceton u. l,l-Dimetliylcyclopentandion-(3,5)
(III), was am besten durch die Formeln Y, VI u. VII erklśirt wird. Vf. halt die symm. 
Verbb. V u. VI fiir yorliegend. Was nun dereń Bldg. betrifft, so diirfte I  zuerst unter 
Abspaltung yon H 20  u. CO in II  iibergehen. II  enthiilt ein sehr reaktionsfiihiges kon- 
jugiertes System von gekreuzten Doppelbindungen (vgl. dazu IONESCU, C. 1927. 
I. 600) u. konnte noch unyerandertes I  addieren. Wahrschcinlicher ist jedoch, daB
II durch das abgespaltene W. teilweise zu Aceton u. HI liydrolysiert wird, u. daB sich 
dann III mit seiner akt. CH;-Gruppe an II  anlagert (1,4-Addition) unter Bldg. von
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IV oder dem Isomeren m it anders liegender Doppelbindung. Durch H 20-Ahspaltung 
aus den Dicnolformeu von IV oder wahrscheinlicher aus den durch halbacetalartige 
Verkniipfung eines enol. OH m it einem CO des anderen Kerns gebildeten Dihydro- 
pyranverbb. (analog XI im Teil B) entstehen die Pyranverbb. V, VI u. VII. Moglich 
ist auch, daB sich 2 Moll. II  zu IX (Teil B) addieren, welches durch Hydrolyse zu X 
u. Abspaltung von Aceton in IV ubergeht.

(CHS)SC • CO • CH • C(CH3)j (CHg^C • CO • C : C(CH3)2 (CIL)2C-CO-CH2

I  HaĆ-------CO C 02H H2Ć------- CO I I  I I I  H2Ć------- CO
(cil3)4c  • CO • CPI • C(CH3)2 • C • CO • C(CH3)2 (CII3)2C • CO • C • C(CH3)2 • C • CO • C(CH3):

H„Ć------- ĆO IV  HO- Ć------- CH2 V H, G------ C----- 0 ----- Ć------- CH,
3/2

H.,C-CO-C-C(CH3)2-C-CO-CH2 V I (CHs)2C• CO■ C • C(CII3)2■ C ■ CO• CHj V II
(CH3)2Ć------ (i------O----- Ć--------Ó(CII3)2 H ,Ć-------Ć----- O----- C------- Ó(CHS),

(CH3)sC -C O -C ^ r-----C(CH3)2 OC------- C(CH3)2
I 1 0 . 'H jć ____ ć o  ĆO (CH,), C • CO • C • C(CHa)2 • C • CO • CHj

V II I  H2Ć------ 6 -----O-----Ó(CH3)2 IX
OC------ C(CH,), OC------ C(CH3)2

(CH3)2C • CO • CH • C(CH3)2 • Ć • CO • CH, (CH3)2C • CO • CH • C(CH3)2 • Ć • CO • CH,
H jć ------- ĆO HO-Ć(CH3), X H,C----Ć(OH)— O— Ó(CH3), X I

V e r  s u c h e. Die pyrogene Zers. von I  -wurde in einem geeigneten App. bei 
240—250° ausgefiihrt. Dabei destillierte eine gewisse Menge des 1. c. beschriebenen 
Enollactons Cu H 140 3 iiber, u. es ist wahrscheinlich, daB sich aus diesem durch CO- 
Abspaltung II bildet. Tatsaclilich spaltete dieses Lacton bei ca. 220° quantitativ 
CO ab, u. der Riickstand lieferte reichlieh Ci,H220 3. — Verbb. CllII2203 (V—VII). 
Riickstand obiger Zers. mit sd. A. von Harz befreien, in Aceton losen, mit 20%ig. 
NaOH alkalisieren, 1/2 Stde. erwarmen, mit W. fallen. Das nach Kochen m it PAe. 
farblose Prod. zeigte FF. zwisehen 170—175° u. 192—195°. Trcnnung durch frak- 
tionierte K n 7stallisation aus Aceton lieferte Prismen von F. 213—214° u. B latter 
von F. 233—234°, beide zl. auDer in PAe. u. W., jedoch die B latter durchweg leichter 
ais die Prismen, unl. in sd. 8% ig. NaOH, bestandig gegen KM n04. Keine FeCl3-Farbung. 
Kondensation m it CO-Reagenzien gelang nicht. — l,l-Dimdhylcydopcntandion-(3,5), 
C7H ]0O2 (HI). Gemisch der vorigen Verbb. m it 8% ig. NaOH (4 Moll.) ca. 40 Stdn. 
kochen, Lsg. nach Entfarbung mit Kohlo ansauern, ausathern. Nach Waschen m it 
A.-PAe. Prismen aus W., F. 97° (vgl. F a rm e r , I n g o ld  u . T h o rp e , C. 1922. I II . 491). 
Wird durch NaOCl in alkal. Lsg. zu asymm. Dimethylbernsteinsiiure (F. 140°) oxydiert. 
Das bei der Darst. von H I abgespaltene Aceton wurde nachgewiesen. — Isopropylidcn- 
bis-[dimelliylcylopentandiori]y C17H 2,,04 (IV). Gemisch der Verbb. C17H 220 3 m it 2 Moll. 
N a0C 2H 5-Lsg. 5 Stdn. kochen, nach Zusatz Von W. ansauern. Krystalle, F. 138 
bis 140°, swl. in W., 1. in Soda. Entfarbt KMnO,, u. Br. Keine FeCl3-Farbung, viel- 
leicht weil das enol. OH mit einem CO des anderen Kernes halbacetalartig yerbunden 
ist. Anhydrisiert sich leicht wieder zu C17H 220 3. -—■ Aus dem alkal. F iltrat von der 
Darst. der Verbb. C17H 220 3 fallte HC1 ein saures Prod., welehes sich nach Umfallen 
aus NaHC03 (Kohle) bei 90—135° zersetzte. Meist 11., aufier in PAe. u. W. Mit FeCI3 
in A. tiefbraun. Entfarbt IvMnO., in Soda. Analyse stimmte zwar auf c 14h 18o 3, 
doch scheint ein Gemisch vorzuliegen.

B. Unterwirft man das 1. c. beschriebene (1-Lacton Cn Hu 0 4 (VIII) der pyrogenen 
Zers. bei 120—125°, schlieBlicli kurz 140°, so zerfallt es glatt in CO, u. eine Verb.

gelbliche, kolophoniumartige, leicht sublimicrende M., F . 60—100°, U. in 
yerd. Soda, gegen Lauge (Phenolphthalein) einbas. Wird beim Behandeln mit absol. 
A. krystallin. u. bildet dann aus A. farblose, stellenweise auch lichtrote Prismen, F. 144 
bis 146°. Aus der alkal. Lsg. fallt C02 nichts, Essigsiiure dagegen eine in W. swl. 
T'erb. G2ę.?J?t0Os, Nadeln aus schwach salzsaurem A. -}- W., F. 110—115° (Zers.). 
Bildet sich auch schon, wenn man Verb. C20H 2SO4 in schwach verd. A. lóst u. nach 
einigen Min. m it W. verd. Spaltet- schon bei 80—90° W. ab unter glatter Riickbldg. 
der Verb. C2nH 2R0.,. Beide Verbb. sind 11. in A., A., Aceton, Chlf., wl. in Bzl., swl. in 
PAe., 11. in konz. Sauren, daraus durch W. fallbar, geben keine FeCl3-Farbung, ent-
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fiirben sofort KM n04 u. Br u. werden durch sd. n. NaOH quantitativ  in 2 Moll. III 
(vgl. Teil A) u. Aceton (gefunden ca. 1,5 Mol.) gespalten. — Verfahrt man bei der 
pyrogenen Zers. von VIII weniger vorsichtig, so daB die Temp. spontan auf ca. 230° 
steigt, so entstehen neben Verb. C2(1H 2S0., aucli wechselnde Mengen der im Tcil A 
bescbricbenen Verbb. C17H 220 3, welehe in Soda unl. u. dahcr leicht isolierbar sind. 
Der Zerfall C20H 2SO4 =  Ci-H220 3 +  C3H 0O wird ansclieinend durch Spuren W. ver- 
ursacht. Auffallend ist, daB nur geringe Mengen Aceton entwichen, ahnlich wie. bei 
der pyrogenen Zers. von I (Teil A). Die glasige oder krystallisierte Verb. C20H ,sO4 
geht beim Erliitzen zum kleinen Teil, Verb. C20H30O5 dagegen unter W.-Abspaltung 
yóllig in Ci,H220 3 iiber. — Die glatte Abspaltung von C 02 aus VIII beweist, daB sich 
zuerst II  bildet, welches sich sodami zu C2nH 2R0 4 dimerisiert. Dies ist in verschiedener 
Wcise moglich. Vf. halt Formel IX fiir die wahrscheinlichste, gebildet durch 1,4-Ad- 
dition. Die die saure N atur dieser Verb. bedingende OH-Gruppe entsteht erst durch 
W.-Anlagerung an den Dihydropyranring, d. h. unter Bldg. der Verb. C20H30O5, welche 
man nach X oder XI formulieren kami. Die Formeln IX—XI erklaren die Eigg. u. 
Spaltungcn der Verbb. bestens. (Ann. Acad. Scient. Fennicae Serie A. 28. 25 Seiten.
1928. Helsinki [Finnland]. Sep.) Lin d e n b a u ji .

G. Austerweil, Cymol. (Buli. Inst. Pin 1929. 165—70. 15/5. — C. 1928. II. 
1431.) L in d e n b a u ji .

D. R. Boyd und G. J . c. Vineall, Die lieaktion zwischen Phenylmagnesium- 
bromid und P/ienylglycid. Setzt man Phenylglycid zu iith. C0HsMgBr-Lsg., erwiirmt
2 Stdn. auf dem W.-Bad, entfernt den A., erhitzt auf 100° bis zum Aufschaumcn u. 
zers. mit W., so erhalt man y-Plienoxy-tx-phenylisopropylalkohol CI5H 10O2 (I), Tafeln 
aus A.-PAe., E. 92,5°. Ausbeute 75% der Theorie; erhitzt man nach dem Zusatz von 
Phenylglycid nicht, so wird die Ausbeute erheblicli geringer, sie wird minimal, wenn 
das Erliitzen nach dem Vertreibcn des A. unterlassen oder nicht lange genug fortgesetzt 
wird. In  diesen Fallen erhalt man ein Br-haltiges Ol, K p .16 165°, wahrscheinlich a-Brom- 
y-plienylisopropylalkohol. — 1 ist 11. in organ. Lósungsmm., wl. in PAe. Gibt m it PC13 
ein Prod., das bei Zers. m it Eis einen in NH3 1. Pliospliorigsaiireester liefert. (Journ. 
chem. Soc., London 1929. 1622. Juli. Southampton, Univ.-Coll.) Ostertac..

E. Pace, Ober die Kondensation von Piperonal mit Pinakolinen. Vf. kondensiert 
die in der vorangehenden Arbeit (vgl. C. 1929. I. 1433) gewonnenen Pinakoline m it 
Piperonal. Die Rk. yerlauft nach dem Schema I. — (Piperonalmethyl)-tert.-butylketon,

/ R
C • COII C • C H : C II• CO • C ^ C IL

J\ R
H ^ J c - 0  +  H ,0 -C O .C ^ C H , _  „ 3  1 +  h ,0

C -0  CH, I  C -0  CH,

H C ^ ^ C H  , _________ n ę / ^ c H

C14H 160 3, aus Piperonal u. Metliyl-tert.-butylketon in 6%ig. alkoh. Natron. Das aus- 
fallende gelbliche, leicht griin fluorcscierende Ol erstarrt nach Zusatz von W. zu einer 
gelblichen krystallin. M. Aus A. u. aus A. +  A. farblose nadelfórmige, doppelbrecliende, 
zweiachsige Krystalle, F. 98°. D. 1,0765; na =  1,34 576; nu =  1,34 825; n .  =  1,35 072; 
ny =  1,35 363; Mol.-Refr.j) =  46,16 336. — (f)-Piperonaldthyl)-ierl.-amylketon, CiąH,>0O3, 
aus Piperonal u. Athyl-tert.-amylketon in 10%ig. alkoh. Natron. Aus A. +  A. liell- 
gelbe zweiachsige Krystalle, F. 106°. D. 1,08 830, na =  1,35 894; n» =  1,36132; 
np — 1,36 641; n7 =  1,37 057; Mol.-Refr.D =  52,8970. — (y-Piperonalpropyl)-
tert.-hezylketon, ClsH 210 3, aus Piperonal u. P ropyl-tert.-hexylketon in 10%ig. 
alkoh. Natron. Aus A. gelbliche zweiachsige Krystalle, F. 117°. D. 1,0928; na =  1,38154; 
nj) =  1,38 576; n$ =  1,38 943; ny =  1,39 305; Mol.-Refr.D =  61,66 368. (Atti R. Accad. 
Lincei [Roma], Rend. [6] 9. 778—82. 5/5. Pisa, Univ.) F i e d l e r .

V. Humnicki und J. Lunkiewicz, U ber die gemischlen Glyceride der Salicylsaure.
I I I .  (II. ygl. C. 1929. II. 559.) Die fiir die folgenden Synthesen benótigten Na-Salze 
der lioheren Fettsiiuren werden durch '/.,-std. Erliitzen der Sauren mit 1 Mol. C,H5ONa 
in A. u. Trocknen der Ndd. auf Porzellan, dann im Vakuumexsiccator dargestellt, 
die Ag-Salze nach W HITBY (C. 1926- II. 1843). — Gemischte Glyceride der Salicyl- 
saure erhalt man, wenn man die in der I. u. II. Mitt. beschriebenen Ester des a-Di- 
chlorhydrins mit obigen Salzen bzw. einem Salz der Salicylsaure in einem mit Bunsen- 
ventil verselienen Kolben ca. 8 Stdn. auf 135—140° erhitzt, darauf m it A. extrahiert, 
E s tra k t mit verd. Soda wascht, uber N a,S04 trocknet usw. Die Umsetzung mit den
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Ag-Salzen fiihrt wegen Bldg. komplizierter Prodd. nicht immer zum Ziel, wie schon 
G ru n  u. Lim PACH ER (C. 1926. T. 3459) bcobachtet liaben. — -J)iisovalcryl- - 
salicoylglycerin, C20H2SO7. Aus a-Dichlorhydrin-/?-salicylat u. Ag-Isovalerat. K p.12 237 

.bis 238°, D.20 1,138, n20D =  1,488.— a.^-Dicaproyl-ji-salicoylglycerhi, C22H320 7. Mit 
Ag-Oapronat. K p.12 256—257°, D.20 1,097, n D20 =  1,4878. — u.,a!-Dilauryl-tl-salicoyl- 
glycerin, C34H50O7. Mit Ag-Laurat. Krystallin. aus A., dann CH3OH, P . 52—53°. — 
a.,a.'-Dimyrislyl-(]-salicoylglycerin, C3SH04O7. Mit Ag-Myristat. Nadeln aus A., dann 
CH3OH, F. 55—57°. — a,a.'-Dioleyl-[]-salicoylglycerin ist ein sehr yiscoses Ol, welches 
m it Br ein krystallin. Deriv. gibt. — a,oL'-Disalicoyl-j)-acetylglyccrin, C,„HlsOs. Aus 
a-Dichlorhydrinacetat u. Na-Salieylat (127—130°, 6 Stdn.). Aus A., F. 96—97°. — 
a.y.'-Disalicoyl-[l-isovalerylglycerin, C22H240 8. Aus a-Dichlorhydrinisovalerat u. Ag- 
Salioylat. Nadeln aus A., F. 52—53“. — a.,a.'-Disalicoyl-fi-caproylglycerin, C23H 2(i0 8. 
Ebonso aus a-Diehlorhydrincapronat. ICp.12 268—270°, D .15 1,191, nu20 =  1,525. — 
a,a'-Disalicoyl-P-laurylglycerin, C29H3S0 8. Aus a-Dichlorhydrinlaurat. Ol, nach Dest. 
unter 0,5 mm D.20 1,118, nu20 =  1,507. — a,<x'-Disalicoyl-f)-myrislylglycerin, C31H420 8. 
Aus a-Dichlorhydrinmyristat. Krystalle aus A., dann CH3OH, F. 34— 35°. ■— a,a'- 
Disalicoyl-fi-stcarylglycerin, C35H50O8. Aus a-Dichlorliydrinstearat. K iystalle aus 
CH3OH, dann Lg., F. 42—44°. — a-Monochlorhydrin-a',f}-disalicylai, C17H 15OeCl. 
Aus a-Monochlorhydrin (vgl. FOURNEAU u. RlBAS, C. 1926. II . 181) u. Salicoyl- 
chlorid bei Raumtemp., spiiter bis zur beendeten HCl-Entw. auf W.-Bad, ausatliern usw. 
Krystalle aus A., F. 82—83°, opt.-inakt. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 422—28. 
Mai. Warschau, Staatl. stomatolog. Inst.) LlNDENBATJM.

J. Bougault und L. Popovici, Ober die Reduklion der Semicarbazone ton a-Kelon- 
sduren. In  1 durch saure Reste subśiituierte Scmicarbazidc. Genannte Semicarbazone 
werden durch Na-Amalgam zu den entsprechenden Semicarbaziden vom Typus 
R-C H (CO«H )-NH -NH-CO -NIh  reduziert. Diese reduzieren im Gegensatz zu den 
Semicarbazoncn NESSLERsches Rcagens, mittels dessen der Red.-Verlauf vcrfolgt 
werden kann. Dargestellt wurden: C'c/ / 5• CIl(CO.JI)■ N I /■ N H ■ CO■ A //2, F. 208°, 
u. C0H5 ■ CII2 ■ CII(C0.2H ) ■ N H  -NH-CO- N II2, F. 164°, aus den Semicarbazonen der 
Phenylglyoxylsaure u. Phenylbrenztraubensiiure. Krystalle, unl. in k., 1. in h. W. 
u. A., sonst swl., mit Alkali (Phthalein) titrierbar, aber aucli in verd. Sauren 1. Die- 
selben Verbb. entstehen durch gleiche Red. der Dioxytriazine R • C : N • NH • CO • N H  ■ CO,

i_________________i
welche Bougault (Compt. rend. Acad. Sciences 159 [1914]. 83. 631) durch De- 
hydratisierung obiger Semicarbazone erhalten hat. — Gibt man J  zur Lsg. der Semi- 
carbazide in uberschussiger Soda, so erfolgt Oxydation, z. B.: CcH 5-CH(ĆO.,H)-NH- 
NH • CO • N H . +  O =  H aO +  CO, +  C0H5 • C H : N • NH • CO ■ NH2. Die Aldehydsemi- 
carbazone fallen sofort aus. Nun liat BOUGAULT (C. 1919. III . 915) gefunden, daB 
die Semicarbazone von a-Ketonsauren durch J  u. Soda zu Oxytriazolcn, dereń Konst. 
allerdings nicht bewiesen wurde, oxydiert werden, z. B.: C0H5-C(C02H ): N-NH-CO- 
NH 2 +  O =  H 20  +  C02 +  C6H5-C : N-NH-CO-NH. Man darf daraus sclilieBen,
daB bei der Oxydation obiger Semicarbazide die C02-Abspaltung dem Verlust der
2 H yorangeht oder ihn begleitet. Denn bei umgekehrtem Verlauf waren genannte 
Oxytriazole ( ?) zu erwarten. (Compt. rend. Acad. Sciences 189- 186—88. 22/7.) L b .

William Parker Dickinson und Philip Guy Marshall, Die isomeren Monooxy- 
phenylalanine. I. Eine neue Synthese der o- und m-Isomcren und ein Vergleich ihrer 
Eigenschaften mit denen des Tyrosins. o-Oxyphenylalanin wurde durch Kondensation 
von o-Methoxybenzaldehyd mit Glycinanhydrid u. Red. des Kondensationsprod. mit 
H J  u. Phosphor dargestellt (vgl. Sasa k i, C. 1921. I. 450). Die Kondensation des
o-Acetoxybenzaldehyds mit Glycinanhydrid gab keine so gute Ausbeuto, da nebenher 
Cumarin entstand. Analog erhielten Vff. das m-Oxyphenylalanin vom m-Acetoxv- 
benzaldehyd aus. — Glycinanhydrid. Zu 56 g Glycinesterhydrochlorid in 30 ccm W. 
fiigt man in 1 Stde. unter Riihren 33 ccm 46%ig. NaOH u. kiihlt auf ca. — 10°; nach 1/2 
bis 1 Stde. Riihren hiilt man 3 Tage bei gewóhnlicher Temp. Ausbeuto ca. 36% . —
2.5-Diketo-3,6-bis-o-acetoxybenzalpi‘perazin C22H i80 6N2. Aus Salicylaldehyd, Glycin
anhydrid, Na-Acetat u. Acetanhydrid bei 125—135°. Gelbbraunes Pulyer. F. 272°. 
Mit konz. H 2SO., orangegelbe Farbung. — o-Methoxybenzaldehyd. Aus Salicylaldehyd, 
Dimethylsulfat u. NaOH. Kp. 242—245°. — 2,5-Diketo-3,6-bis-o-methoxybenzalpiperazin 
C20H i8Ó4N2. Aus Glycinanhydrid, o-Methoxybenzaldehyd, CH3C02Na u. Acetanhydrid 
bei 140°. Gelbe Nadeln aus Eg. F. 268°. Mit konz. H2S04 orangegelbe Farbung. —
2.5-Diketo-3,6-bis-o-athoxybenzaljń])erazin C22H 220 4N2. Gelbe Nadeln aus Toluol +
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Athylacetat. F . 205—206°. Mit konz. H.;SO., kirsohroto Farbung. — o-Oxyphenyl- 
alanin. Aus Diketobis-o-methoxyben7.alpipera7.in (oder dem Athoxv- oder Acetoxy- 
deriv.) durch Kochen mit H J  u. rotcrn P. Tafeln aus wss. A. F. 249—250°. — 2,5-Di- 
keto-3,6-bis-m-acetoxybenzalpiperazin C22H iSO0N2. Aus Glycinanhydrid, m-Oxj'benz- 
aldehyd, CH3CO.,Na u. (GHn- C0)20  bei 135—140°. Selwach gelbe Tafeln aus Eg. 
F. 272°. Red. m it H J  u. rotem P  liefert m-Oxyphenylalanin, Blattchen, F . 275°. — 
Farbrkk. der 3 Oxyphenylalanine. Bei der MlLLONSchen Probe in der Modifikation 
von F o l in  u . C io c a l te u  (C. 1927. II. 2089) gibt die o-Yerb. einen von m- u. p-ab- 
weichenden Farbton, Intensitat ca. 35% von der des Tyrosins; die m-Verb. gibt den- 
selben Farbton wie Tyrosin m it 60% Intensitat. Mit dem Phenolreagens von F o l in  u. 
C io c a l te u  (1. c.), das wegen Abwesenheit von Hg ohne NaCN angewandt wurde. 
gab dio o-Verb. 126,5%, dio m-Verb. 123,5%, Tryptophan 84,7% von der Farbstarke 
des Tyrosins. (Journ. chcm. Soc., London 1929. 1495—98. Juli. Leeds u. Wat- 
ford-T OSTERTAG.

L. Palfray und B. Rothstein, Ober einige Ester der CycloJiexandiole-(l,4) und 
-(1,3) (Cliinit und Resorcit). (Vgl. C. 1928. II. 143.) Diese Ester wurden wie friiher 
in Chlf. mittels der Saurechloride u. Pyridins dargestellt. — 1. Ester der Chinite. 
Dipropionate, C12H 20O4. Aus trans-Chinit dio trans-Verb., F. 75,5—76° (bloe). Aua 
techn. Chinit hauptsachlich trans-Verb., daneben die cis-Verb., F . 39,5—40°. — 
Diisoi-alerate, C16H280 4. Aus trans- u. techn. Chinit nur ein fl. Prod. von D.22, 0,9867, 
np22 =  1,4477. — Dicinnamatc, C22H240 4. Aus cis-Chinit wurden beide Isomeren 
erhalten. trans-Verb., F . 189° (blocj. cis-Verb., F . 122° (bloc). Erstero ist schwerer 1.
— Mit Phthalsiiureanhydrid reagieren die Chinito nicht. — 2. Ester der Resorcitc. 
Fast alle sind fl. u. krystallisieren auch bei —15° nicht. Diacelat, Kp.15 130,5—131,5°,
D.25,54 1,0790, np25,s =  1,4494. Dipropionat, K p.15 154°, D.26,54 1,0355, nn2s,s =  
1,4478. Diisoralerat, K p.0 159—160°, D.274 0,9806, no27 =  1,4458. — Di-[plenyl- 
acetat], K p.j 215—217°, D.244 1,1235, n D24 =  1,5390. — Di-[athyloxalaf], K p.2 187°,
D.23, 1,1988, nn23 =  1,4604. — Dibenzoate. trans-Verb., F . 122,5°. cis-Vcrb., F . 65,5°, 
schwer isolierbar. — Di-p-nitróbenzoate. trans-Vcrb., F . 176,5°. cis-Yerb., F . 154 
bis 154,5°, noch schwerer isolierbar. — 3. Einige Ather des Itesorcits wurden aus Re- 
sorcitdi-[chlormethyl]-athcr, CcHJ0(O- CH2C1)2 u . RMgX dargestellt. Sie sind fl. 
Dipropyldtlier, ICp.15 113°, D.224 0,90 0 6, np22 =  1,4430. Diisobutyluther, K p.lc 160 
bis 162°, D.234 0,9006, n D23 =  1,44 89. Dibenzylather, K p.j 205—207°, D.154 1,0739, 
np15 =  1,5440. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 188—89. 22/7.) LlNDENBAUM.

L. Ruzicka, Ober Konstitution und Zusammenhange in  der Sesąuitcrpenreilie. 
(Bul). Inst. Pin 1929. 203—08. 15/7. — C. 1928. I. 1651.) L in d e n b a u m .

Georges Brus und G. Peyresblanąues, Ober das Ozonid des Nopinens. (Buli. 
Inst. Pin 1929. 157—58. 15/5. — C. 1929. I. 749.) L in d e n b a u m .

Li Man Cheung, Beitrag zur Kenntnis des Retens. Ausfuhrlicher Bericht iiber die 
Chemie des Rctens. Besonders eingehend wird die Darst. des Retens durch Dehydrierung 
von Kolophonium oder Harzol (Octahydroreten) m it S bchandelt. Unterhalb 160° 
nddiert sich der S unter Bldg. von undefinierten Verbb., welche oberhalb 160° in 
Reten, H 2S u. CH3-SH zerfallen. Am besten wendet man 3—4 Atome S auf 1 Mol. 
Kolophonium oder Harzol an u. dest. das entstandene Prod. m it Fe-Pulver. Ausbeute 
aus Kolophonium 22%, aus Harzol bis iiber 40%. Das Verf. wird genau beschrieben. — 
iNitrierung des Retens u. Sulfonierung des Retenchinons ergaben keine brauchbaren 
Prodd. Dagegen erhielt Yf. durch Nitrierung des Retenchinons in Eg.-Acetanhydrid 
m it HNO3 (D. 1,5) bei 35—40°, dann 60—70° (10 Min.) ein noch nicht bekanntes 
Dinitroretenchinon, Ci8H140(,N2, Blattchen aus Eg., F. 229—230°. p-Nitroplicnyl- 
hydrazon, C2JH ,0O;N 5, tiefrote Nadelchen, F . gegen 295° (Zers.). — Retenchinon-p- 
nitrophenylhydrazon, C24H 210 3N3, krapprote Prismen aus Eg., F. 222—223°. (Buli. 
Inst. Pin 1929. 159—64. 183—90. 215—20. 15/5. 15/6. 15/7.) L ix d e n b a u m .

A. Mc Kenzie, E. M. Luis, M. TiJfeneau und P. Weill, Ober einige neue Paare. 
ron stercoisoimren trisubstituierten Glykolen. Die trisubstituierten Glykolo vom Typus 
R-CH(OH)-C(OH)R'R" konnen, da sie 2 asymm. C-Atome enthalten, in 2 Racem- 
formen auftreten. TlFFENEAU u . L e v y  (C. 1928. I. 331) haben gezeigt, daB man 
willkurlich die eine oder andere Form erhalten kann, wenn man bei dereń Synthese 
dio Radikale R ' u. R " in verschiedener Roihenfolge einfuhrt. Damit in t)bereinstimmung 
erhielten Mc K e n z ie  u . Mitarbeiter (Journ. chem. Soc., London 97 [1910]. 473 u.
C. 1929. I. 879) aus 1-Benzoin u. CH3MgJ bzw. Benzyl-MgCl nur je e i n e  Yerb., 
namlicb d-Methyl- bzw. 1-Benzylhydrobenzoin. — Yff." haben 3 neue rac. Stereo-
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isomerenpaare, I, II u. 111, dargestcllt u. damit die friiheron Befunde bestiitigt. Das- 
jenige Isomere, bei dem das leiclitere Radikal zuerst eingefiilirt wurde, wird wieder

I  CH30  - C6H4’ CH(OH)- C(OH)(C2H 5)(C6H5)
II CH.,0- Cf,H4 • CH( OH) • C( OH)( C2H5) (C,H0)

III C0H5-CH(OH)-C(OH)(C„H6)(C6H4- OCH3)
m it a, das andere mit fi bezeiclinet. — Die zu den Synthesen erfordcrlichen Keton- 
alkohole wurden aus den Arylglykolsaureamiden u. RMgBr dargestellt, mit Ausnahme 
von C0H5- CH(OH)- CO-CtiH.,■ OCH3, welches durch Kondensation von Benz- u. Anis- 
aldehyd ais einziges Rk.-Prod. erhalten u. dessen Konst. durch Synthesc aus Phenyl- 
glykolsaureamid u. CH30  ■ C0H4MgBr (Ausbcute gering) sichcrgestellt wurde.

V e r s u c h e .  [p-MetlioxyphenyV]-propionylcarbinol, Cu H I40 3. Aus p-Metlioxy- 
phenylglykolsaureamid u. 8 Moll. C2H5MgBr in viel A. (3 Stdn. unter Riihren kochen). 
Diclces, gelbes Ol, K p.15 175°, D. 1,11, nn =  1,531, wenig haltbar. Reduziert ammo- 
niakal. Ag-Lsg., schwerer FEHLlNGsche Lsg. Semicarbazcm, aus Chlf.-PAe., P. 220 
bis 222°. Oxim, Cn H 150 3N, bildet 2 Formen von F. 128° (aus Bzl.-PAe.) u. F . 88—89° 
(aus A.-PAe., dann A.-PAe.). — [p-Metlioxyphenył]-benzoylcarbinol (ygl. A sa h in a  
u. T er asa k a , C. 1923. III . 434). Ebenso mit 5 Moll. CaH 5MgBr. Krystalle aus
A.-A., dann Chlf.-PAe., F. 100—101°, sonst wie yoriges. Semicarbazon,' aus Chlf., 
F . 206° (bloc). Oxim, CięH150 3N; aus A., F. 132° (bloc). — rac. l-[p-Mellioxyphenyl~\- 
2-plienylbutandiol-(l,2), Ci7H 20O3 (I). a -Isomeres aus vorvorigem u. 5 Moll. C0H6MgBr; 
Nadeln aus Bzl.-PAe., dann A.-PAe., F. 90°. [S-Isomeres aus yorigem u. 5 Moll. 
C2H5MgBr, Rohprod. 8 Stdn. m it W.-Dampf behandeln; Krystalle aus A.-PAe., 
dann Bzl.-PAe., F. 112—113°. — [p-Methoxyplienyl]-valerylcarbinol. Aus demselben 
Amid u. 4 Moll. C4H„MgBr. Gelbliches Ol, K p.24 204—208°. — rac. l-[p-Methoxy- 
phenyl]-2-athylhexandiol-{l,2), C15H240 3 (II). a-Isomeres aus [p-Methoxyphen3'l]- 
propionylcarbinol u. 5 Moll. C4H9MgBr, Rohprod. mit W.-Dampf behandeln; Pulyer 
aus PAe., F. 74°. fi-Isomeres aus yorigem u. 4 Moll. C2H5MgBr; aus PAe., F. 65,5 
bis 66,5°. — Phenylanisoylcarbinol (p-Methoxybenzoin), C15H i40 3. Gemiscli von 
Benz- u. Anisaldehyd m it alkoh.-wss. KCN-Lsg. 80 Ślin. auf W.-Bad erhitzen, beim 
E rkalten ausfallendes Ol mit einem Krj'Stall impfen (Eisschrank). Nadelrosetten 
aus A., F. 105,5—106,5°. >'Semicarbazon, Cj0H 17O3N3, Nadeln aus A., F . 185—186°. 
Phenylhydrazon, C21H20O2N2, gelblicho Krusten oder Nadeln aus A., F . 149,5—150,5°. 
Oxim, Cj5H 160 3N, Nadeln aus Bzl.-PAe., F . 136—138°. — p-Methoxybenzil, C15H 120 3. 
Aus yorigem m it CuS04 in h. wss. Pyridin unter Riihren, mit verd. HC1 ansauern. 
Hellgelbe Nadelrosetten aus A., F. 62—63°. — rac. [p-Metlioxyphenyl]-kydrobenzoin 
oder l,2-I>iphenyl-l-[p-methoxyphenyl]-athavdiol-(l,2), C21H 20O3 (IH). a-Isomeres aus 
rac. Benzoin u. CH30 • CcH4MgBr. Nadeln aus A., F. 203—204°, also reiner ais die 
von ORECHOW u . TlFPENEAU (C. 1921. I II . 1085) beschriebene Verb. p-Isomeres 
aus Phenylanisoylcarbinol u. 6,5 Moll. C„H5MgBr, Rohprod. mit W.-Dampf behandeln. 
Flocken aus Bzl.-PAe., F . 155—156°. Beide Isomere geben m it konz. H 2S 04 Griin- 
braunfiirbung u. werden durch h. 50%ig. H«S04 zu [p-Meihoxyplienyl\desoxybenzoin 
(F. 85—86°) dehydratisiert. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 414—22. Mai.) Lb.

Alex. Mc Kenzie und Arthur Kelman Mills, Eliminatiem der Aminogruppe aus 
iertiaren A?ninoalkoholen. V II. Wanderunej von Kohlenwasserstoffradikalen bei Derivaten 
der optisch ahliven Dcsylamine. (VI. ygl. C. 1929. I. 881.) Bei der Einw. von H N 02 
auf l-l,2-Diphenyr-2-amino-l-metłiylathanol-(l) (I) entsteht durch Wanderung der 
Phenylgruppe das inakt. asymm. biphenylaceton (II). Bei Wanderung der Methyl- 
gruppe dagegen ware das akt: a-Methyldesoxybenzoin (III) entstanden, das m it seinem 
liohen Drehungsvermogen von [a]n =  +207° (in Chlf.) selbst in Spuren liatte gefunden 
werden mussen. Es ist also durćh die polarimetr. Methode gelungen, nachzuweisen, 
daC dio Phenylgruppe u. nicht dio Methylgruppo wahrend der Semipinakolindesami- 
nierung gewandert ist, wahrend bei der Unters. der racem. Modifikation des Amino- 
alkohols (C. 1924. II . 37) diese Frage offen geblieben war. — Die Phonylgruppo wird 
in  bezug auf Wanderungsgeschwindigkeit m it der a-Naphthylgruppe verglichen. Wie 
bereits friiher gezeigt, entsteht bei der Einw. von HNO» auf racem. 1,2-Diphenyl-
2-amino-l-a-naphthylathanol-(l) Diphenylacetonaphthon. Auch der entsprechendo 
1-Alkohol (aus a-Naphthyl-MgBr u. d-Desylaminhydroclilorid gewonnen) gibt bei 
der Einw. yon H N 02 fast ausschlieClich Diphenylacetonaphthon. In  geringem MaGe 
scheint auch die a-Naphthylgruppe gewandert zu sein, denn in  sehr geringer Menge 
entsteht auch l-a.-Naphlhyldesoxybenzoin, dessen Ggw. sich durch eine geringe Links- 
drehung des entaminierten Prod. yerriet. Diese Aktiyitat. yerseliwindet unter dem
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EinfluB von alkoh. Kali, u. cs wurde cino gcringe Menge des racem. Ketons isoliert. 
Die Isolierung des l-oc-Naphthyldesoxybenzoins war nicht móglich. — D iein  der L iteratur 
beschriebenen Falle, aus denen heryorzugehen scheint, daB dic Wanderungstendenz 
der a-Naphthylgruppe groBer is t ais die der Phenylgruppe — es wurde von O rechóW  
u. T i f f e n e a u  (C. 1924. II. 650) durch Einw. von konz. H 2S 04 auf a-Naphthylhydro- 
benzoin ein Gemisch von Diphenylacetonaphthon u. a-Naplithyldesoxybenzoin ge- 
wonnen, in dem sogar das a-Naphthyldesoxybenzoin iiberwog — beweisen nichts, 
denn aus a-Naplithylhydrobenzoin kann a-Naphthyldesoxybenzoin durch den Mecha- 
nismus einer Dehydratation unter Bldg. einer Vinylgruppe entstanden sein, also ohne 
Wanderung yon Radikalen, wahrend das Diphenylacetonaphthon durcli Semipinakolin- 
umlagerung entstanden sein kann. Der Rk.-Mechanismus is t also ein ganz anderer 
(vgl. IV). E in weiterer Fali, wo die a-Naphthylgruppe mehr Tendcnz zur Wanderung 
zeigt ais die Phenylgruppe, is t die Bldg. des Benzoyl-di-a-naphthylphenylmethans, 
die nach BACHMANN u . SHANKLAND (C. 1929- I. 1337) aus dem Pinakol (aus Phenyl- 
a-naphthylketon durch Bod. m it Mg u. MgJ) durch Dehydratation m it Acetylchlorid 
erfolgt. Doch liiBt hicr die Ahnlichkeit der intermediaren Phasen (A) u. (B) u. die 
Verschiedenheit, m it der sie sich neu anordnen, auf raumlichen EinfluB bei der Bldg. 
der Kctone schlieBen (vgl. V u. VI). W eiter wurde die groBe Wanderungstendenz 
der Phenylgruppe bestatigt durch den Vergleich m it der Anisylgruppe. Racem.
l,2-Diphenyl-l-anisyl-2-aminoilthanol-(l), sowio der entsprechende d-Aminoalkohol 
orgaben boi der Desaminierung durch H N 02 Anisyl-{diphenyhnethyl')-kelon. In  ganz 
geringer Mengc entsteht auch Anisyldesoxybenzoin, welchcs bei der Einw. yon Mineral- 
siiuren auf den Aminoalkohol gebildet wird. Dagegen wandert bei der yon OEECHOW 
u. R o g e r  (C. 1925. I. 1072) untersuchten Umwandlung VII die Anisylgruppe 
offenbar leichter ais die Phenylgruppe. Auch bei dem von L ev y  (C. 1922.
I. 746) untersuchten Fali der Dehydratation yon l,2-Diphenyl-l,l-dianisylathanol-(2) 
scheint boi Behandlung m it konz. Sehwefelsilurc dio Phenylgruppe, bei Behandlung 
m it verd. Sehwefelsaure die Anisylgruppe leichter zu wandern. Demnach schcint die 
ais Ergebnis von Gruppcnwanderungen erfolgte Bldg. von Verbb. eine Folgę yon 
raumlichen Verandcrungen zu sein, die durch besondere Vers.-Bedingungen geschaffen 
werden.

I  Cd £ > ?  ? < & * >  I I  p °tj5> C O • CH3 I I I  C6H5• CO• C H < p |? 5
OH NHa Wis

C i o H j ^ n ____ ( v " C , ,H s C ,0H , ^ p  . , - , ^ C 6H 5 TT
i v  c y i6>V  r^ H  —>  c sh 6> ° ■ V — y  6 8

OH OH OH
r

V c° H > ° — C< c ’h  7 — *  C°H > ° — ^ < C  H 7 — ^  O A - C O .C ^ C I S’  ^ 0 n 5 I I '-'O 5 ^ 6 n 6 I I ^ 6  5 \ f j  fT
OH OH 0 (A)

I

V i  C o H ^ p  r v ^ C 0H 5 __ . C 6H 6v ^ p  p i ^ C j H s   . C 6H 5.  n  "X ^-C 6H 6
C10H > V  > C10H > V  >" C1UH > V  0 < H

OH NH2 OH N (:N) O
OH

, (B)
C10H , • CO • CH(C6H5),

T I I  C ^ O C ^ — c ^ H  c 6H5 • CO • CHj • C8H4(OCHs)

OH NH.
V e r  s u c h e .  l-l,2-Diphenyl-2-ainino-l-methyl-athanol-(l), Cl5H 17ON (I) aus

1-Desylaminhydrochlorid durch Erhitzen m it CH3-MgJ. Aus PAe. Rosetten farbloser 
Nadeln, F. 73—74°. [a]D16 =  —5° (in A. 1 =  2; c =  1,9985). — Hydroclilorid, Nadeln, 
F . 266—267°. Wl. in W., zeigt Rechtsdrehung in Methyl- u. Athylalkohol. — Durch 
Spaltung des racem. Aminoalkohols m it d-Camphersulfonsaure-10 wird der d-Amino
alkohol ais Ol erhalten. Das Camphersulfonat, Nadeln, schmilzt bei 219—220° (Zers.). 
W d 11 =  +53° (in A.; 1 =  2; c =  1,6115). — d-l,2-Diphenyl-2-amino-l-niethyl-athanol- 
(l)-hydrochlorid, Nadeln, F. 266—267°; [a]546117 =  +68° (in A.; 1 =  2; c =  2,011). 
Bei der Einw. yon HNO, auf die Verb. entsteht asymm. Diphenylaceton (F. 58,5—59°).
— l-l,2-Diphenyl-2-amino-l-a.-naplithyluthanol-(l)-hydrochlorid, aus d-Desylamin-hydro-
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chlorid durch Erhitzen m it a-Naphtliyl-MgBr. Aus gereinigtem Spiritus Nadeln, 
F. 219—220° (Zers.). — l-l,2-Diphenyl-2-amino-l-ct-naphthylalhanol-(l), C^H ^ON  
(vgl. VI), aus A. lange Nadeln, F. 177—178°; [ajesos17 = —230°. (in Aceton; 1 =  2; 
c =  2,0175). — Durch Einw. von HNO, auf das Hydrochlorid ontstcht Diphenyl- 
aceionaphthon, C21H 180 , aus PAe., Nadeln, F. 108—109°. Die Mutterlauge wurde zur 
Trockne verdampft. Der Riickstand zeigte eine ganz scliwache Linksdrehung. Einige 
Tropfen alkoh. Kalis bewirkten Racemierung. Das isolierto raccm. a.-Naphthyldesoxy- 
benzoin schmolz richtig bei 109—110°. — llaccm. l,2-Diphenyl-2-amino-l-anisyl(itha- 
nol-(l), C2lH 210 2N, aus racem. Dcsylamin-Hydrochlorid u. Anisyl-MgBr beim Erhitzen. 
Aus A. Nadeln, F. 161—162°. — Hydroclilorid, aus A. Nadeln, F. 211—212°. Durch 
Einw. von HNO, auf den Aminoalkohol entsteht Anisyl-[diplimylmetliyl]-keUm. Aus 
rektifiziert. Spiritus reohtwinldige Prismen, F. 130—131°. Bei der Einw. von verd 
HC1 +  etwas A. wird Anisyldesoxybenzoin erhalten, Nadeln, F. 87,5—88°. — Oxim, 
F. 139— 140°, wie in  der L iteratur angegeben. — l-l,2-Diplienyl-2-amino-l-anisyl- 
dthanol-(l)-Hydroclilorid aus d-Desylamin-Hydrochlorid u. Anisyl-MgBr, aus A. recht- 
winklige Prismen, F. 204—206°. l-l,2-Diphenyl-2-amino-l-anisyl-athanol-(l), C21H210 2N, 
durch Zufiigen von Ammoniak zur wss. Lsg. des Hydrochlorids, aus rektifiziert. Spiritus 
rechtwinklige Prismen, F. 146— 147°. [a]07ca18 = —161° (in Methanol; 1 =  1; c =  
1,996). — d-l,2-Diphmyl-2-amino-l-anisyldthanol-(l), durch opt. Spaltung des racem. 
Aminoalkohols m it d-Camphersulfonsiiure-10. Aus rektifiziertem Spiritus rccht- 
winklige Prismen, F. 146—147°. [aj^os20 =  +161° (in Methanol; 1 =  2; c =  2,0104). 
d-d-Camphersulfonal, aus A. Nadeln, nach vorherigem Erweichen F. 220—221° (Zers.). 
M d 15 =  +97° (in Methanol; 1 =  2; c =  2,0104). — l-d-Camphcrsulfonat, Nadeln, 
nach vorherigcmErweichen, F. 211—213°(Zers.), unterscheidet sich von dem Diastereo- 
isomeren durch seine 1. Lóslichkeit in  Chlf. [oc]d17 =  —66° (in Methanol; 1 =  2; e =  
2,02). Durch Zers. m it Ammoniak wird der freic l-Aminoalkohol erhalten, F. 146—147°.
— I-Hydroclilorid, F. 204—206°. — Bei der Desaminierung des d-Aminoalkohols 
durch H N 02 wurde racem. Anisyl-[diphenylmełhyl\-keion erhalten Aus der Mutter- 
lauge konnte sehr wenig raccm. Anisyldesoxybenzoin isoliert werden. — Bei der Einw. 
von verd. HC1 +  etwas A. entsteht raccm. Anisyldesoxybenzoin. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 62. 1784—94. 10/7. Dundee, St. Andrews Univ.) F ie d l e r .

Daniel Bodroux, Einwirkung des Cycloliexens und einiger von ilim abgeleitełen 
Kohlenwasserstoffe auf vcrschiedene organische Verbindungen in  Gegcnwart non Aluminium- 
chlorid. Kurzes Ref. nach Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1928. I. 2714. Nacli- 
zutragen ist: Cyclohexen. Gemisch von 100 g Cyclohexanol u. 50 g krystall. H3P 0 4 
m it hoher Kolonne dest., dabei das Fl.-Niveau durch ZuflieBen von mehr Cyclohexanol 
konstant halten, obere Schicht des Destillats nach Trocknen rcktifizieren. 1 kg Cyclo- 
hexanol liefert in 21/- Stdn. ca. 800 g Rohprod. Kp. 83—84°, D.21 0,809, n i r 1 =  
1,445. — Cyclohexylbenzol, C:2H16, Kp.7)3 238—240°, D .16 0,947, nD10 =  1,528, M„ =  
52,07 (ber. 51,81). — Der m it W.-Dampf nieht fliichtige Anteil ging hauptsachlich 
zwisehen 200 u. 300° (30 mm) uber u. schied bei 0° sehr wenig festes Prod. ab, perl- 
mutterglanzende Blattchen aus A.-Bzl., F. 169—170°, von der Zus. C18H20, wahr
scheinlich ident. mit dem von K ursano w  (Lieb ig s  Ann. 318. 316) beschriebenen
l,2-Diphenylcyclohexan u. entstanden aus CeH u -C6H4-C„HU durch Dchydrierung 
zu C6H5-d6H4-C6H n  u. Isomerisierung zu CcH5-C0H 10-C6H5. — Das 2. Rk.-Prod. 
aus Oymol u. Cyclohexen ist nicht Dicyclohexylcymol (kurzes Ref.), sondern wahr
scheinlich Dicyclohexyltoluol (Tsomerengemisch), C10H28, entstanden infolge Abspaltung 
der Isopropylgruppe dureli das A1C13. — Mit Diphenyl: 1. 54% eines Prod. von 
ICp.27 238—240°. Es liegt ein Gremisch eines festen u. fl. Gyclohexyldiphenyls, ClgH M, 
vor. Der feste KW-stoff sclieidet sich langsam aus u. bildet Nadeln aus A., F. 75—76°. 
Der fl. Rest zeigte D.14 1,028, nD14 =  1,598, Md =  78,34 (ber. 75,92), war aber noch 
nicht cinheitlich, sondern schied bei 0° weitere Mengen des festen KW-stoffs ab.
2. E in bei der 1. Dest. verbleibender geringer Riickstand, der bis 360° (30 mm) nicht 
iiberging, erstarrte langsam u. lieferte Dicyclohexyldiphcnyl, C21H 30, Blattchen aus
A.-Bzl., F. 205—206°. — Mit Diphenylmethan: 1. 27% p-Cyclohexyldiphenylmethan, 
C19H 22, Kp.35 252—257°, D.2° 1,005, nD20 =  1,571, M d  =  81,73 (ber. 80,54). 2. Wenig 
p-Benzyldiphenyl, C19H16, Blattchen aus A., F. 85°, gebildet durch Dchydrierung 
des vorigen unter der Wrkg. des A1C13. — Mit Dibcnzyl: 31% Cyclohexyldibcnzyl 
(Isomerengemisch), C20H2J, K p.;5 240—244°. E in Teil krystallisiert u. bildet Nadeln 
aus A., F. 68—69°. Der fl. Rest. zeigte D.19 0,994, nD 19 =  1,564, M d =  86,37 (ber. 
S5,15) u. schied bei 0° weitere Mengen des festen KW-stoffs ab. — Bzgl. obiger Mol.-
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Refrr. ist zu sageu: Nach v. Steiger  (C. 1922. I II . 1321) betragt die Exaltation 
beim Diphenyl +1,97. E in tritt eines CsH n erhóht also diesen W ert um 0,5. Treten 
jetzt 1 oder 2 CH2-Gruppen zwischen die beiden Kerne des Diphenyls, so wird die 
Exaltation stark herabgedruekt. — Mit Naphthalin: 1. 19% eines Gemisclies der 
beiden Gyclokezylnaphthaline, Cj,,H18, K p.747 341—347°, D.20 1,021, nu20 =  1,597, 
Md =  70,16 (ber. 67,15). Bei 0° scheidet sich der feste KW-stoff teilweise aus u. bildet 
aus CHjOH beim Verdunsten Bliittchen, F . 31°; Pihrat, gelbe Nadeln aus A., F. 100 
bis 101°. E r  entsteht m it besserer Ausbeute (ca. 30%), wenn man in ein geschm. 
Gemiseh von 200 g Naphthalin u. 41 g Cyclohesen 20,5 g A1C13 eintragt, nach 15 Stdn. 
CS2 u. verd. IIC1 zugibt, CS2-Lsg. m it W.-Dampf dest., Riiekstand in Bzl. lćist u. frak- 
tioniert. Die Fraktionen 332—348° (768 mm) erstarren. Der feste KW-stoff ist 
(l-Cydohexylnaplithalin, denn er konnte durch Erhitzen m it S auf 230—250° zu 
(i-Phenylnaphthalin, Blattehen aus verd. A., F . 101—102°, dehydriert werden. 2. Frak- 
tion 348—380° lieferte etwas Dicyclohexyl?iap/Uhalin, C22H 28, Blattehen aus A., F. 151 
bis 152°. — Mit Tetralin: 40% CyclohexyUetralin, C10H 2,, K p.76S 329—335°, D.20 0,9855, 
no20 =  1,5498, Mn =  69,16 (ber. 68,08). Das CjHj! muB sich im aromat. K em  be- 
finden, denn Cyclohexan u. Dekalin reagieren mit Cyclohexen unter gleichen Be- 
dingungen nicht. Dehydrierung mit S bei 230—250° ergab ca. 17% /S-Phenyhiaplithalin. 
Bei einem Teil des ICW-stoffs steht also das C6H U in p. Das a-Isomere ist aber wahr- 
scheinlich auch yorhanden. — Die Exaltationen der Mol.-Refrr. beim Naphthalin 
u. Tetralin betragen nach v. STEIGER (1. c.) 2,65 u. 0,32, werden also durch E in tritt 
eines C0H n  um ca. 0,5 u. 0,7 erlioht.

F. B o d ro u x  (1898) hat gezeigt, daB bei Einw. von uberscliussigem Br in Ggw. 
von A1C13 auf Bzl. u. seine Homologen samtliche Kern-H-Atome u. auBerdem die Seiten- 
ketten vom Typus —CHRR' u. —C R R'R" durch Br ersetzt werden. Es war also zu 
erwarten, daB sich die oben besehriebenen Cyclohexylderivv. von aromat. ICW-stoffen 
analog verhalten wurden, z. B.: CoH/CdHu +  6 Br, =  C„Br<j +  C0H n Br +  5 HBr. 
Dies trifft tatsiichlich zu. Man verfahrt wie folgt: In  100 g Br lóst man 0,1—0,5 g Al, 
tropft 5 g des KW-stoffs ein, gibt nach beendigter Rk. noch 30 g Br zu, laBt 3 Stdn. 
stehen, gieBt die dicke M. auf eine porose P latte (Luftstrom) u. wascht das Prod. mit 
konz. NaOH, verd. HC1, W., A. u. A. — Aus Cyclohexylbenzol: Hexabrombenzol, C0Brc, 
Nadeln aus Xylol, F. 315—316°. — Aus Cyclohexyltoluol u. Cyclohexylcymol (beides 
Isomerengemische): Penlabromtoluol, C7H3Br6, Nadeln aus Toluol, F . 281—282“. — 
Aus Cyclohexylmesitylen: Tribrommesitylen, C9H9Br3, Nadeln aus Bzl., F. 223—224°.
— Aus fi- u. fl. Cyclohexylnaphthalin: E in H e xabromnapl> i h a lin, C10H ,B r0, Nadeln 
aus Xylol, F. 250—2Ć2° zu schwarzer Fl., nicht ident. mit der von R o u x  durch Bro- 
mieren von Naphthalin in Ggw. von A1C13 erhaltenen Verb. von F. 252° zu klarer Fl. 
tlbrigens ha t VoiSIN gefunden, daB beim Bromieren in Ggw. von AlBr3 ein anderes 
Hexabromnaphthalin, Nadeln aus Xylol, F . 312°, entsteht. — Sodann wurden einige 
Phenole u. Phenolather mit Cyclohexen in der friiher besehriebenen Weise kondensiert.
— Mit Phenol in 'C S2: Aus dem m it W.-Dampf fliichtigen Anteil wurde Cyclohe.xyl- 
chlorid, C6H n Cl, isoliert, Ivp.759 143—144°, D.22 0,999, nD22 -  1,466, MD =  32,84 (ber. 
32,56); entstanden durch Addition von HC1 an Cyclohexen. Der mit W.-Dampf nicht 
fliichtige Anteil wurde mit 20%ig. KOH beliandelt. Aus den unl. Prcdd. wurde Phenyl- 
cyclohexyldlher, C12H lcO, isoliert, Kp.766 247—249°, D.23 0,999, nn23 =  1,527, Md =  54,16 
(ber. 53,45). Aus der alkal. Lsg. wurden die phenol. Prodd. gefallt. Dereń Lsg. in li. 
10%ig. NaOH scliied beim Erkaltcn ein in Blattehen ki-ystallisierendes Na-Salz aus, 
welches nach Waschen mit Bzl. u. Zers. m it Saure p-Cydohexylphenol, C12H160 , lieferte, 
Blattehen aus Toluol, F. 130—131°. Mutterlauge des Na-Salzes wurde angesauert,
Ol in Bzl. gel. u. dest. Hauptfraktion (Kp.70n 280—290°) erstarrte u. war o-Cydohexyl- 
phenol, C12H 160 , Nadeln aus leichtem Lg., F. 56—57°. Zu diesen Befunden vgl. 
Schrauth  u . Mitarbeiter (C. 1923. I II . 1314.1924. II. 326). Die Rk. verlauft glatter, 
wenn man ohne CS, arbeitet, das geschm. Phenol mit A1C13 versetzt, bei 40° das Cyclo- 
hexen eintropft, wobei das Gemiseh schlieBlich zum Kochen kommt, u. nach 3 Stdn. 
wie ublich verfahrt. — [o-Cydohexylphenyl]-methyldtker, C13H 180 . Aus obigem Phenol 
in NaOH mit (CH3)2S 04. Angenehm riechend, Kp.-.,;, 267—268,5°, D .18 1,007, nu18 =  
1,5365, Md =  58,89 ('ber. 58,07). — Athyldther, C14H ,0Ó. In  sd. alkoh. KOH m it C„H5J. 
K p .,^  276- 278°, D.21 0,976, nD21- =  1,5223, MD =  63,78 (ber. 62,68). — Propyldther, 
C15H220 , Kp,758 292—294,5°, D.21 0,966, nD21 =  1,5198, Md =  68,58 (ber. 67,29). — 
Butyldther, Ci6H210 , Kp.756 3 05—307°, D.23 0,955, nD23 =  1,5 1 37, MD =  73,12 (ber. 
71,90). — [p-Cyclohexylphenyl]-methyldthcr, C13HlsO, K p.743275,5—276,5°, Bliittchen
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aus verd. A., F. 57—58°. — Athyldther, C14H 20O, Prismen aus schwach verd. CH3OH, 
F. 41—42°. — Propylather, C15H 2,0 , Nadeln aus schwach verd. CH3OH, F. 36°. — 
Butyldłlier, C16H 2.,0, Nadeln aus schwach verd. CH30H , F. 29°. — Aus Cyclohexen u. 
Anisol: Der m it W.-Dampf nicht fluchtige Anteil iicferte kein definierteś Prod. Der 
fliichtige Anteil wurdc fraktioniert. Die Fraktioncn 270—280° (750 mm) schieden 
Krystalle des obigen p-Cyclohexylanisols (F. 57—58°) aus. Der fl. Rest u. ebenso die 
fl. Hauptfraktion von K p .760 2 6G—270°, D .10 1,006, n u10 =  1,537, Md =  58,92 (ber. 
58,07) waren ein Gemisch von 2 Cyclohexylanisolen, welches bei 0° weitere Mengen der 
p-Yerb. abschied u., wie die Entmetliylierung mit 48%ig. H Br in sd. Eg. u. Trennung 
der Cyclohexylphenole mit 10%ig. NaOH (vgl. oben) ergab, aus ca. 75% o-Verb. u. 
25% p-Verb. bestand. Auch das von B a r t l e t t  u . G a r l a n d  (C. 1927. I I . 1827) ais 
reine p-Verb. beschriebene Prod. war sicher ein solehes Gemisch. — Mit Carvacrol: 
Der in NaOH unl. Anteil lieferte C„Hn Cl u. 13% Carvacrylcyclohexyldther, C10H ,4O, 
aromat, riechend, K p .768 305—310°, D .16 0,966, nDls =  1,5215, Md =  73,19 (ber. 71,93). 
Aus den phenol. Prodd. wurden 18% Cycloliexylcarvacrol (Isomerengemisch), C10H 24Ć, 
isoliert, K p.7es 315—325°, gelb, yiscos.

l-Methylcyclohexen-(3), C7H 12. Analog dem Cyclohexen (vgl. oben) aus 1 -Methyl- 
cyclohexanol-(4) m it H 3P 0 4. K p .702 104—105°, D .17 0,804, n D17 =  1,442, Md =  31,58 
(ber. 31,85). — Daraus m it Bzl. u. A1C13: 1. Aus dcm mit W.-Dampf nicht fluclitigen 
Anteil 12% Di-[melhylcyclohexyl]-benzol, C20H30, K p .20 230—235°, D .22 0,962, no22 =  
1,533, M d =  87,10 (ber. 86,56). 2. Aus dcm fluchtigen Anteil 33% [Methylcyclohexyl]- 
benzol (Isomerengemiscli), C13H i8, angenehm riechend, K p .759 247—251°, D .21 0,918, 
no21 =  1,512, M d =  56,85 (ber. 56,43). Lieferte mit uberschussigem Br u. AlBr3 (wio 
oben) ein Gemisch, welehes nicht glatt gctrennt werden konnte. Die am hochsten schm. 
Krystalle, F. 315°, waren wohl Hexabiombenzol; die am tiefsten schm. Krystalle, F. 282 
bis 285°, stimmten auf Penłabromioluol; die ubrigen Krystalle liefertcn Zwischenwerte. 
Die Rk. diirfte also wie folgt yerlaufen sein:

C0H 5-C0H 10-CH3 +  13 Br2 =  C6Br0 +  C0Br5-CH3 +  15 HBr.
Mit p-Xylol: 19% [Methylcyclohexyl]-p-xylol (Isomerengemisch), C15H„,, Kp.73a 275 

bis 285°, D .24 0,927, ru r4 =  1,522, Md =  66,48 (ber. 65,67). — Mit Diphenylmethan: 
[Methylcyclohexyl]-diphenylmełhan (Isomerengemisch mit wenig eines H-armeren 
KW-stoffs), C20H 2.„ aromat, riechend, K p .„0 238—248°, D.231,01, nD23 =  1,574, Md =  
86,26 (ber. 85,15)'. — Menthen, C10H J8. Aus Menthol mit H 3P 0 4. K p .763 165—167°,
D .10 0,807, n D18 =  1,451, Md =  46,08 (ber. 45,71). — Daraus mit Bzl. u. A1C13: 22% 
Me.nlhylbe.nzol (Isomerengemisch), C10H2„  K p .90 194—210°, D.= l 0,9145, no24 =  1,5068, 
Md =  70,35 (ber. 70,28). — l-Phenylcyclohexen-(l) lieferte mit Bzl. u. A1C13 kein wohl- 
definiertes Prod. Die Analyse einer Fraktion von K p .20 267—300° stimmte zwar auf 
ein Diphenylcyclohexan, aber das Mol.-Gew. u. ebenso der Anfangs-Kp. waren daftir 
■/.u hoch. (Ann. Chim. [10] 11. 511—82. Mai/Juni.) L in d e n b a u m .

Arthur George Perkin und Charles William Herbert Story, Die Wanderung 
der Acylgruppe in  teilweise acetylierłen Phenolderivalen. II. Synthese. von Anthragallol- 
1 :2 - und 1 : 3-dimethylather. (I. vgl. P e r k in  u . S to re y ,  C. 1928. I. 1956.) Die 
naturlich yorkommenden 1,2- u. 1,3-Dimethylather des Anłhragallols (l,2,3-Trioxy- 
anthrachinons) (P e rk in  u. H um m el, Journ. chem. Soc., London 63 [1893]. 1160) 
lieCen sich bisher nicht aus Anthragallol durch die gewóhnlichen Methylierungsyerff. 
darstellen. Es wmrde daher yersucht, dio unter Acetylwanderung yerlaufende 
Methylierung yon Acetoxyanthrachinonen m it Diazomethan hierfiir nutzbar zu machen. 
K u b o ta  u. P e r k in  (C. 1926. I. 655) haben bereits auf diesem Wege aus 2,3-Diacetyl- 
anthragallol den l,3-Diacetylanthragallol-2-methylather u. ein ais 2,3-Diacetylanthra- 
gallol-l-methylatlier formuliertes Isomeres erhalten. Letzteres wurde aber nun ais
l,2-Diacctylantliragallol-3-methylather erkannt. Die Bldg. dieser Yerbb. steht nun im 
Widerspruch zu den friiheren Ergebnissen der Diazomethanmethylierungen, es war 
deslialb notwendig, dio Konst. des Anthragallol-3-methyldlhers yon B ock (Monatsh. 
Chem. 23 [1902]. 1008) u. P e r k in  (Journ. chem. Soc., London 91 [1907]. 2066) 
sicherzustellen. Die im Zusammenhang hiermit unternommenen Verss. zur Darst. 
von Anthragallol-2,3-diniełhylather aus 3-Aminoalizarindimethylather fiihrten aber 
stets infolge Entmethylierung der Diazoniumverb. oder des Rk.-Prod. zu Anthra- 
gallol-2-methylather. Diese Entmethylierung des 1,2-Dimethyliithers zum 2-Methyl- 
iither zeigt aber deutlich, daB in dem Prod. von B ock  u . P e r k in  der 3-Methylather 
yorgelegen hat. Die Einw. yon Diazomethan auf 2,3-Diacetylanthragallol yerlauft 
demnach wahrscheinlich iiber 1,3-Diacetylanthragallol, das teils zum l,3-Diacetyl-2-
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methylather methyliert, tełls zur 1,2-Diacetjlyerb. umgelagert u. weiter zum 1,2-Di- 
acetyl-3-methylather methyliert wird. — F ur die Synthese der natiirlich vorkom- 
menden 1,2- u. 1,3-Dimethylather m it Hilfe von Diazomethan miissen eine Reiho 
monoaoylierter Monomethylanthragallole ais Ausgangspunkte dienen. Teilweise 
Aeetylierung von 2-Methylather lieferto die 3-Acctylverb., die bei Behandlung m it Diazo
methan ohne Acetylwanderung in ein Gemisch von 3-Acetyl-l,2-dimethylather u. 
Trimethylather iibergeht. Hydrolyse des 3-Acetyl-l,2-dimethylathers fiihrt zum 1,2-Di- 
methylather, der m it dem Naturprod. iibereinstimmt. Teilweise Benzoylierung von
3-Mcthyliither liefert 2-Bcnzoylantliragallol-3-methyldther. Dieser liefert mit Diazo
methan ca. 80% l-Ben7,oyl-2,3-dimethylather u. ca. 16% 2-Benzoyl-l,3-dimethylather; 
der 1,3-Dimethyliither aus letzterem stimmt mit dem Naturprod. iiberein. Der 2-Ben- 
zoyl-3-methyliither liefert m it Acetanhydrid u. Pyridin infolgo Acetylwanderung
2 verscl)iedene Acetylverbb., die sich nicht auf die beiden móglichen Formeln ver- 
teilen lassen. Zur Darst. von 2-Benzoylanthragallol wurde 2,3-DiacetyJanthragallol in 
Pyridin yorsiehtig benzoyliert. Das Rk.-Prod. enthielt unerwarteterweise 2 Mono- 
benzoylmonoacetylverbb. Diese lieferten bei der Aeetylierung 2 verschiedene Benzoyl- 
diacetylverbb., die beidc zu 2-Benzoylanthragallol hydrolysiert wurden u. einerseits 
ais 2-Benzoyl-3-acetylanthragallol, andrerseits ais 3- (oder 1-) Benzoyl-2-acetylanthra- 
gallol (?) formuliert werden. Bei der Hydrolyse dieser letzteren Verb. erfolgt eino 
Wanderung der Benzoylgruppe; eine solche Hydrolyse unter Acylwanderung ist bisher 
boi Acyloxyantlirachinoncn nieht beobachtet worden. — 2-BenzoyJanthragallol gibt 
mit Diazomethan ca. 60% l-Benzoyl-2,3-dimetliylather, 15,5% 2-Benzoyl-l,3-di- 
methylather u. 13% 2-Benzoyl-l,2-dimetliylather. — GREEN (C. 1926. II . 2715) 
erhielt durch Kochen von Tliionylanthragallol mit Eg. ein Prod., das ais 3-Acetyl- 
anthragallol aufgefaCt wurde. Diese Verb. (F. 219—220°) ist aber 2-Acetylanlhragallol, 
wie aus der roten Farbę der sodaalkal. Lsg. u. dem Verh. gegen Diazomethan zu 
scliliefien ist; man erhiilt analog wie bei der 2-Benzoylverb. 67% 1-Acetyl-2,3-dimethyl- 
iither, 15% 2-Aeetyl-l,3-dimcthylather u. 3-Acetyl-l,2-dimetliylather. In  beiden 
Fitllen zeigen Benzoyl u. Acetyl die gleiche Wanderungstendenz. — Die von P e r k in  u . 
S to r e y  (C. 1928. I. 1958) aus 2,3-DiutJiylcarbonatoanthragallol erhaltene Verb. vom 
F. 125—127° (Ausbeuto 80%) ist l,3-Didthylcarbonatoanthragallol-2-methyluther, die 
Verb. vom F. 196—197° (Ausbeuto 2%) ist 2,3-Didthylcarbonatoanthragallol-l-methyl- 
dther. — Der bisher unbckannto Anłhragallol-l-methyldtlwr wurde durch Methylierung 
von 2,3-Di-p-loliiolsulfoanthragallol u. Hydrolyse erhalten; entsprechend friilieren 
Erfahrungen wandert die Toluolsulfogruppe hier nicht. Bei der Hydrolyse entsteht 
auBer dem 1-Methylather der 2( ?)-p-Toluolsulfo-l-methylather, der durch Methy
lierung u. Hydrolyso den 1,2- u. (hauptsachlich) 1,3-Dimethylather liefert, also unter 
Wanderung der Toluolsulfogruppe methyliert wird. — J,3-Diacetyłanthragallol-2- 
methyldłher gibt mit NH3 in Aceton den l-Acelyl-2-metliyldthe.r.

Die bisher untersuchten Verbb. enthielten stets eine Oxy- oder Acyloxygruppe 
neben CO. Es erschien wiinschenswert, Stoffe ohne diese CO-Gruppe auf Acylwan- 
derungen zu priifen, u. es wurde deslialb versucht, 2-Ałhylcarbonatoalizarin (analog 
Alizarin) zu 3-Athylcarbonato-4-oxyanthranol zu reduzieren, doch wurde dabei merk- 
wiirdigenveiso 2-Alhylcarbmało-l-oxyanlhranol erhalten, das bei der Hydrolyse 1,2-Di- 
ozyanthranol liefert u. durch Behandlung mit Diazomethan in 2-Athylcarbonato-l- 
metlioxyanthranol u. l-Athylcarbonato-2-methoxyanthranol iibergeht. Nebenher 
erfolgt Oxydation unter Bldg. von 2,2'-Diathylcarbo7uilo-l,l'-dimethoxydianthro7i-
— Verss., 3,4-Dioxyanthranol teilweise zu acylieren, waren erfolglos. Einw. von Diazo
methan auf das freie Anthranol lieferte neben 4,4'-Dioxy-3,3'-dimethoxydianthron
4-Oxy-3-methoxy- u. 3,4-Dimethoxyanthranol (durch Oxydation zu Alizarin-2-methyl- 
iither u. -dimetliylather nachgewiesen). Die 3-Oxygruppe des Desoxyalizarins wird 
also leichter methyliert ais die 4-Oxygruppe. — SchlieBlicli wurde die teilweise Acy- 
lierung von G,7-T)ioxy-2-benzalcumaranon-(3) untersucht. E in Monoacetylderiv. lieC 
sich nicht darstellen. p-Toluolsulfochlorid lieferte 2 verschiedeno Monoderiw. u. ein 
Dideriv., Chlorameisensaureester e i n  Monoderiv. — Die Hauptursache der Acyl- 
wanderungen unter dem EinfluB von Diazomethan ist wahrscheinlich die Bldg. einer 
Verb. aus Diazomethan u. dem Carbonyl-O, die bei Ggw. von ubersehiissigem Diazo
methan bestsindig ist. Die Koordinationswrkg. zwischen CO u. OH in 1 wird dadurch 
unterdriickt, die bas. Eigg. des OH in 1 kommen voll zur Wrkg. Die Annahme von 
P e r k in  u . S t o r e y  (1. c.), daB die 2-Acetylgruppe z. B. im 2-Acetylalizarin das OH 
in 1 anzieht u. dadurch don Koordinationsring schwacht, scheint dadurch bestatigt zu
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werden, daB man einen groBen DiazomcthaniiberschuB in konz. Acetonlsg. braucht, 
um Alizarin oder seinen 2-Metliylather in den Dimethyliither zu venvandeln, wahrend 
ea. die Hiilfte in verd. Lsg. ausreieht, um 2-Aeetylalizarin oder 2,7-Diacetylalizarin zu 
methylieren. Audi 2-Athylearbonatoalizarin wird leichter methyliert ais der 2-Methyl- 
iŁther. — Dio D eriw . des Anthragallols zeigen hauptsiiehlich Acylwanderung von 2 
nach 1, in geringem MaBe auch von 2 nach 3. Die OH in 2 u. 3 konnen sich infolge 
ihrer Stellung nur wenig in ihrer Basizitat unterscheiden. Die Acylwanderung von 2 
nach 3 erfolgt daher wahrscheinlich iiber eine Verb. hinweg, in der das Acyl eine Gleich- 
gewichtslage zwischen 2 u. 3 einnimmb.

V e r s u c h e .  3-Acetylanhragallol-2-methyldther C17H120„. Aus dem 2-Metbyl- 
atlier, Acetanhydrid u. CH3-C02Na bei gewóhnlicher Temp. Orange Nadeln aus 
Aceton. F. 167—169,5°. Einw. von Diazomethan in A. liefert 3-Acetylanthragallol-l,2- 
dimetliylather C18H140 6 (hellgelbe Nadeln aus Aceton, F . 177—179°) u. Anthragallol- 
trimethylather C17H 140 6 (grunlicligelbe Nadeln aus A., F. 167—169°). — Anthragallol-1,2- 
dimethylather, 0 ,6H120 6. Gelbe Nadeln. F . 230—232°. — Benzoylacetylanthragallole 
CjjHj^O,. Aus 2,3-Diacetylanthragallol m it Benzoylchlorid u. Pyridin in k. Chlf. 
Verb. A, goldgelbe Tafcln aus Aceton, F. 203—206°. Verb. B, gelbe Nadeln aus Aceton, 
F. 189— 190°. In  A. u. Aceton leichter 1. ais Verb. A. Beide liefern mit Eg. +  HC1 
bei 100° 2-Benzoylanthragallol C2lH J2Oc. Orange Nadeln aus A. oder Tetrachlorathan. 
F. 241—243°. Lsg. in Soda rot. Liefert bei Acetylierung m it sd. Acetanhydrid u. 
Pyridin Triacetylanthragallol. — 2-Benzoyl-l,3-diacetylanihragallol. Aus 2-Benzoyl
anthragallol u. Acetanhydrid in eiskaltem Pyridin. Schwach gelbe Nadeln aus 
Aceton +  A. F. 211—213°. — Benzoylacetylanthragallol A  (s. o.) entsteht auch aus
2-Benzoylanthragallol, Acetanhydrid u. einer Spur K-Acetat bei gewóhnlicher Temp. u. 
gibt bei vollstandiger Acetylierung 2-Benzoyl-l,3-diacetylanthragallol, ist also 2-Ben- 
zoyl-3-acetylanthragallol. Andrerseits gibt Benzoylacetylanthragallol B  ein Benzoyl- 
diacetylanlhragallol (gelbe Nadeln, F. 205°) u. ist l-Benzoyl-2-acetyl- oder 3-Benzoyl-2- 
acetylanthragallol. — l-Benzoylanthragallol-2,3-dimethylather C23H ,cO„. Aus 2-Benzoyl- 
anthragallol u. Diazomethan in A. Schwach grunlicligelbe Nadeln aus Aceton. F. 216 
bis 218°. Gibt mit l% ig. methylalkoli. KOH Anthragallol-2,3-dimethyldther, gelbe 
Nadeln aus A., F. 160—162°. — Die Nebenprodd. der Methylierung geben nach Hydro- 
lyse mit alkoh. KOH Anthragallol-1,3-dimetliyldther (gelbe Nadeln, F. 218—220°) u. 
Anthragallol-1,2-dimethyldther (gelbe Nadeln aus A., F. 230°). — Anthragallol-3-methyl- 
dther C15H 10O6. Aus dem 2,3-Dimethylather u. H 2S04 bei 100°. Rote Nadeln aus 
Aceton. F. 242—243°. Ident. m it der von K ubota u . P e r k in  (1. c.) ais 1-Methyl- 
dther formulierten Verb. Diacetyherb. C10H I4O7. Grunlicligelbe Nadeln. F. 204—206°.—
2-Benzoylanthragallol-3-methylather C22H 140„. Aus dem 3-Methylather, Benzoylchlorid u. 
Pyridin in Chlf. Orange Nadeln aus Aceton. F. 221—223°. Einw. von sd. Acet- 
anyhdrid u. Pyridin;liefert die Benzoylacetylanthragallolmethyldther A  u. B  C24H 160 7. 
A bildet gelbliche mkr. Blattchen aus Aceton, F . 195—196°; B  tief grunlichgelbe 
Tafeln aus Aceton, F. 214—217°, leichter 1. in Aceton ais A. — Durch Methylierung 
des 2-Benzoyl-3-methylathers entstehen l-Benzoylanthragallol-2,3-dimethyldther C23H 16O0 
(F. 216—218°) u. ein Gemisch, aus dem man m it methylalkoh. KOH Anthragallol-1,3- 
dim ethylather (F. 212—213°, Acetylverb. 218—220°), Anthragallol-2,3-dimethylather u. 
Anthragallol-1,3-dimethylather erhalt. — 2-Acetylanthragallol C16H 100 5. Aus 2,3-Thio- 
nylanthragallol u. sd. Eg. F. 219—220° (aus Toluol). Durch Methylierung u. nacli- 
folgende Hydrolyse Anthragallol-2,3-dimethyldther (Nadeln, F. 158—161°), 1,2-Di-
methyldther (F. 228—231°) u. 1,3-Dimethyldther (F. 212—213°)------1-Acetylanthra-
gallol-2-methyldther C17H 12Oc. Aus l,3-Diacetyl-2-methylather u. NH3 in sd. Aceton. 
Gelbe Nadeln aus Aceton. F. 205—208°. Methylierung gibt l-Acetylanthragallol-2,3- 
dimethyldther (F. 168—170°).

l-Acetylpurpuroxanthin C16H10O5. Aus Triacetylpurpuroxanthin u. NH3 in sd. 
Aceton. Schwach orangegelbe Nadeln aus Methanol. F. 231—235°. LI. in Aceton. — 
Fiir die Darst. von Purpuroxanthin aus techn. Purpurin krystallisiert man dieses vor 
der Red. besser aus Pentachlorathan ais aus Solventnaphtha um. Purpuroxanthin 
wird aus 10 Teilen Pyridin umkrystallisiert. — 1,3-Diacetylpurpurin C18H 120 7. Aus 
Triaeetylpurpurih u. NH3 in Aceton. Orangegelbe Nadeln aus Eg. F. 203—205°. —
2,3-Diacetylanthragallol. Analog aus Triacetylanthragallol. F. 223—224°. — 3-Nitro- 
alizaruulimethyluther ClvH.n O0N. Aus dem K-Salz des 3-Nitroalizarins, Dimethylsulfat u. 
Na2C03 bei 140°. Gelbe Nadeln. F. 168—171°. — 3-Aminoalizarindimethyldther 
C16H130 4N. Aus der Nitroverb. m it Na2S u. NH4C1 in sd. W. Rote Prismen aus Bzl.

99*
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F. 203—205°. — 3-Acetaminoalizarindimethyldther. Gelbe Tafeln aus A. F. 237—240°. 
Durch Diazotieren des Aminoathers u. Verkoehen wird Anthragallól-2-methylather 
erhalten. — 2,3-Di-p-toluolsulfoanthragallol C28H 2209S2. Aus Anthragallol u. p-Toluol- 
sulfoehlorid in Pyridin. Gelbe Tafeln aus Pyridin. F . 196—198°. Acetylrerb. Gelbe 
Prismen. F . 212—215°. Methylather. Bldg. m it Diazomethan in Aceton. Sehwaeh 
gelbe Nadeln. F. 210—213°. Daraus m it sd. 10%ig. alkoh. KOH Anthragallol-1- 
methylather Cj5H i0O5. Tiefgelbe Tafeln mit 1CH40  aus Methanol. F. 248—250“. 
Gibt in A. m it Ba(OH)2 einen griinen, m it Bleiacetat einen roten Nd. Diacetylrerb. 
Grunlich gelbe Nadeln. F. 165—166°. — Mono-p-toluolsulfoajithragallol-1-methyluther 
C22H 160 7S. Aus dem Di-p-toluolsulfomethylather in Aceton m it l% ig. mcthylalkoh. 
KOH. Gelbe Tafeln aus Aceton. F. 289—291°. Einw. von Diazomethan liefert 2-p- 
Toluolsulfoanthragallol-l,3-dimethyldther (sehwaeh gelbe Krystalle, F. 175'—177°, zum
1,3-Dimethylatlier hydrolysierbar) u. (nach Hydrolyse) den 1,2-Dimełhyldłher. —
2- Athylcarbonatoalizarin gibt m it Acetanhydrid u. Pyridin nach dem ublichen Verf. 
Diacetylalizarin, bei Zusatz von Acetanhydrid zu einer abgekiihlten Lsg. in Pyridin 
dagegen 2-Athylcarbmiato-l-acetylalizarin, grunlichgelbe Nadeln aus Aceton +  A., 
F. 177—179°. — 1,2-Didthylcarbonatoalizarin wird durch Cr03 in sd.Eg. nicht merklieh 
verandert. — 2-Athylcarbonato-l-oxyanthron C17H 140 5. Aus 2-Athylcarbonatoalizarin 
in Eg. m it SnCl2 u. HC1 boi kurzem (!) Kochen. Sehwaeh gelbe Tafeln oder Blattelien 
aus A. F. 130—133° naeh Sintern bei 120°. L. in verd. alkoh. KOH gelb, in H2S04 
orange, beim Aufbewahren purpurn. Mit Acetanhydrid in k. Pyridin 2-Athylcarbcmato-
1,9-diacetylanlhranol C21H 180 „  Nadeln aus _A., F. 177—180°; 1. in A. m it tiefblauer 
Fluorescenz. — 1,2-Dioxyanthrm. Aus 2-Athylearbonato-l-oxyanthron in Methanol 
mit alkoh. KOH, unter Zusatz von Na2S20 4. Orangegelbe Blattelien aus Essigsiiure 
m it SnCl2 +  HC1. F. 149—151°. L. in Alkali karminrot, in H 2S04 gelb. — Methy- 
lierung von 2-Athylcarbonato-l-oxyanthrcm m it Diazomethan in Bzl. u. Osydation des 
Rk.-Prod. m it Cr03 in Eg. liefert Alizarin-1-methylather (F. 175—178°), Alizarin-2- 
methylatlier (F. 224—227°) u. 2,2' -Didthylcarbanato-1,1'-dimethoxydianthron (farblose 
Krystalle, F. ca. 290°). — 4,4'-Dioxy-3,3'-dimethoxydianthron C30H 22O|j. Aus 3,4-Dioxy- 
anthranol u. Diazomethan in A. oder Tetrachloratlian, neben einem Prod., das mit 
Cr03 Alizarindimethylather liefert. Prismen aus Eg. F. 290—292°. Mit Cr03 entsteht 
Alizarin-2-methylather.

Acylderivale des 6,7-Dioxy-2-benzalcumaranons-(3). Eine Monoacetylrerb. lieB sich 
niclit darstellen; es wurde stets die Diacelyherb. (F. 202—203°) gewonnen. — Di-p- 
toluolsulfoverb. C29H 220 8 S2. Mit p-Toluolsulfochlorid u. Pyridin in Chlf. Krystalle 
aus Eg. F. 178—180”. Daneben die Mono-p-toluolsulfoverb\ A  C22H ]0O6S, gelbe Prismen 
aus Eg., F . 217—219°, dereń Acetylverb. bei 177—180° schm. Unter etwas anderen 
Vers.-Bedingungen erlialt man keine Di-p-toluolsulfoverb., sondem neben A  die in Eg. 
schwerer 1. Mono-p-toluolsulfoverb. Ti, grunlichgelbe Nadeln aus Eg., F . 237—240°, 
dereń Acetylverb. grunlichgelbe Nadeln, F . 145—146°, bildet. Verseifung des Di-Deriv. 
m it alkoh. KOH liefert Dioxybenzalcumaranon u. das Monoderiv. B. — 6,7-Diathyl- 
carbonato-2-benzalcurtwranmi-(3) C21H 180 8. Mit C1C02C2H 5 u. Pyridin in Chlf. Sehwaeh 
gelbe Nadeln aus Chlf. F. 104—107°. Mit weniger C1C02C2H 5 ein Monocarbathoxy- 
deriv. C1SH 14O0, gelbe Prismen aus Chlf. +  A., F. 177—180°. Die beiden Carbathoxy- 
d eriw . geben m it Acetanhydrid u. Pyridin die Diacetylverb. (Journ. chem. Soc., 
London 1929. 1399—1421. Juli. Leeds, Univ., Clothworkers Res. Lab.) OsTERTAG.

S. Keimatsu, I. Hirano und T. Tanabe, Vber die Konstitution von Oxymethyl- 
antlirachinonen. IŁ  Synthese von l-Methyl-3-oxyanthrachinon und 2-Methyl-4-oxy- 
anthrachinon. (I. vgl. C. 1 9 2 9 .1. 2532.) Aus den durch Kondensation von Phthalsaure- 
anhydrid m it m-Chlortoluol u. A1C13 entstehenden versehiedenen o-[Methylchlorbenzoyl]- 
benzoesauren konnen 2 verschicdene Anthrachinonderiw. hervorgehen, namlich
l-Methyl-3-chloranthrachinon (Ul) u. 2-Methyl-4-chloranihracliinon (IV). Vff. erhielten
2 Methylchlorbenzoylbenzoesauren, welche mittels verd. Eg. getrennt wurden, eine 
wl. Saure (I) u. eine 11. Stiure (H), u. zwar von I 3-mal soviel ais von II. Beide Sauren 
lieferten m it konz. H 2S04 ein Methylchloranthraehinon. Zur Konst.-Best. dieser beiden 
Isomeren wurden 2 Verff. benutzt, erstens Ersatz von Cl iiber OCH3 durch OH, zweitens 
Umwandlung von CH3 iiber CHBr, u. CHO in C02H u. Abspaltung von C02. So lieferte 
die Yerb. aus I  ein noch nicht bekanntes Methyloxyanthrachinmi u. das bekannte 
P-Chloranthrachinon, die Verb. aus II das bekannte 2-Methyl-4-oxyanthrachinon (vgl. 
B e n t l e y  u . Mitarbeiter, Journ. chem. Soe., London 91. 1636, ferner Uli.MANN u . 
SCHMIDT, C. 1920. I. 528) u. das ebenfalls bekannte a-Chloranthrachiiion. Die Verb.
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aus I  besitzt folglich Konst. Ul, die Verb. aus II  Konst. IV, u. I  u. II  selbst sind aufierst 
wahrscheinlich ais 2-[2'-Methyl-4'-clilorbenzoyl]- u. 2-\4'-Melhyl-2'-chlorbenzoyl]-benzoe- 
sdure zu formulieren.

V e r s u c h e .  Darst. von m-Chlortoluol aus m-Kresol u. PC16. — 2-[2'-Methyl- 
4'-chlorbenzoyl]-benzoesdure, C16H n 0 3Cl (I). Krystallisiert aus der Lsg. des Rk.-Prod. 
in verd. Eg. direkt aus. Prismen, F. 110—111°. — 2-[4'-Methyl-2'-chlorbenzoyl]- 
benzoesdure, C16H n 0 3Cl (U). Aus der eingeengten Mutterlauge von I  ais braunes Ól, 
welches im Essiccator iiber NaOH in 2 Monaten erstarrt. Prismen aus Bzl., F. 96—97°. 
— l-Methyl-3-chlorantlirachinon, C15H90 2C1 (IH), gelbe Nadeln, F . 191°. — 1-Methyl- 
3-methoxyanthrachinon, C1I!H 120 3, F. 128—129°. — l-Methyl-3-oxyanthrachinmi,
C15H 10O3, F. 285—286°. Acetylderiv., C17H 120 4, F. 151—152°. — l-\JJibrommdhyl]-
3-chloranthracliinon, C16H70 2ClBr2, Zers. bei 252—253°. — 3-Clilorcmtlirachinon-l- 
aldehyd, CUH 70 3C1, Zers. bei 257°. — 3-Chloranthrachinon-l-ca.rbonsdurc, CI5H 70.,C1, 
Zers. bei 286—287°. — fi-Chlorantlirachinon, C14H70 2C1, F. 208—209°. — 2-Mcthyl-
4-chloranthrachinon, CI5H90 2C1 (IV), gelbe Nadeln, F. 187—188°. — 2-Metliyl-4-meth-
oxyanthrachinon, C16H 120 3, F. 142—143°. — 2-Methyl-4-oxyanthrachincm, C15H J0O,, 
F. 178°. Acetyiderh'., C17H 120 4, F. 152— 153°. — 2-[Dibrommełhyl\-4-chloranthra- 
chinon, C15H ,0 2ClBr2, Zers. bei 223—224°. — 4-Chloranthrachinon-2-atdenyd, CJ5H 70 3C1, 
Zers. bei 209—"210°. — 4-Chloranthrachincn-2-carbonsdure, C15H 70 4C1, Zers. bei 256 bis 
257°. — cc-Chlorantkrachinon, C14H70 2C1, F. 162°. (Journ. pharmac. Soc. Japan 49. 
85—89. Juni.) L in d e n b a u m .

M. V. Ionescu und A. Georgescu, Ober die konjugierten Sysłeme. Valenzfeld- 
storende Faktorem. V. Einwirkung von Substanzen mit aktiver Methylengruppe auf die 
Garbindogenide. (IV. vgl. C. 1928 .1. 694.) Um die friiher (III. Mitt.) gezogenen Schliisse 
noch weiter auf ihre Richtigkeit zu priifen, -wurde die Einw. einiger akt. CH2-Verbb. 
auf die 3 Chlorbenzyłidenindandionc untersucht. Es hat sich gezeigt, daB die Wrkg. 
des Cl nur gering ist u. etwa der des CH3 gleichkommt. Mit Malonester entstehen die 
Vcrbb. I. Dagegen wurden mit Dimethyldihydroresorcin u. Phenylmethylpyrazolon 
nicht die primaren Additionsprodd. II  u. IH  gefaBt, sondern nur dereń weitere Um- 
wandlungsprodd. IV u. V u. in beiden Fallen auch die Verbb. VI u. etwas Truxen- 
chinon. Die Bldg. dieser Verbb. ist auf Grund fruherer Unterss. (C. 1927. II . 69) ohne 

'weiteres yerstandlich: Dimethyldihydroresorcin u. Phenylmethylpyrazolon verdrangen 
ais die aktiveren CH2-Verbb. den Indandionrest aus H  u. HI unter Bldg. von IV u. V; 
das freigewordene Indandion kondensiert sich sofort zu Biindon, u. dieses addiert sich 
teils an noch nicht umgesetztes Carbindogenid zu VI, teils kondensiert es sich zu Truxen- 
ehinon (hierzu vgl. C. 1928 .1. 3061). Heryorzuheben ist, daB das 1. Stadium immer eine 
Additionsrk. ist (H u. IH). — Der wenig akt. Malonester vermag den Indandionrest 
n icht zu yerdrangen.

V e r  s u c h e. o-, m- u. p-Ghiorbcnzylidenindandionmalone.ster (I). Aus den Kompo
nenten in sd. absol. A. +  etwas Piperidin (5 Stdn.), mit Eg. neutralisieren. F iltra t 
scheidet auch nach Einengen nichts aus u. hinterlafit beim Verdampfen eine viscose M., 
welche beim Verreiben m it W. krystallisiert. Reindarst. gelang nicht. Farblose Prodd. 
Alkal. Lsgg. orangefarbig. Beim Erhitzen Spaltung in die Komponenten, analog den Tolyl- 
verbb. (I. Mitt.). — Mit Dimethyldihydroresorcin verfahrt man ebenso (6— 12 Stdn.), 
laBt nach Neutralisieren 1—2 Tage stehen u. kocht den Nd. mit A. In  Lsg. geht IV 
u. wird daraus durch Einengen gewonnen u. aus A. umkrystallisiert. Rńckstand wird 
in sd. Eg. gel.; beim Einengen scheidet sich zuerst Tiuxenchinon, spater VI aus. Die 
Verbb. IV sind farblos, ebenso ihre alkal. Lsgg. Die Verbb. VI sind hellcremefarbig, 
ihre alkal. Lsgg. violettrot. Weitere Mengen IV konnen aus der urspriinglichen alkoh.

I  C6H4-C1 

c 6h 4< ^ > c h .c h .c h <

I I  c 8h 4-c i

III c 8h 4-ci
CH»-CO | CO-CIL, '  *

C8H4-C1

C&H4<3o >CH . CH • CII<CC0 >C61I,
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Mutterlauge isoliert werden.— o-Chlorbenzylidenbis-[dimethyldihydroresorcin], C23H2,0 4C1
(IV), F. 203—205°. m- u. p-Isomeres nicht rein erhalten. — o-, m- u. p-Chlorbenzylidm- 
indandionbiindm, C34H 190 5C1 (VI), FF. 288°, 265—267°, 275° (Zers.). — Mit Phenyl- 
methylpyrazolon verfiihrt man ebenso. Das Roliprod. wird m it A. gekocht, wobei 
Truxenchinon zuriickbleibt. Aus der Lsg. werden V, daneben wenig VI u. Anhydrobis- 
[phenylmethylpyrazolon] (vgl. C. 1928. I. 695) erhalten. Die Verbb. V werden aus A. 
umkrystallisiert, bis ihre Lsgg. in Laugen u. starken Sauren farblos sind. — o-, m- u. 
p-Chiorbenzylidenbis-[l-phenyl-3-methylpyrazolon-(5)], C27H 230„N4C1 (V), FF. 229 bis 
231°, 206—207°, 208°. (Buli. Soc. chirn. France [4] 45 . 428—35  ̂Mai. Cluj, Univ.) Lb.

Wolfgang Langenbeck und Rudolf Hutschenreuter, Der Abbau des Histidins 
zumy-Oxyomithin. IV. Mitt. uber lmidazolderivate. (III. ygl. C. 1928. II . 358.) 1-Histi- 
dinmethylester laBt sich mit Benzoylchlorid in Sodalsg. in die Verb. I  uberfuhren, 
die von W indaus, D o r r ie s  u. J e n s e n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 54 [1921]. 2745, 
DORRIES, Dissertation Góttingen 1920) in D ibenzoyl-y-oxoornithinmethylester (II) 
iiberfiihrt worden ist. Aus dieser Verb. muBte sich durch katalyt. Hydrierung der 
Kctongruppe zur Methylengruppe Ornitbin gewinnen lassen. Die katalyt. Hydrierung 
fiihrt aber nur zu einem Deriv. des y-Oxyornithins, dcm Di-hexahydrobenzoyl-y-oxy- 
ornithinladon (HI), dessen Umwandlung in Ornitbin durch Erhitzen m it H J  gelingen 
muBte, aber yorlaufig vom Vf. wegen der dazu erforderlichen groBeren Mengen kost- 
baren Ausgangsmaterials nicht versucht wird. Fiir das Lact-on III konnte auch noch 
die Lactamformcl IV in Betracht kommen. — Das y-Oxyornithin selbst besitzt auch 
physiolog. Interesse, da man es ais Vorstufe des Oxyprolins (ygl. V u. VI) betrachten 
u. deshab unter den natiirlichen Aminosauren vermuten kann. — y-Oxyornithin m it 
seincn 2 asymm. C-Atomen kann in  4 opt.-akt. u. 2 racem. Formen auftreten. Vf. 
stellt, vom opt.-akt. H istidin ausgehend, ein akt. Deriv. des Oxyornithins dar. In 
geringer Menge wird auch das zweite Isomere gowonnen. Der Oxyornithinmcthylester 
selbst konnte nicht erhalten werden; unter Methanolabspaltung bildet sich das Lacton 
vom F. 222°, dessen Formel durch sein Verh. gegen Alkali bewiesen wurde. — Sehr 
glatt lieBen sich die Benzoylaminogruppen hydrieren. Ais Beispiel wurde der Hippur- 
sdurcathylester in Ggw. von Platinoxyd hydriert, wobei glatt der Hexahydrohippur- 
sduredthylester erhalten wurde.

COOCH3 COOCH3 .c o

c h -n h -c o -c 6h 5 Ćh . n h -c o -c 6h 5 / ó h -n h - c o -c 6h u

c i i ,  i  — >• ÓH, I I  — > \  Ó h2 I I I
Ó-N H .CO -C6H5 ć o  \ c h

(3h -NH-CO-C8H6 CH, -NH • CO • C6H« ĆHo-N H -CO -C.H ,,
, c °
ĆH-NH-CO-CoH

61J6

HO • HC--------- CH2 HO. HC,------- iCR,/  • V-'6JLlll i i " ^  I
NH' ĆH IY HaC CH.COOH H2ClN . lCH.COOH

\ ć H . 0 .C 0 .C 6Hn ŃH  ^  NH

' c h 2 VI
V e r s u c h e .  1-Histidinmethylester wurde m it Benzoylchlorid u. Sodalsg. nach 

K o s se l u . E d lb a ch er  (Ztschr. physiol. Chem. 93 [1915]. 396) zur Verb. I aufgespalten 
u. diese nach WlNDAUS u . D o r r ie s  (1. c.) m it methylalkoh. Salzsaure in a.ó-Bis- 
{benzoy lamino] -y -0x0 ■ n - raleriansauremethylesler (Dibenzoyl-y- ozoornithinmethylester), 
C20H20O5N2 (U) uberfiihrt. Der Ketonester zeigte die opt. Drehung [<x]Hg gelb22 =  
—40,4° (inPyridin; c =  4,2). II w irdinEg. inGgw. von Platinoxyd nach Adams (C. 1924.
I. 281) hydriert. Nach Beendigung der Red. wird die Eg.-Lsg. im Vakuum eingeengt 
u. das Rohprod. m it W. ausgefiillt. Farblose Krystalle, F. 215—216°. Schon beim 
Einengen findet unter Methanolabspaltung Lactonbldg. sta tt, u. beim Umkrystalli- 
sieren steigt der F. auf 222°: Lacton, G1̂ H3fjOiN 2 (DI), zu Biischeln gruppierte Nadeln.
— Aus den Mutterlaugen wurde durch Fraktionieren eine Verb. Oli)ff30O4iVr2 isoliert, 
die wahrscheinlich das Enantiomereist.. Mkr. Nadeln, F. 248°. — Das Lacton vom F.222° 
wird mit 10%ig. NaOH gcsehuttelt. Beim Ansauern des entstandenen Na-Salzes fiel 
das Lacton wieder aus. Durch Schutteln m it l% ig. NaOH lieB sich die freie Sdure 
darstellen, C19H320 5N2, Prismen, F. 236—240°. — Beim Erhitzen der Saure mit Eg-
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cntstand nicht das ursprunglichc Lacton, sondern ein Lacton vom F. 245—246°. Aus 
der Mutterlauge der Sauro dagogen fiel m it HC1 das Lacton vom F. 222° aus. — Beim 
Verseifen des Lactons m it konz. HC1 wurde Hexahydrolenzoesdure (F. 30°) isoliert. 
Die salzsaure Lsg. gab m it Phosphorwolframsaure kcinen Nd., woraus geschlossen 
wird, daB das Oxyornithin sich entweder zers. hat, oder daB sein Phosphorwolframat
1. ist. Vielleicht ist das Oxyornithin deshalb bisher unter den Hexonbasen nicht gefunden 
worden. — IIcxahydrohippursdurcdthylester, Cn H190 3N, aus Hippursaureathylester 
durch Hydrieren in  Eg. in Ggw. yon Platinoxyd. Aus A. F. 76°. Godchot (Buli. Soc. 
chim. France [4] 9 [1911]. 261), der die Vcrb. auf anderem Wege dargestellt hat, 
gibt denselben F. an. (Ztschr. physiol. Chem. 182. 305—10. 10/6. Karlsruhe, Techn. 
Hochsch. u. Munster i. W.. Univ.) F iedler.

R. Fosse, A. Brunei und R. de Graeve, Diastatisclie Umwandlung der Harnsaure 
in Allantoinsaure. (Vgl. C. 1929. II. 582. 918 u. friiher.) Harnsaure wird durch den 
Saft zahlreicher Pflanzen zu Allantoinsaure abgebaut. Besonders die frischen Samen 
der Leguminosen besitzen diese Wrkg. Vff. beschreiben Verss. mit K-Uratlsg. u. dem 
Saft der kleinen Erbse bzw. dem Pulver von Soja hispida. Dieselben wurden bei 40—42° 
ausgefiihrt. Zusatz von NH.,-Carbonat wirkt giinstig. Die Allantoinsaure wurde in der 
friiher (C. 1929. II. 918) beschriebenen Weise quantitativ bestimmt, ferner ais Xanthyl- 
deriv. u. Ag-Salz identifiziert. Die ais wirksam befundenen Leguminosen werden an- 
gefiihrt. Die fermentative Spaltung der Harnsaure ist das Werk zweier Diastasen: 
die eine, eine Oxydase, z. B. die Uricaso der Tiere, baut Harnsaure zu Allantoin ab; 
die andere, welche in Pflanzen u. Tieren vorkommt, hydrolysiert Allantoin zu Allantoin
saure. (Compt. rend. Aead. Sciences 189. 213—15. 22/7.) L in d e n b a u m .

B. Emmert und Fr. Meixner, Ober ein melgliedriges Ringsystem. Auf Grund 
von Mol.-Gew.-Bestst. formulieren Vff. das durch Kondensation von y,y'-Dipiperidyl 
m it Benzaldehyd entstandene Prodd. ais Di-[benzaldipiperidyl] (I). Dio Bldg. des 
gróBeren Molekiils vor dcm kleineren (II) wird durch ster. Betrachtungen erklart. 
Je  nach Lage der beiden Phenylreste muB Vcrb. I  in 2 Isomeren existieren. Vff. gelang 
es nicht, zu entscheiden, welche Form (cis oder trans) in ihrer Verb. vorlag. Konden
sation m it Methjdenjodid, Athylenchlorid u. Phosgen fiihrte zu amorphen Prodd. un- 
bestimmter Zus. Mit p-Oxybenzaldehyd entstand eine auf 1 Mol. Dipiperidyl 2 Moll. 
p-Oxybenzaldehyd enthaltende Substanz, die Vff. ais Di-[p-oxybcnzaldehyd]-dipiperidyl, 
HO ■ H 4C6 ■ CH( OH) • NH0C5 • C6H9NCH(OH) • ą H ,  • OH bezeichnen.

NH9
I  H , C . . H O < » ^ , ;C,H;N> C H . 0eHi n  i

V o r s u c h e .  Di-[benzaldipiperidyl\, C34H 4SN4. Aus Dipiperidyl (F. 170—171°) 
u. Benzaldehyd in h. absol. A. Krystallisiert m it 1 Mol. A. Scbmilzt nach Vertrcibung 
des A. bei 189°. LI. in Chlf., Bzl., weniger 11. in A. W ird durch verd. HC1 in die Kompo- 
nenten gespalten. — Verb. [Cu H20N2]x. Aus Dipiperidyl in W. u. 35%ig. Formaldehydlsg. 
F. 285° unscharf nach vorhergehender Braunfarbung. Unl. in allen iiblichen Lósungs- 
mitteln u. in  schmelzendem Camplier. Wird durch HC1 hydrolysiert. — Di-[p-oxy- 
benzaldehyd\-dipiperidyl, C24H 320 4N2. Durch Erwarmen der Komponentcn in absol. 
A. Krystalle aus A. +  A. F. 153°. LI. in A., wl. in A. u. Bzl. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
62. 1731—33. 10/7. Wiirzburg, Chem. Inst. d. Univ.) Me in h a r d -Wo lff .

B. Emmert, K. Diehl und F. Gollwitzer, Ober innere Komplezsalze einiger 
Pyrrolderitatc. (Vgl. E m m ert u . B r a n d l, C. 1927. II. 2600.) Vff. beschreiben weitero 
innere Komplexsalze des a.-[a.'-Pyridyl]-pyrroh m it Cadmium, Nickel u. Aluminium. 
Die Al-Verb. zeigt blaue Fluorescenz. Obgleich dio Isolierung einer Ferroverb. wegen 
ihrer Unbestandigkeit nicht gelang, konnte ihre Anwesenheit durch Auftreten einer 
Gelborangefarbung beim Kochen einer Lsg. von Pyridylpyrrol in Naphthalin m it Eisen- 
pulver in C02- oder N2-Atmosphare bewiesen werden. Ferner wurde vom a-PjTrol- 
aldehyd durch Einw. von Kupferoxyd ein Salz crhalten, fiir das 2 Formcln (I u. II) 
moglich sind. Vff. ziehen Formel 1 vor. Sie stellen fiir Pyrrolaldehyd neben der 
JACOBSONschen (M ey er  u. J a co b so n , Lehrb. d. organ. Chemie I I  [1920]. 3183) 
Formel noch eine diniolekulare (III) auf u. ziehen Mol.-Gew.-Bestst. zufolge fiir den 
festen Zustand die jACOBSONscho Formel u. fur die Lsg. ein Gleiehgewicht zwischen 
beiden Formeln in Betracht. Mit dem Methylimid des Pyrrolaldehyds (IV) wurden 
ebenfalls innere Komplexsalze crhalten. a-Pyrrolaldoxim gab nur amorpho Ndd. m it 
Metallsalzlsgg.
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V e r s u c h o .  Pyridylpyrrolnickel, C18H14N4Ni. Aus a-[a'-Pyridyl]-pyrrol in sd. 
Naphthalin u. Nickelioxyd. Rotbrauno Nadeln aus h. Bzl. +  Lg. F. 165°. LI. in 
Chlf., Bzl., wl. in A., A., swl. in Lg. u. PAe. Bestandig gegen absol.-alkoh. NaOH, un- 
bestandig gegen Sauren. — Pyridylpyrrolaluminium, C2jH21N6A1. Durch Kochen von 
Pyridylpyrrol in Naphthalin m it staubfórmigem Aluminium. Orangegelbe Bliittchen 
m it blauem Oberflachenglanz. F. ea. 310°. ZI. in Bzl., Chlf., wl. in A., swl. in Lg. 
unter Bldg. stark  nach Blau fluorescierender Lsgg. — Pyridylpyrrolcadmium 
C18H 14N4Cd, Bldg. m it Cadmiumoxyd wie bei vorst. Verb. Gelbgriine Prismen aus 
Naphthalin. L. in sd. Naphthalin, in anderen Losungsmm. unl. E nthalt etwas Cad- 
miumoxyd. — a -Pyrrolaldehyd, C5H5ON (vgl. B a m b e rg e r  u. D j ie r d j i a n ,  Ber. 
D tseh. chem. Ges. 33 [1900]. 536). F. 45,5°. — a-Pijrrolaldehydkuyfer, C10HsN;O, Cu. 
Aus a-Pyrrolaldehyd in sd. Xylol u. Kupferoxyd. Dunkelgriine bis schwarze Prismen. 
(Aus Py seheiden sich blaue, wahrscheinlich Py. enthaltende Krystalle ab.) L. in absol. 
A., Xylol u. Anisol. Dic wss. alkohol. Lsg. zers. sich beim Erwarmcn. — cc-Pyrrolald- 
methylimid, C4H 4N • C H : N • CIi3. Durch Erwarmen yon a-Pyrrolaldehyd m it 33%ig. 
wss. Metliylaminlsg. WeiCe Krystalle, die sich an der Luft rasch gelb bis braun farben. 
F . 57°. LI. in  organ. Losungsmm. — a.-Pyrrolaldnieihylimidlcwpfer, C12H14N4Cu. Bldg. 
analog dem Pyrrolaldehydkupfer. Schwarzglanzende Krystalle, aus Xylol oder Bzl. +  
Lg., m it dunkclbraunem Strich. F. 163—165°. LI. in  Anisol, Clilf., wl. in A. Bestandig 
gegen absol.-mothylalkok. KOH, unbestandig gegen Sauren. — Pyrrólaldmethylimid- 
kobalt (HI), CoC18H21N„. Aus Kobaltioxyd u. dcm Im id in sd. Anisol. Orangefarbene 
Prismen aus Bzl. oder Xylol. F. 250—252°. Bestandig gegen alkoh. KOH, wird durch 
HC1 zerg. — Durch Urnkrystallisieren aus Anisol wurden dunkelbraune, unbestandigo 
Prismen von (/.-Pyrrolaldmethylimidkobalt (HI) +  1 Anisol, G^H^N^OGO, erhalten. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 62.1733—38.10/7. Wiirzburg, Chem. Inst. d. Univ.) M einh.-W .

B. Emmert und K. Diehl, Uber innere Komplexsalze des Methyl-a-pyridyl- 
kcłozims. Vff. stellen innere Komplexe des Methyl-a-pyridyJketoxims m it Kobalt, 
Kupfer, Nickel, Zink u. Cadmium von folgender Struktur dar:

H“° N c u f < ----------
\ XII Col

y - N : °
(  c - c h 3

V ' n 6 5H;

II
HaO-'

III Ni

'-NC6H4-C-CH3 
- N : O

^N C JI.-C -C H3) 2 .
,H 3C.O. C6H6

IV
C ,H ,N ,

C5H6N'

VI
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- N :

II
c h , ) , ]  ' 2 0 ‘h »n  ( i N --),Cd( < N C .H ,i . : 0

VII

Vx n c 6h 4
N-OH 

NCpH,i • C • CIIa

CH,
HO-N

•■'NC5H 4 • C • CII3/2 ’ _ “ °“ a- • \H 3C • 6 • C5H 4N-'
H O-N ............. ,  \  ++( NO \
H3C- 6 - C5H4N -7 ,  l  •NC6H 4-C- c h 3/2

Fiir dio im experimentellen Teil beschriebenen Zinkrerbb. lieC sich der Zusammen- 
halt der Moll. nicht cinfach darstellen. Die Salze leiton sich von der syn-Methvlform 
(VH) ab.

V e r  s u c h e. Methylpyridylketoximkobalt (HI), C21H 21N„OaCo (1). Durch Kochen 
von Kobaltihydrox3'd m it der wss. Lsg. des Oxims. Rotbrauno Krystalle aus Py. 
Zers. 275—280°. LI. in W., 1. in A., Chlf., wl. in Bzl. u. Anisol. Die wss. Lsg. ist be- 
standig gegen NaOH u. Sauren. (NH4)2S wirkt erst in der Warnie cin. — 2-Mcthyl- 
pyridylkelozimnickel +  1 Anisol, 2 CJ4H 14N40 2Ni - f  C7H80  (IH). Bldg. analog vorst. 
Verb. Dunkelrotbraimes Krystallpulver (Prismen) aus Anisol. ZU. in A., Chlf., wl. 
in Bzl. Beim Kochen in  W. verfluchtigt sich das Krystallanisol, wobei die Lsg. sich 
orange farbt; letztere ist gegen NaOH bestandig, wird aber durch verd. Sauren sofort 
entfarbt. — Methylpyridylkełoximmckel +  4 Pyridin, C11H],,N10,N i +  4 C6H5N (IV). 
Purpurviolette Nadeln aus Py. — Methylpyridylketoximnickel +  2 Pyridin -}- d IL,0,
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C14H 14N40 2Ni +  2 C5H6N +  4 H 20 . Aus vorst. Verb. in Py durch Zusatz von ctwas 
W. Purpurrote, luftbestandigo Prismen. — Methylpyridylketoximkupfer, C14H ,4N40 2Cu 
+  2 H20  (II). Durch Kochen der wss. Lsg. des Oxims m it Kupferoxyd oder Cu-Pulvcr. 
Sehwarzglanzende Nadeln von griinem Strich. Lost sich in W. m it griiner, in A. mit 
braungriiner, in Bzl. u. Anisol m it brauner u. in Py niit permanganatahnlicher Farbę.
— Methylpyridylketoximzink -f- H 20 . Durch Erhitzen von Oxim u. ZnO mit wenig
W. Schwach gelbe Krystalle. Dagegen entstand bei einem Vers. unter glcichen Be- 
dińgungen Melhylpyridylketozimzink +  Zinkozyd, (C14H 14N40 2Zn)2 -f  ZnO. Intensiy 
gelbo Krystalle. Beidc VerJjb. sind in k. W. w l.; zers. sich in sd. verd. Lsg. unter ZnO- 
Abscheidung. — Methylpyridylketoximcadmium, C28H30NflO4Cd (V). Aus dem Oxim 
in w. wss.-alkoh. Lsg. u. ĆdS04 in  NH4OH-Lsg. Schwach gelbe Krystalle aus h. W. 
óder A. Zers. iiber 250°. LI. in A., zwl. in h. Chlf. u. Anisol. Wird in alkoh. Lsg. durch 
Kali u. Siiuren zers. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1738—42. 10/7. Wiirzburg, Chem. Inst. 
d. Univ.) _ Me in h a r d -Wo lff .

Frederick Afred Mason, Die Einwirhmg von Phorphorpentozyd auf ft-Anilino- 
butyracetal. Das Prod. dieser Rk. wurdo friiher (C. 1925. II. 508. 1926. I. 590) ais
1,2-Dihydrochinaldin aufgefaCt. Verss. m it groBeren Substanzmengen zeigen, daB nur 
Chinaldin u. Anilin  (Nacliweis ais Benzanilid) entstehen. — Verss., /?-Chlorbutyracetal 
mit p-Toluolsulfanilid zu kondensieren, waren erfolglos. — [1-Anilinobutyracelal. Aus 
/?-Chlorbutyracetal, Anilin, Soda u. etwas N aJ  in Amylalkohol. Beim Erhitzen mit 
P20 5 in Bzl. entsteht Chinaldin, das nach Entfernung des Anilins ais Benzanilid bei 
244—247° iibergeht. Pikrat, F . 196—197°. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1560 
bis 1562. Juli. Manchester, Coli. of Technology.) Ostertag .

Wilson Baker, Alfred Pollard und Robert Robinson, Synthetische Versuchc 
in  der Isoflavo7igruppe. V. Eine neue allgemeine, zur Synthese von Deriiaten des 7-Oxy- 
isoflavons anwendbare Methode. (IV. vgl. C. 1929. I. 1459.) Das neue Verf. wird an 
der Darst. des 7-Methoxyisoflavons (1) naher erlautert: l-Methoxy-3-phenacyloxybcnzol, 
CH30 • C6H4• O • C H ,• CO• C6H 5(II) gibt leicht das Cyanliydrin, C H aO -C ^-O -C H ,- 
C(CN) (OH)-C|jH5 (III), das bei Behandlung m it ZnCl2 u. HC1 in A. RingschluC zum 
Hydroclilorid eines Ketimins erleidet. Hydrolyse des Ketimins gibt 3-Oxy-7-methoxy- 
isoflamnon (IV), das durcli H20-Abspaltung in I  iibergeht. — Die IH  entsprechendc 
Oxysiiure geht durch W.-Abspaltung nicht in y-Pyronderiw . iiber; 80%ig. H 2S04 
gibt m it dem Methylester bei 60° eine geringe Menge 7-Methoxy-3-phenylcumarin (V), 
wahrschcinlich infolge intermediiirer Spaltung des Esters in CH30-C eH4-0 H  u. HO- 
C H : C(C6H6)• C02- CH3. — Die C. 192 6 .1. 390 beschriebene Darst. yon I  aus 7-Methoxy-
2-styrylisoflavon ist verbessert worden.

O O  O
CH3° - U yV > H 2 C H . O . j ^ r S C O

L / U - c *  ■ \ / \ / C ( o h ) • c sh 3
c o  c o

V e r s u c h e .  o>-[m-Mcthoxyphenoxy]-acetophenon, CI5H 140 :1 (H). Aus Resorein- 
monomethylather in NaOH u. Phenacylbromid in Aceton. Nadeln aus A. F . 85—86°. 
Wl. in PAe., sonst 11. Gibt m it konz. H 2S 04 bei —5° unter Warmcentw. eine orange 
Lsg., die in gewóhnlichem Licht griin, im Ultraviolett griinlichgelb fluoresciert. W. 
fallt aus der Lsg. 6-Methoxy-3-phenylcumaron, Nadeln aus PAe., F . 43°. LaCt man die 
Temp. der H 2S04-Lsg. steigen, so entsteht ein vollig anderes Prod. von kompliziertercr 
Zus. — a.-\m-Methoxyphenoxymethiyl]-mandelsaurenitril, C16H ]60 3N (HI). Aus II  mit 
KCN u. verd. H 2S04. Prismen aus Chlf.-PAe. F. 84—85,5°. Sil. in A., Aceton, Chlf., 
Bzl., wl. in PAe. Gibt beim Kochen m it wss. A. II  zuriick. — a.-\in-Metlioxyphenoxy- 
methyY]-mandelsdure, C16H ,60 6. Aus IH  m it HC1 in A.-Methanol. Hartę, wasserfreie 
Krystalle aus Chlf. oder Chlf.-PAe., F. 96—97°, oder Krystalle m it 1 H ,0  aus Chlf. 
oder A.,' F. 74—76°, die beim Aufbewahren in die wasserfreien Krystalle iibergehen. 
Die Lsg. in H2S 04 fluoresciert ebenso wic die von H. Neben der Siiure bildet sich das 
Amid, C10H 17Ó4N, Nadeln aus A., F. 122—123°. Methylester, C17H 180 5. Aus der Saurc 
u. Diazomethan in A. Krystalle. F. 48—49°. — 7-Methoxy-3-p!ienylcvmarin (V). Aus 
dem Methylester u. 80%ig. H2S04 bei 60°. Blattchen aus A. F. 124°. Fluoresciert 
in neiitraler Lsg. blaulichyiolett. — 3-Oxy-7-methoxyisoflavanon, CjeH u 0 4 (IV). Aus
III mit ZnCl2 u. HCl-Gas in A. Prismen aus A. F. 133—135°. Zll. in organ. Losungsmm.
— 3,4-Dioxy-7-methoxyisoflavan, C16H 160 4. Aus IV u. Na-Amalgam in Methanol. 
Tafeln aus Bzl. F . 153°. L. in H 2S04 gelb m it griiner Fluoresccnz, die auf Zusatz yon
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A. oder Eg. bestehen bleibt (Bldg. von 7-MetIioxyi$ojlavyliumsuLfat). — 7-Metlioxyiso- 
flavon-2-carbon-stiure, C17H i20 6. Aus 7-Methoxy-2-styrylisoflavon u. KM n04 in W. 
Pyridin bei 25—40°. Krystalle aus Eg. F. 241°. L. in H 2S 04 schwach gelb ohne 
Fluorescenz. — 7-Methoxyisoflavon, C16H 120 3 (I). Aus 7-Methoxyisoflavon-2-carbon- 
saure bei 250°, oder aus IV durch Auflósen in konz. H ,S 04. Sechsseitige Bliittchen oder 
Prismen aus Methanol. F. 156°. Die farblose Lsg. in konz. H 2S 04 fluoresciert blau. 
(Journ. chem. Soc., London 1929. 1468—73. Juli. London u. Oxford, U niw .) Ost .

Rin-nosuke Shibata, Shutaro Teshima und Yasuyuki Asagi, Studien iiber 
Dibenzodiihiazinchinone, eiiie Kupenfarbsłoffklasse. I I . Ober weitere Derivate. (I. vgl. 
C. 1928. I. 2619.) Im  wesentlichen schon nach Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 
referiert (ygl. C. 1929. I. 77. 903). Experimentell ist nachzutragen: 2,5-Di-[p-chlor- 
anili7w]-3,6-dicMorbenzochinon, C18H 10O2N2Cl4, griinschwarzes krystallin. Pulver, F . 305 
bis 307° (Zers.), bei ca. 287° sublimierend. — Die entsprechendo 3,6-Diviercaptoverb. 
ist amorph, gelbbraun. — 2,5-Di-[p-bromanilino']-3,6-diclilorbenzocliinon, C1BH 10O.,N.j 
Cl2Br2, goldgelbe Schuppen, F. 285—289°, bei ca. 275° sublimierend. — 3,6-Dimercapto- 
verb. amorph, gelb. — Dibenzodilhiazinchinon liefert mit Bromwasser ein orangerotes 
Prod., gebildet durch gleichzeitige Oxydation u. Bromierung. — 2,5-Di-[p-oxyanilino]- 
3,6-dichlorbenzochinon, C18H 120 4N2C12, hellbraune Schuppen, F . 264° (Zers.). — 3,6-Di- 
mercaptoverb. amorph, braunschwarz, unl. in organ. Solvenzien, 1. in Alkali dunkel- 
violett. — 2,5-Di-[p-acetoxyanilino]-3,6-dichlorbcnzochinon, 0 2,H j6O6N2C12. Mit 
p-Aminophenylacetat (dieses ygl. G a la t is ,  C. 1926. I. 3316). Griingelbe mkr. Nadeln, 
Zers. bei 280°. Liefert mit Na2S unter Abspaltung der Acetyle.vorst. 3,6-Dimercapto- 
verb. — 2,5-Di-[p-phenetidino'\-3,6-dichlorbenzochinon, C22H ,0O4N2Cl2, dunkelbraun, 
krystallin., Zers. bei 263°. — 3,6-Dimercaploverb. gelbbraun. — 2,5-Di-[fi-naphthyl- 
amino]-3,6-dichlorbcnzochinon, C20H 10O2N2Cl2, kupferglanzende braune Schuppen, Zers. 
bei 273°, unl. in organ. Solvenzien. — Dibenzodithiazinchinon scheidet sich langsam in 
ticfblauen Nadeln ab, wemi man seine Lsg. in konz. H 2S 0 4 im geschlosscnen GefaC 
iiber W. stelien la-Bt. Es ist iibrigens auch von F r ie s  u . Mitarbeitem (C. 1928. II. 451) 
dargestellt worden. (Technol. Reports Tohóku lm p. Univ. 8. 279—95. Sondai, 
Uniy.) L in d en b au m .

Charles Stanley Gibson und John Dobney Andrew Johnson, Substanzen vom 
Phenarsazinlypus, die den Acenaphthenkem enthalien. (Vgl. C. 1928. I. 515.) o-3-Ace- 
naphthylaminophenylarsinsaure, C18H 160 3NAs (I). Aus 3-Aminoacenaphthen, o-Brom- 
phenylarsinsaure, K 2C03 u. etwas Cu-Pulver in  sd. Amylalkohol. Nadeln aus Essig- 
saure. Zers. bei 180—181°. NH4-Salz, Tafeln. Red. der in A. u. konz. HC1 gel. Saure 

-CH2
NH

' / CH2 
NH • C6H4 • AsO(OH),

mit S 0 2 in Ggw. von etwas Jod liefert 7-Chlor-12,7-dihydroisoacenaphthabenzarsazin, 
C18H 13NC1As (II, X =  Cl), orangerote Tafeln aus Toluol, F . 241° (Zers.); die Red. in 
A. u. konz. HBr gibt 7-Brom-12,7-dihydroisoacenapMhabenzarsazin, Ci8H ,3NBrAs (II, 
X  =  Br), orangerote Prismon, F. 244—246° (Zers.). Die Oxydation des Chlorids 
scheint nicht glatt zu yerlaufen. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1621—22. Juli. 
London S. E . 1, Gu y s  Hospital Mcd. School.) OsTERTAG.

T. G. Levi, Ober eine neue Klasse von schwefelhaltigen organisclien Basen. Vf. 
bcrichtet iiber die in der yorangehenden Mitt. (vgl. C. 1929. II . 172) bereits kurz er- 
wahnten Basen m it einem S-Atom u. 2 N-Atomen aus Formaldehyd u. aromat. Aminen 
in Ggw. von H 2S. Die Rk. verliiuft in  gewissem Sinne analog der zwischen acycl. 
Aldehyden, Aminen u. H 2S. Auch hier konnte man annchmcn, daB sich ein scclis- 
gliedriger heterocyel. Ring bildet, dessen noch nicht bekannter Grundkorper in diesem 
Fali das Thiodiazin-1,3,5 (I) sein wiirde. Die m it Hilfe von Anilin hergestelltc Base 
wurde dann 3,5-Diphcnyltetrahydro-l,3,5-thiodiazin (II) sein. — Die Verbb. werden 
hcrgestellt: cntweder durcli Einleiten von H 2S in Formaldehyd in  wss. A. u. Zufiigen 
des m it A. verd. Amins, oder durch Sattigen des Amins in alkoh. Lsg. m it H 2S u. 
darauffolgende Behandlung m it wss. alkoh. Formaldeliydlsg. Im  Gegensatz zu den 
Methylformothialdin u. Methylacetothialdin, die charakterist. Jodmethylate liefern, 
ist bei den neuen Verbb. diese Eig. des te rt. N-Atoms nicht yorhanden. Auch die

I
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Prufung auf sek. Charakter des Stickstoffs gab kein klares Bild. Mit salpetriger Saure 
entstehen bei den Basen aus Anilin u. p-Toluidin rotę olige Prodd. Bei der Base aus 
Benzylamin ergibt sich ein strohfarbiges festes Prod., F. 75°. Bei der Einw. von Acet- 
anhydrid oder Saurechloriden verharzt die Base aus Benzylamin sehr sehnell, die 
anderen geben saucrstoffreie Umwandlungsprodd. Aus diesen Griinden halt Vf. die 
Formel des Thiodiazins nicht fiir sehr wahrscheinlich u. ais vorlaufig einzig annohm- 
bares das Schema III. Die Struktur der Basen soli weiter untersucht u. weitcr daruber 
berichtet werden. — Beim Erhitzen der Base aus Benzylamin unter RiickfluB m it konz. 
HCl findet Bldg. von Trithioformaldehyd, Formaldehyd, u. Benzylaminliydrochlorid 
s ta tt: 3C 17H20N2S +  6 HCl +  6 H 20  =  (CH2S)3 +  6 CH20  +  6 C„H5-CH2-NH2-HC1.
— Deshalb ist es nicht ausgeschlossen, daB sich aus den Basen unter gewissen Arbeits- 
bedingungen die entsprechenden arylierten Formothialdine vom Typus IV bilden, 
obwohl Vf. nur bei der Base aus p-Xylidin das entsprechende Formotliialdin gefunden 
hat. Dio Bldg. der neuen Basen findet nach folgendem Schema sta tt:

2 C6H5-NH2 +  3 CHnO +  H 2S =  C15H ,6N2S +  3 H 20 .
Dic Bldg. der Arylformothialdine verliiuft folgendermaBen:

Die ersteren kann man sich auch entstanden denkcn aus den letzteren durch Yerlust
eines H 2S u. Bldg. eines neuen Basenmols: C„HUNS2 -j- C6H5-NH2 =  H 2S +  C15H 16N2S.

V e r s u c h e .  Base ClTJ I mN.,S, aus einer alkoh. Anilinlsg. m it einer m it H 2S 
gesiitt. 20%ig. wss. alkoh. Formaldehydlsg. unter Erwiirmcn. Aus A. F. 107°; 1. In 
den iiblichen organ. Losungsmm., sil. in k. Ćhlf. u. Pyridin. — Base C\-JI2()AT,,S, analog 
der vorigen aus Formaldehyd u. p-Toluidin, aus A. F. 103°. Die Lóslichkeit is t wie bei 
der vorigen Verb. — Base &17/ / 20iV26', aus Formaldehyd u. Benzylamin. Aus A. F. 93°. 
Lóslichkeit wie vorher. — Hydrochlorid, C17H 20N2S-2 HCl, aus A. F. 144°. — Bei 
der Behandlung der Base m it N a-N itrit wird ein Dinilrosoderiv. G ^II1h0 2N ^S  erhalten. 
Aus A. leicht strohfarbige Krystalle, F. 75°. — Mit asymm. m-Xylidin konnte kein 
festes Reaktionsprod. erhalten werden. — p-Xylidin dagegen lieferte wider Erwarten 
nicht die Base ClaH=4N2S, sondern es entsteht N-[2,5-Dimethylphenyl]-formothialdin, 
Cu H 15NS2 (V), aus A. F. 89—90°. — Vf. stellt dann auch noch die den schwefelhaltigen 
Basen analogen Se enthaltenden Verbb. dar. Sie werden analog den anderen durch 
Einleiten von Selenwasserstoff gewonnen. — Base C\;>HlliN„Se, aus Formaldehyd, 
Anilin u. H 2Se, F. 116°. — Base G17H.MN 2Se, aus p-Toluidin, F. 114°. — Base C17H20N 2Se 
aus Benzylamin, F. 123°. — Base C10H2iN»Se, aus p-Xylidin, F. 100° (aus Aceton). 
Durch Einw. von Selenwasserstoff wird also die Base erhalten, die m it H2S nicht 
gewonnen werden konnte. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 9. 790—96. 
5/5.) F ie d l e r .

Tadae Shono, Ober die Kondeiisationsproduklc aus Phcnolen und Aldehyden. 
XIV. Stickstoff enthaltende Zuńschenproduktc. (X III. vgl. C. 1929. I. 383.) Bei der 
Kondensation von Phenol u. Formaldehyd m it NH;l ais Katalysator entstehen das 
bekannte Hexamethylentetramintriphenol u. eine Verb. Cu H ls0 2N. Ersteres zerfallt 
in wss. Lsg. quantitativ in Hexamcthylentetramin u. Phenol, welche durch Ausziehen 
mit viel A. getrennt werden kónnen. — 200 g Phenol, 168 ccm 38%ig. Formalin u. 
147 ccm 29°/0ig. NH4OH 24 Stdn. auf 35° gehaltcn, mit Essigsaure angesauert, aus- 
geathert, ath. Lsg. eingeengt, mit viel verd. H.>S04 versetzt, ausgeathert, saure wss. 
Lsg. alkalisiert, ausgeathert. Diese ath. Lsg. liefert 2 N-haltige krystallisierte Sub- 
stanzen von FF. 137—138° u. 168°. Letztere entsteht besonders, wenn das ursprung- 
liche Rk.-Gemisch auf 50° gehalten wird. Sic wurde ais 2,2'-Diozydibenzylamin, 
C14H 150oN, erkannt. Ein Vergleichspraparat wurde aus Saligenin u. konz. alkoh. NH3 
(Rolir, 1*40—145°, 3 Stdn.) dargestellt u. bildete Nadeln aus A., F. 168°, m it FeCl3 
-rotbraun. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 212 B—14 B. Juli. Osaka, 
Munic. Inst. of Techn. Res.) L in d e n b a u m .

Albert Morel, Albert Leulier und Paul Denoyel, Vber die Bromierung einiger 
naturlicher Alkaloida mittels des Bromwasserstoff- Wassersloffsupcroxydgemisches. Vff.

C8H5-NH, +  3 CH20  +  2 H 2S =  C0HUNS2 +  3 H 20 .

CaH5-N H
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haben das von L e u l i e r  u . M itarbeitem (C. 1928. II. 1325 u. fruher) ausgearbeitete 
Bromierungsverf. auf einige Alkaloide iibertragen. Ais Reagenzien wurden benutzt: 
Yerd. H Br von 13,90%; konz. H Br yon 61,69%; yerd. H20 2 m it 2,218 g in 100 ccm; 
Perhydrol m it 30 g H 20 2 in 100 ccm. Zu den Rkk. benutzt man meist eine wss. Lsg. 
des Hydrobromids der Base, gibt die H 20 2-Lsg. u. dann yorsichtig H Br zu, bis der 
Nd. sich nicht mehr yermehrt u. die Fl. Gelbfiirbung annimmt. Das Prod. wird griind- 
lich gewaschen u. im Vakuum iiber H 2SO., getrocknet. Manchmal bildet sich ein Nd. 
erst nach Zusatz neuer Mengen der Reagenzien. Die so erhaltenen Prodd. enthalten 
keine N-Oxyde (Genalkaloide), wie mittels der von P0L0N0VSKI (C. 1 9 2 8 .1. 2406 u. 
fruher) angegebenen Rkk. (S 02, Acetanhydrid) festgestellt wurde. — N ur einige der 
Prodd. konnen umkrystallisiert w'erden. Meist werden sie durch ófteres Schiitteln 
mit saurefreiem Chlf. von anhaftendem Br befreit u. im Vakuum iiber H 2S 04 getrocknet. 
Das Gesamt-Br wird nach dem passend modifizierten Verf. von B a u b ig n y  u . Cha- 
VANNE bestimmt. Zur Best. des salzartig gebundenen HBr wird in h. W. gel., nach 
Erkalten Br durch Schiitteln m it Chlf. entfem t u. HBr nach M ohr titriert. Bei in W. 
unl. Prodd. wird nach LEGER m it 0,1-n. NaOH u. Phenolphthalein titriert. Das addierte 
Br kann nach C o r r ie z  durch Verreiben mit wss. KJ-Lsg., Losen des gebildeten Per- 
jodids in 0,1-n. Thiosulfat u. Zurucktitriercn des letzteren m it 0,1-n. J  bestimmt werden. 
Einige Prodd. geben schon einen Teil des Br an W. ab. Zur Best. desselben laBt man 
mit k. W. bis zur Lsg. stehen, nimmt das Br in Chlf. auf, achuttelt mit 10%ig. KJ-Lsg. 
u. titriert mit 0,1-n. Thiosulfat.

Aus Cocain: Verb. C ^H ^O iN B r^H B r. I g  Cocainhydrochlorid, 50 ccm 2,l% ig. 
H 20 2 u . 10 ccm 10%ig. H Br 4 Tage stehen lassen. Orangegelb, krystallin., F. 130°, 
swl. in k. W., 1. in li. W. unter Br-Abspaltung. — Aus Atropin: Verb. Cl:H230 3N B r3, HBr. 
4 g Atropinsulfat in 200 ccm W. m it 12 ccm n. NaOH zerlegen, dazu 25 ccm Perhydrol 
u. sehr langsam 16 ccm konz. HBr, 3 Tage stehen lassen. Derbe, tiefrote Nadeln, 
F . 129,5°, sehr langsam 1. in k., schnell in h. W. oder A. unter Br-Abspaltung, swl. in 
Chlf., unl. in A., Essigester, 1. in Aceton. — Aus Chinin: Verb. C2„Ii2i0 2N 2Br2, 2 HBr,Br„. 
In  Gemiseh yon 5 g Cliininhydrobromid u. 20 ccm 48%ig. H Br 4 ccm Perhydrol ein- 
tropfen. Orangegelbes Pulyer, auf dem bloc gegen 200° yerkohlend, 11. in Eg. — Aus 
Spartein: Verb. ClsH icN 2Br3, 2 HBr ('!). Sparteinsulfat m it NaOH zerlegen, Ol in 
yerd. HBr losen, nach Zusatz yon yerd. H 20 2 8 Tage stehen lassen. Gelb, amorph,
F. 92° (korr.), unl. in W., swl. in A., 11. in Aceton unter Br-Abspaltung. — Aus Strychnin: 
Verb. G21H2l0 2N 2Br, Br2. 5 g Strychnin, 400 ccm W., 12,5 ccm konz. HBr, 30 ccm 
Perhydrol 2 Tage stehen lassen. Griinlichgelb, amorph, auf dem bloc gegen 200° yer
kohlend, unl. in W., wl. in k., 1. in h. A., swl. in Chlf., unl. in A., sil. in w. Eg. Die h. 
alkoh. Lsg. liefert beim Abkiihlen oder auf Zusatz yon W . ein weiBes Pulyer, welches 
m it H 2S 04 u . Bichromat schnell yerschwindende bliiuliche Streifen gibt. Das urspriing- 
liche Prod. gibt, frisch dargestellt, m it H 2S 04 u. Bichromat ycrgangliche yiolette 
Streifen, dann bestandige tiefgriine Fiirbung. Einige Priiparate gaben keine grtine, 
sondern schwach rote Fiirbung. Mit NH4-Sulfovanadat (Rk. von M a n d e lin )  Braun- 
farbung. Dic Rk. yon D enigŻ S tr i t t  erst auf Zusatz von Bromwasser ein. — Aus 
Morphin: 1. Vcrb. G\:HJR0 3N B r, H Br  +  3 H20. Aus 5 g Morphinhydrochlorid, 150 ccm 
yerd. H 20 2 u. 2 ccm HBr oder 2 g Morphinhydrochlorid, 5 ccm H 20 2 u. 10 ccm HBr. 
Seidige Nadeln aus W., gegen 221° yerkohlend, swl. in k., 11. in h. W. Die 0,5%ig. 
wss. Lsg. zeigt eine Drehung yon — 1° 15'. E nthalt kein Osydimorphin. 2. Verb. 
Gl7Hu 0 3N Brit H Br. Aus 2 g  Morphinhydrochlorid, 10 ccm H Br u. 100 ccm verd.
H,0.». Gelbes Prod., ab 200° yerkohlend, unl. in CH3OH, A., Aceton. Gibt mit dem 
Reagens von MarQUIS Orangefarbung, wie Osydimorphin. — Aus Heroin: Verb. 
Cn H 220 BNBr, HBr. 2 g Heroin, 10 g H Br u. 6 g yerd. H 20 2, spater 100 ccm W. zu- 
geben. Nadeln. Mit dem Reagens von Mar q u iŚ lachsfarhig, grun, yiolett. —  Verss. 
mit Monobrommcrphin, Monobromheroin u. Morphin an weifien Mausen ergaben 
folgendes: Setzt man dic Toxizitat des Morphinhydrochlorids =  1, so ist die des Mono- 
brommorpliinhydrobromids =  2 u. die des Monobromheroinhydrobromids =  8. (Buli. 
Soc. chim. Franco [4] 45. 435—56. Mai.). L in d e n b a u m .

Albert Morel, Albert Leulier und Paul Denoyel, Uber die Bromierung des Novo- 
cains mittels des Bromwasserstoff-Wasserstoffsuperozydgemisches. Das im vorst. Ref. 
beschriebene Verf. wurde auf Novocain angewendet. 5 g mit 5 ccm HBr u. 50 ccm yerd. 
H20 2 iiber Nacht stehen gelassen, Krystalle gewaschen u. an der L uft getrocknet.
F. 217°. Es liegt das Hyarobromid eines Dibromderiv., C13H jfi0 2N;Br2, HBr, yor, u. 
zwar wahrscheinlieh des [3,5-Dibrom-4-aminobenzoyi]-didthylaminoathanols (ygl. dazu
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Le u l ie e  u . DlNET, C. 1928. II. 1325). Gibt nach Diazotierung mit /?-Naphthol orange- 
rote Farbung. Rk. yon SANCHEZ: In  H2SOj-Lsg. diazotiert u. erhitzt, tiefe Gelb- 
farbung, welche durch MlLLONsehes Reagens nicht yerśindert wird (Unterschied von 
Noyocain). — Zur Darst. anderer Salze wird das Hydrobromid in W. gel. u. die be- 
rcchnete Menge NaOH zugesetzt. Dic Base fallfc ais sehr bestandige Emulsion aus. 
Man gibt die berechnete Menge der betreffendcn Saure zu u. engt stark ein. Dargestellt 
wurden das Hydrochlorid, Suljat, Nilrat u. Acetal. Erstcres ist am leichtesten in W. 1., 
niimlicli zu 0,725% bei 17°, weniger leicht in physiolog. Serum, namlich zu 0,20% 
bei Raumtemp., zu 0,40% bei 37°. Es bilden sich leicht ubersiitt. Lsgg. — Nach dcm 
Verf. von REGNIER (C. 1924. I. 1410) wurde die aniisthesiercnde Wrkg. des Brom- 
novocainliydrobromids bzw. -hydrochlorids auf die Hornhaut von Kaninchen ver- 
glichen mit der Wrkg. des Novocains u. Cocainhydrochlorids. Es liat sich ergeben, 
daB die Salze des Bromnovocains 10— 13-mal wirksamer ais Novocain u. etwa ebenso 
wirksam ais Cocainhydrochlorid sind. Andererseits wirkt Bromnoyocainhydrochlorid 
auf weiBe Miiuse 10-mal toxischer ais Novocain u. 3-maI toxischer ais Cocainhydro- 
ehlorid. Das Anastliesierungsvermógen steigt demnacli parallcl mit der Toxizitiit. 
(Buli. Soc. cliim. France [4] 45. 457—63. Mai.) L in d e n b a u m .

E. Ochiai, Ergdnzungen zur Konstitulion des Sinomenins. In  einer friiheren Mitt. 
(C. 1927. I. 2321) hat Vf. gezeigt, daB das durch C!LEMMENSEN-Red. des Sinomenins 
resultierende Desoxyletraliydrosinomenin der opt. Antipode des Dihydrolhebakodins (I) 
ist. — Die Red. des Dihydroozykodeinons zu Dihydrooxytliebakodin haben schon KONDO 
u. O ch ia i (C. 1929. II. 430) mitgeteilt. — Dihydrokodeinon wird nach C lem m ensen 
ebenfalls zu I  reduziert. Desgleichen diirfte die von M an n ich  u. L ow enheim  (C. 1921.
III . 110) unter der Bezeichnung „Dehydroxytetrahydrokodein“ beschriebene Base 
nichts anderes ais I  sein. — I  u. sein oben genannter Antipode sind unl. sogar in li. KOH. 
Gibt man zur Lsg. in verd. HCl vorsichtig verd. KOH, so tr i t t  ein Nd. auf, der sich 
in uberschiissiger Lauge nicht lost. Bei raschem Zusatz der KOH lóst sich jedocli der 
Nd., u. nach einiger Zeit, sofort beim Erwarmen, scheiden sich Krystalle aus, welche 
von A. aufgenommen werden, fast indifferent gegen FeCl3 sind, aber positive Diazork. 
geben. Diese Eig. beider Basen paBt gut zu dem von F r e u n d  (C. 1921. I. 247) be- 
schriebenen f}-Tetrahydrodesoxykodein. Dieses hat Vf. nach der FREUNDschen Vor- 
schrift dargestellt. E r erhielt Blatter aus Aceton, F. 150—151°; Hydrojodid, Nadeln,
F. 250—251°; Jodmethylat, Zers. bei 267°. DieMisch-FF. mit I u .  seinen D eriw . ergaben 
yollige Identitat. Es bleibt noch festzustellen, ob I  ein Phenol ist oder nicht. Dihydro- 
thebainol, welches in Stellung 4 sicher ein phenol. OH enthalt, ist sil. in KOH, gibt m it 
FeClj Bofort Grunfarbung u. positive Diazork. — Dihydrokodeinon wird, wie Dihydro- 
thebainon (1. c.), durch Na-Amalgam zu Dihydrothebainol reduziert. — Eine Tabelle 
im Original veranschaulicht den Zusammenhang zwischen Kodein, Thebain u. Sino- 
menin. (Journ. pharmac. Soc. Japan 49. 91—93. Juni.) L indenbaum .

E. Biochemie.
E (. Enzym chem ie.

E. Bertarelli, Neuere Arbeiten und Erorterungen uber die Wirkung der Milch- 
sdurefermente. Literaturbesprcchung. (Zymologica Chim. Colloidi 3. 6—8.1928.) G ri. 
f -PA. Heiduschka und W. Karsch, Beilrage zur Kenntnis der Amylophosphatasen. 
Amylophosphatasen sind Enzyme, die in wenigstens zwei Arten im Malz vorkommcn. 
Eine, die unl. organ. Pliospliatkomplexe in Lsg. bringt, eine andere, die hieraus an 
organ. Phosphate bildet. Vff. untersuchten Malze vom Pilsener, Wiener u. Munchener 
Typ auf die Wrkgg. der Amylophosphatasen unter Berucksichtigung der Herst.- 
Arten dieser Malze. Die Amylophosphatasen der Malze wurden móglichst rein dar
gestellt u. festzustellen versucht, welches die phosphorhaltigen Stoffe sind, die von 
den Amylophosphatasen angegriffen werden. Am meisten sind sie wirksam in den 
nach dem B o n n e r - K o n g r e B  - Maischverf. bereiteten Maischen vom Pilsener 
Typ. Mit steigenden Abdarrtempp. der Malze sinken die Fermentwrkgg.; sie sind 
am geringsten in den Maischen der Munchener Malze. Eine Ausnahme bilden die 
Werte fur die gesamtlosliche H 3P 0 4 beim Munchener Typ, mit 12—14% gebildeter 1. 
H3P 0 4, wahrscheinlich infolge der durch die hohen Darrwarmen iiber 100° eingetretene 
Zerstórung organ. Phosphatkomplexe u. t)berfiihrung in wasserlósliche Form. In  
Maischen von Weizenmalz ist die Tiitigkeit der Phosphatasen groBer ais in solchen 
von Gerstenmalz. Deutsclier Weizen enthiclt 0,79%, austral. nur 0,57% Gesamt-
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Phosphorsaure. Die zu anorgan. Phosphaten abgebauten organ, wirken beim Brau- 
prozeB ais Puffersubstanzen, welche die wahrend seines Verlaufs notige [H ] erhalten 
u. gutes Niihrsubstrat fiir die Hefe darstellen. Amylophosphatasen lassen sieli an 
Tonerde adsorbieren (Kaolin erwies sich ais ungeeignet) u. durch Elution wieder in 
Ereiheit setzen. Weitere Reinigung geschieht zweckmiiBig durch Dialyse. Sie ent- 
halten aber zuletzt noch geringe Mengen an EiweiBstoffen u. Kohlehydraten. Es 
wurden gemaB der bekannten Definition aller Fermente, fiir den Wirkungsgrad der 
Amylophosphatasen Einheiten festgelcgt: 1. Eine Phospliataseneinheit 1 P lE  (be- 
zogen auf das organ. Pliosphorsaure losende Ferment) =  losliche Phosphorsaure in 
% , gebildet von der Phosphatasenmenge in 1 g Gerstenmehl unter optimalen Be- 
dingungen in 2% -Stdn. =  0,7996% P20 6, berechnet auf Gcsamt-Phospliorsaure in 
der Malztrockensubstanz. 2. Eine Pbosphataseneinheit 1 P aE  (bezogen auf das 
anorgan. Phosphorsaure bildende Ferment) — Versuchsdauer u. Gerstenmalzmelil- 
menge wie bei 1 — =  anorgan. Phosphorsaure in %  =  2,0960% P 20 5, berechnet auf 
Gesamt-Phosphorsaure in der Malztrockensubstanz. Der Phosphatasenwert (P.W.) =  
Anzahl der Phosphataseneinheiten in 1 g eines Phosphatasepraparats. Die Angaben 
anderer Forscher, Starkę zur Aufnahme von P  in organ. Bindung zu bringen, wurden 
bestśitigt. Durch Tonerde adsorbiertes Amylophosphatasenpraparat zu pliosphory- 
lierter Starkę gesetzt, ergab weitgehenden Abbau dieser Starkę zu anorgan. H 3P 0 4 
bis zu 89,46% in 48 Stdn. Es bauen also die im Gerstenmalz cnthaltenen Amylo
phosphatasen die esterartigen Phosphorsaureverbb. der Starkę ab. (Ztschr. ges. 
Brauwesen 51. 145—50. 154—58. 6/10. 1928. Dresden, Wissenschaftl. Untersuehungs- 
stolle der Siichs. Brau- u. Malzindustrie.) FRIESE.

E a. Pflanzenchemie.
George J. Ritter, Die Zerteilung der Hokfibrillen durch chemische Ageniien. (Vgl. 

C. 1929. I. 761. 1358.) Bei der Einw. von 68—77%ig. H 3P 0 4 bei 60—65“ 15—20 Min. 
lang auf Fichten- u. Ulmenholzzellstoff zerfallt die Faserfibrille in spindelformigo 
Gebilde, die die kleinsten sichtbaren Bausteine der Fibrille zu sein scheinen. Die Be- 
dingungen, unter welchen die beiden Arten von Fibrillen aufgespalten werden, waren 
nicht gleich; sio scheinen von der Art der Vorbereitung des zu untersuchenden Materials 
abhiingig zu sein. Vf. nennt diese kleinsten Teile fusiform bodies. Die fortsclireitendo 
Auflosung der Fibrillen wird an vier Mikrophotograpliien gezeigt. (Ind. engin. Chem. 
21. 289—90. Mars Madison, Wis.) B r a u n s .

E. Chemin, !/ Veranderungen des Jods bei einer Floridee: Trailliella intricata Bałt. 
Vf. diskutiert die rliegenden Verss. u. beschreibt seine Befunde iiber das Jod bei 
einigen Exemplaren der Floridee Trailliella in tricata (z. T. aus Roscoff, z. T. von der 
Insel Cezambre). (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1624—25. 17/6.) G tjria n .

Gabriel Bertrand und C. Voronca-Spirt, Titan in  den Phanerogamen. In  55 unter- 
suchten Mono- u. Dicotylen fanden sich bis 6 mg Titan auf 1 kg frische Substanz. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1199—1202. 6/5.) Tr ś n e l .

J. Shinoda und M. Kawagoye, Vber die Bestandteile des Arctium Lajypa L. I. 
Die Samen dieser Pflanze liefern, mit A. extrahiert, 16—20% Ol, welches bei langerem 
Stelien Palmitinsdure ausscheidet. E xtrahiert man erst nach 8—9 Monaten, so finden 
sich im A. auch Krystallkorner des unten beschriebenen Arctigenins. Die mit A. extra- 
hierten Samen w'erden m it A. extrahiert. Der Riickstand des Extraktes (18—20%) 
ist ein klebriges Prod., welches beim Ausziehen mit h. W. ein Harz liinterlaBt. Die 
wss. Lsg., m it Pb-Acetat gereinigt, mit H2S entbleit u. eingeengt, liefert farblose Nadeln 
von F. 112°, welche Arcliin genannt werden. Zus. C28H380 12 +  H 20 , m it 3 OCH3, 
[oc] d 18 =  — 38,8°, krystallisiert aus W. oder A., 1. in w. Chlf., Essigester, unl. in A., 
Bzl., CS2, reduziert FEHLiNGsche u. ammoniakal. Ag-Lsg. —  Arctiin wird in A. durch 
29%ig. H 2S 0 4 (W.-Bad) zu Glylcose u. dem Aglykon Arcligenin, C22H 260 6, hydrolysiert, 
P latten oder Kórner aus CH3OH +  A., F. 102°, 11. auBer in A., PAe,, m it 3 OCH3, 
langsam 1. in Laugen, unl. in Soda. Mit FeCl3 in A. blaugriin. Reduziert ammoniakal. 
Ag-Lsg. Wird durch Na-Amalgam oder katalyt. Red. nicht verandert. Jodoformrk. 
negativ. Bildet keine CO-Derivv. W ird durch Cr03-Eg. oxydiert, jedoch Keton oder 
Saure nicht isolierbar. Oxydation mit KMnO., in Aceton ergibt Ameisen- ( ?) u. Vera- 
trumsaure. Bei der Alkalischmelze entstehen Ameisen- u. Protocatechusiiure. — Tri- 
bromarctigenin, C22H23O0Br3. Mit Br in Eg. Nadeln aus Eg., F. 194—195°. Liefert, 
m it KMnO, oxydiert, 6-Bromveratrumsaure (F. 182—184°), u. wird durch Cu-Zn wieder 
zu Arctigenin reduziert. — Arctigeninmethyluther, C23H28Oa. Mit (CH3)2S 04 oder
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CH,N2. Nadeln aus CH3OH, F. 125—127°, unl. in Soda, langsam 1. in Laugcn. Keine 
FeGl3-Rk. Reduziert nicht ammoniakal. Ag-Lsg. KMnÓ4-Oxydation liefert nur Vera- 
trumsiiure. — Teiranilroderir., C23H 210 14N4. Durch Eintragcn fur sich oder der Eg.-

i Lsg. in H N 03 (D. 1,5), nach 20 Min. in W. gieBen.
—C-C6H3(OCH3)./1’4 Gelbliehe Nadeln aus verd. Eg., F . 204—206°. —

Acelylarcligenin. Wie iiblich. Lsg. in Essigester
schied im Verlaufe eines Jahres Nadeln ab, F. 52 
bis 60°, nicht umkrystallisierbar. — Arcligeninsaure. 
Durch Losen des Arctigenins in alkoh. KOH (Off- 
nung des Lactonringes) u. Ansiiuern. Schuppen,
F. 117—118°, 1. in Soda. Geht durch Umkrystalli- 
sieren wieder in Arctigenin iiber. — Die Formel des 

letzteren kann wie nebenst. aufgel. werden. Die Hydrolyse des Arctiins verlauft nach 
der seltenen Gleichung: C,8H3s0 12 +  H.,0 =  C22H„60 6 -f- C0H 12O0 -f- H 20 . (.Journ. 
pharmac. Soc. Japan 49. 94—97. Juni.) LlNDENBAUM.

J. Sbinoda und S. Uyeda, Ober einen Bestandteil der Baumrinde der Pfirsiche. 
Nachdem A s a h i n a , S h i n o d a  u. Mitarbeiter (C. 1929. I. 1942. 2429 u. friiher) gezeigt 
haben, daB Flavanone in der Pflanzenwelt sehr verbreitet sind, haben Vff. alkoh. Aus- 
ziige vieler Arten von Baumrinden der bekannten Red. mit Mg u. HC1 (vgl. SHINODA, 
C. 1928. II. 50) unterworfen. Da die Rk. bei der Baumrinde. der Pfirsiche positiv war, 
wurde diese mit k. CH3OH ausgezogen. Aus diesem E xtrak t konnten Vff. eine 
Substanz isolieren, welche Nadeln von F. 248° bildete u. m it Naringenin, C15H 120 6, 
ident. war (vgl. 0 . 1 9 2 9 .1. 244). Mit Mg u. HC1 purpurrot. Durchgreifende Acetylierung 
ergab Nadeln von F. 194—195°. Oxim, F. 233°. — AuBerdem wurde durch Ausziehen 
m it h. CH3OH ein paraffiniihnliches Prod. erhalten, anscheinend Triakontan oder 
Pentatriakontan. (Journ. pharmac. Soe. Japan 49- 97—98. Juni.) LlNDENBAUM .

C. Wehmer, Notiz iiber Cumarinpflanzen. Es wird darauf hingewiesen, daB aus 
der Familie der Compositen bislang 12 Arten ais eumarinhaltig bekannt sind; von 
anderer Seite wurden nur 8 Arten angegeben. Nachgepriift sind die alten Angaben 
bislang nicht; die Pflanzen werden aufgezahlt. (Ber. Dtsch. botan. Ges. 47. 119 
bis 120.) Weh m er .

E 3. Pflanzenphyslologle. Bakteriologie.
Wilhelm Schmidt, Bemerkungen zur Frage der Kohlensuureversorgung der Pflanzen. 

Kritik der Arbeit von P. H assę  u. K irchm eyer  (C. 1928. I. 2182). (Fortsclir. d. 
Landwirtseh. 4. 3G0—63. 1/6.) Tr e n e l .

J. Houget, Andre Mayer und L. Plantefol, Notiz iiber den Gaswechsel der Moose 
in Luft und im  IFasssł" und die Veranderungen dieses Gaswechsels. Der Gaswechsel von 
n. Moosen ist in W. u. L uft von derselben GrdBenordnung. Bei einer Temp.-Erhohung 
von 10° nimmt er um 50% zu. Erhitzen auf 50° vermindert den Gasaustauscli stark. 
Vf. hat ferner den EinfluB einer Reihe von Giften u. Anastheticis auf den Gaswechsel 
untersucht. (Ann. Physiol. et Physicochimie biologiąue 1927. 11 Seiten Sep.) T re .

C. G. Deuber und P. R. Bowen, Chemische Behandlung zur Abkurzung der Buhe- 
periode von Zuckerahombaumen. Durcli Behandlung von kleinen Acer saccharum- 
Baumcn m it Allnjlenchlorhydrindampfen nach D e n n y  u . STAMTON (Amer. Journ. 
Bot. 15 [1928]. 327) konnten Vff. die Ruheperiode bedeutend abkiirzen u. den EinfluB 
von Pilzen auf die Blatter auch im W inter untersuchen. (Science 70. 102. 26/7. Yale, 
Univ.) B e h r l e .

Oswald Schreiner, Die Halle seliener Elemente in  Boden, Nahrungsmitleln und 
Drogen. Vf. bespricht die Einw. von P, Mn, Cu, B, Zn auf das Wachstum der Kultur-
pflanzen. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 12. 16—30. 15/2.) Tr e n e l .

W. W. Butkewitsch, Zur Frage iiber den Mechanismus der Nuhrsloffaufnahme 
durch die Pflanze. Verss. mit Kollodiummembran u. mit Hafer u. Buchweizen. Dio 
Diffusionsgeschwindigkeit ist der Ionenbeweglichkeit direkt u. der Valenz umgekehrt 
proportional. Mit steigender [H '] nimmt die Diffusion der Anionen, mit abnehmender 
[H‘] die der Kationen zu. Wurde die Konz. des Elektrolyten erhóht, so vergroBerte 
sich die Diffusionsgeschwindigkeit starker ais die Konz.-Zunahme. Physiolog. Verss. 
mit fliefiender Nahrlsg. ergaben folgendes: Ansauerung verscharft den N-Hunger bei 
NH4 ais N- Quclle. Fehlt P  in der Nahrlsg., so ist die Pflanze bei alkal. Rk. geschadigt. 
Herrscht K-Mangel, so ist der Ernteertrag von Hafer bei alkal. Rk. hóher ais bei saurer 
Rk. (Landwirtschl. Jahrbch. 69. 521—40. Moskau, Landw. Akademie.) T r e n e l .

CnH 13
-OH
-OCIi3
-CO
- ó
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E. Budberg, Versuclie iiber den Einflufi der Ernahrung auf die Empfindlichkeil
des Flachses fiir den JRostpilz (Melampsora lini). Durch Volldungung wird der Rostbefall 
herabgesetzt. (Erniihrung d. Pflanze 25. 220—24. 15/5. Malnowa-Karsawa [Lett- 
land].) Tr ś NEI,.

Elmar Lepik, Untersuchungen iiber den Biochemismus der Kartoffelfdulen. I. 
Der Einfluji der Phytophthorafdule auf die chemische Zusammensetzung der Kartoffel- 
knolle. Es wurdo die chem. Zus. der verscliiedenen Schichten der Kartoffelknolle, 
sowie dio Ausbrcitung der durch den Pilz Phytoplithora infestans hervorgerufenen 
Erkrankung untersuchfc u. beschrieben. Phytophthorafaule hat eino Zunahme der 
Pentosane, Methylpentosane u. Iłohfaser, u. eine Abnahmo der Trockensubstanz der 
Knolle zur Eolge. Die erkrankten Knollenteile besitzen alkal. Rk. In  spateren Stadien 
der Kranklieit zeigten die Starkekorner allmahliclie Auflosung. Der Pilz greift normaler- 
weise zuerst nur die auBercn Knollenschichten an, dio innersten Teile werden erst spater 
befallen. Dio Ausbreitung der Phytoplithora infestans ist von der Sauerstoffzufulir 
abhangig; bei LuftabschluB kommt sie zum Stillstand. Die trockene Aufbewahrung 
der erkrankten Kartoffelknollen bildet kein Hindemis fiir die weitere Ausbreitung der 
Phytophthora im Innern der betreffenden Knollen. (Phytopatholog. Ztsclir. 1. 49—109. 
Ziirich, Eidg. Techn. Hoclischule.) WlNKELMANN.

F. Merkenscłllager, Das Schwarzwerden der Kartoffelknollen, eine Kalimangel-
erscheinung ? Durch Kalidiingung wurde die Schwarzfarbung der Kartoffel der Sorte 
Eigenheimer bei mechan. unversehrten Knollen verhindert. (Ernahrung d. Pflanze 25. 
275—76. 15/6. Dalilem, Biolog. Reichsanst.) Tr e n e l .

Kóstlin, Erkranhingsersclieinungen an Haferpflanzen infolge von Kalimangel. 
Die Verss. ergeben die groBe Bedeutung des Kalis fiir die gesunde Entw. von Hafer. 
(Ernahrung d. Pflanze 25. 224—28. 15/5. Korbisdorf.) T r e n e l .

A. H. Jacob, Die chemische Untersuchung des Blalles ais diagnoslisches M ittel zur 
Bestimmung des Nahrstoffbedarfes des Weinslockes. Vf. referiert iiber die Arbeiten von 
Lagatu (Compt. rend. de sćances de l’Acad. d’Agricult. de France 13/6. 1928). Der 
Traubenertrag ist dem Nahrstoffgeh. des Blattcs proportional. (Ztschr. angew. Chem. 
42. 257—62. 9/3.) Tr e n e l .

Harry von Loesecke, Quantitalive Verdnderungen in  den Chloroplastpigmenlen 
in  Bananenschalen wdhrend der Eeife. Der Geh. von Bananenschalen an Chlorophyll 
(a +  b) wurde zu 102,9—51,7 mg pro kg in der frisclien Schale der unreifen Fruclit 
erm ittelt u. nimm t m it der Reife der Fruclit, wahrend der bekanntlich dereń Farbę 
yon griin in gelb iibergeht, ais geradlinige Funlction der Zeit ab. Die gelben Pigmente, 
Kanthophyll +  Carotin, bleiben wahrend der Fruchtreife annahernd konstant. Der 
Xanthophyllgeli. ist stets gróBer ais der von Carotin, der erstere belauft sich auf 
ca. 5— 7 mg, der letztere auf 1,5—3,5 mg, beides pro kg frischer Schale. (Journ. 
Amer. chem. Soe. 51. 2439—43. Aug. Boston [Mass.], United F ru it Co.) Be h r l e .

George Janssen und R. P. Bartholomew, Die Ablagerung von Kalium in der 
Tomate und ihre Beziehung zur Kolilehydrat- und Stickstoffverteilung. Topfverss. an 
Tomaten in Sand mit Nahrlsg. nach KxOP. Das eingelagerte Kali wurde mikrochem. 
ais Chloroplatinat nachgewiesen; Kohlehydrate, N u. K  wurden in verschiedenen 
Entw.-Stadien analyt. bestimmt. Es scheint bzgl. der Stiirkebldg. eine optimale 
K-Konz. zu bestehen, die jedoch nicht festgelegt wurde. Das Kalium scheint in den 
waehsenden Teilen der Tomate abgelagert zu werden; es war stets in wasserlóslicher 
Form vorhanden. Tote B latter waren fast frei von K. Die mit niedrigen K-Gaben 
ernahrten Pflanzen hatten ein hoheres Trockengewicht u. hóheren N-Geh., ais die mit 
holien Gaben gediingten. Nach der Bliite nahm das Trockengewicht der letzteren 
schnell zu. (Journ. agricult. Res. 38. 447—65. 15/4. Arkansas, Agric. Exp. Stat.) T re .

Alfred Heilbronn, Ober Blausdureentwicklung durch Farne. Vf. berichtet, daB 
Polypodium aureum HCN entwickelte, nachdem die Pflanze 5 Min. einer Temp. von 
— 17° ausgesetzt gewesen war. Vf. erklśirt die Erscheinung folgendermaBen: die Blatter 
enthalten ein Nitrilglykosid u. daneben, protoplasmat. isoliert, ein Emulsinferment. 
Durch die Einw. der Kiilte wird die Trennung mechan. aufgehoben u. das Ferment 
kann auf das Glykosid einwirken. (Ber. Dtscli. botan. Ges. 47. 230—33. 30/5.) T re .

J. Houget, Andrś Mayer und L. Plantefol, Ober eine besondere Form biologisclier 
Oxydalion. I. Moose. Zersetzung von Oxalsaure. Hypnum triąuetrum  zers. Oxalsaure- 
lsgg.; bei neutraler Rk. findet keine Zers. s ta tt. Die Temp. ist ohne EinfluB. Diese 
Fahigkeit des Mooses liiBt sich nur sehr schwer beseitigen; selbst nach dem Erhitzen 
in W. von 96° bleibt es akt. Die gewóhnlichen Fallungsmittel fiir Protoplasma u.
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sehwache Oxydantien sind wirkungslos. Bei Ggw. von Urethan, Plienylurethan, Blau- 
saure bleibt die Bk. im Gange, gewisse Bcduktionsmittel, wie Jodide, Ferro-u. Ferri- 
cyanide, Phenylhydrazin, heben sie auf, ebenso H 20 2. Die Bk. wird auf ak tm ertem  
freien 0 2 zuriickgefuhrt. (Ann. Pliysiol. et Pliysicockimie biologiąue 1927. 49 Seiten. 
College de France. Sep.) Tr &NEL.

J. Houget, Andre Mayer und L. Plantefol, Uber eine besondere Form biolog ischcr 
Oxydation. II. Versuche mit rerschiedenen Bryopliyten mul mit iliren Humifizierungs- 
produkten. Die Erscbeinung zeigen aucli andere Moose; Wassermonse u. Halbwasser- 
lebermoosarten haben sie niclit. Der Humus aus den yerschiedenen Arten yorhii.lt sich 
wie diese selbst. (Ann. Physiol. et Physicochimie biologiąue 1928. 6 Seiten Sep.) T re .

Anneliese Niethammer, Die Orundlagen fiir  chemisclie Reizwirkungen an hbheren 
Pflanzen. Eine krilische Studie, dargestellt am Weizenkom. Die Verss. mit CuS04, 
MgS04, Uspulun, K 2S04, ICSCN, ZnS04, NiSO., zeigen, da fi diese Stoffo nicht in das 
Innere des Weizenkorns eindringen. Vf. schlagt desbalb yor, zwischen echten u. schein- 
baren Reizstoffen zu unterscheiden. (Ztschr. Pflanzenerniilir. Dungung. Abt. A. 14.

A. R. C. Haas, Ober die kiinstliche Erzeugung von gefleckten Bldltern der Citrone 
durcli Lithium . In  GefaB- u. Feldyerss. ruft Lithium bei der Citrone gefleckte Blatter 
horror. (Botanical Gazette 87. C30—41. Juni. Univ. of California.) Tr e n e l .

T. H. Goodspeed, Cytologische' und andere Merbnale verschiedener Indimduen, 
die aus den bestrahlten Oeschlechtszellen von Tabak herrorgehen. Durch Bestrahlung 
der reifen Pollen mit Bontgenstrahlen konnen Variationen hervorgerufen werden. 
(Botanical Gazette 87. 563—82. Juni. Univ. of California.) Tr e n e l .

L. Petri, Pathologische Wirkungen der TJranstrahlen auf Olea europaea. Vf. hat 
jungę Oliyenpflanzen den Stralilen des griinen Vranoxyds, U30 8, ausgesetzt, um ihren 
EinfluB auf Wachstum der Blatter u. des Stammes festzustellen. Eine Scliadigung 
der Entw. machte sich bemerkbar, ais die dunne Uranoxydschiclit auf 4—10 cm an die 
Pflanzchen herangebracht wurde, wobei ein Sattigungsstrom yon 1,346-10-11 Amp. 
festgestellt werden konnte; die dem Praparat am niiohsten befindlichen Blatter blieben 
kleiner u. ihre Mittelnervspitze trocknete aus. Einer der heryorragendsten Unterschiedo 
zwischen Pflanzen, die Uranstrahlen ausgesetzt werden, u. Kontrollpflanzcn ist der 
geringere Wasseryerbrauch der ersteren, der etwa die Halfte des Verbrauchs der letzteren 
betrug. (Phytopatholog. Ztschr. 1. 45—48. Bom.) WlNKELMANN.

Robert Emerson, ChlorOphyllgehalt und Geschwindigkeit der Photosynihese. Der 
Ghlorophyllgeh. von Chlorella yulgaris laBt sich in einem ziendich weiten Bertich oline 
wesentliche Storung der Wachstumsgeschwindigkcit oder Atmung regulieren, indem 
reine Zellkulturen in einem Medium, das dio geeigneten Salze enthalt, m it ca. 1,5% 
Glucose u. m it einer unter der n. ublichen liegenden Fe-Konz. gezuclitct werden. Wird 
die bei hoher Lichtintensitat nach der Methode yon WARBURG bestimmte Geschwindig
keit der Photosynthese gegen den Chlorophyllgeh. der Zellen aufgetragen, so entsteht 
eine glatte Kurve, die Gfesehwindigkeit ist offenbar eine Funktion des Chlorophyllgeh. 
Bei niedrigem u. hohem Chlorophyllgeh. ist dio Photosynthese bei kleiner Chloro- 
phyllkonz. etwas starkor ais bei hoher. Da dio charakterist. Eigg. der Photos37ntheso 
(Empfindlichkeit gegen Temp.-Anderung u. gegen HCN) durch Anderung der L icht
intensitat u. des Chlorophyllgeh. nicht in gleicher Weise yerandert werden, schl:oBt 
Vf., daB das Chlorophyll bei dem Vorgang noch eino andere Rollc, auBer seiner Bolle 
bei der photochem. Rk. spielt. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 15.

W. U. Behrens, Zur „Widerlegung" des Wirkungsgesetzes durch Jl. Meyer. Polemik 
gegen R. Mey er  (vgl. C. 1929. I. 1117). (Biochem. Ztschr. 204. 78—80. 1/1. Konigs- 
berg. Univ.) Tr e n e l .

A. Smorodinzew, Zur Bestimmung der Virulenz von Bakterien nach der Ein- 
wirkung einiger Dcsinfektionsagenzien. Fur die Beurteilung der Yirulcnzanderung von 
Bakterien boi der Einw. schadlicher Agenzien ist die genauo quantitative Feststellung 
der Anzahl lebensfaliiger Exemplare in  dem in das Tier eingefiihrten Mikrobenmaterial, 
vor u. nach der Desinfektion, yon entsoheidender Bedeutung. Bei der Einw. yer- 
sehiedener Konzz. von Sublimat u. Jod auf yirulente Kulturon yon B. typhi murium,
B. enteritidis Breslau u. B. DanyB nahm dio Virulenz der Mikroben ab. Dio Behandlung 
mit Carbolsaure, Formalin, sowie auch langer andauerndes Trocknen derselben Bak
terien u. Erwarmen der Lsg. iibte dagegen keinen merklichen EinfluB auf die Virulenz 
aus. (Arch. Sciences biol., Moskau [russ.] 29. 175—94. Leningrad.) G o i n k i s .

162—69.) T r e n e l .

281—84. Marz. Haryard Uniy.) K ruger .

XI. 2. 100
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T. Chrząszcz und D. Tiukow, Ober die Suurebildung der Penicilliumarten (Link). 
Alle Penicilliumarten. erzeugen in zuckerhaltigen Kahrbćden Citronen-, Osalsaure u. 
Sauren, dereń Ca-Salze in W. 1. sind. Oxalsaure entsteht nur in kleinen Mengen. Einige 
Arten kónnen die erzeugte Saure yerestern. (Biochcm. Ztschr. 204. 106—24. 1/1. 
Poznan, Univ.) Tr e n e l .

T. Chrząszcz und D. Tiukow, Die Starkebildung bei den Schimmelpilzen (Peni- 
cillium Link), wie auch ihr Zusammenhang mit der Siiurebildung. Unterss. an 45 Peni
cilliumarten iiber die Pragę, ob die Starkebldg. der Schimmelpilze patholog. ist. Ais 
Nahrlsg. wurde angewendet: 10% Rohrzucker, 0,1% NH4lSr03, 0 ,l% prim . K-Phosphat 
u. 0,05% MgS04, Temp. 32°. Bestimmt wurden nach 3 Wochen Saure- u. Zuckergeh.; 
die Starkebldg. wurde mikrochem. i n . senkrechten Schnitten durch das Mycelium 
nachgewiesen. Die Bldg. der Starkę ist ein ganz n. Vorgang; es gibt Stiirkebildner u. 
Saurebildner. Starkę u. organ. Sauren sind Reservestoffe. Die Starkebildner sind 
die iilteren Entw.-Formen. Die Bldg. von Starkę bei den Arten, die n. Saure anhaufen, 
ist atavist. Die Lokalisation der Starkę scheint von iluBeren Einflussen abhangig zu 
sein, wio Zuckerkonz., Sauerstoffzutritt, Wachstumsgeschwindigkeit. (Biochem. 
Ztschr. 207. 39—52. 27/3. Poznan, Univ.) Tr e n e l .

Arthur Stuli, Chemische Studie iiber T yp  I I I  Pneumokokken. In  Ubereinstim- 
mung m it A v e r y  u . H e id e l b e r g e r  gelang die Darst. der spezif. 1. Substanz aus der 
von Pneumokokken befreiten Niihrbouillon. Ausbeute: 2 g  von 200 1. Die Analyse 
der Pneumokokkenleiber u. ihrer E xtrakte ergab m it Hilfe der Prazipitinrk., daB nur 
in wss. E xtrakten  bzw. im Riickstand nach Extraktion m it A., A., Aceton, Bzl. die 
typenspezif. Substanz vorhanden war. Dio Pneumokokken hatten einen Geh. von 
5,5%  Gesamt-N, 2,92% P, 0,32% S u. 0,17% Cl. (Journ. biol. Chemistry 82. 641— 49. 
Juni. New York City, S tate dep. of licalth.) Sch nitzer .

Malcolm H. Merrill, Ausnutzung von Kohlehydralen durch Slamme von Myco- 
bacterium. Anaerob bebriitete Kulturen von 9 verschiedenen Stammen der Art Myco- 
bakterium zeigten in Ggw. von Kohlehydratcn nur geringcs Wachstum u. leichte 
Sauerung durch CO»-Bldg. Bei L uftzu tritt werden die Kulturen alkal. Die Kohle- 
hydrate werden vóllig ausgenutzt, die Best. der Sauerung bietet bei diesen Keimen 
keine Mogliclikeit, die Ausnutzung von Zuckern zu erkenncn. (Proceed. Soc. exp. 
Biol. Med. 25. 574—75. 1928. St. Louis Univ. Sep.) Sch nitzer .

Aldo Castellani, Eine M annit vergarende Monilia. Aus dem Sputum eines 
Ealles von chroń. Bronchitis wurde eine Monilia geziichtet, die im Gegensatz zu den 
bisher bekannten 30 Moniliaarten Mannit vergiirt. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 
544—45. April. Tulane Univ., Departm. of Tropie Med.) Wa d e iin .

C. Wehmer, Die Galtung Citromyces und die Citronensaurebildung. Diese Pilz- 
gattung wurde seinerzeit vom Vf. nach ihrem Vork. auf Citronen benannt, nicht nach 
der Bldg. von Citronensiiure, wie das irrtiimlich behauptet ist; Citronensaure bilden 
auch andero Pilzarten. Die Gattung ist streng morpholog. charakterisiert, auch dio 
yariable Form des Sporentragers schon friiher besehrieben u. vom Vf. abgebildet. 
(Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II. Abt. 73. 161—62. 1928. Hannover, Teehn. Hoch- 
schule.) Weh m er .

Ę 4. Tlerchemie.
Shigeru Hayashi, Untersucliwigen uber den Ionengehalt von Mutter und Frucht. 

Rattenverss. (Biochcm. Ztschr. 207- 432—36. 13/4.) P aal.
Hans Courth, Untersuchungen iiber den Jodgehalt des Schu-einekorpers in  ver- 

schiedenen Organen und Entwicklungsstadien, sowie die Wege der Jodwanderung von 
der Mutter zum Foetus und neugeborenen Ferkel. (Zugleich ein Beitrag iiber den Jod
gehalt vielfach gefiitterter Futtermittel.) Der Jodgeh. der Schilddriise des Schweines 
schwankt zwisehen 4000—7000 y. Eine Beziehung im Jodgeh. zwisehen Schild- u. 
innersekretor. Driisen besteht nur bei reifen mannlichen Gesehlechtsdrusen; in den 
Ovarien konnte kein J  nachgewiesen werden. Die im Foetus gegen Ende der Trachtig- 
keit in der Schilddriise gefundenen sehr kleinen Jodmengen weisen nicht auf embryonale 
Tatigkeit der Driise hin. Das M uttertier gibt insbesondere m it der Colostralmilch 
den groBten Teil seiner Jodreserve ab. Auch wenn mikrochem. keine Zufuhr im tag- 
lichen F utter nachgewiesen werden kann, genugt selbst dio verringerte Jodreserve 
zur Aufrechterhaltung einer gesunden Kórperkonstitution. (Landwirtschl. Jahrbch. 
69. 565—98. Bonn-Poppelsdorf, Landw. Hochsch.) T r e n e l .

Riyosei Koyama, Untersuchungen iiber die Fette japanischer Togel. V III. (VII. 
vgl. C. 1929. II . 179.) Der in der I. Mitt. gebrauchte Name Gallinago Mibuto (K oyam a)
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fiir eine Schnepfenart wird in Ditelmatias Mibuto (K o y a m a ) um geandert.— Die Fette 
yon Rostratula bengalensis bengalensis (L .), Motacilla alba lugens (K it t il t z ) u . Dilel- 
malias hardwickii (G r a y ) wurden untersucht. (Journ. Soe. cliem. Ind., Japan [Suppl.] 
32. 210 B— 11 B. Juli.) L in d e n b a u m .

Riyosei Koyama, Untersuehungen iiber die Fette japanischer Vogel. IX . (VIII. 
vgl. vorst. Ref.) Die F ette yon Ardea cinerea Jouyi (C la rk ), Caprimulgus indicus 
jotaka (TEMMINCK u . S c h le g e l ) ,  Eophona personata personata (TemminCK u . 
S c h le g e l )  u . Capella gallinago raddei (B u tu r l in )  wurden untersucht. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 32. 211 B—12 B. Juli.) L in d en b au m .

L. Margaillan, Ober die Regelmafligkeit der Abhangigkeit der Olart deseelben Tieres 
von den Extraktionsstellen. Unterss. an einem Tursiops sowie an zwei anderen Delphin- 
arten ergeben eine Abhangigkeit der Zus. des Fettes von der Stello des Kórpers, an der 
die Entnahme yorgenommen wird. (Compt. rend. Aead. Sciences 188. 1630—32. 
17/6.) G u r ia n .

F. Schaaf, Ober die Zusam?nensetzung des melanotischen Pigments. Verss. des 
Vf. m it einem typ., stark  S-lialtigen Melanin, das sowohl aus Pferdehaar ais aus Lebcr- 
metastascn eines primaren Melanocarcinoms der H aut dargestellt worden war, zeigten, 
daB es sehr wenig wahrscheinlich ist, daB S einen integrierenden Bestandteil des 
Melaninmol. bildet. Die hierauf gegriindeten Hypothesen iiber den Bau des Melanin- 
mol., speziell iiber seine Bindung an eine prostliet. Eiweifigruppe, erscheinen dem- 
nach wenig wahrscheinlich. (Klin. Wchschr. 8. 1066—68. 4/6. Ziirieh, Univ.) F r a n k .

S. Matzko, Das Vorhandensein vom Faktor A  im  Unterhautfett des Delphinus 
Delphis. Vf. stellt auf Grund von Verss. mit R atten das Vorhandensein vom Faktor A 
im U nterhautfett des Delphinus Delphis fest. Die Verss. wurden mit aus dem Unter
hautfett der Dclphine hergestellten fl. F e tt durchgefiihrt. (Journ. exp. Biologie u. 
Med. [russ.] 1928. 163—66. Moskau, Inst. f. Ernahrungsphysiologie. Sep.) G o i n k i s .

K. K. Chen und H. Tensen, Pharmakognostische Untersuchung von Ch'AnSu, 
dem getrockneten Gift der chinesischen Króte. Ch’an Su, das giftige, getrocknete Sekret 
einer chines. K róte enthalt ais wirksame Bestandteile, die in Krystallform isoliert 
werden konnten: 1. Cholesterin, F. 146°, mit einem Geh. von 2% 0 Ergosterin. 2. Bufagin,
F. 217°, m it tox. Wrkg. auf Frosch- u. Katzenhorz. 3. Eine N-haltige Verb. mit F. 200°, 
die giftiger w irkt ais Bufagin. 4. Epinephrin, F. 212°. Die gepulyerte Drogę gibt mit 
W. eine Emulsion mit saurer Rk., positiver Biuretrk. u. Rotfarbung m it LuG O Lscher 
Lsg. Intrayenóse Injektion bewirkt starko Blutdruekerhóhung. Eine l% ig. alkoh. 
Lsg. wirkte in Mengen von 0,5 ccm letal. — Das Pulyer reizt Nasen- u. Rachenschleim- 
hauto u. w irkt aniisthesierend auf die Zunge. Das braun erscheinende Pulyer besteht 
mkr. aus griinschwarzen, eckigen u. unregelmaBigen Teilen. — Die Asche enthalt 
auBer betrachtlichen Mengen Fe u. P  noch Mn, K  u. Na u. Spuren von Cl u. S. (Journ. 
Amer. pharmac. Assoc. 18. 244—51. Marz. J o h n s  H o p k in s  Univ.) L. J o s e p h y .

Eb. Tierphysiologie.
R. Rigler und F. Tiemann, Fortgesetzte Untersuchungen iiber das Herzhormon. 

Die Wirkung der Substances actives. Nach der Vorschrift von D emoor hergestellte Aus- 
ziige aus dem dom Sinusknoten entsprechenden Gewebe von Ochsenherzen wurden am 
isolierten Froschherzen gepriift. D emoor unterscheidet zwei Wrkgg. des Sinusknoten- 
auszuges: die auf den ersten Vorhof, welche in einer Zunahme der Hubhóhe u. der 
Schlagfolge besteht, u. die pulsauslósende, rhythmisierende am linken Vorhof. Die 
erste Wrkg. war reproduzierbar, die zweitc aber wurde kaum jemals einwandfrei ge- 
sehen. Der hergestellte Auszug entsprach in seiner Wrkg. auf den Gesamtkreislauf, 
auf den isolierten Meerschweinehcn- u. Rattenuterus u. seiner Shockwrkg. beim Meer- 
schweinchen ganz dem einer Histaminlsg. einer Konz. zwischen 1:100 000 bis 1: 200 000. 
Der H aupttrager der Wrkg. der ais „Substances aetives“ bezeichneten Stoffe ist also 
ein unspezif., wahrscheinlich der Histaminklasse zugehóriger Kórper. (P flugers 
Areh. Physiol. 222. 450—59. 6/7. Wien, Inst. f. allg. u. exp. Path. d. Univ.) Wa d e h n .

Shigeki Mori und Max Reiss, Ovarialhormon und Blutcholesterin. R attcn 
erhielten mehrere Tage hindurch taglich 6—200 Biedl-Einheiten Hormovar injiziert. 
Alle Tiero zeigten einen Anstieg des Blutcholesterins, der abhangig war von der Menge 
des yerabfolgten Hormovars. Nach Injektion von 200 Einheiten steigt der Cholesterin- 
spiegel in 24 Stdn. um 50%. Vff. fassen den Wirkungsmechanismus des Oyarialhormons 
in dem Sinne auf, daB das Hormon das Genitalwachstum auf dem Wege einer Steigerung

100*
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des Cliolesterinspiegels bewirkt. (Endokrinologie 1. 418—21. 1928. Prag, Inst. f. allgem. 
n. exp. Patii. d. deutscli. TJniv. Sep.) WADEHN.

Casimir Funk, Benjamin Harrow und A. Lejwa, Das mdnnliche Hormon. II. 
Das Testiculin hat iibnliclie chem. Eigg. wie dasEstrin . Eine Einheit Testiculin ist die- 

.jenige Menge Hormon, die taglich je 6 kastrierten Halinen injiziert, den ICamm in 
10 Tagen im Durchselmitt um 10 mm wachsen laBt. (Proceed. Soc. exp. Biol. Bied. 26. 

.569—70. Paris, Res. Lab. Gaston  Grem y .) Wa d e h n .
Casimir Funk, Zur Chemie des Oeslrus crregenaen Hormons. Eslrin scheint ein 

Phenol zu sein oder ein A., der m it starken Alkalien in H 20  leicht 1. Salze bildet. Diese 
Salze sind in A. leicht 1. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 568—69. April. Paris, Res. 
Lab. of Gaston Grćmy.) Wa d e h n .

Frederick L. Hisaw und R. K. Meyer, Das Ostrushormon im  Harn trachtiger 
_ Kiihe. Dąs Ostrushormon tr i t t  um den 50. Tag der Scliwangerschaft im H arn der 
sęliwangeren K uh auf u. steigt bis zum Ende der Scliwangerschaft, wo gegen 
6000 Ratteneinlieiten taglich ausgeschieden werden, stetig an. Nach der Geburt 
sinkt der Hormongeh. des Harns in 24 Stdn. auf 0. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 
586—88. April. Wisconsin, Univ., Zool. Departm.) Wa d e iin .

Herbert M. Evans und Miriam E. Simpson, Stórung des Oeburlsmeclianismus 
durch Hormone des Hypophysenvorderlappens. Nicht nur das Wachstumshormon, 
sondern auch das die Geschlechtsreifung veranlassende Vorderlappenliormon yerzogert 
bei haufiger Zufiihrung den E in tritt der Geburt um 2 bis 3 Tage u. veranlaBt das 
Absterben der Fóten. Die Resultate sind bei letzterem Hormon nicht so gleiclimaBig 
wie bei dem Wachstumshormon. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 595—97. April. 
Univ. of California, Dep. of Anat.) WADEHN.

P. Anochin und A. Anocllina-Iwanowa, Uber die vasomotcrisclie und sekreiorisclie 
' lieaktion der Speicheldriise auf Einfuhrung von Acetylcholin. Die durch Acetylcholin 
gesteigerte Speichclsekretion ist das Rcsultat der unmittelbaren Einw. dieses Giftes 
auf die sekretor. Drusenelemente. (P flugers Arch. Physiol. 222. 478—92. 6/7. Lenin
grad, Physiol. Lab. am staatl. Inst. f. med. Wissenscli.) Wa d e h n .

K. Mori, Ezperimentelle Untersuchungen iiber die Beeinflussung der Gallen
sekretion durch Praparatc innersekreiorischer Driisen sowie verschiedene Medikamenle. 
Adrenalin, P ituitrin, Strychnin u. CaCl2 hemmen mehr oder weniger die Gallensekretion. 
Die Wrkg. des Adrenalins wird durch Ergotamin aufgehoben. Insulin, Atropin u. 
Pilocarpin haben keine ausgcsprochene Wrkg. Substanzen, die den Blutstrom in der 
Leber fordem, begiinstigen die Gallensekretion, Substanzen, die den Blutstrom storen, 
'hemmen die Sekretion. (Folia endocrinologica Japonica 5. 10—11. 20/5. Kjroto,
I. med. Klin., Univ.) W a d e iin .

T. Kamei, Uber den Einflup der Exlrakte aus verscldedenen Bluldrusen auf die 
Gewebsatmung. Ausziige m it physiolog. NaCl-Lsg. aus Schilddriise, Thymus, Hoden, 
‘Ovarialinterstitium, Follikelwasser, Corpus luteum, Nebennierenrinde u. Pankreas 
steigern fast gleich stark, nur der Schilddrusenextrakt w irkt deutlich mehr, die 0 2- 
Atmung der iiberlebenden Leber- u. Nierengewebsschnitte yon Mausen. (Folia endo-
•crinologica Japonica 5. 5— 6. 20/5. Kyoto, 1. med. Klin., Univ.) W a d e h n .

Edward C. Kendall und D. G. Simonsen, Jahreszeilliche Schwankungen im Gehalt 
der Schilddriise an Jod und Thyrozin  Bei der Alkalihydrolyse von Schilddriisen- 
•gewebe bekommt man eine saurel. u. eine saureunl. Fraktion. In  der zweiten ist nicht 
mehr als-20—30°/0 des J  in Form yon Tliyroxin yorhanden. •— Im  Sehilddrusengewebe 
durften yiele J-'Yerbb. vorkommen, die sich alle m it EiweiB yereinigen konnen. Anorgan. 
J-Salze sind nicht in der n. Schilddriise yorhanden. NaOH spaltet aus ihr kein J  

.in anorgan. Form ab. Wenn man nach J-Eingabe die kropfig entartete Schilddriise 
entfem t u. m it Alkali hydrolysiert, so findet man anorgan. J  in Lsg. — Die Hydrolyse 
-durch NaOH oder Ba(OH)2 yerlief etwas yerschieden. — Der Gel). der Schilddriise 
<an Gesamt-J schwanlite in den yerschiedenen Jahreszeiten um ungefahr 300%. •— Das 
frische Sehilddrusengewebe enthiilt nicht mehr ais 0—14% des Gesamt-J in Form von 
■Thyroxin, im Durclischnitt yon 23 Verss. 5% . Getrocknetes Sehilddrusengewebe 
oder Jodothyrin, die beide die typ. biolog. W rkg. haben, entlialten kein Thyroxin, 
.das man yergeblich in krystallisierter Form zu isolieren yersuchte. — Es scheint, 
daB das Thyroxinmol. irgendwie yeriindert wird, beyor es seine physiolog. Wirksamkeit 
bekommt, yielleicht durch E in tritt einer zweiten OH-Gruppe in den auBeren Benzol- 
ring. So laBt sich auch die Umwandlung bei der Trocknung des Gewebes yerstelien.
— Sehilddrusengewebe widersteht der Siiurehydrolyse mehr ais der Alkalihydrolyse.
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— Somit ergibt sich, daB Thyroxin eine Zwischenform ist, aus der sich erst „aktires, 
Thyyroxin“ bildet, das die typ. biolog. Wrkg. der Driise besitzt. (Journ. biol. Chemistry 
80. 357—77. Dez. 1928. Rochester, Minnesota, The Mayo Foundat., Sect. on Chem.) F . M.

M. C. Dawbarn, Jahreszeitliche Schwankungen im  Jodgehalt und im  Trocken- 
gewicht von Schilddriisen ton Schafen in  Ausłralien. Die Schilddriisen sind im austral. 
Friililing (Sept.-Nov.) um 25% J-arm er ais in den 6 yorgehenden Monaten, aber 
etwas scliwerer. (Austral. Journ. exp. Biol. med. Science 6. 65—77. 16/3. Adelaide, 
Animal Products Res. Found., Univ.) Wa d e h n .

Louis B. Flexner, Joseph Berkson, Hyman Winters und Irving Wolman, 
Der anlitryptische Titer in der Scliwangerscliaft und bei Hyperthyreoidismus. Der anti- 
tryp t. T iter steigt in der Schwangersclmft an, erreicht nach 3 Monaten einen Holie- 
punkt, um dann wieder langsam abzufallen; er bleibt aber iiber n. Die durchschnittlicho 
Erhóhung in 159 untcrsuchten Fallen betrug 34,95% gegeniiber der Norm. In  25 Fallen 
von Hyperthyreoidismus betrug die durchschnittlicho Erhóhung 32%. (Proeeed. 
Soc. Exp. Biol. Mcd. 26. 592—95. April. J ohns H o pkins Uniy., Dep. of Obst. a. tho 
List. f. Biol. Res.) Wa d e h n .

W. Burridge und D. N. Seth, Yersuche mit Adrenalin. Die Verss. wurden an- 
gestellt m it Adrenalinlsgg. in Konzz. von 10- '1 bis 10~12. Bei diesen Verdiinnungen 
wirkt Adrenalin stets den Herzschlag yerstiirkend; in Verdiinnungon von 10“4 bis 10~6 
liat das Adrenalin aber aucli, wie am atropinisierten Herzcn nachgewicsen werden 
konnte, einen hemmenden Effekt, so daB die optimale yerstarkendo Wrkg. bei 10-7 
liegt. Es wird nachgewiesen, daB die Adrcnalinwrkg. von wechselnden auBeren Be- 
dingungen — Ca-armer oder -freier Ringerlsg., Vorbehandlung des Herzens — sehr 
abhśingig ist. (Quarterly Journ. exp. Physicl. 19. 201—14. 28/3. Lucknow. Physiol. 
Lab.) _ Wa d e h n .

W. A. Bain, Die Wirkung von Adrenalin und gewisser Pliarmaka auf das isolierle 
Schallierherz. Versuclistierc waren Maia sąuinado, Cancer pagurus, Careinus moenas. 
Adrenalin fiihrte in allen Fallen eine Beschleunigung des Rliythmus u. eine Verstarkung 
des Tonus des Herzmuskels herbei, dariiber hinaus bewirkte es bei Cancer eine E r
hóhung der Amplitudo des Hcrzschlags. Ephedrin hatte keine Wrkg., Pilocarpin eine 
iihnlichc wie Adrenalin. Ergotoxin w irkt liemmend, hebt aber den Adrenalineffekt 
nicht auf. Atropin hat an sich in den angewandten Verdiinnungen keinen eigenen 
EinfluB auf das Hcrz, wirkt aber dem Pilocarpin entgegen. ((Juarterly Journ. exp. 
Physiol. 19. 297—308. 28/3. Plymouth, Marinę Biol. Lab.) Wa d e h n .

G. S. Eadie, Epinephrin und Ilyperglykamie. IYj Stdn., nachdem man Katzen 
in Amytalnarkose Epinephrin subcutan beigebraclit hat, ist der Glykogengeh. der 
Muskeln unverandert, wiihrend der Glykogengeh. der Leber fast yollkommen ge- 
Bchwunden ist. (Amer. Journ. Physiol. 89. 46—49. 1/6. Tho John Hopkins Univ. 
School of Mcd., Dept. of Physiol.) F. Mu l l e r .

David Perlą und J. Marmorston-Gottesraan, Die Wirkung wiederholler In- 
jeklionen von Epinephri7i auf die Widerstandskraft von nebennierenlosen Ratten gegen- 
iiber der Histaminvergiflung. Wenn man R atten 1 Woche lang taglich 2-mal nach Ent- 
fernung der Nebenniercn Epinephrin subcutan einspritzt, so ertragen sio in 50% der 
Falle sonst todliclio Dosen von Histamin. Die lctzte Epinephrin-lnjektion war 2 Stdn. 
vor der ersten Hisiamin-Iu]ektion gemaclit. — LiiBt man die i?piree7)/in7i-Einspritzungen'
1 Tag lang aus, so ist der Schutz mcrklicli geringer geworden. Einmalige Injektion 
yon Epinephrin 2 Stdn. vor der i/i^tawitw-Injektion scliiitzt die nebennierenlosen Tiere 
nicht. — Vf. glauben, daB ein echter hormonaler Effekt vorliegt u. kein Antagonismus 
zwischen Epinephrin u. Histamin. (Amer. Journ. Physiol. 89. 152—56. 1/6. New York, 
Montefiore Hosp., Div of Lab.) F . Mu l l e r .

J. Markowitz und Frank C. Mann, Die Rolle der Leber und anderer Bauch- 
eingeweidc bei dtr Zerstórung des Epinephrins im Kiirper. (Vgl. C. 1 9 2 9 .1. 1475.) Wenn 
alle Baucheingeweido entfernt sind, besitzt der Organismus des Hundes noch die 
Eig., Epinephrin zu zerstóren. Es gibt also kein bestimmtes Organ, das die Epinephrin- 
zerstórung besorgt, sondern es scheint da zu yerschwinden, wo es im Gewebe wirkt. 
(Amer. Journ. Physiol. 89. 176—81. 1/6. Rochester, Minnesota, The Mayo Foundat. 
Div. of Exp. Surgery and Pathol.) F. Mu l l e r .

I. M. Rabinowitch und Eleanor V. Bazin, Zeitkurven von Blutzucker und 
spirationsstoffwechsel bei normalen Inditiduen nach gleichzeiliger Zufuhr vcn TrgtmoiO  C . 
zucker und Insulin. Die Zeitkuryen des Blutzuckerstandes entsprachcn beiyp^cJl^oHE 
zeitiger Einnahme yon Traubenzucker u. Insulin  nicht immer den typ. Anc^pytpigt
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die bei gesunden Menschen sich nach Traubenzuckereinnahme allein zeigen: Im  all- 
gemeinen nimmt ja  der Blutzuckerstand steil zu, erreicht die gróBte Hóhe nach 1/2Stde. 
u. sinkt dann steil ab. Wenn gleichzeitig Traubenzucker u. Insulin gegeben wurde, 
so sah man teils stcilen Anstieg, teils Absinken u. auch ungleichmiifiiges Verh. Bisweilen 
tra t nach 2 Stdn. Hyperglykamie ein. — Anders ais bei Diabetes steigert Insulin 
beim Gesunden die Verbrennung der Kohlehydrate nicht, im Gegenteil sinkt diese 
bisweilen unter dio Norm. (Journ. biol. Chemistry 80. 723—31. Dez. 1928. Monreal, 
General Hosp. Dept. of Metabolism Shriners Hosp., Henry G. Elliot-Lab.) F. M.

Fr. W. Krzywanek, Die Vermelirung der Erytlirocylen nach Sefoctininjeklion ist 
im  ioesentlichen auf die M ilz zuriickzufiihren. Die Yermehrung der roten Blutkórperchen 
betragt bei n. Hunden nach Sekretininjektion durchschnittlich 29,4°/n, bei Tiercn, 
denen die Milz entfernt wurde, aber nur 4,3%. Die Erklarung dieser Vermehrung ais 
Folgo einer Neubildung oder einer Bluteindickung wird daher abgelehnt. (P flugers 
Arch. Physiol. 222. 435—38. 6/7. Loipzig, Vet.-physiol. Inst. d. Univ.) Wa d e h n .

Isidor Greenwald und Joseph Gross, Die Verhinderung der Tetanie para- 
thyreoidektomierler Hunde. I. Mitt. Lebertran. Bcmerlcung iiber den Einflu/3 des Leber- 
trans avf die Calciumassimilation. Dio Yerfutterung von Lebertran vor der Entfernung 
der Nebenschilddriisen fiihrto durchaus nicht immer eine Schutzwrkg. herbei, wie sie 
von anderen Autoren beriehtet wird. — Die widersprechenden Ergebnisse sind durch 
ver8chicdene Ursachen veranlaBt: Die Entfernung der Epithelkórperchen unter den 
ublichen Kautelen erfaBt nicht die accessorischen Nebenschilddriisen, die recht hiiufig 
yorkommen. Dio Tetanie ist weniger veranlaBt durch die absol. Erniedrigung der 
Ca-Konz. im Plasma, sondem durch die Geschwindigkeit mit der diese sich einstellt. 
Dio Zufiilirung von Lebertran reizt dio Nebenschilddriisen u. die accessor. Nebenschild- 
driison zu vermehrter Tiitigkeit, so daB nach der Entfernung der Epithelkórperchen 
dor gegenuber der Norm erhóhto Hormonspiegel eino schnelle Verminderung des Ca- 
Geh. verliindert u. einen gewissen Schutz vor der Tetanie gewiihrt. — Die Einw. von 
Lebertran oder von Parathyreoidoxtrakt auf den Ca-Stoffwechsel ist weitgehend ab- 
hangig vom Ca-Geh. des Futters, dem Altcr des Tieres u. dem Ca-Bedurfnis des 
Organismus. (Jourh. bici. Chemistry 82. 505—30. Mai. New York, The Roosevelt 
Hospital, Harriman Res. Lab.) Wa d e h n .

Isidor Greenwald und Joseph Gross, Die Verhinderung der Tetanie para- 
thyreoidektomierter Hunde. II. Mitt. Lactosc enthaltende Nahrung. Lactose wirki nur 
dann vor Tetanio schutzend, wenn zugleich ein stark Ca-haltiges F utter gegeben wird. 
Die Lactose scheint Ca leichter resorbierbar zu machen; ihre Wrkg. ware so eine indirekte. 
(Journ. biol. Chemistry 82. 531—44. Mai. New York, The Roosevelt Hospital, Harriman 
Res. Lab.) Wa d e h n .

R. H. Turner, Die Oxydation des Glutathions in  menschlichen Erylhrocyten — 
eine umkchrbare Reaktion. Wurde Menschenblut m it C02 gesatt. u. weiter nacheinandcr 
m it Luft u. dann wieder m it C 02 gesatt., so wurde nach der zweiten C 02-Sattigung 
ebensoviel reduziertes Glutathion gefunden ais nach der ersten C02-Sattigung. Nach 
der Behandlung m it L uft war der Betrag um 25°/0 niedriger. (Proceed. Soc. exp. Biol. 
Med. 26. 541—42. April. Tulane, Univ. School of Med.) W a d e h n .

Paul Bordet, Uber das normale Antithrombin und seine Bezielmngen zu der 
Thrombinentstehwig durch Cytozym oder Chloroform. Das durch CHC13 aktivierte Serum 
kann durch Zusatz gealterten inakt. Serums neutralisicrt, d. h. inaktiviert w'erden. 
Es wird aktiviertes Serum liergestellt, indem 1 Teil ganz klares Plasma m it 4 Teilen 
einer pliysiolog. kalkhaltigen NaCl-Lsg. vermischt u. das austretende Serum m it CHC13 
behandelt wird. Nach Entfernung des CHCl3 wird das gleiche Vol. nicht verd. inakt. 
Serums hinzugefugt; innerhalb wreniger Minuten ist der Thrombingeh. vóllig zerstórt. 
Das durch Serum inak tm erte CHC13-Serum ist nun nicht durch CHC13 erneut aktivierbar. 
Die Wirksubstanz im Serum, die das Thrombin zerstórt, ist das Antithrombin. Das Anti
thrombin wird durch Erhitzen auf 65° vem ichtet u. durch CHC13 aus seiner Lsg. aus- 
gefallt. Diese Ausfallung des Antithrombins durch CHC13 ist der Grund fiir die 
schutzende Wrkg. des CHC13 auf das Thrombin. — Auch das Thrombin, das durch 
Einw. von Cytozym auf Serum entstanden ist, wird durch Antithrombin vemichtet. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 100. 753—55. 15/3. Briissel, Inst. P a st e u r .) Wa d e h n .

Paul Bordet, Einwńrkung von Chloroform auf das Plasma wid das Serum von 
Saugem. (Vgl. vorst. Ref.) Inakt. Kaninchenserum erlangt seine A ktivitat durch 
Behandlung m it CHC13 zuriick. Diese Erscheinung tr i t t  aber nur auf bei einem Serum, 
das aus einem scharf zentrifugierten Plasma entstanden ist, also einem Serum mit
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hohem Serozymgeh. E in derartiges Serum verliert nach seiner Entstehung rasch 
seinen Thrombingeh., der Zusatz von CHCl3 ruft seine Fahigkeit zur Koagulation 
zuriick, gerade so ais wenn man ihm Zytozym zugefiigt hatte. W ahrend aber das 
Thrombin, welches durch Zugabe von Cytozym entstand, rasch altert, bleibt das 
durch CHClj erzcugte Thrombin noch lange bestehen, wenn das CHC13 nicht entfernt 
wird. — Das CHCl3 iibt also auf das Serum eine doppeltc Wrkg. aus: es ru ft eine 
Bldg. von Thrombin (bei Ggw. von Kalk) hervor u. verlangsamt seine Zers. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 100. 751—53. 15/3. Briissel, Inst. Pasteur.) Wa d e h n .

Kshitish Chandra Sen und Narendra Nath Mitra, Das Verhalłen von hamolytischem, 
Serum, von komplementfreiem Serum und von normalem Serum bei Oegenwart chemischer 
liamólylisch wirkender Stoffe. Gegeniiber Saponin, oleinsauren Salzen, taurocJiolsauren 
Salzen u. gegeniiber Sauren u. Allcalicn zeigte hamolyt. Serum ebenso wie n. Serum 
vom Hammel in niederen Konzz. eine Hemmung der Hamolyse. In  hoherer Konz. 
hiimolysierte hamolyt. Serum selbst, hob aber die Hamolyse durch die Chemikalien 
fast vollkommen auf. — Nach Inaktivieren zeigte komplementfreies Serum eine starkero 
Hemmung der Hamolyse. Selbst wirkte es aber in starkeren Konzz. nicht hiimoly- 
sierend. — Fiigte man n. Serum vor Zusetzen der Chemikalien oder zusammen m it 
ihnen zu der Blutkórperchenaufschwemmung hinzu, so beobaclitete man immer Hem
mung der Hamolyse. H at man die Chemikalien u. die Blutkorperaufschwemmung 
zuvor gemischt u. setzt dann crst das Serum hinzu, so kann bei Hamolyse durch Tauro- 
cholat oder Oleat, aber nicht durch Saponin, Hemmung oder Beschleunigung der 
Hamolyse auftreten. (Journ. Indian chem. Soc. 6- 155—70. 30/4. Allahabad, Univ. 
Dept. of Chem., E ast Indian Railway Lab.) F. Mu l l e r .

J. Franklin Yeager, Versuclie zur Beschleunigung und Verhinderung der Hamolyse.
I. Die Verhinderung der Saponin- und Taurocholathamolyse durch Rohrzucker. (Vgl. 
C. 1928. II . 1582.) Wird in einem hamolyt. System NaCl durch eine Rohrzuckermenge 
ersetzt, die dio Isotonie aufrecht erlialt, so sinkt die Enlpfindlichkeit gegeniiber Saponin 
u. Taurocholat im selben MaB wie das NaCl ersetzt wird. Theoret. wiirde der vólligo 
Ersatz des NaCl durch Rohrzucker ein System geben, in dem Saponin u. Taurocholat 
nicht mehr hydrolysiert. Solche Systeme sind wegen der hamolyt. Wrkg. von Zucker- 
lsgg. hoherer Konz. nicht realisierbar. (Quarterly Journ. cxp. Physiol. 19. 219—35. 
28/3. New York, Univ., Departm. of Biol.) Wa d e h n .

Amaresh Chandra Roy und Kshitish Chandra Sen, Hamolyse in  Rohrzucker- 
losung und das Verhalten von normalem Serum bei Gegenwart chemischer hamolytisch 
wirkender Stoffe. In  Rohrzuckerlsg. verlief bei hoheren Konzz. der Blutkórperchen 
u. der hamolyt. wirkendon chem. Stoffe die Hamolyse durch Taurocholat abnorm. 
Bei geringeren Konzz. dagegen verlief sie wio in Kochsalzlsg. — Bei Saponin- u. Oleat- 
hamolyse ergab sich kein Unterschied zwisehen Rohrzucker- oder Kochsalzlsg. — 
Bei diinnen Aufschwemmungen von Erythrocyten wurde nach Zusatz von n. Serum 
eine Beschleunigung der Hamolyse durch Oleat oder Taurocholat beobachtct, also 
auch hier ein alinliches Resultat wie bei Verdiinnung m it Kochsalzlsg. (Journ. Indian 
chem. Soc. 6. 171—80. 30/4. Allahabad, Univ. chem. Dept.) F . Mu l l e r .

Satoru Kato, Beitrage zur Wirkung von Novirudin. 1 mg Novirudin zu 1 ccm 
Pferdeblut hinzugesetzt, hemmt die Gerinnung vollkommen. Im  lebenden Kórper 
geniigen 0,15 g fiir ein Kaninchen von 2 kg. Dabei wird Blutdruck, Atmung, ph 
des Blutes, 0 2- u. C02-Kapazitat des Blutes nicht verandert. — Setzt man diese 
Menge Novirudin zu Plasma hinzu, so gerinnt das Eiweifi. (Journ. Oriental Medicine 8. 
8—10. 1928. Kyoto, Physiol. Uniy. Inst. Sep.). F . Mu l le r .

Sergius Morgulis und Anne Mac Gregor Perley, Anderungen im  Ca-Geh. des 
Serums von Katzen wahrend des Hungerzuslandes. Katzcn erhielten W. u. sonst keine 
Nahrung. In  diesen Verss. zeigte sich, wie schon friiher in Hundeverss. gefunden, 
nur in 1 Fali, bevor das Kórpergewicht um 20% abgenommen hatte, eine geringe 
Zunahme, spater eine etwas gróBerc Abnahme von Ca im Serum. Bei allen anderen 
K atzen blieb das Ca des Serums im Anfang der Hungerperiode unverandert u. nahm 
erst imfortgeschrittenenStadium deutlich ab. Der mittlere n. Ca-Wert betrug 10,9 mg%. 
(Amer. Journ. Physiol. 89. 213—14. 1/6. Univ. of Nebraska, Coli. of Med. Dept. of 
Bioehem.) F . Mu l l e r .

Robert W. Lamson, Hautreaktionen auf Pollen und auf Histamin. Allerg. Per- 
sonen, dereń H aut gegeniiber den gewóhnlichen Allergenen unempfindlieh ist, wurden 
intraoutan m it Histaminlsgg. gespritzt u. reagierten ebenso stark ais pollenempfindliehe. 
E in Unterschied im Verh. der H aut nach ihrer Beschaffenheit — elast. oder senil —
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war nicht zu beobachten. (Proceed. Soc. esp. Biol. Med. 26. 611—12. April. Los Angeles, 
County Gen. Hosp., Alergy Clin. Unit. Nr. 1, Calif.) W a d e h n .

Robert W. Lamson, Uber den Einflu/3 des Adrenalins auf die Hautreaktion auf 
Pollen und auf Histamin. (Vgl. yorst. Ref.) Die Injektion von 0,3 ccm Adrenalin 
(1: 1000) auf 75 kg Kórpergewicht verhinderte nicht dio Bildung der positiven 
Hautreaktion nach der Pollen- oder Histamineinspritzung. Die eintretendo Rk. 
entsprach aber nur einer solchen, wie sie durch Injektion einer 10-fach schwacheren 
Pollen- oder Histaminlsg. bei derselbcn Person einzutreten pflegte. (Proceed. Soc. 
cxp. Biol. Med. 26. 612—13. April. Los Angeles, Calif., County Gen. Hosp., Allergy 
Clin. Unit. Nr. 1.) WADEHN.

Walter S. Mc Clellan, Henry J. Spencer, Emil A. Falk und EugeneF. DuBois, 
unter techn. Assistenz von G. F. Soderstrom und Vincent Toscani, Klinische 
Calorimetrie. X L III. Ein Vergleich der Ausscheidungsschwelle fiir Ketonkórper bei 
Diabetes, EpilepsieundFettleibiglceit. (X LII. vgl. C. 1928. I I . 1686.) Die Ausscheidungs
schwclle fiir die Ketonkorper wird durch das Verhaltnis von Fettsauren zu Traubcn- 
zucker bezeichnet. Bei 6 Personen wurde diese Scliwello bestimmt. Sie bctrug bei 
ausschlieBlicher Fleischdiat u. bei sehr niederem Kohlehydratgeh. im allgemeinen 1,5, 
nur bei einem fettleibigen Manno 2,4. Auch wahrend der kurzeń calorimetr. Beob- 
achtungsperiode war der W ert etwas hoher bei dem Fettleibigen ais bei den anderen, 
bei dencn er 1,0 betrug. Es scheint, da 13 der Fettleibigc das Fett besser ausnutzt ais 
n. Individuen. (Journ. biol. Chemistry 80. 639—52. Dez. 1928. New York, Russel 
Lage Inst. of Pathol. in Affiliation, 2. Med. [Cornell] Div. of Bellevue Hosp.) F. M.

Walter S. Mc Clellan und Vincent Toscani, Klinische Calorimetrie. LXIV. 
Jinderungen in  der Aussclieidung von Acetonkórpern wahrend 24 Stunden. (X LIII. vgl. 
vorst. Ref.) Bei reiner Fleischkost werden am meisten Acetonkorper ausgeschieden 
am spśiten Naehmittag u. in der Nacht, am wenigsten am Vormittag. Am Nachmittag 
leisteten die Vers.-Personen Korperarbeit, ani Yormittag Yerblieben sie in Ruhe wahrend 
der calorimetr. Verss. Die Hauptausscheidung lag also in den Stunden nach der Muskel- 
betiitigung. (Journ. biol. Chemistry 80. 653—58. Dez. 1928. New York, Russel Lage 
Inst. of Pathol. in Affiliation, 2. Med. [Cornell] Div. of Bellovue Hosp.) F . Mu l l e r .

Clarence P. Berg und William C.Rose, Tryptophan und Wachstum. I. Mitt. 
Wachstum bei einer Tryptophan ermangelnden Kost nach Zugabe von Tryptophan in 
rerschiedenen Zwischenraumen. Es ist am giinstigsten das der Grundnalirung fehlende 
Tryptophan nicht auf einmal am Tage, sondern in 2 Teilen, also alle 12 Stdn. die Halfte 
der Ration, zu verfuttern. Die Fiitterung alle 6 Stdn. bringt kaum Vorteile. (Journ. 
biol. Chemistry 82. 479—84. Urbana, Univ. of Illinois, Lab. of Physiol. Chem.) W a d .

George O.Burr und Mildred M.Burr, t)ber eine neue Mangelkrankheit, die 
durch strengen Ausschlufl ton Fett aus der Nahrung verursacht ist. Bei einer prakt. 
vóllig fettfreien Ernahrung entwickelt sich bei waehsenden R atten eine eigentumliche 
Krankheit. Zwischen dem 70. u. 80. Versuchstag beginnt das Feli struppig, locker u. 
schorfig zu werden. Hiimorrhagien treten an zahlreichen Stellen der H aut auf, dio 
FuBe schwellen an, der Schwanz entzundet sich, wird schuppig u. nekrot. Das Wachs
tum  hórt nach 5 Monaten auf, ein Gewichtsabfall setzt ein, der nach 7—8 Monaten 
Versuchsdauer m it dem Tode des Tieres zu enden pflegt. Das Korperfett ist vollig 
geschwunden. Die Zugabe von 10 Tropfen F e tt reicht aus, ran das Auftreten dieser 
Erscheinungen zu verhindern u. um die bereits entstandenen Symptome zu beseitigen. 
Das Wirksame an dieser Fettzugabe ist nicht der Geh. an Unverseifbarem, sondern 
sein Geh. an Fettsauren. Die Verfutterung yon 13 Tropfen gescbmolzener Fettsaure, 
die durch Verseifung von Speck erhalten wurde, liatte dieselbe schutzende Wrkg. 
wie die Verfiitterung des Fettes selbst. — Die Standardkost, unter der sich die Mangel
krankheit entwickelt, bestand aus Rohrzucker, Casein, das 1 Woche m it A. erschopft 
war, Salzgemisch, aus m it A. extrahierter Trockenhefe u. Unyerseifbarem aus Leber- 
tran. (Standardkost 550.) (Journ. biol. Chemistry 82. 345—67. Mai. Minneapolis, 
Univ. of Minnesota, Dep. of Botany.) Wa d e h n .

Aya Josephine McAmis, William E. Anderson und Laiayette B. Mendel, 
Das Wachstum von Ratten bei „fettfreier“ Ernahrung. Jungę R atten  wurden bei einer 
Kost, die aus extraliiertem Casein, Rohrzucker, Salzmischung, Hefe- u. Lebertran- 
extrakt u. bestrahltem Ergosterin bestand, aufgezogen. Das Wachstum war „ver- 
haltnismaBig gu t“. Eine sehr geringe Fettzugabe war von starkem EinfluB, wobei es 
dahingestellt bleibt, ob diese giinstige Wrkg. durch den Vitamin A-Geh. des Fettes 
oder dessen Eig. ais Yitamintrager oder durch den Fettgeh. selbst hervorgerufen
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ist. (Journ. biol. Chemistry 82. 247—62. New Hayen, Yale Uniy., Lab. of Physiol. 
Chem.) _ _ Wa d e iin .

Alfred Chanutin und Herbert Silvette (unter Mitarbeit von B. W. Eawles jr.),
Der Einflup des Hungerns und der Krcatinfiitterung auf den Kreatingehalt der Gewebe 
und des Blutes der weifien Ratle. (Vgl. C. 1928. II. 165.) Durch Hungern nimmt der 
Geh. der Muskulatur an Kreatin bei der R atte progressiv zu, bis zu 45% Yergliclien 
mit Kontrolltieren. Diese Zunahme der Kreatins deutet auf einen abnormen Stoff- 
wechsel hin, u. zwar ist es am wahrscheinlichsten, daB unternormale Ausnutzung des 
Kreatins diese Kreatinurie bewirkt. Der Geh. der Niere an Kreatin nimmt im Beginn 
des Hungerstadiums zu, wahrend Herz, Hoden, Leber u. Gehirn wenig Anderungen 
zeigen. — Nach Fiitterung mit reicliliclien Kreatinmengen steigt bei jungen u. er- 
wachsenen R atten die Kreatinkonz. der Muskulatur, der Leber u. des Herzens. Nach 
Auf hóren der Kreatinfutterung kehrt der Kreatingeh. der Leber schnell zur Norm zuriick, 
wahrend der des Muskels sich viel langsamer ausgleicht. Die Leber hat anscheinend 
m it dem Kreatinstoffwechsel direkt nichts zu tun. (Journ. biol. Chemistry 80. 589—608. 
Dez. 1928. Uniy. of Yirginia, Lab. of Physiol. Chem.) F. Mu l l e r .

John H. Speer, Versa V. Cole und Frederick W. Heyl, Nairium- und Kalium- 
gleichgewicht ais Citrate in  acidolischen und rachitischcn Fallen bei Ratten. (Vgl. C. 1929.
I. 1708.) Erniihrung von R atten mit yerschiedenen alkal. Salzgemischen des Na, K
u. Ca ergab in den gunstigen Fallen ein betrachtliches Obergewiclit des Na. Dio besten 
Resultate wurden erzielt mit einem Gemisch, in dem N a: IC =  5 ,9 :1  betrug; denn 
dann war vollkommen alkalisiert u. ein giinstiges Gleichgewicht fiir Na u. Ca erreicht. 
Die Unterss. erfolgten so, dafi zu der Grundkost in einer Versuchsreihe Na-Citrat +  
Ca-Lactat zugefiigt wurden, in der anderen Versuchsreihe Na- +  K-Citrat +  Ca-Lactat. 
Zusatz von Na u. Ca wirkt auf dio K-Ausnutzung nicht, begiinstigt jedoch die Ca-Aus- 
nutzung. Na, K- u. Ca-Zusatz wirken giinstig auf die K-Erhaltung u. erniedrigen 
die. Na-Ausnutzung. Die Resultate sind zahlenmaBig in Tabellen angegeben, u. zwar 
auch fiir Verss. obne besonderen Zusatz yon Ca-Lactat. (.Journ. Amor. pharmac. Assoc.
18. 225—28. Marz.) L. J o se ph y .

Bernard L. Oser, Die „inteslinale pri “ bei experimenleller Rachilis. Bei Ratten 
nimmt wahrend der Rachitis dio Alkalescenz der Faeces zu. Doch ist dio Hohe der pn 
in den Faeees nicht so gleichmaBig, daB man daraus einen SchluB auf dio Wirksamkeit 
yon Vitamin D ziehon darf. Sowohl beim gleichen Tier an yerschiedenen Tagen, wie 
bei yerschiedenen Tieren schwankt die pa der Faeees bei yollkommen gleicher Er- 
nahrung sehr erheblich. — Die Abnahme der Alkalescenz des Koloninhalts bei der 
n. R atte  hangt m it Reabsorption yon P  anscheinend zusammen. Die Zunahme der 
Alkalescenz bei der rachit. R atte  scheint in Verbindung zu stehen m it einer Stórung dieser 
P-Reabsorption. Das Priiniire bei der rachit. R atte scheint der P-Verlust in den tieferen 
Darmteilen zu sein. E r ha t eine Abnahme im P-Geh. des Blutplasmas zur Folgę. — 
Die Resorption u. Ausnutzung von Ca wird bei der rachit. R atte  nicht nennenswert 
gestórt, wenn nicht ungeniigende Nahrungsaufnahme u. damit ungeniigende Ca-Auf- 
nahme dio Verknoeherung stort. (Journ. biol. Chemistiy 80. 487—97. Dez. 1928. 
New York, Food Research Lab., Inc.) F. Mu l l e r .

Milton T. Hanke und Karl K. Koessler, Die Wirkung von skorbulerzeugenden 
Kostformen und von Tyramin auf das Blut von Meerschweinchen. Wenn man Meer- 
sehweinehen subcutan Tyramin einspritzt, so entwickelt sich weder bei n. Ernahrung 
noch bei Avitaminose eine Anamie. — Avitaminose allein bewirkt gleielifalls keine 
Aniimie oder das Auftreten von patholog. Erythrocyten. — F iittert man Meer
schweinchen m it im Autoklayen erliitzten Sojabohnenmehl u. Mineralstoffen, so tr i t t  
sehr bald Skorbut u. der Tod ein. Diese Tiere zeigen ein abnormes Verh. der roten 
Blutkórper im Sinne der schweren Anamie. Es finden sich auch erhebliche Mengen 
von kernhaltigen roten Blutzellen, sowie bis zu 25% Reticulocyten. Eine typ. Anamie 
kann dabei yorhanden sein, muB es aber nicht sein. (Journ. biol. Chemistry 80. 499 
bis 502. Dez. 1928. Chicago, Univ. Dcpt. of Pathol., Otho S. A. Sprague Mem. 
Inst.) F. Mu l l e r .

A. F. Hess, M.Weinstock und H. Rivkin, Uber den Einfhifi der Thyropara- 
thyreoidektomie auf die Wirkung des bestrahlten Ergosierins. Die Erhóhung des Ca-Spiegels 
im Blut, die naeb Zufiihrung yon bestrahltem Ergosterin stets einzutreten pflegt, 
bleibt nach Entf ernung der Nebenschilddriisen aus oder ist sehr yermindert. Bestrahltes 
Ergosterin erhóht den P-Geh. im Serum auf 12—14 mg-%. — Diese Beobachtungen 
sind insofern yon Bedeutung, ais sie nachweisen, daB die Wrkg. des Yitamins D min-
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destens in cinem gewissen Grade iiber eine Driise der inneren Sekretion erfolgt. (Proceed. 
Soc. exp. Biol. Med. 26. 555—56. April. Columbia Univ., Departm. of Pathol. Coli. 
of Phys. a. Surg.) WADEHN.

K. Kuhn, Neues von den Vilaminen. Abliandlung iiber die physiolog. u. chem. 
Eigg. des Antisterilitatsvi tarnin oder Vitamin E  u. iiber den EinfluB der Vitamine A 
bis D auf Hamophilie u. perniziose Aniimie. (Umschau 33. 651—53. 17/8.) J un g .

Peter Heinbecker, Untersuchungen uber den Stoffwechsel der Eskimos. Im  Verlauf 
der P u t n a m  B a f f i n  I s l a n d  E x p e d i t i o n  wurden im Juli/Aug. 1927 auf 
Cap Dorset am siidwestlichen Ende der HudsonstraBe Stoffwechselversuche an 3 weib- 
lichen u. 1 mannlichen erwachscnen Eskimo vorgenommcn. Diese haben dio Eig., 
groBe Mengen von F ett rollkommen zu zerstoren. Es finden sich im Hungerzustand 
sehr kleine Mengen ICetonkorper im Harn. Der Grundumsatz liegt erheblich hóher 
ais bei Menschen, die in der gemaBigten Zone leben. — Wahrend des Hungerzustandes, 
der mehrere Tage durchgefuhrt wurde, sinkt der respirator. Quotient so stark, daB 
man eine Umwandlung von F ett in  Kohlehydrat annehmen muB. — Der Rest-N des 
Blutes ist nicht anders ais bei anderen Rassen. Trotz des gewohnlich hohen EiweiB- 
geh. der Nahrung wird also kein N. in nichteiweiBartigcr Form retiniert. — Die Kohle- 
hydrattoleranz lag hoch, nach mehreren Tage Hungerns war dic Toleranz aber dcutlich 
herabgesetzt. (Journ. biol. Chemistry 80. 461—75. Dcz. 1928. St. Louis, Washington, 
Univ. School of Med., Dept. of Biol. Chem. and Physiol.) F . Mu l l e r .

U. Cassinis und L. Bracaloni, Normale Alkoholanie bei physisclien t)bunge?i. I. 
Nach Muskelarbeit (Laufcn) wurde bei nuchternen Menschen eine geringe Zunahme 
des A-G eh. im Blut nachgewiesen. In  der Rulie treten unrcgelmaBige Veranderungen 
des A.-Geh. von gleicher GróBenordnung auf. Die A.-Produktion bei der Muskel
arbeit ist somit noch nicht einwandfrei bcwicsen. (Atti R. Accad- Lincei [Roma], 
Rend. [6] 9. 806—08. 5/5. Farsenina, Rom, Scuola Centrale Militare di Educazione 
Fio.) K ruger .

C. I. Reed, Kohlehydratsloffwechsel bei Hunden ohne Nebenschilddruse. Wenn 
man Hunden 2 g Traubcnzucker pro kg Korpergcwiclit zufuhrt, so zeigen Tiere ohne 
Nebenschilddruse eine verminderto Traubcnzuckertoleranz. Die Zufuhr per os oder 
Injektion von Traubenzucker schwiicht die tetan. Symptome ab. Intravenóse Injektion 
von konz. Traubenzuclterlsgg. schiitzt die Hunde u. verlangert die Lebensdauer, ver- 
hindert aber nicht das Auftreten myoton. Symptome. — Wahrend der Toleranzprobe 
war der Ca-Geh. des Blutes, wenn keine Tetanie eintrat, ein wenig unter der Norm, 
wahrend der Tetanie tiefer. Der P-Geh. des Blutes war bei n. u. nicht tetan. Tieren 
vermindert, bei Tetanie noch starker herabgesetzt. — Das Verhaltnis Ca zu P  lag 
immer iiber der Norm. Der Traubenzuckerstand des Blutes im Hungerzustand wurde 
weder durch eine Operation allein, noch nur durch tetan. Ersclieinungen verandert. 
(Amer. Journ. Physiol. 89. 230—38. 1/6. Univ. of Illinois, Coli. of Med., Dept. of 
Physiol.) * F. Mu l l e r .

C. I. Reed, Die Wirkungen von Insulin bei Hunden ohne Nebenschilddruse. (Vgl. 
vorst. Ref.) Wenn n. Hunden Insulin  in Krampfdosen zugefiihrt wurde, nahm der 
Ca-Geh. des Blutes progressiv zu, zwischen 4 u. 15%, im Durchschnitt 10%. Der Geh. 
an anorgan. P  nahm in allen Fallen ab, am starksten in der 1. Stde., um 23—58, im 
Durchschnitt um 30%. Das Verhiiltnis von Ca zu P  war immer vermelirt. — Bei 
Hunden ohne Nebenschilddruse, die keine tetan. Symptome hatten, waren die Ver- 
haltnisso fast genau so. Traten tetan. Symptome auf, so wurden dio Anderungen des 
Blutzuckers nicht nennenswert u. dio Andernngen im Ca-Geh. ungleicbmaBig, meist 
Vermehrung, seltener m it darauffolgcnder Verminderung. Der P-Geh. des Blutes 
anderte sich auch nicht regelmaBig. — Die Tetanie verandert also dio Wrkg. von 
Insulin  auf den Ca- u. weniger auf den P-Geh. des Blutes, aber beeinfluBt das Absinken 
des Blutzuckers nach Insulin  nicht. (Amer. Journ. Physiol. 89. 239—42. 1/6. Univ. 
of Illinois, Coli. of Med., Dept. of Physiol.) F. Mu l l e r .

Handovsky, Geschlechtsspezifische Beeinflussung des Kohlehydratstoffwechsels. Vf. 
hatte  in friiheren Arbeiten bei mannlichen u. weiblichen Kaninchen geschlechtsspezif. 
Unterschiede sowolil in der Kohlehydrat-, ais auch in der Cholesterinyerteilung im 
Muskel gefunden, speziell nach Saponinbehandlung. Vf. kann nun gemeinsam mit 
Tammann nachweisen, daB die Nebennieren an der Regulation des Kohlehydrat- 
bestandes der Muslceln teilhaben, u. zwar bei mannlichen u. weiblichen Tieren in ent- 
gegengesetztem Sinne. Bei mannlichen Kaninchen steigt der Muskelkohlehydrat- 
bestand nach Nebennierenexstirpation, bei weiblichen sinkt er gegenteilig ab. Die



1929. II. E e. T i e r p h y s i o l o g i e . 1559

Keimdrusen iiben keinen ahnlielien EinfluB aus. Der Hoden soli einen betrachtliehen 
EinfluB auf die Milchsaurebcstande des Muskels ausuben. Chem. Nebennierenanalysen 
bei mannlichen u. weiblichen Tieren sollen mit Sicberheit groRcre quantitative Unter- 
sebiede ergeben haben, wahrend qualitative Verschiedenheiten erst ais wahrscheinlich 
angesehen werden. (Verh. dtscli. Kongresses f. innere Medizin 40. 261—62. 1928. 
Góttingen, Pliarm. Inst. Sep.) P aa l .

H. P. Smith, A. H. Groth und G. H. Whipple, Stoffwechsel der gallensauren 
Salze. I. Kontrolldiat, Methode und Ausscheidung tcahrend des Iiungerns. Es wurde 
nach Entfernung der Gallenblase eino Kaniile in den Gallengang beim weiblichen 
H und gefiihrt. Die Galie wurde im allgemeinen nur cinmal am Tag gesammelt u. jede 
Infektion sorgfiiltig vermieden. Die Gallensiiurenausscheidung war wahrend 24 Stdn. 
bemerkcnswert gleichmaB;g, wenn man in 3 Perioden einteilte. — Die minimalsto 
Ausseheidungsmenge bei einer Standardkost mit „salmon-bread“, die 1,16 g-% N 
enthielt u. friiher zu Unterss. iiber Behandlung der Aniimie vielfach benutzt worden 
ist, betrug 0,1 g pro kg u. Tag m it Scliwankungen zwischen 0,08—0,13 g. Hungern 
setzt dio Gallenaussclieidung herab. Ebensowenig wird bei Zuckereinnahme aus- 
geseliieden. Aber auch im Hungern hort die Gallenaussclieidung nicht ganz auf. Sie 
betrug 30—40 mg pro kg in 24 Stdn. Diese Menge kann man ais den endogencn Teil 
der Gallenbldg. ansehen. (Journ. biol. Chemistry 80. 659—69. Dez. 1928. New York, 
Univ. of Rochester Sehool. of Med. and Dent., Dept. of Patliol.) F. Mu l l e r .

H. P. Smith und G. H. Whipple, Stoffwechsel der gallensauren Salze. II. Einflufi von 
Fleisch undFleischextrakten, ton Leber und Niere, ton Eigelb und Hefe in der Kost. (I. vgl. 
vorst. Ref.) Dio Ausscheidung an gallensauren Salzen stieg um das 2—3-fache des 
Standardwertes bei Fiitterung m it Fleisch, Niere, Leber u. Fleischextrakt. Eigelb ver- 
mebrte die Gallcnsaureausscheidung nicht, ebensowenig alkoh. E x trak t von Fleisch. Das 
extrahierte Fleisch blieb ebenso gallentreibend wic zuvor. Gelegentlich enthalten 
kaufliclio Fleischextrakte Stoffe, die dio Gallenaussclieidung fordem. Hefenuelein- 
saure veriindert sio nicht. — Weder Lipoide noch Cholesterin haben irgendwelche 
physiolog. Beziehung zum Gallensaurestoffwechsel. Nur der Geli. der Nahrung an 
EiweiB bestimmt dereń Ausscheidung. (Journ. biol. Chemistry 80. 671—84. Dez. 1928. 
New York, Univ. of Rochester Sehool of Med. and Dent., Dcpt. of Pathol.) F. Mu.

G. H. Whipple und H. P. Smith, Stoffwechsel der gallensauren Salze. I II . Trypto- 
phan, Tyrosin und verwandte Stoffe in ihrem Einflufi auf die Gallcnsaureausscheidung. 
(II. vgl. vorst. Ref.) Nach Fiitterung m it Gelatine werden nur 0,07 g gallensaure Salze 
pro kg u. Tag ausgeschiedcn, also weniger ais in den Standardverss. Zusatz von Tyrosin 
andert daran nichts, Tryptophan steigert bis etwa 0,18 g pro kg u. Tag, ebenso lsatin
u. Indigo, aber nicht so konstant u. weniger ais Tryptophan. Unwirksam ist Oxyplienyl- 
glycin. ■.— Bei Fiitterung m it Zucker wirken Tryptophan, lsatin  oder Indigo gallentreibend, 
doch braucht die Ausscheidung der gallensauren Salze nicht genau parallel zu ver- 
laufen, so daB nach Tryptophanzusatz zu einer Zuckerkost die gallensauren Salze 
gar nicht vermehrt zu sein brauclien. — Tryptophan zusammcn m it einem oder 
mehreren anderen Stoffen wirkt in der Gelatine zusammen, um die Ausscheidung der 
gallensauren Salze zu beeinflusscn. (Journ. biol. Chemistry 80. 685—95. Dez. 1928. 
New York, Univ. of Rochester Sehool of Med. and Dent., Dept. of Pathol.) F. Mu l l e r .

G. H. Whipple und H. P. Smith, Stoffwechsel der gallensauren Salze. IV. Wie
grof! ist die Menge der gallensauren Salze, die im  Kórper zirkuliert ? (III. vgl. vorst. 
Ref.) Berechnet nach der Ausscheidung aus der Gallenblasenfistel des Hundes ergibt 
sich, daB in 24 Stdn. pro kg Kórpergewicht 0,7—0,8 g gallensaurer Salze ziemlich 
gleichmiiBig von der Leber ausgeschieden werden, d. h. daB ein 10 kg schwerer Hund 
wahrend 24 Stdn. 7—8 g gallensaurer Salze in Zirkulation liat. — Nach Zufuhr von 
gróBeren Mengen gallensaurer Salze werden diese sehr schnell beim Gallenfistelhund 
wieder sezerniert. Die Gesamtmenge ist innerhalb 8—16 Stdn. vollstiindig zur Aus
scheidung gelangt. — Durch Fiitterung kann die Ausscheidung der gallensauren Salze 
in  24 Stdn. bis auf 15—17 g ansteigen. Immer bleibt aber die Ausscheidungsgr5Be 
hinter der Einnahme zuriick. Eine gewisse Menge verschwindet also, wohin u. wie 
ist noch unklar. (Journ. biol. Chemistry 80. 697—707. Dez. 1928. New York, Univ. 
of Rochester Sehool of Med. and Dent., Dept. of Pathol.) F . Mu l l e r .

H. Beumer und G. Bischoff, Ober das Vorkommen ton Oxycholesterin im Or- 
ganismus. Vff. konnten durch zahlreiche Verss. feststellen, daB das Oxycholeslerin 
weder in freier noch in gebundener Form im Organismus yorkommt u. daB es kein 
naturliches intermediares Abbauprod. des Cholesterins, sondern nur ein Kunstprod.
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der Aufarbeitungsmethoden darstellt. Innerhalb des Cholesterinstoffweohsels ist 
ilim keinerlei biolog. Bedeutung zuzumessen. (Klin. Wchschr. 8. 1351—52. 16/7. 
Góttingen, Umv.) F r a n k .

A. S.Minot und J. T. Cutler, Vermehrung von guanidinahnlichen Substanzen bei 
akuter Leberkrankheit und bei Eklampsie. Ahnlich wic bei m it CC14 vcrgifteten Hunden, 
dereń Leber geschiidigt war, fanden sich in einigen Fallen von Leberkrankheit u. 
Eklampsie ein erhóhter Guanidin- u. ein erniedrigter Zuckerspiegel im Blut. Zu- 
fiihrung von Ca-Gluconat hatte  eine giinstige Wrkg. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med.
26. 607—11. April. Vanderbilt Univ. Med. School, Dep. of Pharm.) WADEHN.

C. Forti, Weitere Untersucliungen iiber die Wirkung einiger Alkaloide auf die aus 
dem Organismus isolierten Leukocyten. (Vgl. C. 1929. I. 2071.) Cocain, Cocainchlor- 
hydrat, Novocain, Tutocain, Nicotin, uberlebenden Leukocyten in pliysiolog. NaCl- 
Lsg. zugesetzt, yermindern zunachst dio amoboide Beweglichkcit u. bewirken dann 
ein yollstandigcs Aufhoren der Bewegungcn u. schliefilich den Tod der Zelle. Cocain
u. Tutocain sind toxischer ais Nicotin u. Noyocain, Novocain am wenigsten. Cocain- 
chlorhydrat ist stiirker tox. ais Cocainbase. Nicotin, Chininchlorhydrat, Noyocain, 
Morphinchlorhydrat, Kaffein, Slrychninnilrał bewirken yor dem Zelltod eist ein voll- 
stiindiges Aufhoren der amoboiden Beweglichkcit; dio Riickkehr der Beweglichkcit 
nach Entfernung des Giftes liiBt sich am leichtesten bei Strychninnitrat, weniger leieht 
bei Kaffein, Noyocain u. Morphinchlorhydrat, nur in sehr beschranktem MaBe bei den 
m it Nicotin u. Chininchlorhydrat benandelten Leukocyten beobachten. (Atti R. 
Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 9. 800—06. 5/5.) K ru g e r .

C. F. A. Koch, Orlliche Anasthesie. Kurze Darst. der Entw. der órtlichen Ober- 
flachcn- u. Infiltrationsanasthesie m it Angabe ihrer Anwendungsgebiete. (Nederl. 
Tijdschr. Geneeskunde 73. II. Mededeelingen van het R ijks-Institut yoor pharmaco- 
therapeutisch Onderzoek 326—31. Juni.) Sch nitzer .

C. A. T. Engelman, ,,Dauernarkose“ mit Dial. Zur Behandlung der Schlaflosig- 
keit bei Geisteskranken ist das Dial wegen geringerer Giftigkeit, besserer Wirksamkeit
u. billigerein Preis geeigneter ais Somnifen zur Durchfiihrung von Dauerschlafkuren. 
Schilderung von 16 Fallen. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 73. II. 3350—63. 20/7. 
St. Anna-Geneeskund. Gesticht te Yenray.) Sch nitzer .

Wolfgang Straube, Medikamentose Behandlung der Gicht. Klin. Bericht. Vf. 
empfiehlt an Stelle von Ałophan bei Behandlung der Gicht das wirksamere Hezophan.
(Med. Klinik 25. 1215—16. 2/8. Kónigsberg, Uniy.) F r a n k .

Georg Seegall, TJvalysat ais Harnantiseplikum. Das aus den B lattem  der Biiren-
traube hergestcllte Uvalysat (Chem. Fabrik B ur g er , Wernigerode) enthalt alle wirk- 
samen Bestandteilo der Folia uvao ursi in konstanter u. reiner Form. Das Dialysat 
wird ais wirksames Harnantisepticum empfohlen. (Dtsch. med. Wchschr. 55. 1092. 
28/6. Berlin.) FRANK.

S. Amanschulow, P. Arbusow und A. Schurawlew, Wird eine Slerilisation des 
Organismus durch Anwendung einer durchschnittlichen therapeutischen Dosis „Naganol“ 
(Bayer 205) bei trypanosomosen Kamelen (Su-Aur u, Cliop-Av.ru, Kapta) erreichtt Die 
iibliche Behandlung von Kamelen m it 4—8 g Naganol ( =  0,01—0,02 g pro kg) fiihrt 
nicht zur Dauerheilung. GróBere Dosen fuhren zu Vergiftungen. Auch hier ist eine 
Kombinationsbehandlung m it rls oder Sb notwendig, zumal bei unzureichender Be
handlung m it Naganol Arzneifestigkeit ein tritt. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 
113. 36—38. 8/7. Leningrad, Tierarztl. Hochsch.) SCHNITZER.

H. D. E. Milders, Kropfbekampfung mit Jod. Schilderung der Erfalirungen m it 
J-Behandlung in Kropfgcbieten yerschiedener Lander unter besonderer Berucksichti- 
gung der dauernden Zufuhr von J  in Form des ,,Vollsalzes“ (5 mg K J  auf 1 kg NaCl). 
Gute Erfolge. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 73. II. Mededeelingen yan het Rijks- 
Instituu t voor pharmaco-therapeutisch Onderzoek 332—40. Juni.) SCHNITZER.

A. Sluyters, Ein Fali von Thalliunwcrgiftung. Thalliumyergiftung eines 19jahrigen 
Madchens. Das Thallium war zur Enthaarung ais Acetat innerlich ycrabfolgt worden. 
Symptomenbild der Erkrankung: Nephritis, Polyncuritis. Langsame Genesung. 
(Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 73. II. 367&—80. 10/8. Ravenstein.) SCHNITZER.

Y. Oda, Ober den Einflup der verschiedenen innersekretorischen Organe auj die 
Hyperglykamie und Blutmilchsaure bei der chronischen Cyankalivergiftung. I . Mitt. 
Wiederholte subcutane Injektion yon l% ig. KCN-hsg. (2—6 mg KCN pro kg taglich) 
yermelirt stets Blutzucker u. Blutmilcbsaure bei Kaninchen. Gleichzeitige Insulin- 
injektion hemmt diese Yermehrung. — Die Blutmilchsaure n. Kaninchen betragt
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10— 15 mg-0/, .  (Folia endoorinologica Japonica 5. 11—12. 20/5. Kyoto, I. med. 
Klin., Univ.) Wa d e h n .

Y. Oda, Ober den Einflu/3 der rerscliiedcnen innersekrelorischen Organe auf die 
Hyperglykamie und Blutmilchsaure bei der chrcmischen Cyankalivergiftung. II . Mitt. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Adrenalin u. Nebenniorenrindenextrakt (Interrenin) liemmen oder 
beseitigen die Hyperglykamie u. Milchsaureyermehrung nach chroń. Zufiihrung von 
KCN. Durch Cholin wird die Empfindlichkeit des Kanincliens gegen KCN stark 
gesteigert. (Folia endocrinologica Japonica 5. 12—13. 20/5. Kyoto, Uniy., I. med. 
Klin.) Wa d e h n .

Ethel Ronzoni, Jeroms Glaser und David P. Barr, TJntersuchungen uber die 
hemmende Wirkung eines Pankreasezlrakts auf die Glykolyse. I. Wirkung der Pankreas- 
hemmung auf die Glykolyse. von Muskelgewebe und Muskelextrakt. Der im Pankreas 
yorhandene Faktor ist fast unl. in 70%ig. A. E r wurde durch W .-Extraktion aus dem 
zerkleinerten Pankreasgewebe gewonnen u. nach Entfernung des Fettes konz., so daB
1 ccm die Wrkg. von 10 ccm Muskelextrakt hemmt. Durch Zusatz von 2 Teilen

• 95%ig. A. kann man den E x trak t mehrere Monate wirksam erhalten. Der Faktor 
lóst sieh in A. unter 58% auf. — Die Glykolyse im Muskel wird zu G0% durch don 
E xtrak t gehemmt; starker wird die Wrkg. niemals. Die gebildeto Milehsaure stammt

■zum Teil aus einer Quelle, die nicht kohlehydratartiger N atur ist. — Der Pankreas- 
faktor hemmt aucli das Yerschwinden von Phosphat u. Kolilehyclrat aus Muskelextrakt.

• Dies erfolgt auch bei Ggw. von NaF. Bei der Entstehung yon Milchsiiurc im Muskel-
extrakt bildet sich yermutlich Hexosephosphat, wilhrcnd Phosphat u. freie Kohlehydrate 
yerschwinden. (Journ. biol. Chemistry 80. 309—30. Dez. 1928. Washington, Uniy., 
Dept. of In t. Med., St. Louis, Barnes Hosp.) F. Mu l l e r .

David P. Barr, Ethel Ronzoni und Jerome Glaser, Unlersuchungen iiber die 
hemmende Wirlcung eines Pankreasezlrakls auf die Glykolyse. II. Wirkung des liemmenden 
Słoffes auf die Glykolyse bosarliger Tumoren. (I. ygl. vorst. Ref.) Weder durch die mano
metr. Methode yon WARBURG, noch durch chem. Analyse u. Best. von Traubenzucker, 
Milehsaure u. Phosphat lieB sich eine so starkę Hemmung der Glykolyse im Krebs- 
gewebe nachweisen, wie sie bei Muskeln oder im Muskelextrakt gefunden war. — 
Die Glykolyse in bósartigen Geschwiilsten zeigt in yielen wichtigen Punkten Unter- 
schiede von der Glykolyse in n. Muskelgewebe. So setzt Zerhaoken des Gewebes die 
glykolyt. Wirkg. horab, Zerreiben, Fricren oder Extraktion hebt sie vollkommen auf. 
Glykogen wird bei der Glykolyse durch Krebszellen nicht gespalten. — Das Tumor- 
gewebe enthiilt geringe Mengen Phosphat. Es fanden sich keine Anzeichen dafiir, 
daB sich Hexosephosphat oder ahnliche Verbb. bilden. So erklart sich das Fehlen 
der Pankreashemmung im Gegensatz zum Verh. beim Muskel. (Journ. biol. Chemistry 
80. 331—44. Dez. 1928. Santa Barbara, Chem. Lab. of the Potter Metab. Clinic, Cottago 
Hosp.) F. Mu l l e r .

J. Joly, Kosmische Slrahlung und Wachstum. Vf. spricht die Vermutung aus, 
daB die jetzige Ausbreitung des Krebses durch das Fehlen eines kontrollierenden 
Faktora bewirkt ist, der ahnlicli wie y- oder Rontgenstrahlen auf menschliche Gewebe 
wirkt. Dieser Faktor soli die Hohenstrahlung sein, die in jiingster Zeit an Sttirke 
nachgelassen haben konnte. (Naturę 123. 981. 29/6. Dublin, Trinity Coli.) Lorenz .

K. Mori, Ober den Einflu/3 der Schilddrilse und des Insulins auf die experimentclle 
Tuberkulose. Verss. an n., m it Schilddriise gefutterten u. thyreoidektomierten Meer- 
scliweinchen u. Milusen naeh Infizierung m it Tuberkelbazillen u. nach Tuberkulin- 
injektion. — Die Injektion yon 0,25 Einheiten Insulin u. 1 ccm 25%ig. Trauben- 
zuckerlsg. yerschlimmem die tuberkulose Erkrankung des Meerschweinchens. (Folia 
endoorinologica Japonica 5. 7—8. 20/5. Kyoto, Uniy., I. med. Klin.) Wa d e h n .

Carlo Caminati, Gli effetti fisiologici delle correnti elettriche, in rapporto a una migliore pre-
yenzione degli infortuni c ad una maggior efficacia dei soccorsi. Torino: Merlo e Parigi
1928. (23 S.) 8°. L. 2.—.

J. A. Gunn, An Introduction to phai-macology and therapeutics. London: Oxford Univ. Pr.
1929. (220 S.) 8°. 5 s. net.

F. Pharmazie. Desinfektion.
F. Kaiser, Etwas von Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Zum, Schwefel in  der dlleren 

Heilkunde. Auszug aus dem Speculatum Naturale Yineentii Burgundis (Druck vom



1562 F . P h a r m a z ie . D e s i n f e k t i o n . 1929. II.

Jahre 1624) u. dem von K onrad  V. MEGENBERGschen Buchc der Natur. (Pharmaz. 
Zentralhalle 70. 490— 91. 1/8. Berlin-Dahlem.) A. Mu l l e r .

Gustaf Sóderberg und Waldemar Hok, Studien in  der Bereilung und in  der 
Wertbeslimmung von Dckokten. Ausfuhrliche Besprechung der Arbeitsweise u. der 
vorkommenden Feblerąuellen. (Svensk farmae. Tidskr. 33. 49—55. 72—78. 101—06. 
139—45. 30/3.) WlLLSTAEDT.

Wolfgang Schobel, Bereitung von Abkocliungen und Aufgussen in  der Apotheke 
le i Anwendung von Glasfiltcrgerdt. Bescbreibung der ganz aus Glas liergestellten 
,,Sintrax-Kaffeemaschine“ [Herstellcr: Firm a SCHOTT & Gen. in Jena] u. dereń 
Handhabune. 2 Abbildungen. (Pharmaz. Ztg. 74. 949—50. 24/7. Jena.) A. Mu l l e r .

A. R. Valentini, Sclderling: Coniin. Sammelbericht iiber botan. Herkunft, 
Inhaltsstoffe, Konst. u. Synthese des Coniins, seine physiolog. Wrkg. (Boli. chim. 
farmae. 68. 155—59. 28/2.) Grim m e .

Cr. B. Zanda, Aloe auf Sardinien. (V o r 1. p h a r m a k o g n o s t .  B e r i c h t . )  
Kulturyerss. in Sassan u. Cagliari mit yerschiedenen Aluearten ergaben, daB seheinbar 
nur die Art Aloe arborescens sich zur K ultur auf Sardinien eignet. (Boli. chim. farmae.
68. 255—60. 30/3. Cagliari.) " Grim m e .

Vittorio Nigrisoli, Irisrhizom. Bericht iiber botan. Herkunft, Inhaltsstoffe, 
Verwendung u. Anbau des Irisrhizoms. (Boli. chim. farmae. 68. 203—08. 15/3. 
Forli.) Grim m e.

Ludwig Kroeber, Uber den Giftcharakter der Braunuiurz-Scrophularia nodosa L, 
Fiir das Verenden von Scliafen unter Blutliarnen erscheint dio knollige Braunwurz 
yerdachtig. Vom Vf. wird erstmals einwandfrei der Saponincharakter dieser Pflanze 
festgestellt u. fiir das Blutharnen ein bisher unbeachtetes Saponin — Scrophularia- 
saponin — verantwortlich gemacht. Hamolyt. Index einer wss. Abkochung der ge- 
trockneten Braunwurz (0,1: 100) 3846, nach Wiederholung (nach KOFLER u. A dam ) 
2500, u. nach Korrektur m it Saponin, pur. albiss. Merck  1672. Das braunschwarze 
Fluidextrakt roch aromat, u. schmeckte aromat., bitter-salzig, zusammenziehend, 
schlieClich brennend-kratzend; Gerbsiiurelsg. gab sofort starkę Triibung u. Fallung, 
Mayers Reagens u. LuGOLsche Lsg. allmahlich Triibung, spater geringe Fallung. 
(Apoth.-Ztg. 44. 909. 27/7. Miinehen-Schwabing.) A. Mu l l e r .

C. A. Rojahn, Uber Fichtennadeleztrakle und Fichtennadelbadeextrakte. Vf. stellt 
in einer Tabelle die Untersucliungsergebnisse von 18 Fichten- bzw. Kiefernnadel- 
badeextrakten u. 4 Sulfitablaugen, die zur Streckung der Extrakte dienen, zusammen. 
Bestimmt werden: Trockenriickstand, Mineralbestandteile, S 02 (qualitativ u. quan- 
titativ), ath . Ol, Aussehen der wss. Lsg. 1 :10 ; von diesen Lsgg. werden Capillar- 
streifen hergestellt u. dabei angegeben: Gesamtsteighohe, diejenige der unteren u. 
oberen Zone, Farbę der Zonen, Aussehen der oberen Umrandung, sowie Aussehen 
unter der Analyscnąuarzlampe. (Pharmaz. Ztg. 74. 978—80. 31/7. Halle, Chem.- 
pharm. Inst. d. Univ.) A. M u lle r .

Harvey B. Haag und Robert A. Hatcłier, Die Halibarkeit von Digitalis und 
seiner Prdparate. Die Wirksamkeit yerschicdener Muster gepulverter Digitalisblatter, 
Digitalistinktur, infus u. -fluidextrakt sowie einiger Digitalispraparate (Digipuratum, 
Digifolin-Ciba) wird gepruft u. die Abnahme der W irksamkeit in verschieden langen 
Zeitraumen (bis zu 21 Jahrcn) bei Aufbewahrung der Muster unter wechselnden Be- 
dingungen (in Ampullen, H art- u. Weichglas, Glasstopfenflaschen usw.) festgestellt. 
In  gleiclier Weise werden Ouabain- u. Strophanthinlsgg. (in Ampullen) untersucht. 
Vff. kommen zu dem SchluC, daC gepulvertc B latter innerhalb 16 Jahren kcine Zers. 
erleiden. Ebenso behalt die Tinktur mehrere Jahre ihre Wirksamkeit, wahrend das 
Infus an Wirksamkeit verliert (besonders beim Aufbewahren in Weichglasflaschen), 
wobei aber keine tox. Stoffe entstehen. Lsgg. yon Strophanthin, Ouabain oder anderen 
Digitalisprinzipien zers. sich in Weichglasampullen rasch, in Hartglasampullen nur 
wenig. (Journ. Amer. med. Assoc. 93. 26—29. 6/7. New York.) A. Mu l l e r .

O. Keller und Franz Gottauf, Uber einige im  Heimatlande arzneilich benutzte 
bolivianisclie Drogen. I. Chemische Unłersuchung. Es wurde eine Anzahl von bolivian. 
Drogen, die nur m it den einheim. Namen bezeichnet sind, auf ihren Geh. an arzneilich 
wirksamen Stoffen untersucht. — 1. Die Drogę C h u c h u h u a s c a  (Rinde einer 
noch unbekannten Stammpflanze) enthielt neben fettem Ole, Phytosterin, Harz u. 
Gerbstoff, der m it verd. FeCl3-Lsg. schwache Griinfarbung gab, sowie etwa 0,5—0,6% 
Kautschuk. — 2. Y u ą u i l l a  (Stammpflanze noch unbekannt). Aus 100 g Drogen- 
pulver konnte 1,5 g eines Alkaloids gewonnen werden, das nicht in krystallin. Form
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oder in  Form von Salzen erhalten werden konnte. Die stark alkal. reagierende gelbliehe 
Base war 11. in W., A. u. CH3OH, 1. in Aceton, unl. in A., Chlf. u. Essigester. Mit konz.
H,SO, gelbbraune, m it Bromwasser rotviolette Farbung. — 3. A n o c a p e r i  (eine 
dem Piper curvatum nahestehende Piperacee) enthielt neben fettem Ole u. harzartigen 
Stoffen Piperin (?) oder ein ihm nahestehendes Alkaloid ais wiohtigsten Bestandteil.
— 4. A y  a  li u a s c a (Stammpflanzc eine Banisteria) entliiclt Gerbstoff, F e tt u. ais 
wiohtigsten Bestandteil ein Alkaloid der Zus. C13H 12ON2, das aus A. in glanzenden 
Prismen krystallisierte, dereń F. auch nach mehrmaligem Umkrystallisieren zwisehen 
166 u. 200° schwankte. In  A. swl., m it konz. H,SO., zunachst m it griiner Fluorescenz
I., dann Violettfarbung. Hydroclilorid, aus A. lange Nadeln vom F. 238°. Ni/rat,
Ci3H 12ON2, H N 03. Kleine Krystallnadeln. Pcrchlorat. Swl. in k. W. Das Alkaloid 
mu 13 nach seinem Verh. dem Banisterin bzw. Harmin sehr nahestehen. — 5. B a r -  
b a s c o. Die Drogę enthielt ais wiehtigate Bestandtejle: Fett, Phytostcrin (F. 135°), 
Harze, freies Brenzcatecliin u. 3,4% eines Saponins der einfaclisten Formel C2iHi0O1(), 
wahrscheinlich G,8H80O20. Das Saponin war 1. in Laugen, A., CH3OH u. Plienol, unl. 
in k. W., A., Chlf., Bzl. u. Bzn.; beim Kochen m it W. schiiumte es sehr stark. Das 
Saponin war ais Glucosid anzuspreclien; es reduzierte FEHLINGsche Lsg. erst nach 
langerem Kochen m it verd. H2SO.,. Bei der Spaltung m it 5%ig. H 2S04 w'urden rund 
44% eines Sapogenins, C25H ,,0 3 (aus Ą. Nadeln, F. 290—300°, i. in CH3OH, A., Chlf., 
A., Essigsśiure u. Bzl., unl. in W. u. verd. Mineralsiiuren), 29,1% Glucose, 11,6% Rham- 
nose u. 13,3% einer Pcntosc erhalten. Weiter enthielt die Drogę 4,2% eines eisen- 
griinenden Gerbstoffes u. 8,7% Aschenbestandteile. (Arcli. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. 
pharmaz. Ges. 267- 373—90. Mai. Jena, Univ.) POETSCH.

Th. Herzog, Ober einige im Hcimallande arzneilich benutzte bolimanische Drcgen. 
II. Bolanisch-pharmakognoslische UnU.rsudiv.ng. (I. vgl. vorst. Ref.) Bei der Unters. 
zur Feststellung der Stanimpflanzen ergab sich fiir die Drogę A y a h u a s c a  die Zu- 
gehorigkeit zur Gattung Banisteria u. eine groBe Alinlichkeit m it der von Lew in  
(C. 1928. I. 1883. II. 369) untersuchten Drogę Banisteria Caapi. C h a c r u n a ,  ein 
Strauch m it wechselstiindigen, festsitzenden, 15 cm langen, kalilen, ganzrandigen 
Blattern, ist wahrscheinlich ident. mit Mapouria formosa. In  der Drogę A n o c a p e r i  
liegt eine dem Piper curvatum nahestehende Piperacee vor. (Arch. Pharmaz. u. Ber. 
Dtsch. pharmaz. Ges. 267. 390—400. Mai. Jena, Univ.) POETSCH.

G. Siboni, Jodeisenleberlran. Bei der Herst. von Jodeisenlebertran erleidet man 
oftmals Fehlschlago, indem die Farbo desPraparats infolgo unkontrollierbar ir Nebenrkk. 
unansehnlich wird. Vf. sclilagt deshalb vor, ein 10%ig. Jodeisenol unter Verwendung 
von Mandelól herzustellen u. bei Bedarf mit Lehertran zu verdiinnen. (Boli. chim. 
farmac. 68. 260—61. 30/3.) Grijim e .

F. Graf, Hefeprodukte Zyma und ihre Vcruendung zur Arzndmillelbereilung. 
Unter BeriicksiclUigung <ler fabrikatorischen Ilcrstellung grofierer Mengen. (Pharmaz. 
Ztg. 74. 946—49. 24/7. Nurnberg.) A. Mul le r .

Siegwart Hermann und Pharmaceutische Werke ,,Norgine“ A.-G., Prag, 
Herslellung von Diinndarmpillen und -paslillen. Das wirksanie Mittel erhalt ais Schutz- 
schicht ein Gemisch von Stearinsaure mit niedriger schm. festen Fettsauren, z. B. Pal- 
miłinsdure. (E. P. 285 091 vom 10/2. 1928, Auszug veroff. 4/4. 1928. D. Prior. 12/2.
1927.) S c h u t z .

Siegwart Heimann und Pharmaceutische Werke „Norgine“ A.-G., Prag, 
Herstellung non Dunndarmpillen und -paslillen. Man verwendet ais t)berzug an Stelle 
eines Gemisches von Stearinsaure m it niedriger schm. festen Fettsauren andere fesłe 
Fettsauren, z. B. techn. Pahnitinsdure, F. 59,5°, oder Gemische solcher festen Fettsauren, 
z. B. ein Gemisch von Cocosfettsauren, F. 26°. (E. P. 288 542 vom 11/2. 1928, Auszug 
veroff. 7/6. 1928. D. Prior. 11/4. 1927. Zus. zu E. P. 285 091; vorst. Ref.) S c h u t z .

„Pharmagans“ Pharmazeutisches Institut Ludwig Wilhelm Gans A.-G., 
Oberursel, Werner Kollath, Breslau, und Hugo Magistris, Wien, Geuńnnung von 
Phosphatiden. Die nach dem Verf. des H auptpat. erhaltenen Lsgg., wie sie z. B. bei 
der Extraktion von Knoblauch oder Erbsen mit 30%ig. A. bei etwa 15° anfallen, werden 
nach Filtration zunachst vorkonz. u. hierauf naeli dem KRAUSE- oder HATMAKER- 
Verf. zur vólligen Trookene verdampft. Die so erhaltliehen Prodd. besitzen wtamin- 
ahnliche u. blutdrucksenkende Wrkg., die sich durch Einw. von ultrarioletten Strahlen 
auf die Ausgangsstoffe, Dialysierfl. oder Endprodd. noch steigem liiCt. (E. P. 311 436  
vom 10/1. 1928, ausg. 29/5. 1929. Zus. zu E. P. 285417; C. 1929. I. 1480.) A ltp .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von Tuberkel- 
hac.ille.n- und tuberkulinfreien Tiiberkchcachscn. Man digeriert die nach den uhlichen 
Methoden von der Hauptmenge der Tuberkelleiber befreiten u. entfetteten Wachse 
mit verd. Sauren, z. B. HCl, zweckmiiBig in der Warme. (E. P. 287 941 vom 30/3.
1928, Auszug veroff. 23/5. 1928. D. Prior. 30/3. 1927.) Schutz.

Matsus Fukui und Takeo Miyaguchi, Japan, Bleifreier Gesichlspuder. Das Mittel 
besteht aus 1000 Teilen Aceton, 2 Teilen Nitrocellulose, 1000 Teilen ZnO, oder 1000 Teilen 
Bzl., 2 Teilen Kautschuk u. 1000 Teilen ZnO. Man entfernt nacli dem Mischen der 
Stoffe das Aceton oder Bzl. durch Verdampfen, wonach jedes Teilehen ZnO mit einer 
feinen Schicht von Nitrocellulose bzw. Kautschuk umgeben ist. (E. P. 312 562 vom 
3/10. 1928, ausg. 20/6. 1929.) Schutz.

Yasukazu Shimura und Kametaro Takagi, Japan, Haarol. Man yersetzt nicht- 
trocknende Ole, wie Kamiłlenól, Cocosnujiol u. dgl., mit A. oder A., erhitzt dio M. unter 
Umruliren, wiischt das Prod. mit W. u. dest. es nach Entfernen des W. unter ver- 
mindertem Druck, worauf es mit Parfum versetzt werden kann. (E. P. 312 568 vom 
23/10. 1928, ausg. 20/6. 1929.) Schutz.

A. Remond et L. Boulicaud, Del uso terapeutico del acido eter monoetilortho — fosfórico.
Saint-Cloud: Girault 1929. (31 S.) 8°.

G. Analyse. Laboratorium.
G. Bruhns, Eine praktische Neuerung an Vcraschungsschalchcn. Yeraschungs- 

schalclien m it Griff, wie von ICoKIG (C. 1929. I. 1969) besclirieben werden, sind lange 
bekannt. Die iibliehen Schiilehen untersclieiden sich von den ais Neuerung in den 
Handel gebrachten nur dadurch, daB der Griff wagereclit angebracht ist. (Chcm.- 
Ztg. 53. 356. 4/5.) J u n g .

Płlilipps, Eine praktisclie Neuerung an Veraschungsschalchen. Veraschungs- 
schiilclicn m it wagereehter Anordnung des Griffes (vorst. Ref.) werden seit 1926 von 
der P o r z e l ł a n f a b r i k  P h .  R o s e n t h a l  & Co. A.-G., M a r k t r o d w i t z ,  
angefertigt. (Cnem.-Ztg. 53. 548. 13/7.) JUNG.

Alfred T. Shohl, Schnelle Kalibrierung von Pipelten und Biirelten. Eine rasclie 
Methode zur Kalibrierung von Pipetten u. Biiretten beruht auf dem spezif. Gewicht 
von Hg. Die erforderlichen Gewiehte u. einer von 2 austarierten Kolben werden auf 
die eine Sehale einer Waage gelegt, auf die andere Schale kommt der andere Kolben. 
Hg, das m it einer Wasserschicht bedeckt ist, liiBt man aus dem zu kalibrierenden GefaB 
in den zweiten Kolben tropfen, bis das Gleichgewicht horgestellt ist. Die Ausstrómung 
des bekannten Gewielits an Hg miBt das gewiinschte Vol. Zwischen den Marken wird 
dann dio Pipette geeicht. Die obere Graduierung wird zuerst eingeatzt. Ein sehmaler 
Papierstreifen wird am Rohr cntlang bis zur unteren Marko befestigt u. das Rohr durch 
Gummistopfen versclilosson. In  die Pipette wird dann etwas W. u. dann Hg angesaugt 
bis etwas uber die obere Markę. Der Stopfen wird so gerichtet, daB der W.-Meniskus 
an der geatzten Linie liegt. Die Ausstrómungszeit wird festgelegt u. eine Markę am 
tiefsten Punkt des W.-Meniskus gemaeht u. eingeatzt. Die Kalibrierung einer Pipette 
nach diesem Verf. erfordert eine Stunde. (Ind. ongin. Chem. Analytical Edition 1. 
152—53. 15/7. Cleveland, Ohio.) J u n g .

Ludwig Ramberg, Moderne Analysenwaagen. Die fiir die moderne Waagen- 
konstruktion wichtigen Faktoren (Dampfung u. ihre Anordnung, Kettenwaagen, 
Empfindliclikeitsanderung, Vorwiigung, automat, u. halbautomat. Gewichtsauflage, 
Genauigkeitsgrenzen von Mikrowaagen) werden an Hand von Beispielen erórtert. 
(Svensk Kem. Tidskr. 41. 106—19. Mai.) R. K. Mul le r .

R. H. Simon, Jenaer Glas-Fillerliegel. Dio Unters. bestiitigt dio hervorragenden 
Eigg. dieser Tiegel. (Journ. Assoc. official. agricult. Cliemists 12- 209—11. 15/5. 
Wooster [Ohio], Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

M. Czerny uud H. Murmann, Uber die Sauggeschwindigke.it einer rotierenden 
Olpumpe. Die Messung der Sauggeschwindigkeit einer rotierenden Olpumpe ergab 
bis zu einem bestimmten Hg-Druck eine Konstanz ihres Maximalwertes, um dann 
schnell u. nachher langsamer abzunehmen. Die Sauggeschwindigkeit wird durch Ein- 
sclialtung eines Leitungsrohres zwischen Pumpe u. Rezipient wesentlich herabgesetzt. 
Die Ergebnisse sind in einem Diagramm zusammengestellt. (Physikal. Ztschr. 30. 
462—63. 15/7. Berlin, Univ.) K leyer .
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L. R. Bryant, Ein groficr Metall-Soxhlet-Extraktionsapparat. Der im Original 
abgebildete Apparat ist aus Kupfer hergestellt u. dicnt zur Fettextraktion gróBerer 
Mengen. E r besteht aus 3 Teilen, dem Kochkessel, der Extraktionskammer m it Dampf- 
rohr u. Syphon u. einem Nivellierungsrohr aus Glas, das die Fliissigkeitshóhe in der 
Extraktionskammer anzeigt. Auch der RiickfluBkuhler ist aus Kupfer hergestellt. 
Dio Hohe des ganzen Apparates ist 134,5 cm. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1.

D. F. Othmer, Laboratoriumskondensator gro/Jer Kapazitdt. Zur Horst, kleiner 
Mengen feiner Chemikalien oder fiir Destillationsstudicn empfielilt der Vf. 2 Typen 
von Kondensatorem Die eine Kiihlerform besitzt ein doppeltes Schlangenrohr, das 
Kiililwasser flieflt parallel in beiden Roliren, die Kondensation findet auf den Ktihl- 
schlangen u. zum kieineren Teil an der Innenseite des Mantels sta tt. Die anderc Form, 
die eine noch gróBere Wirlcsamkeit hat, ist so gestaltet, daB die Diimpfo durch die 
Schlangenrohre streichen u. darin durch das sie umgebende Kiililwasser kondensiert 
werden. Dieser Kondensator hat im Vergleich zu den anderen sehr kurze Schlangen
rohre. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 153. 15/7. Rochester.) J u n g .

L. Żipperer, Bestimmung des spezifischen Gewichts mit dem Bunsen-Schilling. Die 
Genauigkeit der Best. ist wesentlich von den ermittelten Ausstrómzeiten abhangig. 
Neuere Ausfiihrungsformen der App. ermóglichen weitgehendste Genauigkeit. (Gas- 
u. Wasserfach 72. 690—92. 13/7. Karlsruhe i. B„ Gasinst.) SpLITTGERBER.

Georg Fischer, Ober ein einfaclies Verfahren zur Herslellung ton Diapositiv- 
zeichnungen. Glasplatten werden angeschliffen u. die Glasflache fein m attiert. Auf 
dieser Flachę laBt sich bequein m it Bleistift bzw. Tuscho zeichnen. Zur Erzeugung 
der Transparenz wird die Flachę mit etwas Vaselinol iiberpinselt. (Ztrbl. Minerał., 
Geol. Palaont., Abt. A. 1929. 288. Berlin.) K l e v e r .

Laurence L. Quill und Pierce W. Selwood, Elektrodenhalter fiir Bogenspektrum- 
analysen. Der H alter besteht aus 2 horizontalen Armen, dio 2 Paare von Elektroden 
tragen, sie sind auf einem isolierten Zylinder montiert, der um seine Achse drehbar 
ist. Das Ganze ist auf- u. abwarts bewegbar. Die boiden Arme konnen zusammen 
yerstellt werden, u. auBerdem ist der untere Arm nocli unabhangig vertikal beweglich, 
so daB die untere Elektrodo, die das zu untersuchendc Element enthalt, entsprechend 
eingestellt werden kann. In  der Praxis ist gewólmlich das einoElektrodenpaar aus Kohle, 
das andere aus Eisen. Nach Belieben kann jedes Paar in die opt. Achsc des Spektroskops 
gebracht werden. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 180. 15/7. Univ. of Illinois, 
Urbana.) J un g .

Gottfried Spiegler und Otto Krumpel, Zur Gharakteriskrung des Fluorescenz- 
lichles an llontgendurchleuchtung-sschirmen mit besonderer Berucksichtigung seiner Ab- 
hdngigkeii vom Apparattypus. Unterss. iiber Helligkeit- u. Intensitatsabfall am Halb- 
wellenapp. u. am rotierenden Gleichrichter. (Pliotogr. Korrespondenz 65. 193—97. 
Juli. Wien, Riintgentechn. Versuchsanst. d. Zentral-Rontgen-Inst.) LESZYNSKI.

Arano Itauo, Ein tragbarer psi-Apparat mit Mikroelektrode und gesdttigter Calomel- 
elektrode. Die Mikroelektrode besteht aus einer gebogenen Capillare, die sich beider- 
seits in Napfchen erweitert; in die eine Erweiterung tauelit die Ableitungselektrode 
u. in die andere ein KCl-Agarheber. — Das Potentiometer arbeitet m it einem auf 
Spitzen gelagerten Galvanometer m it einer Empfindlichkeit von 5 X 10~7 Amp. 
Die Potentialdifferenz wird direkt an einem Millivoltmeter abgelesen. (Ber. Óhara- 
Inst. landwirtschaftl. Forsch. 4. 19—26.) Tr e n e l .

Raymond Matthew Fuoss, Bimetallische Elektroden fiir Titralionen, die eine 
Anderung der H-Ionenkonzentration erfordern. Die folgenden Elektrodenpaare sind fiir 
potentiometr. Titrationen, bei denen Anderung der H-Ionenkonz. eintritt? benutzt 
worden. Die Eigg. der 4 Paare: Sb-Pb, Sb-amalgamiertes Cu, Bi-Ag u. Cu-CuO wurden 
studiert. Alle gaben befriedigende Resultate bei vorsiclitiger Verwendung; fiir all- 
gemeine acidimetr. u. alkalimctr. Bestst. zieht Vf. das Paar Sb-amalgamiertes Cu 
vor. Geoignet gewiihlte Paare konnen vortellhafte Anwenduilg in der Industrie uberall 
dort finden, wo es sich um Kontrolle solcher Verff. handelt, bei denen eine pH-Anderung 
eintritt. Die Anwendung der Methode zur volumctr. Metallbest. wird erórtert. (Ind. 
engin. Chem. Analytical Edition 1. 125—28. 15/7. Boston.) JUNG.

Fr. Hein und W. Daniel, Ober rasche Absorption von Wasserstoff durch, silber- 
lialtige Permanganatlosungen. KMnOj-Lsgg., die m it HF, AgF, AgN03 oder AgC103 
yersetzt sind, absorbieren H , rascher ais reine KM n04-Lsg. Am besten w irkt eine
0,06-m. AgN03-Lsg. in gesatt. KMnO.,-Lsg. Diese Lsg. absorbiert bei etwa 19°

139—40. 15/7. Guelph, Ont.) J u n g .

XI. 2. 101
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24 ccm/Min. Die Verss. wurden in der iiblichen Hydrierapparatur durchgefiihrt. 
Dio Absorptionslsg. wird so bereitet: 100 com gesatt. KMnOr Lsg. werden unter 
Umruhren m it einer Lsg. von 16 g AgN03 in 20 com dest. W. versetzt u. sam t dem 
ausgesohiedenen AgMnO, in die Apparatur gebraeht. Dann werden zweckmiiBig 50 bis 
100 ccm H2 absorbiert, worauf die Lsg. gebraucbsfertig ist. Gasanalyt. liiBt sich dio 
Lsg. zur Trennung eines Gemisohes von H 2 u. N2 in einer CzAKO-Pipette yerwenden. 
H2-Voll. von 10 ccm m it etwa % —3-facber Menge N» lieBon sich unter dauerndeni 
Schiitteln in 15—20 Min. vdllig absorbieren. Die Lsg. entwickelt dabei geringe Mengen 
0 2, die durch alkal. Pyrogallollsg. entfernt werden. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
1Ś1. 78—82. 28/6. Leipzig, Univ., Chem. Lab.) L orenz .

Elem ente und anorganlsche Verblndungen.
Walter Meyer, Zur Reinheitspriifung von Alkalijodiden. Zum Nachweis aller- 

kleinster Mengen Tbiosulfat in Alkalijodiden ist die Arzneibuchvorsclirift ungeeignet, 
da sich Zusiitze bis zu l° /0 Tbiosulfat dem Nachweis entziehen. Vf. gibt folgende 
Vorschrift: 10 ccm einer frisch bereiteten Alkalijodidlsg. (1 +  19) diirfen sich auf Zusatz 
einiger Tropfen Starkelsg. u. verd. H2SO., nicht sofort blau farben (H J0 3, Cu, Fe), 
auf Zusatz eines Tropfens 0,01-n. Jodlsg. muB sofort eine blaue Farbung auftreten, 
die auch beim Umschwenken nicht verschwindet (Thioschwefelsaure). (Suddtsch. 
Apoth.-Ztg. 69. 461—62. 30/7. Leipzig.) A. Mu l l e r .

— , Abkiirzung der Zeit bei der Slickstoffbestimmung (nach Kjełdalil) durch Anwenduug 
eines Gridbrenners. Wird an Stelle eines Bunsenbremiers ein Gridbrenner nach 
F ish er  benutzt, so liiBt sich die Zersetzungszeit auf l ’/2 Stdn. herabsetzen. (Journ. 
Assoc. official. agricult. Chemists 12. 250. 15/5. Kentucky, Agric. Exp. Stat.) T r.

Emil Truog und A. H. Meyer, Verbesserungeii der colorimetrischen DenigŁs- 
Methode fiir Phosplior und Arsen. Eingehende Unterss. iiber die DENIGES-Methode 
(Compt. rend. Acad. Sciences 171. 802; C. 1921- II. 339) fuhrten zu Verbesserungen 
der Arbeitsweise. Es wurden die Konzz. der Reagenzien festgestellt, bei denen Phosphor- 
molybdat maximale Blaufarbung gibt, u. bei denen storende Farbungen durch Silico- 
molybdat u. Ammoniummolybdat ausgeschaltet sind. Eine verbesserte Methode zur 
Herst. der zur Best. notigen Stannochloridlsg. wird beschrieben. Es wurde gefunden, 
daB Ferrieisen in starkerer Konz. die Bldg. der Blaufarbung beeintrachtigt u. einen 
grunlichen Ton hervorruft. Reduktion zu Ferroeisen verhindert die Storung. Die Ggw. 
von Ti, Salzen von Al, Mn, Ca, Mg u. auch Nitrato stóren die Rk. nicht, auch wenn 
sie in groBeren Mengen vorhanden sind. Die Methode ist rascher, genauer u. empfind- 
licher gestaltet worden sowohl fiir dio Best. von As u. P allein ais auch nebeneinander. 
(Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 136—39. 15/7. Univ. of Wisconsin, Madi
son.) J u n g .

George T. Dougherty, Die Bestimmung von Eisenoxyden in  sauren Slahlofen- 
schlacken. Verbesserte Metlioden. Dio friiher angegebenen Methoden zur Best. von 
Ferro- u. Ferrioxyd oder des Totaleisengeh. in sauren Sehlacken (Chemist-Analyst 32. 
15/1. 1921) wurden in ihrer verbesserten Form, die eine gróBere Verwendbarkeit u. 
Genauigkeit besitzt, mitgeteilt. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 163. 15/7. 
Chicago.) " J un g .

Lester W. Strock und Hiram S. Lukens, Tantal ais Elektrodemnaterial fiir  
elektrohjlische Kupferbeslimmung. Ta eignet sich gut ais Ersatz fur P t bei elektrolyt. 
Cu-Bestst. Die dunkle Oberflachenfarbung u. Gewichtszunahme des Ta nach jeder 
Cu-Abseheidung u. Reinigung mit H N 03 beruht auf der Bldg. eines diinnen Oxyd- 
films, der jedocli leicht mechan. durch Abscheuem entfernt werden kann. Hoho 
Stromdichte bewirkt glatte Cu-Abscheidung. (Trana. Amer. electrochem. Soc. 56. 
10 Seiten. Sep.) Asc h erm an n .

Organische Substanzen.
F. Halla, Bemerkungen zur Slickstoffbestimmung nach Dumas. Die Verhaltnisse 

boi der mikroanalyt. N-Best. nach D um as werden vom Standpunkt der dabei in  Be- 
tracht kommenden Gleiehgewichte erórtert. Hierbei ergibt sich in Ubereinstimmung 
m it neueren Yersuchsergebnissen, daB die PREGLsche Anordnung fiir CuO keine un- 
bedingt erforderliche SieherheitsmaBnahme darstellt. (Mikroehemie 7. 202—07.) Ju .

E. I. van Itallie, Jodbestimmungen in  organischen Verbindungen, die leicht Jod 
abspalten. Versuoht wurde, eine abgewogene Menge des Stoffes (10—200 mg) mit 
H 2S04 (8—10 ccm) in einer Retorto aus Jenaerglns zu erwiirmen u. die Dampfe in
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5°/o'g- NaOH aufzufangen. Die Yorlage wurde auf 100 ccm aufgefiillt, davon 25 ccm 
m it H2SO_[ angesauert, m it NaOCl oxydiert, Cl-OberschuC fortgekocht, N aJ zugegeben. 
u. m it Thiosulfat das aus H J 0 3 frei gewordene J ,  titriert. In  anderen Fallen wurde 
auch das J  in  der Vorlage durch Wagon ais iAg.J bestimmt. Ergebnisse teils m it er- 
warteten prakt. iibereinstimmcnd (CHJ3, Aristol), teils niedriger, aber vielleicht durch 
abweichenden Jodgeh. der Priiparate bedingt, bei einem Ersatzm ittel fiir Yatren 
gleicher W ert nach G ariu s . (Pharmac. Weekbl. 66. 629—32. 20/7. Amsterdam, Lab. 
v. Artsenijbereidkunde.) G r o s z p e l d . ■

A. Ogata imd T. Yamauti, Eine n&ue colorimetrischc Bestimmungsmethode der 
Glykuronsdurc und der gepaarłen Glykuronsdure. I. Sehr klcine Mengen Glyhwronśdure 
u. gepaarter Glykuronsdure lassen sich mittels Naphtlioresorcincarbonsaure in wss. Lsg. 
colorimetr. bestimmen. Die geeignetste Konz. ist 0,5—2 mg in 5 ccm. Ist dicse bekannt, 
yerfahrt man nach A ; sonst bestimmt man die annahernde Konz. nach B, stellfc durch 
Verdiinnen oder Eindampfcn die Konz. wie bei A  ein u. bestimmt nochmals nach A . — 
A. Standardlsg. (I): 0,1709 g wasserfreie Mentholglykuronsaure, in 100 ccm W. gel.; 
davon 1 ccm ( =  1 mg Glykuronsiiure), versetzt m it 4 ccm W. u. 4 ccm HC1 (D. 1,2). 
Probelsg. (II): 5 ccm ( =  ca. 1 mg Glykuronsaure), yersetzt m it 4 ccm HC1. Reagenslsg. 
(III): 2%ig. alkoh. Naphthoresorcincarbonsiiurelsg., mit W. auf 1% verd.; dayon
1,2 ccm, yersetzt mit 6 ccm W. u. 3 ccm HG'1. — B. Standardlsg. ^1): 5 ccm obiger 
Mentholglykuronsaurelsg., yersetzt mit 3 ccm HG‘1. Probelsg. (II): 5 ccm, yersetzt 
m it 3 ccm HC1. Reagenslsg. (III): 1,7ccm Naphthoresorcincarbonsiiurelsg., yersetzt 
mit 4 ccm W. u. 2 ccm HC1. -— In  beiden Fallen werden I, I I  u. I I I  im sd. W.-Bad 
20 Min. erhitzt, abgekiihlt; I I I  in MeBzylinder abgesaugt, auf 12 ccm aufgefiillt; 
I  u. I I  m it je 3 ccm (bei B  4 ccm) W. verd., mit je 5 ccm I I I  yersetzt, l 1/., Stde. auf 
58—60° erwarmt, abgekiihlt, beide Lsgg. mit je 7 ccm (bei B  10—20 ccm) A. 3 Min. 
durchgeschiittelt, atli., blauviolette Schichten im BURKER-Colorimeter yerglichen. — 
Vff. erhielten m it Menthol-, Phenol- u. Camphoglykuronsaure u. Glykuron genaue 
Resultate. Ggw. yon viel Glucose u. Harnstoff gibt schwankende Resultate. NaCl 
ist ohne EinfluB. (Journ. pharmac. Soc. Japan 49. 90—91. Juni.) L in d e n b a u m .

Bestandtelle von  Pflanzen und Tleren.
R. Altschul, Neues Verfahren zur Zellfarbung. Die m it Formalin oder A. be- 

handelten Goweboteile werden in Paraffin eingebettet u. mit dem Mikrotom geschnitten, 
bei 37° entparaffinieren, 4Stdn. beizen in einer Lsg. yon 2 g HBr, 2 g NH4Br in 100 ccm 
W. Zweimal kurz wassern, fiirben 1 Stds. lang mit Methylyiolett (100 ccm k. gesiitt. 
alkoh. Lsg. +  5 ccm 5%ig. OxaIsaure) oder Viktoriablau (2%g. wss. Lsg.), kurz 
wassern, behandeln mit LuGOLscher Lsg. u. trocknen. Differenzieren mit X y lo l-f- 
Anilin, spulen mit Xylol u. einbetten in Balsam. (Att R. Accad. Lincei [Roma], Rend. 
[6] 8. 594—95. 1928.) G r im m e .

Z. S. Katznelson, Uber die Methodik der Safraninfarbung. Ais yorbereitende 
Technik empfiehlt Vf. zur Fisierung neben den Gemischen von F lemmiNG, F oll u. 
den weniger guten yonB ouiN  u. a. die Chromessigmischung (5 ccm l% ig- Chromsaure, 
1 ccm Eisessig, 1 ccm W.). Zur Lsg. des Safranins empfiehlt er die Vorsehrift von 
STOHR (2 g in 60 ccm 50°/0i". A.). Ais Gegenfarbung bewahrte sich besonders Pikro- 
indigcarmin. Die Farbung erfolgt sehr schnell, 1 Min. Einw. geniigt. Die Entwasserung 
der gefiirbten Schnitte verlangt besondere Yorsicht, da die Einw. des A. nur ganz kurz 
sein darf. Bei richtiger Technik ist Safranin einer der besten Kernfarbstoffe. (Ztschr. 
wiss. Mikroskopie 46. 177—87. Juli. Uraler Polytechn. Inst.) Sch nitzer .

J. C. H. Meyer, Ober hallbare, rasćhe Farbung vermitlelst Acetokarmin. Objekte 
der Farbung waren besonders Insektenhoden, danebcn auch diejenigen von Mausen 
u. Fróschen. Fixierung von Ausstrichen in 50%ig. Essigsaure, Entwasserung in A., 
Farbung m it Acetocarmin, unter Umstiinden nach Beizung m it Eisenammoniakalaun- 
lsg. Nach kurzer Behandlung m it A., EinschlieBen in yenezian. Terpentin. In  iihn- 
lioher Weise kónnen Schnitte behandelt werden. Das yenezian. Terpentin ist fiir yiele 
zarte Objekte ais EinschluBmittel geeigneter ais Kanadabalsam. (Ztschr. wiss. Mikro
skopie 46. 189—95. Juli. Amsterdam.) Sc h n it zer .

T. Brailsford Robertson, Eine colorimetrische Bestimmung des Guanins und ihre 
Anwendung auf die Ermittlung des Zellkern-Cytoplas?naverhdltnisses. Das Guanin wird 
mit anderen Purinderiyy. aus dem EiweiBhydrolysat durch Fallung m it CuS04 in 
Bisulfitlsg. abgeschieden u. m it KM n04 in starker HCl-Lsg. zu Guanidin oxydiert. 
Guanidin wird mit dem Reagens nach !Ma r sto n  colorimetr. bestimmt. Das Reagens

101*
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wird bereitet durcli Mischen von je 5 ccm 10%ig. Natriumnitroprussidlsg., 10%ig. 
Kaliumfcrricyanidlsg. u. 10% NaOH-Lsg. u. Auffiillen m it W. zu 60 ccm. (Austral. 
Journ. exp. Biol. med. Science 6. 33—58. 16/3. Adelaide, Univ., Lab. of the Div. 
of Animal Nutrition of the Commonw. Council.) Wa d e h n .

W. S. Jones, A. E. Briod, S. Arzoomanian und W. G. Christiansen, Be- 
schrdnkung der Anlimontrichloridpróbe zur quantitaliven Besłimmung des Vitam insA. 
Die Priifung von Lebertran auf Vitamin A-Geh. mittels SbCl3 (vgl. C a rr  u . P r ic e ,
C. 1926. II. 2831 u. WOKES u. W il l im o t t ,  C. 1927. II. 2411) ergab nicht immer eine 
Ubcreinstimmung m it den Resultaten der biolog. Priifung. Die Abweichung betrug 
in einem Falle sogar 100%. Die Intensitiit der Blaufarbung wird beeinfluCt dureli 
Herkunft, Alter, Gewinnungs- u. Lagerungsweise des Lebertrans. Solange die Art 
der Abhangigkeit der Farbo von diesen Faktoren nicht geklart ist, ist der Nachweis 
von V itam inA mittels SbCl3 ungenau. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18. 253—56. 
Marz. Brooklyn [N. Y .], E . R. S qu ibb  u . Sons.) L. J o se p iiy .

M. O. Charmandarian, Zur Methodik der Katalasebestimmung im Gerstenmalz. I. 
Bei Extraktion m it W. zeigte sich, daC nach 4-std. Extraktion gegeniiber 1-std. Ex- 
traktion dic Fahigkeit zur Zers. von H 20 2 abgenommen bat. Bei dieser Extraktions- 
dauer bleibt das pn unvcrandert. Es werden hieran ankniipfend auf kolloidchem. 
Grundlage beruliende Vorstellungen entwickelt. (Biochem. Ztschr. 204. 389—96. 
14/1. Charków, Landwirtschaftl. Forschungsinst.) H esse .

M. A. Blankenhorn, Bluturóbilin. Urobilingehalł des normalen inenschlichen 
Blułes. Beschreibung einer Metliode. Es wurde die Fluorescenzmethode nach Schle- 
SINGER in verfeinerter Form zur ąuant. Best. des Urobilins im  Blut benutzt. Die 
EiweiBkórper des Serums wurden durch festes Zinkacetat u. 3 Teile absol. A. nach 
24 Stdn. Stehen im Eisschrank entfernt. Die iiberstehende FI. wurde mit Hilfe des 
TYNDALL-Phanomens bei starkster Belichtung mit einer verd. wss. Lsg. von neutralem 
Acriflavin yerglichen. (Journ. biol. Chemistry 80. 477—85. Dez. 1928. Cleveland, 
Western Reserve Univ., Med. Dpt., Laneside Hosp., Med. Clinic.) F. Mu l l e r .

L. Blas und M. Magallón, Die Albuminkonzentration des Serums und die Koagu- 
lationsreaklionen. Vff. betonen, daB man den Geh. eines Serums an Albuminen bei 
Koagulationsrkk. beriicksichtigen muB, wenn man keine Fehlresultate erzielen will. 
Yff. haben Verss. m it den Rkk. von WASSERMANN u. VON Me in ic k e  angestellt u. 
glauben, daB der Gehalt an Albuminen wohl die Hauptursache fiir die Diskrepanzen 
ist, dio man manchmal beim Vergleieli dieser beiden Methoden erhiilt. (Anales Soc. 
Espanola Fisica Quim. 27. Nr. 264. Techn. Teil. 129—54. Juni. Madrid, Analyt. Privat- 
lab.) WlLLSTAEDT.

Bernard S. Kahn und S. L. Leiboff, Colorimetrisclie Bestimmung des anorganischen 
Sulfałs in  kleinen Hammengen. Das anorgan. Sulfat wurde ais Benzidinsulfat ge- 
fiillt (2 ccm Harn mit 2 ccm des Benzidinreagens, das 4 g Benzidinchlorid, 10 ccm 
konz. HC1 auf 500 ccm W. enthalt, werden m it 4 ccm 50%ig. A. gemischt). Der 
Harn muB sauer reagieren. Die Fallung wird nach 1/4 Stde. abzentrifugiert, 2-mal 
m it 50%ig. A. gewaschen. Darauf setzt man 0,5 ccm konz. Salzsiiure u. 5 ccm dest. 
W. zu u. diazotiert durch 1 ccm 10%ig. NaNÓ2-Lsg. Es wird ein gelber Farbstoff 
durch Zusatz von Phenol gebildet (50 g krystallisiertes Phenol, 15% NaOH bis alkal. 
reagiert, auf 11), indem 5 ccm 15%ig. NaOH u. 5 ccm der Phenol-Na-Lsg. zugesetzt 
werden u. auf 100 ccm aufgefiillt wird. Verglichen wird m it einer Ammonsulfatlsg., 
che 4,1216 g im Liter enthalt (1 ccm enthalt 1 mg S). Diese Lsg. wird vor dem Ge- 
brauch 20-fach verd. Unter Chlf. aufbewahrt, lia.lt sie sich. (Journ. biol. Chemistry 
80. 623—29. Dez. 1928. New York, Biochem. Lab. of Lebanon Hosp.) F. Mu l l e r .

R. A. Feldhoff, Uber Jlónlgenkontrasłmittel. Die Herst. von B aS04 wird be- 
schrieben. Zur Erliohung der Schwebefahigkeit werden dem BaSO., zugesetzt: 
Gelatine, Agar-Agar, Traganth oder die Sehleime von Cetraria islandica, Chondrus 
erispus u. Gigartina mamilosa. Der Brei muB bei einer 60° nicht iibersteigenden Temp. 
u. moglichst rasch getrocknet werden. Zum Einnehmen werden der Anreibung Ge- 
schmackskorrigenzicn (Trockenmilch, Kakao, Vanillin oder Saccharin) zugefiigt. 
(Pharmaz. Ztg. 74. 980—81. 31/7. Magdeburg.) A. Mu l l e r .

Bernard Fantus, Rontgenslrahlenkontrastmittel. Allgemeines iiber das Róntgen- 
strahlenabsorptionsvermógen verschiedener Stoffe. Eingehende Darlegungen iiber die 
Bedeutung von Luft, BaSOt , Halogenverbb. (besonders N aJ  u. NaBr-Lsgg. u. halogen- 
lialtige Ole) u. Tetrajodphenolphthalein (Tetiolhalein) ais Kontrastm ittel. (Journ. Amer. 
pharmac. Assoc. 18. 231—37. Marz.) L. JOSEPHY.
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W. Brandrup, Die Wertbestimmwngsmethoden fiir Pepsin in  ihrer Eignung fiir 
das Apothekenlaboratorium. K rit. Besprechung mehrerer Verff. zur Wertbest. von 
Pepsin. (Apoth.-Ztg. 44. 953. 7/8. Kottbus, Lab. d. Kronen-Apotheke.) A. Mu l l e r .

George E. Ewe, Die Bestimmung von Alkaloiden in  Mischungen mit vegctabiłischen 
Drogen. Dio Ggw. von Fettsauren u. Mg- oder Ca-Seifen in  alkaloidhaltigem Materiał 
fiihrt zu Fehlern bei der Alkaloidbest. (ygl. WATKINS u . P a l k in , C. 1927. II. 1379). 
Aucli harzige u. andere Drogenbestandteile konnen die Alkaloidbest. erschweren. Vf. 
ompfiehlt zur Vermeidung der Fehler folgende Methode: Eindampfcn der Chlf.- 
Alkaloidlsg. auf 3ccm ; Zufiigcn von 10 ccm 2%ig. H2SO.„ Schutteln, AbgicCen der 
Chlf.-Schicht u. Waschen derselben mit 5 ccm 2%ig. H2S04. Die sauro Waschfl. wird 
zu der ursprunglichen sauren Alkaloidlsg. zugefugt, diese zur Entfernung der chloro- 
formlóslichen Bcstandteile m it Chlf. gewaschcn u. die Chlf.-Ausziige ihrerseits mit 2%ig.
H ,S 0 4 behandelt. Die sauren Ausziige werden mit der sauren Alkaloidlsg. vereinigt. 
Durch Zufiigen von NH., werden die Alkaloid© in Freiheit gesetzt, m it Chlf. extrahiert» 
Dann Abdampfen des Chlf. auf 3 ccm, Zusatz einer bestimmten Menge H 2S04 u. nach 
vollstandiger Entfernung des Chlf. Riicktitration m it 1/50-n. NaOH. (Journ. Amer. 
pharmac. Assoc. 18. 241—43. Marz. Boston, Taiłby Nason Company.) L. J o se ph y .

Gregor Kogan, Zur Bewerlung der Kresolharzseifenldsungcn. Ais „Kreolin“ 
bezeichncte Handelsprodd. sind Pseudolsgg. von Harzseifen u. Kresolen. Rohprodd. 
dieser Kresolharzscifenlsgg. sind mehr oder weniger reines Kresol, sogenannte schwarze 
Karbolsaure, KW-stoffe, Harz u. Lauge; sie geben m it W. undurchsichtige Emulsionen, 
die meist beim Stehen einen Bodensatz oder eine ólige Abscheidung ergeben. Vf. 
beantwortet die Fragen: 1. Zu fordernde Zeitdauer fiir H altbarkeit der Kreolin-
emulsion; 2. Zulassigkeit einer Ausscheidung in dieser Zeit; 3. sind in der Ausscheidung 
Kresole vorhanden oder bleiben diesclben in der Emulsion ? Fiir 1. fordert Vf. 24 Stdn., 
fiir 2. erlaubt er bis 3%  Bodensatz, der aber kein Kresol enthalten soli. Nur ólige 
Bodensatze konnen Kresol enthalten; Nachweis: Bodensatz in Bzn. Iosen, Lsg. m it 
NaOH ausschiitteln, wss. Schicht mit HC1 ansauern, wenn trubc, mit A. ausschutteln, 
A. verdunsten, Ruckstand m it A. aufnehmen u. mit FeCl3-Lsg. priifen. Eine zur quan- 
titativen Kresolbest. iiblichste Methode, die angegeben wird, liefert um ca. 3%  zu 
holie Werte bei Erhohung der Menge der Harzsiiurc u. Vermindcrung derjenigen der 
Harzseife. Riclitige Werte erhalt man immer nach der Methode der Wasserdampf- 
dest. bei Ggw. von BaCL, wobei Trennung der Seifen von den Kresolen erfolgt u. 
diese rasch abdest. Schutteln des Destillats m it festem NaOH u. Bzn.; Aussalzcn 
der Kresole m it iiberschussiger HC1 u. NaCl, Ablesen des ausgeschiedcncn Kresols 
in dem graduierten Hals eines 5—600 ccm-Kolbens. (Pharmaz. Zentralhalle 70. 488 
bis 490. 1/8. Leningrad.) A. Mu l le r .

Oscar Heim, Quantitative Formaldehydbestimmung in einem pliarmazculischcn 
Praparal. Die ublichen Methoden zur Best. von Formaldehyd erwiesen sich ais un- 
geoignet fiir ein phannazeut. Praparat, das verschiedcnc organ. u. anorgan. storende 
Bcstandteile hatte. Dio folgende Methode ergab sehr zufricdenstcllende Rcsultatc. 
Zu 10 ccm einer etwa 0,2% Formaldehyd cnthaltenden Probe werden 2 ccm konz. 
HC1 u. 10 ccm AgN03 hinzugefiigt, geschiittelt u. rasch 4 ccm einer 50%ig. Natrium- 
liydroxydlsg. hinzugegeben. Eine Schwarzfarbung zeigt nach etwa 30 Min. die Ggw. 
von CH20  an. Nach dem Filtrieren u. Waschcn wird das Filter m it 1: 3 HNOa bc- 
handelt, um das reduzierte Ag zu losen. Das ungel. uberschiissigc AgCl wird abfiltriert 
u. das reduzierte gol. Ag m it HC1 gefallt u. in gewóhnlicher Wcise bestimmt. (Ind. 
engin. Chem. Analytical Edition 1. 128. 15/7. New York.) J un g .

Alois Riidisule, Nachweis, Bestimmung und Trennung der chemischen Elementc. Bd. 7.
(4 Abt.) Abt. 1. Bern: P. Haupt 1929. gr. 8°. 7, 1. Schwefel. (39, 813 S.) M. 44.—;
Lw. M. 49.—.

H. Angewandte Oliemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

— y Ein neuer Lauge-Aufloseapparat. Beschreibung eines neuen Natronlauge- 
auflósungsapp., bei dem die Fl. durch eine Pumpe in dauernder Zirkulation bleibt. 
(Ztschr. ges. Testilind. 32. 578. 24/7.) B r a u n s .

A. W. Farrall, Faktoren bei der Amcendung der Trochiung durch Zersldubung 
bei der chemischen Produktion. Beschreibung u. Abbildungen von Spriihtrocknungs- 
anlagen. (Chem. Markets 25. 59—63. Juli.) ■ Ju n g .
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Norman W. Krasę und J. B. Goodman, Wie ve.rha.lt sich C02 unter Druck'! 
Die Fallung von CaC03 aus Ca-Acetatlsgg. wurde bei geringen bis hohen Drucken 
(2400 lb.) u. Tempp. von 20—200° beobaehtet. Die Ergebnisse Yersprechen giinstigo 
Verwendungsmoglichkeiten von komprimierter C02 ais Saure. Bei maGigen Drucken 
u. Tempp. werden etwa 10% Essigsaure aus dem Salz freigemacht, bei Verwendung 
noch yerdunnterer Lsgg. miiBte es moglich sein, allcs Ca aus der Lsg. abzuacheiden 
u. eine Lsg. von CH3COOH in W. zu erhalten, die durch Eindampfen leicht zu kon- 
zentrieren ware. AuBerdem liiBt sich C02 unter Druck an Stelle einer Siiure in  der 
Industrie iiberall da m it Vorteil anwenden, wo H-Ionen ais Katalysator erforderlich 
sind. (Chem. metallurg. Engin. 36. 162—63. Marz. Illinois Univ.) JUNG.

M., Die industrielle Wiedergewinnung non Losungsmitteln. Beschreibung des Ver£. 
von B r e g e a t  durch Absorption m it Kresol, des Ruckge\yinnungsverf. m it akt. Kohle, 
sowie des durch cinfache Abkiihlung. (Technik Ind. u. Schwz. Chemiker-Ztg. 1929. 
So—86. 30/6.) K o n ig .

A. Baumann, Brown Boveri-Ammoniak-TiLrbokoinprcssor von 6 bis 8000000 Cal/h 
Kćilleleistung fiir die Groflkaltcanlagę Kaiseroda. In  10-monatigcm Dauerbctrieb wurde 
bewiesen, daB Turbokompressoren auch fiir Kalteanlagen brauchbar sind. (Ztschr. 
Eis- u. Kalte-Ind. 22. 73— 78. Juli. Baden.) Spl it t g e r b e r .

Wegelin & Hubner Maschinenfabrik und EisengieBerei A.-G., Saure-Kreisel- 
pumpen. Beschreibung der in der Praxis bewahrten patentierten stopfbiiehslosen 
Pumpe u. der gummiorten WEGELHUEB-Kreiselpumpe u. Scliilderung ihrer Vorzugo. 
(Chem.-Ztg. 53. 631— 32. 14/8. Halle a. S.) J u n g .

Walter Hamlin Kniskern, Syracuse, V. St. A., Vorrichtung zur Verflussigung 
von syntheiischem Ammoniakgas. (D. R. P. 478 540 K I. 12k vom 30/8. 1924, ausg. 
9/7. 1929. — C. 1925. I. 2502 [E. P. 226 224].) K u h l in g .

Enzyklopadie der technischen Chemie. Hrsg. von Fritz Ullmann. 2. Aufl. Lfg. 16. Bd. 4,
(S. 1—160.) Berlin, Wien: Urban & Sehwarzenberg 1920. 4°. M. 8.—.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
F. Hoyer. Staubexplosionen. (Kunstdiinger- u. Lcim-Ind. 26. 256—57. — C. 1929.

II. 617.) ' J ung .
A. Salmony, Atemschulzgerale. Beschreibung der gebriiuchlichen Schutzgerato 

unter Hinweis auf die kiirzlich erfolgte Griindung eines Arbeitsausschusses zur Nor- 
mung der Atmungsgerate im deutschen NormenausschuB. (DlNGLERs polytechn. 
Journ. 344. 109—13. Juni. Berlin.) Spl it t g e r b e r .

Jenny Adler-Herzmark, E in Fali iton todlichcr Vergiflung durch nilrose Gase 
beim Lichtbogenschweipen. VeranlaBt durch einen Fali von todliclier Vergiftung beim 
LichtbogcnschweiBen weist der Vf. darauf hin, dafi die Luftbeschaffenheit am Arbeits- 
platz des ElektroschweiBcrs kontrollicrt werden muB u. fiir geeignete Entliiftungs- 
maBnahmen gesorgt werden muB. (Zentralblatt Gewerbehygiene Unfallverhut. 16. 
193. Ju li. Wien.) Ju n g .

Thomas 01iver, Bleivergiflung in der Industrie. S tatist. Besprcchung der in 
den einzelnen Industriezwcigen vorkommenden Bleivergiftungen. Im allgemeincn 
ist in den letzten Jahren in allcn Zweigen ein Ruckgang der Vergiftungen festzustellen. 
Es wird darauf hingewiesen, daB auch boi Arbeiten, wie z. B. dem Abwracken der 
alten Kriegsscliiffe, bei denen dio Gefahr nicht vermutet wird, relativ hiiufig Blei- 
vergiftungen vorkommen. (Journ. S tate Medicinc 37. 187—95. April. Durham, Univ., 
Newcastle upon Tyne.) Me ie r .

Leonard Greenburg, A. A. Schaye und Herman Shlionsky, Eine Untersuchung 
■iiber Blcivergiftung in  einer Aklcumulalorenfabrik. Sehr ausfiihrliche Besprcchung der 
in den Arbeitsraumen einer Akkumulatorenfabrik lierrschenden liygien. Zustiinde. 
(Publ. Health Reports 44. 1666— 98. 12/7. Gesundhcitsamt der U. S. A. bzw. Medizin. 
Schule von Yale.) Spl it t g e r b e r .

L. C.McNair und C. W. Price, Die Folgen des irockenen Abreibens und Ab- 
kratzens der mit Bleifarben angestrichenen Eisen- und Stahlkonslruklionen. Dieser Auszug 
aus einem ausfuhrlichen Bericlit des Jahres 1927 behandelt die Ergebnisse einer Beob- 
aehtungsreihe zur Best. des Pb-Geh. in der Luft u. den EinfluB des Pb auf die Gesund- 
heit der beschaftigten Arbeiter. (Journ. ind. Hygiene 11. 175—81. Juni. London, 
Fabrikaufsioht.) Sp l it t g e r b e r .



Banik, Die Gesundheitsgefahren beim Arbeilen mit Zapoulack und ihre Verhuluny. 
(Zentralblatt Gewerbehygiene Unfaliverhiit. 16. 197—206. Gesundheitsing. 52. 561 
bis 566. — C. 1929. I I . 937.) J u n g .

L. R. Thompson und Dean K. Brundage, Studie iiber die Gefahrlichkeil des in  
Zementfabriken entslehenden Kalkslaubes. Vf. bespricht den ungiinstigen EinfluB von 
Kalkstaub auf die Gesundheit der in Zementfabriken beschaftigten Arbeiter. (Journ. 
ind. H y g ien e ll. 182—93. Juni. Surgeon, Gesundheitsamt der U. S. A .)-Spl it t g e r b e r .

III. Elektrotechnik.
M. Oswald, ICinige Neuerunyen in  Kóhlen fiir Eleklrizital. Die Neuerungen, dic 

Vf. hervorliebt, beziehen sieli auf Anoden fiir elektr. Batterien, auf Elektroden fiir 
clektr. Bogenlampcn, auf Dynamobiirsten, Kontaktstiickc fiir elektr. Schaltungen, 
auf Membranen u. Kohlekorner fiir Fernsprechgcrate, auf Turbinenringe, selbst- 
schmicrende Lagcr u. a. m. Hand in Hand m it deiri gesteigerten Bcdarf nach diesen 
verschiedenen Gcgenstanden bat sich dio franzós. Industrie fiir dio Erzeugung yon 
Kohlegegcnstandcn entwickelt. (Chim. et Ind. 21. No. 2 bis. 428—43.) K a l per s .

Soc. an. Le Carbone, iibert. von: Rene Oppenheim, Levallois-Perret, Frank- 
reich, Gassammler. Falls cin Elektrolyt venvendet wird, welcher, wie NH4C1 (in der 
Patentschrift steht NH4C103. D. Ref.) bei der Elektrolyse Yollstandig in gasfórmige 
Ionen zerfiillt, sind beide, bei Verwendung eines Elektrolyten, der, wie ZnCl2, nur e i n 
gasfórmiges łon  bildet, ist nur die der Anodę benachbarte Elektrolytlsg. mit Gelatinc, 
Starkę o. dgl. yerfestigt, u. es ist in sie cin absorbierendes Pulyer, z. B. Graphit, ein- 
gebettet. Ais Elektroden dienen im ersteren Falle beiderseits Kohlenstabe, im zweiten 
Falle bestcht die Katliode aus Zn o. dgl. Kathoden- u. Anodenraum sind durch ein 
Diaphragma getrennt. (A. P. 1 717 244 vom 20/5. 1924, ausg. 11/6. 1929.) K u h l in g .

Jules Courtier, Frankreich, Isoliermittel. Quarz u. Glimmer werden fcin ge- 
pulvert, innig gemischt u. auf etwa 1750° erhitzt. (F. P. 660 437 vom 31/12. 1927, 
ausg. 11/7. 1929.) K u h l in g .

Roessler & Hasslacher Chemical Co., New York, (ubert. von: H. N. Gilbert, 
Niagara Falls, V. St. A.), Kohleelektroden. Gemische von gepulvertem Graphit u. einem 
Bindemittel, wio Pech, denen gegebenenfalls niedriger sd. KW-stoffe, wie Bzl., 
Xylol o. dgl., zugesetzt sind, werden zunachst unter gewohnlichem Druck auf Tcmpp. 
erhitzt, bei welchen sich Teile des Bindemittels oder die zugesetzten KW-stoffe ver- 
fliiehtigen. Hierbei entweichen vorliandene Luft oder andere Gase. Die MaCnahmc 
bewirkt, daB das anschlieBende Verkohlen des Bindemittels unter wesentlich geringerem 
Druck ausgefiihrt werden kann ais bei den bekannten Verff. (E. P. 312 940 vom 1/6. 
1929. Auszug veroff. 24/7. 1929. Prior. 1/6. 1928.) K u h l in g .

Chloride Electrical Storage Co. Ltd. und B. Heap, Manchester, Sammler. Dio 
akt. M. der Sammler gemaB der Erfindung entlialt BaS04. Zur Herst. der akt. M. 
wird eine Ba u. Pb cnthaltcnde Legierung gemalilen u. das entstandene Pulver mit 
H 2SO., behandelt, oder es werden Mischungen von gepulvertem Pb u. PbO mit einer 
Lsg. von Ba(OH)2 angeriihrt u. zu dem erhaltenen ]3rei H 2S04 gegeben. Indifferente 
Stoffe, wie RuB, kónnen beigefiigt werden. (E. P. 312 851 vom 26/7. 1928, ausg. 
27/6. 1929.) ' K u h l in g .

Charles Turney Hixson, iibert. von: Willard W. Campbell, Aztec, und Henry 
Earnest Pischel, Durango, V. St. A., Verbindungssloff fiir Sammler. Gemische von 
80 Teilen Pb u. 10 Teilen Sb werden auf Rotglut erhitzt u. 10 Teile Glaspulver in dio 
M. eingeriihrt. Die Erzeugnisse werden zu Yerbindungsstellen fiir Sammler yerarbeitet 
u. sollen gegen den Elektrolyten u. Dampfe unempfindlich sein. (A. P. 1 715 599 vom 
5/7. 1927, ausg. 4/6. 1929.) K u h l in g .

Philadelphia Storage Battery Co., Philadelphia, iibert. von: Lawrence 
J. Pearson, Wyncote, V. St. A., Sammlerplatten. Aufgeladene negative Sammler- 
platten, welche etwas anhaftende H2S04 enthalten, werden in einem abgeschlossencn 
Raum, der eine beschrankte Luftmenge enthalt, unter Bewegung der Luft u. Kondcn- 
sieren des Wasserdampfes erhitzt. Der Luftsauerstoff wird vom Pb gebunden, das 
entstandene PbO o. dgl. bildet mit der anhaftenden H 2S04 P bS04. Die P latten  ver- 
tragen Versendung u. konnen leicht in gebrauchsfertigen Zustand zuriickyersetzt 
werden. (A. P. 1 716 320 vom 22/5. 1920, ausg. 4/6. 1929.) K u h l in g .

1 9 2 9 .  II. H,„. E l e k t r o t e c h n i k . 1 5 7 1
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Philadelphia Storage Battery Co., ubert. von: William H. Grimditch, Phila- 
delphia, V. St. A., Behandeln von negativen Sammlerplatlen. Die aufgeladenen Platten 
werden in wss. Lsgg. yon Zuckerarten, Dextrose, Fructose, Galaktose o. dgl., getaucht 
u. nach mehr oder minder langem Verweilen in der Lsg. m it w. L uft getrocknet. Es 
wird Selbstentladung yermieden. (A. P. 1718139 vom 1/12. 1921, ausg. 18/6. 
1929.) " K iju  lin g .

Soc. an. Le Carbone, ubert. von: Fernand Charles Frederic Portail, Grune- 
villiers, Frankreicli, Gahanisches Element. In  die in bekannter Weise fiir FU. undurch- 
dringliche, fiir Gase durchdringliclic Kohleanode ist ein feinyerteiltes Metali eingebettet, 
yorzugsweise ein Metali, welches, wie Pb, ein wl. Chlorid bildet, die Kathode besteht 
aus einem 1. Metali, wie Zn oder yerzinktes Fe, u. der Elektrolyt aus der Lsg. des 
Clilorids u. eines anderen Halogensalzes des die Kathode oder dereń Oberflache 
bildenden Metalles, z. B. aus einer ZnCl2 u. ZnBr2 oder Z nJ2 entlialtenden Lsg. (A. P.
1716 461 vom 14/6. 1927, ausg. 11/6. 1929. F. Prior. 13/5. 1927.) K u h l in g .

Junjiro Sato und Tsunaji Sato, Jackson, V. St. A., BatlerieverguPmassc, be- 
stehend aus einem Gemisch von Elaterit, Gilsonil, geblasenem Asphal, Kiesełgur u. 
Asbest. — Z. B. werden 25% Gilsonit, 24% Korit (gcblasener Asphalt) u. 1% Elaterit 
zusammengeschmolzen u. 23% Kiesełgur u. 27% Asbest hinzugegeben. Solche VerguB- 
massen sind billiger u. lialtbarer ais die Massen aus Gummi. (A. P. 1 711 544 vom 
8/9. 1927, ausg. 7/5. 1929.) Sa r r e .

Dubilier Condenser Co. (1925) Ltd., London, Eleklrischer Kondensator mit aus 
Fiscose gewonnener Cellulosehaut im  Dielektrikum. (D. R. P. 479 740 KI. 21g yom 
26/2. 1927, ausg. 25/7. 1929. A. Prior. 21/6. 1926. — C. 1928. I. 1900.) K u h l in g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, ubert. von: Johan Romp und Wiebold 
Frans Brandsma, Eindhovcn, Holland, Transformatora i fiir Radio- u. ahnlichc Zweckc. 
Eine der Windungcn der Transformatorcn besteht aus einer Legierung von Ag u. Cu, 
welche zweckmiiBig wenigstens 94% Ag enthalt. Die Zugfestigkeit dieser Legierungen 
ist grófier ais die des Cu, sie lassen sich zu Windungen yon geringerem Durclimesser 
yerarbeiten, ais es mit Kupferdrahten móglich ist, u. sind gegen zerstorende Einww. 
bestandiger ais Cu. (A. P. 1 718 080 vom 15/2. 1928, ausg. i8/6. 1929. Holi. Prior. 
3/3. 1927.) K u h l in g .

Bell Telephone Laboratories Inc., New York, ubert. von: Victor E. Legg, 
E ast Orange, V. St. A., Behandeln magnetischer Stoffe. Die besonders aus Fe, Ni, Co 
u. gegebenenfalls einem vierten Element bestelicnden Legierungen yerandern unter 
dem EinfluB starker magnet. Krafte ihre Permeabilitat in unerwunschter Weise, u. 
biiBen besonders die Konstanz der Perm eabilitat ein. Diese Schadigung wird gemaB 
der Erfindung dadurch beseitigt, daB die Legierungen der gleicbzeitigen Einw. eines 
Gleich- u. eines Wcchselstroms unterworfen werden, dereń Stromriclitung zeitweilig 
geśindert wird. (A. P. 1 715 713 vom 1/9. 1928, ausg. 4/6. 1929.) K u h l in g .

IV. Wasser; Abwasser.
— , Eine fiir alle móglichen Behandlungsarten geeignetc Wasscraufbcrcilungsanlagc 

in  Beverly Hills, Galifoniien. Das Brunnenwasser wird durch Beliiftung, Enthartung, 
Filterung u. Chlorung yon H ,S, Hartebildnern, S u. Kleinlcbcwesen befreit. (Engin. 
News-Record 102. 936—38. 13/6.) Spit t g e r b e r .

William G. Schneider, Wasserrohre aus Kupfer und Messing. Yf. bebandclt 
die Frage, wie das Materiał der Rohre auf die Beschaffenheit des W. in hygien., chem., 
techn. u. wirtschaftlicher Hinsicht wirkt. (Journ. New England W ater Works Assoc. 
43. 148—51. Juni. New York.) SplitTGERBER.

W. Lohmann, Hartes und weiches Trinkwasser. Vf. beliandelt nach Literatur- 
angaben die gesundheitlich giinstige Wrkg. yon hartem Trinkwasser u. folgert daraus, 
daB die Herst. yon kiinstliehem Mineralwasser unter Zuhilfenahme von hartem W. 
nicht zu beanstanden ist. (Mineralwasser-Fabrikant 33. 849—50. 881—82. 20/7.) S f l .

Fr. Sartorius und W. Ottemeyer, Die Entfernung stórender Substanze7i im  Trink
wasser durch aklite und inaktive Kohle. I. Teil. Entchlorung und Entphenolung. Voraus- 
setzung fur eine aus hygien. Griinden erfolgende Oberchlorung yon W. ist ein unschad- 
liches Entclilorungsmittel, das in der Kohle gefunden werden kann. Vergleich der 
einzelnen Kohlenarten. (Gesundheitsing. 52. 529—34. 20/7. Munster i. W., Hygien. 
Inst. d. Uniy.) Spl it t g e r b e r .
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John R. Baylis, A klite Kohle und ihre Anwendung zur Entfernung eines nicht 
cinwandfreicn Geschmacks und Geruchs aus Wasser. Vf. weist die besondere Brauch- 
barkeit von akt. Kohle fiir den genannten Zweck nach. (Journ. Amer. W ater Works 
Assoc. 21. 787—814. Juni. Chicago, 111., Offentl. Werke.) S plittg er ber .

Permien, Die Aufbereitung ton Oberflachenwasser zu Trinkzweckcn. Vf. bespricht 
unter Bcigabe zahlreicher Abbildungen die verschiedenen Behandlungsmctlioden m it 
ihren Vor- u. Nachtcilen. (Gas- u. Wasserfach 72. 718—25. 20/7. Rostock.) Sp l .

Georg A. Krause, Oligodynamische Wassersterilisierung durch Kaładynsilber. 
Ausfiihrliche Beschreibung des Verf. (vgl. A. T h iem e , C. 1929. I. 3022 u. K r a u se ,
0. 1929. I I . 913) durch den Erfinder selbst. (Gcsundheitsing. 52. 500—05. 6/7. 
Miinchen.) Spl it tg er ber .

Rudolf Adler, Die Seińigunęi und Sterilisierung des Wasscrs durch H och chlor icrung. I. 
Das W. wird mit starkom Cl,-t)bcrsc)iuB (nach ł/2-std. Einw. soli noch 1 mg/l Cl, vor- 
handen sein) versetzt, darauf dieser OberschuB mit akt. Kohle bescitigt. Dabei werden 
die im W. vorhandenen gcl. organ. Bestandtcilc weitgehend abgebaut; Gcruchs- u. 
Geschmacksstoffe werden von der Kohle restlos fcstgchalten. (Gas- u. Wasserfach 72. 
675—78.6/7. Karlsbad, Laboratorium der N. V. S tandard W ater Mij (Amsterdam).) S pl .

Earnest Boyce, Ghlorkmirolle in  einer kłeinen, mit gcschlossenen Apparulen aus- 
gcriisleten Wasseranlage. In  einer Anlage von Kansas wurde eine Wasserchlorung 
m it 1 mg/l Cl2 -crforderlich, dereń techn. Durchfuhrung ganz kurz beschrieben wird. 
(Engin. News-Record 102. 1042. 27/6. Lawrence [Kansas], Staatl. Gesundheits- 
amt.) Spl it tg er ber .

B. A. Adams, Cladothrix Dichoioma und uhnliche Lebcwescn ais Ursache eines 
unbestimmbaren Gcschmackes ton gechlortcm Wasser. Der von verschiedenen Algen dem 
W. mitgcteilte merkwurdige Geschmack, der durch Chlorung verstiirkt wird, kann 
zurzeit wirklich vollstandig durch keines der in der Wasserbchandlung gebriiuchlichcn 
Chemikalien heseitigt werden. (Water and W ater Engin. 31. 327—29. 20/7.) S pl .

R. L.McNamee, D>e Enlfernung ton Eisen aus harten Grundwassern. Nach 
Besprechung der Nachteile von Ec-haltigen harten Grundwassem behandelt Vf. die 
Enteiscnung mittels Beluftung, Ausflockung, Sedimentation u. Filtcrung. (Journ. 
Amer. W ater Works Assoc. 21. 758—67. Juni. Ann Arbor, .Mich., Firma H oad 
D ecker , S hoecraft  u . D r u r y .) S pl it tg er ber .

J. Tillmans, P. Hirsch und K. Schilling, Die selbsttatige Schułzschichtbildung 
durch kaltes Wasserleitungswasser in  eisemen Roliren. II . Einige Untersuchungen iiber 
Kalkrostschutzschichten. I II . Bestimmung der rostschutzterhinderndc.n Uberschupkolilcn- 
saurc. (I. vgl. C. 1929- I. 1250.) In  Fortsetzung friiherer Verss. (1. c.) wird zunachst 
mitgeteilt, daB dio Wirksamkcit der Kalkrostschutzschicht darin besteht, daB sio dic 
Bcruhrung zwischen Fe u. H20  u. damit den Ioncnaustausch zwischen Metali u. Fl. 
Jiindert. — In  angreifenden Wassern vcrhindcrt dic iiber dic zugehdrigc CO» des Kalk- 
kohlensauregleichgewichtes hinaus vorhandene Uberschup-CO., dic Ausbildung der 
Kalkrostschutzschicht. Ein Verf. zur Ermittlung dieser t)berschu8-C02 wird angegeben. 
(Gas- u. Wasserfach 72. 689—90. 13/7. Frankfurt a. M., Univ. Inst. f. Nahrungs- 
mittolchemie.) Splittg er ber .

E. Sherman Chase, Aufhebung der angreifenden Wirkung eines Wassers durch 
Kalkbehandlung. Durch Kalkzugabe konnten in der Wasserversorgungsanlage von 
Falmouth (Mass.) dio fruher bcobachteten Korrosioncn yermieden werden. (Engin. 
News-Record 103. 70. 11/7.) S plittg er ber .

Max Groeck, Die Wirkung des Calciumhydralterfahrens. Das beim Biicherrerf. 
benutzte K alkhydrat w irkt mcht dirckt durch OH-Ionen, sondern indirokt durch 
eine CaCO:)-Schutzschicht. Die von B u c iIE R  selbst u. von der PreuB. Landesanstalt 
fiir Wasser-, Boden- u. Lufthygiene in Berlin-Dahlem abgegebenen AuBerungen sind 
nicht haltbar. (Gas- u. Wasserfach 72. 319—24. 6/4. Berlin.) SPLITTGERBER.

PreuBische Landesanstalt fiir Wasser-, Boden- und Lufthygiene und Biicher, 
Die Wirkung des Calciumhydratterfahrens. GegenauBerungen zu den Angriffen von 
GROECK (vgl. vorst. Ref.). (Gas- u. Wasserfach 72. 324—28. 6/4.) SPLITTGERBER.

K. Hofer, Neuzeitliche Speisewasseraufbereilung. Zusammenfassung der bisher 
fur die Praxis geltenden Riclitlinien. (Gliickauf 65. 1067'—71. 3/8. Essen a. d. Ruhr, 
Verein z. tjberwachung der Kraftwirtschaft der Ruhrzeclien.) SPLITTGERBER.

H. Schlicke, Betrieb ton Speisewasscraufbereitungsanlagen. Schwierigkeiten im 
Betrieb treten auf bei ungeeigneter Aufstellung der Enthartungsanlage, bei Bedienungs-
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fehlern, bei stoBweiser Arbeitsweise u. infolge undichter Kondensatoren. (Wanno 52. 
478—79. 15/G. Berlin-Wilmcrsdorf.) Spl it tg er ber .

W. Karsten, Die Impfung des Kiihlwasscrs. Das „Impfverf.“ (Behandlung mit 
HC1) ist gut anwendbar bei Wassern mit uberwiegendem Geh. an Ca-Carbonaten, 
muB aber bei stark sulfathaltigen oder iiberwiegend Mg-carbonatlialtigen Wassern 
ausscheiden. (Chem. Fabrik 1929. 269—70. 29/5. Essen.) S pl it tg er ber .

Charles P. Hoover und James M. Montgomery, Beseiligung der Carbonathdrte 
durch Kalkzusalz. Seit 1927 wird im Wasserwerk Piąua nut gutem Erfolg durch Kalk- 
zusatz die Carbonatharte auf die Lóslichkeitsgrenze von CaC03 u. Mg(OH)2 lierab- 
gesetzt. (Municipal News W ater Works 76. 289—90. Juli. Columbus (Ohio), Wasser
werk, u. Piąua (Ohio), Wasserwerk.) SPLITTGERBER.

H. Wi., Die clektrolylische Entolung von Fabrikalionswdssern. Eine 0,5 mm starkę 
ólschicht auf der ICessclwandung isoliert ebenso stark wie 5 mm dicker Itcsselstein. 
Darum sorgfiiltige Entolung von Kesselspeisewassern notwendig. Absitzcnlassen 
u. nachfolgendes Filtriercn geniigen nicht, auch Zentrifugieren, sowńe clicm. Reinigung 
m it Al-Sulfat u. Soda sind nicht rationcll. Restlose Entolung gelingt durch Gleich- 
stromelektrolysc, dereń Ausfiihrung naher beschrieben ist. Je  heiBer das Abwasser, 
um so raschere Absclicidung des Oles. Strombcdarf 0,15—0,20KW  pro Stdc. u. 1 cbm 
Abwasser. (Ólmarkt 11. 243—44. 30/7.) H. H e l le r .

H. Heukelekian, Ober einige in einem verschmulzten Fiu/} herrscliende biologische 
VcrMltnisse. Vf. gibt die Ergebnisse einer 1 Jah r lang fortgcsetzten regelmaBigen 
Untcrs. des Raritanflusscs auf Bact. coli, Keimzahl, biochem. 0»-Bedarf, NI13, N„03 
u. iV20 6 bekannt. (Publ. Health Rcports 44. 1544—55. 28/6. New Brunswick, N. J., 
Łandw. Versuchsstation von New Jersej-.) S pl it tg er ber .

J. Axel Hojer, Untersuchung iiber die fakcie Verunreinigungeiniger Trinkwasser 
in  Smaland und Holland in  Kropfhofen und lcropfarmen Hojen. Die Atiologie des schwed. 
Kropfes kann mit der Annahme einer von Warmblutern herriihrenden fakalen Infektion 
der Trinkwasser nicht erklart werden. (Acta med. Scandinavica 71. 47—53. 12/6. 
Lund, Bakteriol. Inst.) Spl it t g e r b e r .

Paul Hirschfelder, Stellungnahne zum Vorschlag von Bach betreffend Unschadlich- 
machung von Abwassern aus Rilbenzuckerfabriken. Der Ba ChscIic Vorschlag (C. 1929.
II. 619) ist nicht iiberall durclifuhrbar. Auf die Auswalil der Versuchsfabriken ist 
grofite Sorgfalt zu verwenden, dam it nicht falsche Schliisse aus den gewonnenen Er- 
gebnissen gezogen werden. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuekerind. 79. 420—21. Juni.) Spl .

K. Taussig, E in  einfaches Unlersuchungsverjaliren fiir Wasserreinigungsanlugen. 
Vorschriften fiir die Best. der H artę u. A lkalitat von Reinwassern, der Hartę, Alkalitat 
u. Natronzalil von Kcsselwassem, des Geh. von Kalkwasser u. Sodalsg. in einer fur den 
Kesselwarter geeigneten Form. (Arcli. Warmewirtsch. 10. 249—52. Juli. Gleiwitz.) Spj,.

R. Manschke, Neues eleklrisches Salinometer fiir  die Priifung von Speiseuwsser. 
Beschreibung des CROOKATTschen S i m p l e x  - S a l i n o m e t e r s ,  einer Art Leit- 
fahigkeitsmcsser, das besonders zur Erkennung von Kondensatycrsalzungen im Schiffs- 
kesselbetrieb geeignet scin soli. (Apparatebau 41. 145—46. 28/6. Kiel.) SPLITTGERBER.

E. Remy, Zur Beurteilung des Phosphorsaurcions bei Yerschmulzung von Abwassern, 
Flu/3- und Badewassern. Die in einem verunreinigten W. gefundene Menge an Pliosphor- 
siiureion kann nicht ais ausschlaggebendes Kennzeichen bei der Beurteilung des Ver- 
schmutzungsgrades lierangezogen werden. (Arch. Hygiene 101. 366—68. Freiburg 
i. Br., TJniv. Hyg. Inst.) Spl it tg er ber .

F. W. Hammond, England, Verliinderung der Kesselsteinbildung u. dgl. in metali. 
GefaBen durch Uberziehen der GefaBwandungen auf elektrolyt. Wege mit den Teilchen 
einer kolloiden bituminosen Emulsion, die beispielsweise hergestellt wird aus 25% 
Erdolbitumen, 0,25 bis 0,5% Alkali u. 0,25—0,5% Fettsaure. An Hand einer Zeichnung 
ist eine apparative Ausfuhrungsform beschrieben, um ein Metallrolir elektrolyt. zu 
uberziehen. (E. P. 311 882 vom 29/3. 1928, ausg. 13/6. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Travers-Lewis Process Corp., iibert. von: John T. Travers, Columbus, V. St. A., 
U7ischadlichmachung saurer Abwasser, besonders Grubenwasser. Die von gel. Saurcn 
u. Metallsalzen zu befreienden Abwasser werden durch eine Anzahl von Schicliten 
von Travertin (CaC03 enthaltendem Kalktuff) geleitet. (A. P. 1 714 828 vom 9/7.
1928, ausg. 28/5. 1 9 2 9 . ) ________  K u h l in g .

Philippe Bunau-VariHa, La yerduuisation des eaux. Paris: J.-B. Bailliere 1920. (388 S.) 16°.
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V. Anorganische Industrie.
Sidney B. Haskell, und H. F. Mahle, Synthetischer Bliclcsioff. Abhandlung uber 

den EinfluB, den dio gesteigerte synthet. Stickstoffdarst. auf den Markt u. die Preis- 
gestaltung gewinnen wird. (Chem. Markets 25. 34— 36. Juli.) JUNG.

Jean Delorme, Die Yerfaliren von Georges Claudc zur Trennung von Gasgemischen 
durch Vcrfliissigung und dic Synthcse von Ammoniak. Analog der Źcrlegung dor Luft 
durch Verfliissigung nach L in d e  wandte CLAUDE dics Verf. m it entsprechenden 
Anderungen auf dio Trennung der durch Hoclitomp.-Dest. aus Kohle c-rhaltenen Gas- 
gcmische an, zunachst um dem dauernd steigenden H,-Bedarf fiir Luftschiffahrt u. 
chem. Industrie nachzukommen. Einfacliheit des Vcrf., Schwierigkeit der Beseitigung 
der ais Kontaktgift bei der NH3-Syntheso wirkenden CO-Spuren, Einzelheiten dor 
Betriebswoisc, weitgehende Vcrwendung des Verf., Gowinnung von C łl4 u. C2H4 ais 
Nebenerzeugnis u. ihro Bcdeutung fiir dio chem. Industrie, Syntliesc von ĆH3OIl 
aus CO u. H 2 usw. (Procecd. Int. Conf. bitum. Coal 1928. II . 223—30. Paris, Am- 
monia Dopt. of the Soo. ,,1’Air Liquide“.) Wolffram .

Paul Ruedemann und L. M. Oles, Helium — sein wahrscheinlicher Ursprung wid 
scine Konzentration im Amarillo-Fdd, Tezas. Allgemcine Abhandlung iiber den Ur
sprung des Hcliums im Zusammcnhang m it dem York. im Naturgas in Texas. (Buli. 
Amor. Assoc. Petroleum Geologists 13. 799—810. Juli. Tulsa, Oklahoma u. Ama
rillo.) _______________________ _____  J un g .

Jacob Kessler, New York, Zcrlegen von Ammoniumcldorid in Ammoniak u. Salz- 
saure. Die Dampfc des zu zcrlegenden NH4C1 werden in geschmolzenes NH4-H -S 0 4 
geleitet, wobei NH3 gebunden wird u. HC1 entweicht. Aus dem mit NH3 gesiitt. NH,,- 
H- S 04 wird das erstere mit iiberhitztem Wasserdampf ausgetricbcn. (A. P. 1 718 420 
vom 18/5. 1926, ausg. 25/6. 1929.) K u h l in g .

Nitrogen Engineeting Corp., V. St. A., Ammoniaksyuthese. Das zu syntheti- 
sierende Gasgemisch wird im stetigen Krcislauf durch den Kontaktraum u. von unten 
her durch einen mit Stoffen von groBer Oberflaclionentw. gefullten Turni geleitet. 
Von der Oberflache des Turms lier flieBt ihm standig fl. N H , m it einor Temp. entgegen, 
wclcho etwa 30° unter der Temp. des Gasgomisches liegt. Das fl. NH3 lóst das im 
katalysierten Gasgemisch enthaltene NH3. Ein Teil dieser Lsg. wird durch eine Kiihl- 
vorr. hindurch zur Oberflache des Turmes zuruckgeleitet, ein anderer abgezogen. (F. P. 
660 293 vom 13/9. 1928, ausg. 9/7. 1929.) K u h l in g .

Roessler & Hasslacher Chemical Co., New York, iibert. von: Hector Russell 
Carveth, Niagara Falls, V. St. A., Ilerstellung von Nalriutnperborat. Man sotzt einer 
wss. Boraxlsg. von 12—20° N atO,2 zu, um den Borax teilweise in Metaboral u. Perboral 
uberzufiihren, worauf man durch weiteren Zusatz von H./J2 das Melaborat in Perborat 
bei einer Temp. von 8—12° iibcrfiihrt. (A. P. 1 716 874 vom 27/9. 1927, ausg. 11/6. 
1929.) S chutz.

Wilhelm Kroll, Luxemburg, Herstellung von melallischem Bcryllium durch Um- 
selzmuj von Berylliumalkalidoppeljlwriden mil dnem anderen Melall in  geschmolzenem 
Zusland, dad. gek., daB eine wasserfreie berylliumhaltige Fluoridschmolze m it cinein 
Erdalkalimetall oder Mg oder Li bei oberhalb 1000° zur Einw. gebraclit u. mit einem 
OberschuB von BeF2 gearbeitet wird. •— Es wird kompaktes metali. Be in fast theoret. 
Ausbeute erhalten. (D. R. P. 480 128 KI. 40a vom 29/9. 1926, ausg. 30/7. 1929.) K ii.

Metallwerk Plansee G. m. b.H., Reuttc, Tirol, Herstellung von Molybddn- 
oder Woljramsaure. (D. R. P. 480 287 KI. 40a vom 27,4. 1926. ausg. 2/8. 1929. —
C. 1927. II . 1302.) K u h l in g .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: Guy H. Buchanan, Westfield, 
V. St. A., Diammoniumphosphat. In  sd. Lsgg. von H3P 0 4 oder (NH4)H2P 0 4 wird 
NH3 eingeleitet, dio Lsgg. auf 90° abgekiihlt u. krystallisieron gelassen. (A. P. 1 716 415 
vom 17/6.1924, ausg. 11/6.1929.) K u h l in g .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Tonerde aus 
Ton oder dergleiehen Rohstoffen durch Losen der Rohstoffe in Sauren, Abscheidung 
dor unl. Kieselsaure u. Eindampfen der erhaltenen Lsg., die nunmehr im wcsentlichen 
nur noch ein kieselsaurefreies Gemisch von Tonerde-Eisensalz enthalt, dad. gek., daB 
ohne Torherige Abscheidung des Eisens das Salzgemiscli so liocli erhitzt wird, daB die 
Spuren entweichen u. nunmehr ein Gemisch von Tonerde u. Eisenoxyden zuriickbleibt, 
aus dem nach Zusatz von Kohle durch weiteres Erhitzen in geeigneten, zweckmaBig
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ciektr. Ófcn eine Misehung y m  Tonerdo u. metali. Eisen erhalten wird. — An Stello 
von Ton werden Bauxit odor andere tonerdehaltigo Bohstoffe verwendet, die durch 
Sauren aufschliefibar sind u. auf diesem Wege von Kieselsaure u. Titansiiure befreit 
werden konnen. (Oe.P. 110 855 vom 9/10. 1926, ausg. 10/10. 1928. D. Priorr. 4/11. 
1925 u. 24/8. 1926.) Schall.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Wilhelm Eitel, Das Kaiser-Wilhelm-Inst Hut fiir Silicatforschung. Aufsatz iiber 

dio Tatigkeit des Kaiser W ilhclra-Instituts fiir Silicatforschung u. Beschreibung des 
Institu ts m it Abbildungen verschicdener Apparaturen. (Umscliau 33. 655—59. 
17/8.) J u n g .

Stig Giertz-Hedstrom, Ober liydraulische Modułu und Resistenzgrenzen bei 
Zement. (Svensk Kem. Tidskr. 41. 119—24. Mai.) E . K. Mu l l e r .

Harry O. Lang, Pontiac, V. St. A. Entemaillicren von Mctallen. Die Metalle 
werden in aus Salzen oder Salzgemischen, vorzugsweise Gemischen von Alkalinitraten 
u. -nitriten bestehende Schmelzen getaucht. (A. P. 1714 879 vom 19/5. 1924 ausg. 
28/5. 1929.) K u h lin g .

Fuller-Lehigh Co., Fullerton iibert. von: Ralph H. Hardgrove, Allentown, 
V. St. A. Hitzebestdndige Massen. Die Massen bestehen aus einem Grundkórper wie 
fein yerteiltem Fc, Cu, Fe30.,, CuO, den entspreclienden Erzen oder, besonders, Carbo- 
rundum, Wasscrglas, Glycerin u. einem Ol, wie Bicinusol. Sio dienen yorzugsweisc 
zur Herst. von Ofenfuttern. (A. P. 1 714 598 vom 17/5. 1927, ausg. 28/5. 1929.) K u.

Pacific-Southwest Trust & Savings Bank, Los Angeles, iibert. von: Thomas 
S. Curtis, Huntington Park, V. St. A., Hitzebestdndige Massen. Etwa 60 Teile piast., 
d. h. etwa 1%  C02 enthaltendes MgO u. etwa 40 Teile Eisenspiine o. dgl. werden vcr- 
mahlen, m it 15—20% des Gesamtgewichtes W. gemischt, dio Misehung geformt, ge- 
trocknct u. in einer Art Bessemerbirno zunachst m it einer brennenden explosiven Gas- 
mischung u. dami mit Luft gcblascn. Die aus MgO u. Eisenoxyd bestehenden Erzeug- 
nisse dienen ais Ofenfutter u. sind besonders gegen bas. Sclilackc bestandig. (A. P. 
1 715 449 vom 11/12. 1924, ausg. 4/6. 1929.) K u h l in g .

General Refractories Co., Philadelphia, iibert. von: Louis J. Troste), Balti
more, V. St. A., Hitzebestdndige geformte Massen. Zu aluminiumreichen Stoffen, wic 
Diaspor, Bauxit u. dgl., oder Gemischen solcher Stoffc wird gemahlener Cyanit, Anda- 
lusit, Sillimanit oder ein iilinlich zusammengesetztes Aluminiumsilicat gegeben, die 
Misehung geformt u. gebrannt. Die Erzeugnisse sind auch bei hohen Tempp. raum- 
bestiindig. (A. P. 1 716 395 vom 7/6. 1926, ausg. 11/6. 1929.) K u h l in g .

Combustion Utilities Corp., New York, iibert. von: Carl J. Wright, West 
New Brighton, V. St. A., Brennen von Kalkstein. Das Brennen erfolgt in stetigem 
Betriebe innerhalb eines Schachtofens, dem das Brenngut am oberen Ende zugefiihrt 
wird mittels eines Stromcs li. indifferenten Gases, welches in die mittleren Teile des 
Ofens eingefiihrt wird. In der unteren Halfto des Ofens wird das gebrannte Gut mittels 
gesatt. Dampfes abgekiihlt, der am Bodcn des Ofens zugefiihrt wird. (A. P. 1 716 572 
vom 15/8.1923, ausg. 11/6. 1929.) K u h l in g .

Enzio von Plauen, Deutschland, Kunststeine u. dgl. Man formt Mischungen 
von Holzmehl, Sand, Torf, Staub u. dgl. mit Milch, MgO, Schwefelblume, NaOH oder 
NaCl u. gegebcncnfalls Talkum, Asbest odor beiden. (F. P. 660 608 vom 20/9. 1928, 
ausg. 13/7. 1929. D. Prior. 23/4. 1928.) K u h l in g .

Stone Homes Process Inc., iibert. yon Bailey F. Williamson, Gainesvillc, 
V. St. A., Baustoffe. Feingemahlener Kalkstein wird mit je 5—15% Zement u. Ca(OH)2 
u. W. gemischt u. die Misehung in Formen gegossen. (A. P. 1 716 749 vom 23/7. 1923, 
ausg. 11/6. 1929.) K u h l in g .

Mosler Safe Co., iibert. von: CarlB. Bartels, Hamilton, und Charles J. Bates jr., 
Eaglewood, Fullmittel fiir Wandę von Safes u. dgl., bestehend aus Mischungen von 
Kieselgur, einem Bindemittel, wie Zement, Gips o. dgl., u. gegliihtem Vermiculit 
( ? D. Eef.). Die Misehung leitet die Warme schlecht u. schiitzt den Inhalt der Safes usw. 
vor Feuergefahr. (A. P. 1 715 977 vom 24/6. 1926, ausg. 4/6. 1929.) K u h l in g .

Handbuch fur Eisentietonbau. Hrsg. yon Fritz Edler v. Emperger. 4. Aufl. Bd. 1, Lfg. 2. 
Berlin: W. Ernst & Solin 1929. 4°.
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1. Gescliichtliclie Entwickhmg, Versuche, Thoorie. Lfg. 2. CBogen 7—12.>
(S. 97—192) M. 6.80; f. Beziehcr d. Zeitschrift „Beton u. Eiscn“ M. 6.20.

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
K. Nehring, Uber Versuclie mit „K a l k a m m o n Lagerverss. m it dom neucn 

Dungemittel im trockenen u. feucliten Zustande ergaben, da!3 unter n. Lagerungs- 
bedingungen StickstoffverIuste nioht zu befiirchten sind. Im GefiiBvers. erwies sich 
das Dungemittel ais sclrwach sauor, in Feldverss. war es auf die Bodenrk. ohne EinfluB. 
Auf einem sauren Boden wurde sein Stickstoffgeh. von Gersto nicht ausgeniitzt. 
Auf anderen Boden ist es zu Gerste dem N aN 03 gleicliwertig. Das gleiche gilt fiir 
Hafer auf sauren Boden. (Ztschr. Pflanzenerniihr. Dungung, Abt. B. 8. 233—39. 
Mai. Konigsberg, Univ.) Tr e n e l .

Gerlach und Seidel, Kall- und Heifimist. Die Verss. ergaben, daB richtig her- 
gestellter Stallmist dcm HeiBmist gleichwertig ist. Die Verluste sind beim HeiBmist- 
verf. nicht geringer ais bei richtig behandeltem Stallmist. Dio organ. M. des HeiB- 
mistes zersetzte sich im Boden etwas langsamer u. wirkte nicht so ertragsteigernd 
wie der in der Kalte hergestellte Diinger. (Ztschr. Pflanzenerniihr. Diingung, Abt. B. 
8. 15—37. Jan.) T r e n e l .

N. A. Barbieri, Physiologische Kultur. Resultate und Anwendung. Der Pflanzen- 
kórper entkiilt die Salze nicht in der Form, wie sie in den Diingemitteln gegeben wird, 
sondern in Gestalt anderer 1. u. unl. Salze. Vf. yertritt die Ansicht, daB man die 
Dungung aus diesen in der Pflanze vorhandenen Salzen zusammcnstellon soli u. nur 
soviol geben soli, wie durch die Ernte dem Boden entzogen wird. Mit den verschiedensten 
Kułturpflanzen ausgefuhrte Verss. bestatigten die Theorie. (Atti R. Accad. Lincei 
[Roma], Rend. [6] 8. 60G—12. 1928.) Grim m e.

D. Prianischnikow, Zur Frage nach der Ammoniakemahrung von hiiheren Pflanzen.
(Vorl. Mitt.) Bei neutraler Rk. ist NH4, bei saurer Rk. Salpeter die bessere N-Quelle 
fiir die Pflanze. An Verss. m it Zuckcrriibcn u. Hafer wird gezeigt, daB auch Ca-Ionen 
(ais CaS04 gegeben) dio Frage entscheidend becinflussen, welche N- Quelle die bessere 
ist. Es gibt keinen konstanten Faktor, der die Wrkg. des NH.j- im Vergleich zu der 
des N 03-Stickstoffs ausdriickt. Von den inneren Bedingungen kommt dcm Kohle- 
hydratgeh. der Pflanze die gróBte Bedeutung zu. Das NH, wird von der Pflanze
schnell in die Amidogruppe unter Bldg. von Asparagin u. Glutamin verwandelt.
(Biochem. Ztschr. 207. 341—49. .13/4.) Tr e n e l .

H. Maas, Zur Diingung der Futterriibe. Vf. cmpfiehlt auch zur Futterriibe Voll- 
diingung. (Erniihrung d. Pflanze 25. 273— 74. 15/6.) TRENEL.

E. Glaser und Kleberger, Untersuchungen uber die Wirkung der Dungung auf
die Emteąualitat der Kartoffel. Bei K- u. P-Mangcl ist auf leichtem u. schwerem Boden 
der proz. Anteil der Knollen vom Gesamtertrag klein u. dio Bldg. der Starkę herab- 
gesetzt. Die einfache Volldungung erbrachte noch keino Hóchstertriige; dio Steigerung 
der K- u. P-Dungung wirkte giinstiger ais die der N-Gaben. Eine starkę Stallmist- 
diingung erreichte nicht die Ertrage der minerał. Dungung. (Landwirtsclil. Jahrbch. 
69. 543—54. GieBen, Univ.) Tr e n e l .

S. A ntO SC hin, Zusammenfassung der Diingungsversuche im Gourernement Wjatka. 
Uberblick iiber die yerscliiedenen Diingungsverss. im Gouvernement W jatka von 1890 
bis zur Ggw. (U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supremo Council National Economy 
Nr. 284; Trans. Inst. Fert. 1929. Nr. 58. 5—65.) G o in k is .

W. Beketow, Zusammenfassung der Feldversuche mit Mineraldungemilteln im  
Gouremement Perm. (U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supremę Council National 
Economy Nr. 284; Trans. Inst. Fert. 1929. Nr. 58. 69—124.) Go in k is .

A. Sacharow, Zusammenfassung der Feldversuche mil Diingemitteln im  Gou- 
remement Kasan. (U. S. S. R. Scicnt.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy 
Nr. 284; Trans. Inst. Fert. 1929. Nr. 58. 126—61.) Go in k is .

J. Ibele, Das Kali in  den Moorboden. Vf. empfielilt die Dungung der Moorboden 
m it Kali. (Ernahrung d. Pflanze 25. 255—56. 1/6.) Tr e n e l .

J. Hasenbaumer, Die Bedeutung des Bodens in  physikalisclier und chemischer 
Hinsicht bei der alten und neuen Bodenbewertung. Vorschlage fiir eine neue Bonitierung 
der Ackerboden. (Ztschr. Pflanzenerniihr. Dungung, Abt. A. 14. 140—62.) T r.
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M. S. Anderson, Der Einflup austauschbarer Basen auf die Eigenschaften der 
Bodenkolloide. Vf. sattig t sieben verschiedene Bóden der Reihe nach m it Ca, Mg, 
K, Na, H  u. Methylenblau u. bestimmt Benetzungswiirme, Wasserdampfdruck, 
Q«ellimg, Feuchtigkeitsgeh., Bk. u. Ladungssinn. Der Grad der Veranderung, der 
durch dic verschiedenen Basen hervorgerufen wird, ist dem Gesamtgeb. an austausch- 
baren Basen u. dem Verluiltnis von S i02 zur Tonerde proportional. (Journ. agricult. 
Res. 38. 565:—84. 15/5. U. S. Dep. of Agriculture.) T r e n e l .

A. Gehring, U ber die Verdnderung einiger physikalischer Eigenschaften des Bodens 
unter dem Einflup von Kalk. Vf. untersucht das Porenvol. nach JANERT u . mifit 
die Bodentemp. vor u. nach der Kalkung m it Mergel, Brandkalk u. ICalkhydrat in 
drei verschiedenen Gaben, die 50%, 100% u. 150% der auf den Siittigungsgrad 70 
eingestellten Kalkmenge entsprechen. Durch die Kalkung wird der Wassergeh. des 
Bodens nicht wesentlich verandert. Dagegen ist eine deutliche physikal. Verbesserung 
des Bodens zu beobachten, die am deutlichsten in der Krume in Erschcinung tritt . 
In  einer Tiefe von 20—30 cm haben die ungekalkten Parzellen eigenartigerweise ein 
grofieres Porenvol. ais dio gekalkten. Dio Temp. wird durch die Kalkung wesentlich 
erhóht. Gips erbrachte in steigenden Gaben eine Yerschlechterung, insbesondere 
keine Temp.-Erhohung. Auf Lehmboden wirkt Brandkalk am besten. Die Wrkg. 
nimm t iiber Mergel, Scheideschlamm zum Leunakalk ab. Auf Tonboden erbrachte 
keine Kalkform eine Yerbesserung; auf humosen Sandboden tra t die Kalkwrkg. erst 
im 2. Jahre ein. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung, Abt. B. 8. 239—54. Mai. Braun- 
schweig, Landw. Vere.-Stat.) Tr e n e l .

W. B. Ellett und H. H. Hill, Einflup der Kalkung auf die Auswaschung von 
Sclncefel in  „Hagerstown Silt Loam“. Lysimeterverss., die zeigen, daB die Kalkung 
den S-Verlust nicht wesentlich beeinfluBt. Durch die Vegetation m it Klee wurde 
der S-Verlust verringert. (Journ. agricult. Res. 38. 697—711. 15/6.) T r e n e l .

L. Horowitz-Wlassowa, Zur Frage der Bakter ienflora des Bodens mit Beriick- 
sichtigung der Frage der Umwandlungen der Phosphate. Vf. berichtet, daB B. glyko- 
genicus u. Clostridium butyricum aerobium Phosphate reduzieren. (Ztrbl. Bakter., 
Parasitenk. II. Abt. 78. 172—77. 6/7. Ekaterinoslav.) T r e n e l .

O. Arrhenius, Die Phosphatfrage. I. Der Phosphatgehalt des Bodens und die 
Phosphorsauredilngung. Vf. hat das Ergebnis von Feldverss. der Landwirtschafts- 
kammern sta tist. m it der Analyse des Bodens m it 2%ig. Citronensaure verglichen 
u. findet gute Ubereinstimmung. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung, Abt. A. 14. 
121—40.) T r ś n e l .

Sandro Limbach, Studien iiber die Nitratbildung im  Boden. Die Nitrifikation 
unterliegt boi Konstanz aller meBbaren Eaktoren period. Schwankungen. Im  Friih- 
ling u. Herbst nimm t sie zu u. im Sommer u. W inter ab. Ein lufttrockener Boden 
yerhielt sich anders. Eine Hemmung der Nitrifikation durch pflanzliche Zers.-Stoffe 
tra t nur bei Anwendung sehr hoher Konzz. auf. Infolgedessen widerspricht Yf. der 
Auffassung von LuiflERKS (Rev. gćnćr. de Botan. 33 [1921]. 545), der das Sommer- 
minimum auf den EinfluB pflanzlielier Zers.-Stoffe zuriickgefuhrt hat. Ein Vers., 
die Salpeterbildner von Sack  (C. 1924. II. 1216) zu isolieren, gelang nicht. (Ztrbl. 
Bakter., Parasitenk. I I . Abt. 78. 354—75. 26/7. Leipzig, Univ.) Tr e n e l .

D. Fehśr, Untersuchungen iiber den N-Stofficechsel des Waldbodens. Der Gesamt- 
N-Geli. des Waldbodens erreicht im Juni-Ju li sein Maximum u. ist im September 
im Minimum. Das Maximum des Nitratgeh. fiillt in die Monate April—Mai. Die 
genannten Kurven laufen m it denen der Lichtintensitat u. Bodentemp. parallel. 
Die Bakterienzahlcn stehen m it den N-Kurven nicht im Zusammenhang, ebensowenig 
pa des Bodens u. Humusgeh. Die Hauptrolle spielt demnach die Intensitat der Bakterien- 
tatigkeit. (Biochem. Ztschr. 207. 350—60. 13/4. Kgl. Ung. Hochschule fur Berg- 
u. Forsting.) T r e n e l .

Alexius A. J. Von Sigrnond, U ber die Oesetze der Szikbildung (Alkaliboden) in  
Hinsicht der Bodenamelioration. Die Bldg. ungar. Alkaliboden wird nach dem Vf. bedingt 
durch arides Klima, undurchlassigen Untergrund u. zeitlich starkę Ndd. Die 1. Phase 
besteht in der Anreicherung von NaCl, Na2SO.„ NaHC03 u. Na2C03; in der 2. Phase 
tr i t t  Basenaustausch zwischen diesen Salzen u. dem Boden ein u. das Na' wandert 
in den Absorptionskomplex; in der 3. Phase tr i t t  Hydrolyso ein, in der 4. Phase wird 
Na' durch H ' ersetzt. Die Alkaliboden der beiden letzten Phasen konnen durch 
Kalkung melioriert werden, die anderen jedoch nicht.. (Mezógazdasśgi-Kutatóśok
2. 272—92. (292—93.) Juni.) T r e n e l .
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E. Blanek und H. Keese, Ein Beilrag zur Kennłnis der Zusammenselzung monle- 
negrischer Bodenarlen. Bodenanalysen, die zeigen, da(3 die untersuchten Bóden zum 
Typus der Mediterran-Roterden gehóren. (Chemie d. Erde 4. 157—66.) T r e n e l .

Fr. Zimmermann, UnlersucJmngen iiber die Eignung des Kurznajiverfahrens 
(Ge-Ka-Be-Verfahrens) zur Beizung von Saalgelreide. FeldmaBige Beizverss. an Roggen, 
Weizen, Gerste, Hafcr ergaben, daB das Yerf. die Yorzuge der Troekenbeize besitzt, 
ohne ihre Nacliteiie zu zeigen. (Ztschr. Pflanzenkrankh. Pflanzenschutz 39. 209—34. 
Juni. Tetsehen, Stat. fiir Pflanzenschutz.) T r e n e l .

J. Okunewsky, Das Schwefeldioxyd und seine Anwendung in  der Praxis. S 0 2 
greift tier. u. pflanzliche Fasern, letztere starker, an, besonders wenn die Stoffe ab- 
wechselnd m it Dampf u. S 02 behandelt werden. Appretierte u. lockere Gewebe werden 
starker gesehiidigt. (Ztschr. Desinfektion 21. 148—55. Juni. Leningrad.) T r e n e l .

Stober, Ober die Wirkungsweise einiger ungiftiger Spritzmittel auf Insekten. Die 
Verss. zeigen, daB die Wrkg. ungiftiger Spritzmittel darauf beruht, daB diese eine 
hinreiehend geringe Oberftachenspannung aufweisen, um in die Stigmen der Insekten 
eindringen zu kónnen. (Ztschr. angew. Entomologie 15. 165—69. Mai.) T r e n e l .

Gerlach, Ober die Bekampfung des Duwocks und Unsćhadlichmachung des Duwock- 
gifles. Vf. berichtet, daB Wiesengras mit 7—13°/0 Sumpfschaclitelhalm ais Viehfutter 
scliadlich wirkt. Das Unkraut enthalt sehr wahrscheinlich ein Alkaloid. G u n th e r  
isolierte aus 100 g Duwock 0,258 g Kieselwolframnd. Durch HeiBpreBsilage wahrend 
5 Monaten ging die schadliche Wrkg. nicht verloren. (Fortschr. d. Landwirtsch.
4. 377—79. 15/6.) Tr e n e l .

Hermann Zillig und Ludwig Niemeyer, Beitrdge zur Biologie und Bekampfung
des Boleń Brenners (Pseudopeziza Iraclieiphila Miiller-Thurgau) des Weinslocks. Keine 
der Reben war immun. Der Pilz iiberwintert in der Regel im abgefallenen Reblaub. 
Die optimale Temp. liegt bei 18—20°. Durch Bespritzen der eben entfalteten Reb- 
bliitter von beiden Seiten m it l°/0ig. Kupferkalkbriihe kann der Pilz erfolgreich be- 
kiimpft werden. (Arbb. biol. Reichsanst. Land- u. Forstwirtsch. 17. 1—65. Bern- 
castel, Biol.Reichsanst.) Tr e n e l .

Hermann Zillig und Ludwig Niemeyer, Massenauftreten der Schmierlaus, Phena- 
coccus hyslrix (Bar.) Ldgr., im  Weinbaugcbiel der Mosel, Saar und Ruwer. Vff. klaren 
den Entwicklungsgang des Schadlings auf u. haben folgende Bekampfungsmittel 
ąls wirksam gefunden: im W inter Obstbaumcarbolineum u. im Sommer 0,l°/o Roh- 
nikotin oder 1% Tabakextrakt bzw. 0,2% Yomasol. (Arbb. biol. Reichsanst. Land- 
u. Forstwirtsch. 17. 67—101. Bemcastel, Biol. Reichsanst.) T r e n e l .

Z attler , Blattlausbekampfung im Hopfenban. Aufforderung zur Bekampfung 
der Blattlaus m it Angabe von Rezepten. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 69. 801—02. 
17/6. Miinchen, Landesanst. f. Pflanzenbau.) T r e n e l .

Widar Brenner, Das angebliche Sauerwerden der Bodenproben beim Trocknen. 
Vf. fiihrt die Behauptung yon AARONIO u .  S a lm in en  (Buli. of the agrogeolog. inst. 
of Finnland 21 [1927]), daB die Bóden beim Trocknen sauer werden, auf die Einw. 
SO,-haltiger Thermostatenluft zuriick. (Ztschr. Pflanzenernahr. Dungung, Abt. A. 
14. 39—42.) T r e n e l .

B. Aarnio, Werden die Bodenproben beim Trocknen saurer ? s Erwiderung. Da 
der Boden beim Trocknen saurer wird, tr i t t  Vf. fiir Unters. des frischen Bodens ein. 
(Ztschr. Pflanzenernahr. Dungung, Abt. A. 14. 37—39.) T r e n e l .

M. Koffman, Zur Methode der direkten Untersuchung der Mikrofauna und Mikro
flora des Bodens. Einfuhrung von Cyanosinfarbsloff fu r das Studium der Boden-Mikro- 
organismen. Unter den zahlreichen untersuchten Farben haben sich die Alkalisalze 
von Halogenderiw. des Fluoresceins fiir das Anfarbcn der Mikroorganismen des Bodens 
bewahrt. Vf. empfiehlt besonders das Gyanosin. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II. Abt. 
78. 337—52. 26/7. Stockholm, Hochsch.) T r e n e l .

Holldack und W. Nitzsch, Die Bewteilung des Bearbeitungserfolges auf Acker- 
boden durch physikalische Bodenuntersuchungen. Diskussion u. Kritik. (Fortschr. 
d. Landwirtsch. 4. 356—58. 1/6. Leipzig, Univ.) T r e n e l .

P. Kóttgen und R. Diehl, Ober die Anwendung der Dialyse und Elektro-Ultra- 
fillration zur Besiimmung des Nahrstoffbedurfnisses des Bodens. Vff. bestimmen den 
Elektrolytgeh. der Bóden m it dem Schnelldialysator nach G u tb ie r -S c h ie b e r ,  
mit dem Extraktionsdialysator nach GOLODETZ' u. m it der Elektroultrafiltration 
nach B e c h h o ld . Sie geben der letztgenannten Methode den Vorzug. (Ztschr. 
Pflanzenernahr. Dungung, Abt. A. 14. 65—105.) T r e n e l .
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Gustav Rolide, Vergleichende Uńtersućhungen zur \Bestimmung des Kalkbediirfnisses 
der Bóden. Eino Methode, die unter allen Verhaltnissen richtige Beurteilung sichert, 
gibt es nach Ansicht des Vf. nicht. Alle Boden m it mehr ais 0,2%  CaC03 wurden von 
allen Methodcn ais nicht kalkbcdiirftig angegebcn. Methode Com ber u. Azotobacter- 
priifung scheiden aus. Is t ein Boden alkalischer ais Ph 7, so ist er nicht kalkbcdiirftig. 
Methode H is s in k  wird von der Mehrzahl der Mcthoden nicht bestiitigt. Die Best. 
der „Austausehaciditat“ ist nur fiir Sandboden brauclibar. Methode G e h r in g  ver- 
sagt bei gekalkten Boden; Vf. glaubt, sie durch eine eigene ersetzen zu konnen. Er 
bestimmt die Ca-Adsorption aus Ca-Acetat bei 80°. Der Kalkbcdarf saurer Lehm- 
u. Tonbóden wird aus der liydrolyt. Aciditiit m it dem Faktor nach K appen  in  der- 
selben Hóhe gefunden wie nach G eh rin g ; bei Sandboden erhiilt man nach K appen  
lióhcre Werte. (Wiss. Arch. Landw. Abt. A. 1. 226— 70. 12/3. Sep.) T r e n e l .

Norman Ashwell Clark und Emerson R. Collins, Die grammetrisdie Bestimmung 
von Carbonaien im Boden. Vff. setzen aus den Carbonaten CO» m it 10%ig. HC1 in 
Freiheit, waschen m it Ag2SO.„ trockncn den Gasstrom m it konz. H2S04 u. „Deliydrit“ 
(Mg-Perchlorattriliydrat) u. adsorbieren die C02 in einem U-Rohr, das m it „Asearit“ 
(Asbest-Natriumhydroxyd) gefiillt ist. (Soil Science 27. 407—13. Mai. Iowa State
Coli.) T rĆn e l .

E. M. Emmert, Die Cliloratmetliode zur Bestimmung von Nitratstickstoff, Gesamt- 
slickstoff und anderen Bestandteilen des Bodens wid von Pflanzengeiceben. Vf. oxydiert 
in KjELDAHL-Flaschen die zu untersuchende Substanz m it C102-Lsg., die er jedesmal 
frisch aus 15 g NaC103 u. konz. HC1 herstellt. (Journ. Assoc. official. agricult. Cliemists
12. 240—47. 15/5. Lexington, Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

W. O. Robinson, Bestimmung und Bedeutung von Mangandioxyd im  Boden.
Die Ggw. kleiner Mengen M n02 im Boden beschlcunigt die Zers. von H20 2 so stark, 
da!3 der Geh. von M n02 im Boden katalyt. m it H 20 2 nachgewiesen werden kann. 
Die Rk. ist nicht fiir quantitative Bestst. geeignet. MnO, kommt in sandigen Boden 
vor, besonders stark in der Siltfraktion, nicht dagegen im Ton oder in  den tonigen 
Fraktionen. Die Kongregationen von Mn02 sind wahrscheinlieh durch die Einw. von 
CaC03 entstanden. Die Krume der amerikan. schokoladcbraunen Bóden enthalt 
Mn02. (Soil Science 27. 335—49. Mai. U. S. Dep. of Agric.) Tr e n e l .

Elektrizitatswerk Lonza, Schweiz, Dungemitteł. (Teilref. nach E. P. 294 117 
vgl. C. 1928. II. 2502.) Nachzutragen ist: Die Entwasserung kann auch durch Schmelzen 
der zunachst crhaltenen Erzeugnisse erfolgen, welche auch mit Luft bei weniger ais 
40° vorgetrocknet werden konnen. AnschlieCend wird gemahlen. (F. P . 657 288 vom 
11/7. 1928, ausg. 21/5. 1929. Schwz. Prior. 14/7. u. 22/12. 1927.) K u h lin g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder Robert GrieCbach, 
Ludwigshafen, und W alther Sommer, Neckarau), Herstellung von Ammonphosphat 
durch AufschluC von Rohphosphaten m it Siiuren, die leichtlósliche Kalksalze bilden, 
besonders HC1, dad. gek., daC man aus der Lsg. des Rohphosphats nach teilweiser 
Neutralisation unter Zusatz voti Fe oder Verbb. des Fe F eP 04 ausfallt, den Nd. mit 
NH3 oder NH3 u. C02 oder einem Ammonsalz, das mit Fe schwerlósliche Ndd. bildet, 
umsetzt, u. die erhaltene Ammonphosphatlsg. in bekannter Weise auf Ammonphosphat 
verarbeitet. — Das Verf. ist besonders zur Verarbeitung eisenreichcr Rohphosphate 
geeignet. (D. R. P. 480 198 KI. 16 vom 12/2. 1927, ausg. 30/7. 1929. K u h lin g .

American By-Product Machinery Co., New York, ubert. von: Angus Maclach- 
lan, Metuchen, V. St. A., Dungemittel. Aus abgerahmter Mileh gefiilltes Casein oder 
caseinreiche Stoffe, wie Dunger von mit Buttermilch geniiistetem Gcflugel, wird mit 
sauren Stoffen, vornehmlich N aH S04, gemischt u. gctrocknet. (A. P. 1 718 297 vom 
12/5. 1927, ausg. 25/6. 1929.) K u h lin g .

Richard Henry Morris, Philadelphia, V. St. A., Kulturboden fu r  Ghampi- 
gnons u. dgl. Auf natiirlichem Torfbodcn wird CaO u. Rohphosphat aufgestreut u. 
es werden mit stiekstoffbindenden Bakterien geimpfte Leguminosesamen, besonders 
Soyabohnen, eingesat. Die voll entwiekelten Pflanzen werden untergepfliigt, die Ober- 
flachenschicht abgehoben, der Fermcntierung iiberlassen, zcrkleinert u. m it einem 
Desinfektionsmittel yersetzt. (A. P. 1 717 059 vom 20/8. 1925, ausg. 11/6. 1929.) Kii.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Insektenvertilgungsmiltel, gek. 
durch einen Geh. an organ. Mono- oder Polysulfocyaniden, ausgenommen den aliphat. 
Monosulfocyaniden. — Z. B. dient ein Gemisch von 5 Teilen Benzylsulfoeyanid u. 
95 Teilen Talkum ais Zerstiiubungsmittel, das schnellstens die Larven von Piesma
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ąuadrata tó tet. Pflanzen werden nicht geschiidigt. (F. P. 654 416 vom 18/5. 1928, 
ausg. 5/4. 1929.) _ ' S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Insektenvertilgungsmittel, be- 
stchend aus den Homologen des Pyridins, aus Chinolin, Isochinolin oder dereń Homo- 
logen. — Z. B. stellt man eine Emulsion aus 1 Teil 5,8-Dimethylchinolin u. 100 Teilcn 
Seifenlsg. her u. besprengt dam it dio Insekten, besonders den Riisselkafer, dor durch 
das Mittel siclier getótet wird. (F. P. 654 419 vom 18/5.1928, ausg. 5/4.1929.) S a r r e .

Hermann Breyer, Paris, und Marcel Lacroix, Boulogne -sur Mer, Mittel zur Ver- 
nichtung von Insekten und Kryptogamen, besteliend aus Niiphthalin, Sehwcfelblume, 
BaSO.,, CaO, Fichtensagespiinen, Cu(N03)2, Teeról, Natron- u. Kaliwasserglas u .H C 02H. 
Das Mittel wird ais trockenes Pulver oder ais 2%ig. wss. Lsg. verwcndet. (Schwz. P. 
130 853 vom 25/1. 1928, ausg. 1/3. 1929. F. Prior. 1/2. 1927.) S a r r e .

Juan Dantin Cereceda, Conocimiontos tle los terrenos agricolns. Madrid: Reus 1929. (40 S.)
4°. Biblioteca de Oposiciones. 4.—.

Friedrich Hartmann, Kalkdungung im Kartoffclbau. Berlin: Kalkvcrlag 1929. (27 S,)
8°. M. —90.

VIII- Metallurgie; Metallograpliie; Metallverarbeitung.
Korevaar, Antwort auf die Einwande von Seigle zu der Arbeit von Derclaye. 

(Vgl. SEIGLE, C. 1929. I. 1857.) Vf. gibt zu, daB scine Hochofentheorie nicht 
ganz einwandfrei ist, da die Hochofenfrage noch nicht reif genug ist, daB man sie end- 
gtiltig erklaren kann. Vf. rechtfertigt den yon ihm gebrauchten Ausdruck der Warme- 
verdichtung, ebenso die Annahme der 3 Tempp. O, T„ u. T, u. stellt weitere Ver- 
óffentlichungen in Aussicht, die darlegen werden, daB es móglich ist, zu einer Gleichung 
iiber die Warmeverdichtung zu kommen, wenn man von den 3 Tempp. ausgeht. Die 
Folgerung von SEIGLE, daB die Erhóhung der Temp. der Verbrennungsluft auf Grund 
der Formel yon KoREVAAR auch eine Erhóhung der Hóhe h zur Folgo hat, ist irrig, 
da die Formel von KoREVAAR nur fiir einen bestiindigen Betrieb Gultigkeit hat. 
In  seiner Antwort hebt Seigle die Unmógliclikeit hervor, durch eine Berechnung 
die Hóhe der Verbrennungs- u. Vergasungszonen oder ihr Verha.ltnis oder gar ihre 
Summę zu bestimmen. (Rćv. Metallurgie 26. 297—99. Juni.) K a l f e r s .

Matthes Miklau, Der Scliwefel im  Kupolofenprozefl unter besonderer Beruck- 
sichtigung der Schlackenfilhrung. Der zur Schlackenbldg. notwendige Kalkzuschlag 
richtet sich nach der Menge der zu yerschlackenden Bestandteile. FluBspat sollte 
dann aufgegeben werden, wenn kein reiner hochwertiger Kalkstein yerwendet wird. 
Die Schlackenschmelztemp. liegt bei 1300—1400°. Ais giinstigste Schlackenzus. ist 
anzustreben ein Geh. von 17—20°/„ Al20 3,p von 22—32% CaO, von 50—55% Si02. 
Wichtig ist, ob die Schlacke period, oder kontinuierlich aus dem Ofen entfernt wird. 
Von einem Nutzen der Entsehwefelung kann nur dann die Redo sein, wenn der S-Geh. 
sich bei 0,05—0,08% bewegt. (Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 2. Nr. 5. 1—2.
Mai.) K a l p e r s . ,

Franz Wever, Uber eine Beziehung zwischen dem Einfluf) der Elemente auf den 
Polymorphismus des Eiscns und ilirer Stellung im periodischen System. (Vgl. C. 1929.
II. 929.) Vf. nimmt ais Ausgangspunkt fiir eine atomchem. Statistik der Fe-Legierungen 
den Polymorphismus des Fe. Es esistieren nur zwei polymorphe Modifikationen 
(WEVER, C. 1928. I. 1369). Die Legierungselemente werden nun hinsichtlich ihrer 
Wrkg. auf den Polymorphismus des Fe in zwei Gruppen eingcteilt, von denen die 
der ersten Gruppe das Existenzbereich der a-(<5)-Phase erweitern, die der zweiten die 
S tabilitat der y-Phase erhólien. In  beiden Fallen ist eine weitere Unterscheidung 
dahin móglich, ob die Lóslichkeit des Legierungselementes zu einer vollstandigcn 
Ausbildung der Umwandlungslinien bis an die Grenzen des krystallisierten Zustandes 
ausreicht, oder aber ob die Umwandlungslinien an der Grenze eines heterogenen Ge- 
bietes endigen. Die sich so ergebenden Typen werden schemat, wiedergegeben u. 
durch beobachtete Beispiele belegt. In  einzelnen Fallen gilt auch hier der Satz, daB 
die Zusiitze die Stabilitat der m it ihnen isomorphen Phase erhóhen; doch reicht dies 
zur Erklarung der Erseheinungen nicht aus. Die Hypothese Osm onds (Compt. rend. 
Acad. Sciences 110 [1890]. 346), daB die Zusatze die A3-Umwandlung beschleunigen, 
verzógern oder unterdriicken, je nachdem, ob das At.-Vol. des Zusatzelementes gróBer 
oder kleiner ais das des Fe ist, besteht auch heute noch zu Reeht. Vf. sucht aber das
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Ątomvol. durch den Atomradius zu crsetzen. Dio Beziehung gilt natiirlich aucli hier. 
Żur Erklarung der Unstimmigkeiten bei den Elementen m it kleinem Atomradius 
Bc bis N war eine Neubearbeitung der Systeme dieser Elementc m it Fe notwendig 
(Wev er  u . Muller , Mitt. Kaiser-W ilh.-Inst. f. Eisenforseli., Dusseldorf 11 [1929]). 
Es zeigte sieli: System Fe-Be geschlossenfis y-Feld, Fe-B verengertes y-Feld, Te-C 
u. Fe-N erweitertes -/-Feld. Fiir die Zugehórigkeit eines Elementes zu einer der Gruppen 
ist also nicht so sehr die absol. GroBo der Atome, wie vielmelir die Stellung in der 
Atomradienkurve, d. h. die Stellung im period. System maCgebend: Die Element© 
der 1. u. 2. Gruppe sind meist unl., die der mittleren Gruppen gehóren zum Typ m it 
geschlossenem y-Feld, die der 8. Gruppe u. Mn zum Typ m it offenem y-Feld. Die 
Elemente, dio dio Ubergangstypen m it erweitertem bzw. ycrengertem '/-Feld bilden, 
schlieBen sich gesetzmaBig an. (Naturwiss. 17. 304—09. 3/5. Dusseldorf, Kaiser-

Erich Siebel und Anton Pomp, EinflufS der Fonnanderungsgescliuńndigkeit auf 
de,n Verlauf der Fliefikune von Metallen. Druckverss. m it verschiedenen FluBeisen- 
sorten (C =  0,06 u. 0,39%) u - Cu bestatigten den Anstieg des Formanderungswider- 
standes bei der Kaltformgobung m it der Formanderungsgescliwindigkeit. Gearbeitet 
wurde nach dem Kegelstauchverf., die hochste angewandte Formanderungsgesehwindig- 
keit war 1,25%/see. Die Messungen wurden kinomatograph. registriert. Der genannte 
EinfluB machte sich schon bei niedriger Gescliwindigkeit bemerkbar, er zeigt sich auch 
im ZcrreiBvcrs. bei FluBstahl in der Erhohung der Streokgrenze. Bei den Geschwindig- 
keiten, die in den teclm. Formgebungsverff. auftreten, werden die FlieBkurven von 
Stalli u. Cu eine Erhohung um bis zu 30%  der stat. Festigkeitswerte erfaliren. Bei 
Weichblei tra t  — infolge von Rekrystallisationsvorgangen — eine abweichende Aus- 
bldg. der FlieBkurve auf. (Mitt. Kaiser-W ilh.-Inst. Eisenforseli., Dusseldorf 10. 63—69.

Anton Pomp und Siegfried W eichert, Einflu/3 der Walz- und Gliihlemperalur 
auf die Festigkeitseigenschaften und das Gefiige von kallgewalztem kohłensloffarmen Flu/3- 
slahl. Bandstahl m it 0,08% C von 2 mm Dicke u. 28 mm Brcite wurde bei Raumtemp. 
m it Stichabnahmen von 20% bis zu einer Gesamtabnahme von 74% gewalzt, sowie bei 
Tempp. von 100—-900° 3 Stdn. gegliiht, ferner bei Tempp. zwischen —70 u. +500° 
yerwalzt u. auf Festigkeitseigg., Harto (versehiedene Verff.), Tiefungsfahigkeit nach 
E r ic h s e n  u. Gefiigo untersueht. Festgestellt wurde insbesondere, daB eine Erhohung 
der Walztemp. Zugfestigkcit u. Harto steigert, Dehnung u. Tiefung vermindert; Er- 
niedrigung der Walztemp. unter Raumtemp. w irkt umgekehrt; in  der Gefiigeausbldg. 
war oin EinfluB der Walztemp. nicht festzustellen. In  bei Raumtemp. gewalzten Proben 
tra t beim Gliihen erst oberlialb 600° eine Kornneubldg. ein. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. 
Eisenforsch., Dusseldorf 10. 301—16. 1928.) S c h u lz .

L. Hackspill und E. Schwarz, Vorgang bei der Entkohlung von gekoldtem Eisen 
durch alkalische und erdałkalische Chloride. Nachdem schon fruher P o r t e v in  (Compt. 
rond. Acad. Sciences 158 [1914]. 1025) beobachtet hatte, daB die Bader von geschm. 
Kaliunichlorid, wie sio fur Hartezwecke verwendet werden, eine entkolilende Wrkg. 
auf die Stahle ausiiben, haben sich die Vf. m it der Entkohlung von Stiihlen u. GuB- 
eisen durch NaCl, CaCl, u. LiCl befaBt. E in m it CaCl2 wahrend 6—9 Stdn. bei 950° 
behandeltes Hamatiteisen m it ursprunglich 2,69% C besaB nach der Behandlung 
nur noch 0,40 bzw. 0,15% C, das gleiehe wahrend 2 Stdn. bei 950° m it LiCl behandolte 
Eisen nur noch 0,18% C. Diese Entkohlung ist der Entsteliung eines metali. Carbides 
zuzuschreiben, das aber bald wieder yerschwindet. Natriumcarbid konnte von den 
Vff. durch unmittelbaro Vereinigung der Elemente dargestellt werden. (Chim. et 
Ind. 21. Nr. 2 bis. 386— 90. Febr.) K a lp e r s .

— , Die EinsaizMrlung in  Oemischen von Kóhlenoxyd und Ammoniak. Referat 
iiber eine Arbeit von A. B r a m le y  u .  G. T u r n e r  (C a r n e g ie  Schol. Mem. 17 [1928]. 
23—66) betreffend die C- u. N-Aufnahme durch Stahl in  Gasgemischen aus CO u. 
NH3 bei der Einsatzhartung. Es wird angenommen, daB nicht nur die genannten Gase 
ais solche wirken, sondern auch Verbb., die aus der Wechselwrkg. beider entstehen, 
u. zwar CH4, das auch kohlend wirkt, u. H, der der Aufkohlung entgegen wirkt, ferner 
organ. Yerbb. aus C 02 u. NH3, z. B. NH4-OCN. Die Abhangigkeit der Einsatztiefe 
vom Mischungsverhaltnis NH3: CO u. der Temp. wurde ermittelt, ebenso C- u. N-Geh. 
der Randsohicht. Weitere Zementationsverss. wurden m it Gemischen aus CO u. H 
vorgenommen, wobei der H  die aufkohlende Wrkg. des CO — wahrscheinlich durch

W ilh.-Inst. f. Eisonforschung.) Lo renz .

1928.) S chulz.
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Bldg. von CH4 — unterstiitzen soli. Die starkste Aufkohlung wurde erzielt m it 60% H 
u. 40% CO. (Stahl u. Eisen 49. 847—48. 6/ 6.) S c h u lz .

von Góler und G. Sachs, Die Veredelung einer Aluminiumlegierung im  Rontgen- 
bild. Vff. untorsuclien die Frage, ob das Vercdoln von Al-Cu-Legierungen durch 
Zerfall des iibersatt. Mischkrystalls u. Ausscheidung des wirlcsamen Bestandteils in 
iiuBerst fein yerteilter Form bewirkt wird. Der Verlauf der Ausscheidung wird rontgen- 
spektroskop. yerfolgt, u. zwar wird die Anderung der Gitterkonstanten des Misch
krystalls mittels Drehkrystallaufnahmen gemessen. Die untere Grenze der Nachweis- 
barkeit ist 0,2 Gcw.-% Cu oder 0,4% CuAU. Es zeigt sich, daB eine Ausscheidung 
erst nacliweisbar wird, wenn die Veredelung, gemessen an der Festigkeit, bereits einen 
hohen Grad erreicht hat. Im veredeltcn Żustand braucht also die Gitterkonstante 
des iibersatt. Mischkrystalls gegeniiber dem abgeschreckten Zustand nicht nach- 
weisbar verandert zu scin: Cu ist im Gitter noch fast yollstandig eingebaut. Dio Ver- 
edelung muB daher auf Vorgange zuriickgefiikrt werden, die in der iibersatt. festen 
Lsg. der Auskrystallisation vorausgehen. (Naturwiss. 17- 309—12. 3/5. Berlin-Dahlem, 
Kaiser-W illi.-Inst. f. Metallforschung.) L o ren z .

Friedrich Kórber und Hubert Ho£f, Uber die Festigkeitseigenschaften und den 
Reiflwinkel kaltgewalzter Melalle. In  ZerreiBverss. an Cu, Al, Mcssing, Elektrolyt-Fe 
u. Ni in  Walzgraden von 50—98%  wurde die Abhiingigkeit der Festigkeitseigg. vom 
Walzgrad u. Walzrichtung erm ittelt u. Beobachtungcn iiber den Winkel der Bruchlinio 
zur Zugachse (ReiBwinkel) gemacht; dabei war cin EinfluB der Art des Raumgitters 
der Metalle u. der entsprcchend verschiedenartigen Orientierung desselben in den stark 
kaltgewalzten Blechen nicht festzustellen, so daB die Ausbldg. des ReiBwinkels ais 
makromechan. Vorgang zu gelten hat. (Mitt. Kaiser-Willi.-Inst. Eisenforscli., Dussel
dorf 10. 175—87. 1928.) S c h u lz .

E. Schmid und G. Wassermann, Uber die Textur gezogener Magnesium- und 
Zinkdrahte. Von den bei natiirlichen Fasern beobachteten ICrystallitanordnungcn: 
Faser-, Spiralfaser- u. Ringfasertextur, war bisher nur die erste an regularen Metallen 
beobachtet worden (E t t is c h ,  P o la n y i  u. W e is se n b e r g , C. 1923. I. 642). Vff. 
untersuchcn gezogene Mg- u. Zn-Drahtc róntgenspektroskop. u. finden liier auch die 
beiden anderen Texturen verwirklicht. (Naturwiss. 17. 312—14. 3/5. Berlin-Dahlem, 
Kaiser-W ilh.-Inst. f. Metallforschung.) L o ren z .

U. Dehlinger, Ein rtmtgenographischer Effekł beim Dauerbruch. Róntgenauf- 
nahmen der letzten DEBYE-Linien an Bruchstellen yon Ag- u. Cu-Blechen zeigen 
das K-Dublett der Cu-Stralilung m it groBer Schiirfe getrennt, ohne daB Kórnung 
zu erkennen ware. Aufnahmen des nicht gebogenen Endes der Bleche zeigten die 
bekannten yerwaschenen Linien. (Naturwiss. 17. 545. 5/7. Stuttgart, Techn. Hochsch., 
Rontgenlab.) L o ren z .

Herbert Kurrein, Metallfdrlmng I . und I I .  t)bcr yerschiedene Methoden der 
Metallplattierungen u. chem. elektrochem. Verff. der Metallfarbungen zum Zwecke 
der Yerschonerung u. des Rostschutzes. (Chem. Ztg. 53. 609—10. 630—31. 7/8. 
Berlin-Niederschoneweide.) JUNG.

Cacilie Fróhlich, Die Korrosion der Metalle. Referat iiber eine Yortragsreihe 
vonM . WERNER (Leyerkusen), die sich m it der Entstehung u. Erklarung der Korrosion 
sowie ihrer Verhutung befaBte. (Gesundheitsing. 52. 33—36. 19/1. Koln.) S p l.

H. W inkełmann, Die Ehmirkung von Wasser auf Rohrleitungen. Kurz gehalteno 
Darlegungen zur Frage der Fe-Lsg. u. -Rostung in eisernen Rohrleitungen. (Apparate- 
bau 41. 146—47. 28/6. Ratibor.) S p l i t t g e r b e r .

A. W. Rick, Bitumenanstriche ais Oasrohrschutz. Im  AnschluB an die Bemerkungen 
von LóSNER (C. 1929. I. 1393) iiber Gasrohrexplosionen u. brauchbare Schutzmittel 
zu ihrer Verhiitung gibt der Vf. einen Uberblick iiber die Eigg. der bituminosen Anstriche 
unter besonderer Berucksiehtigung der Anforderungen des Gasleitungsbaues. (Chem.- 
Ztg. 53. 633. 14/8.) ' Ju n g .

Lósner, Bitumenanstriche ais Gasróhrschutz. (Vgl. C. 1929. I. 1393.) Der Vf. 
weist auf die Schwierigkeit hin, m itunter die wirklichen Ursaehen des Rostens yon 
Eisen u. demzufolge auch die richtige Auswahl der Schutzmittel zu finden. (Chem.- 
Ztg. 53. 633. 14/8.) Ju n g .

Schafer, Bitumenanstriche ais Gasróhrschutz. Der Vf. weist auf seine friihere 
Entgegnung (vgl. C. 1929 .1. 1393) auf die Ausfuhrungen LoSNERs (vgl. yorst. Ref.) 
hin. (Chem.-Ztg. 53. 633. 14/8.) JUNG.

102*



1584 HVIII. M e t a l l u p .g i e ; M e t a l l o g r a p h ie  u 8w . 1929. II.

Ernest Hodeige, Jemeppc-sur-Meuse, Aujbereilung von Kohlen, Erzen u. dgl. in  
einer Slromrinne, dad. gek., daB durch seitliche Einfiihrung einer regulierbaren Zusatz- 
wassermengo in den das Gut fiihrenden Strom die Strómungsgeschwindigkeit innerhalb 
der zur freien Oberflache des Stromes parallelen Flussigkeitsschichten gleichfórmig 
gemacht wird, wahrend der Unterschied in den Stromungsgeschwindigkeiten innerhalb 
der zur Oberflache senkrechten Flussigkeitsebencn vom Boden zur Oberflache hin 
zunehmend vergról3ert wird. — Die Seitenwande der Stromrinne fiir das Trenngut 
sind mitOffnungen versehen, durch dio von aufien her ein nach Menge u. Druck regel- 
barer Wasserstrom zugefuhrt wird. (D. R. P. 480 481 KI. la  vom 22/10. 1924, ausg. 
3/8. 1928. Belg. Prior. 17/4. 1921.) K u h lin g .

E. I. du Pont de Nemours, ubert. von: Elmer Keiser Bolton, Wilmington,
V. St. A., Anreicherimg komplexer sulfidisclier Erze. Die zerkleinerten Erze werden
unter Zusatz eines Motallsalzes des 1-Mercaptobenzothiazols u. anderer bekannter 
Schaum- u. Schwimmittel dem Schaumschwimnwerf. unterworfen. Das neue Mittel 
bewirkt orhóhte Anreieherung von Pb in den Konzentraten. (A. P. 1 7 1 6 1 0 4  vom 
22/5. 1926, ausg. 4/6. 1929.) K u h lin g .

Bethlehem Steel Co., ubert. von: Frank O. Kichline, Lebanon, V. St. A., 
Fraklionierle Reduklion komplexer Erze. Dio Erze werden zuniichst mit einer ent- 
sprecliend geringen Menge eines geeigneten Reduktionsmittels, besonders Kohle, auf 
Tempp. erhitzt, bei denen nur die leichter reduzierbaren MetaIloxyde usw., wie die 
Oxydo des Ni u. Fe, in Metąll ubergehen, u. boi denen die entstandenen Metalle agglo- 
mericren, aber noch nicht sclimelzcn. Dann werden unreduzierte u. reduzierto Antcile 
mechan. getrennt u. nach Zusatz weiterer Mengen Reduktionsmittel bei hoherer Temp. 
auch die schwerer reduzierbaren Verbb. zu Metali verarbeitct. (A. P. 1 7 1 7 1 6 0  vom 
4/12. 1924, ausg. 11/6. 1929.) K u h lin g .

F. L. Duffield, London, Herslcłlung ton Eisen. Zwecks Gewinnung von Fe aus
schwefel- oder phosphorreichen Erzen werden diese mit kohlehaltigcn Stoffen u. ge- 
gebenenfalls CaO gomischt u. dio Mischungen durch eine Reduktionskammer geleitet. 
Das erhaltene schwammfórmige Fe wird m it CaO oder Kalkstein innig gemiseht, diese 
Mischungen zu Briketts gepreBt u. das Metali aus den Briketts ausgesehmolzen. (E. P.
312 834 vom 25/6. 1928, ausg. 27/6. 1929.) K u h lin g .

Heinrich Lanz, Akt.-Ges., Mannheim, Durch Nickelzusalz veredelles graues Gu/3- 
eisen. (D. R. P. 480 284 Ivl. 18b vom 2/12. 1923, ausg. 31/7. 1929. — C. 1925. I. 
2467.) K u h lin g .

Bethlehem Steel Co., ubert. von: Henry C. Bigge und Charles A. Ellicott,
Bethlehem, V. St. A., Kohlenstoffarmer Chrom stalli. In  einem elektr. Ofen wird ein 
Gemenge von kohlenstoffarmem Stahl u. Eisenerz geschmolzen, die Selilacke ab- 
gezogen u. mittels CaO eine neue Sehlackenschicht erzeugt. Nun wird in Anteilen 
FeSi u. dann FeCr zugegeben, schlieClich FeSi zur Schlacke gegeben u. gegossen. (A. P. 
1 715 979 vom 15/11. 1924, ausg. 4/6.1929.) K u h lin g .

Charles T. Hennig, Cleveland, V. St. A., Entschu-efeln von Stahl. Der zu ent-
schwefelnde Stahl wird geschmolzen, mit Na2C03 gemiseht, die Mischung von Metali 
u. entstandener Schlacke in einen bas. Herdofen uberfuhrt u. darin weiter erhitzt, 
bis das Metali oxyd- u. schwefelfrei ist. (A. P. 1 717 153 vom 7/8. 1924, ausg. 11/6. 
1929.) K u h lin g .

Augustin Leon Jean Queneau, New York, Gewinnung von Zink. Oxyd. oder 
gerostetes Zinkerz, Zinkstaub, ZnO o. dgl. wird fein gemahlcn, in einem geschmolzenem 
Salzbad verteilt u. unter Ruhren mit H2 behandelt. (A. P. 1 718 378 vom 3/2. 1927, 
ausg. 25/6. 1929.) “ K u h lin g .

W illiam  Charles Baxter, Berkelej", V. St. A., Qxiecksilber ans Zinnober. Der 
Zinnober wird in einer wss. FI. aufgel., welche NaOH u. NaaS enthalt. Die filtriertc 
Lsg. wird unter Verwendung unangreifbarer Elektroden mit Gleicli- oder Wechselstrom 
elektrolysiert. (A. P. 1 7 1 8 1 0 3  vom 13/4. 1926, ausg. 18/6. 1929.) K u h lin g .

Frank M. Schad, New York Quecksilber aus Zinnober. Das fein gemahlene Erz 
wird in einer wss. Lsg. gel. welche neben einem Alkali- oder Alkali- u. Erdalkalisulfid 
ein Hydrosulfid enthalt, die Lsg. filtriert, mittels Saure gefallt u. der Nd. auf metali. 
Hg yerarbeitet. (A. P. 1 7 1 8  491 vom 11/3. 1926, ausg. 25/6. 1929.) K u h lin g .

H. J. M. E. Clerc, Paris, Seinigen von Hetallen und Legierungen. Die zu reinigen- 
den Metalle, Cu, Ni oder Legierungen dieser Metalle, werden geschmolzen u. die 
Schmelzen mit einem Chlorstrom behandelt oder bei Ggw. eines Chlorids mit 0 2 ge-
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blasen. (E. P. 312 917 vom 29/5. 1929, Auszug veróff. 24/7. 1929. Prior. 1/6
1928.) K u h lin g .  

Colaveras Iron and Steel Co., Nevada, und Sydney H. Demarest, ubert. von:
Frederick J. Read, San Francisco, Legierungen, bestehend aus 0,1—10% Ce, 5—10% 
Al u. Cu. Die Legierungen diencn ais Lagermetalle. (A. P. 1 714 729 vom 28/9. 1927, 
ausg. 28/5. 1929.) K u h lin g .

C. A. Boulton, Birkenhead, England, Legierungen, bestehend aus 64—81 Teilen 
Cu, 8—15 Teilen Sn, 10—20 Teilen Pb u. Spuren von P  u. Zn. Der P  wird entweder 
ais solclier oder ais Phosphorkupfer in dic Legierungen eingefiihrt. Die Erzeugnisse 
eignen sich zur Herst. yon Hiihncn u. dgl. (E. P. 312 845 vom 11/7. 1928, ausg. 27/6.
1929.) K u h lin g .  

Eugen Vaders, Heddernheim, Zu Heiflpressungen geeignete Legierungen, bestehend
aus Cu, Al, 1—6% Mn, 0,1—2%  Sn u. gegebenenfalls kleinen Mengen Fo u. Ni. (A. P. 
1 718 502 vom 31/3. 1927, ausg. 25/6. 1929. D. Prior. 15/4. 1926.) K u h lin g .

Donald C. Lee, Spokanc, V. St. A., Legierungen. Etw a 20% Babbittmctall 
(Legierungen von Sn, Cu u. Sb) werden gesehmolzen, etwa 80% zerkleinertes Messing 
u. ein FluBmittel zugcsetzt u. dio M. zur Erziclung einer gleichmiiBigen Mischung 
geriihrt. Die Erzeugnisse dienen ais Lagermetalle. (A. P. 1 714 679 vom 17/11. 1926, 
ausg. 28/5. 1929.) K u h lin g .

W illiam  M. Grosvenor und Victor P. Gershon, New York, Legierungen, be
stehend aus etwa 20% Zn, etwa 70% oder mehr Ni, bis zu 9%  Cu u. gegebenenfalls 
etwa 1% Au. Die Erzeugnisse eignen sich zur Herst. von WeiBgold. (A. P. 1 716 050

B ell Telephone Laboratories Inc., New York, ubert. von: Gustaf W . Elmen,
Leonia, V. St. A., Magnetisclie Legierungen, enthaltend 9—81% Ni, 5—80% Co u.
9—50% Fo (diese %-Zahlen auf den Gesamtgeh. der Legierungen an Ni, Co u. Fo 
bezogen), sowio 0,5—10% eines oder mehrerer der Elemente Mo, Cr, W, Mn, V, Ta, 
Zr, Cu u. Si. Die Legierungen sind durch groBe Konstanz der Permeabilitat iiber ein 
weites Magnetisierungsgebiet ausgezcichnet. (A. P. 1 715 541 vom 19/9. 1927, ausg.

Western Electric Co. Inc., New York, ubert. von: Gustaf W. Elmen, Leonia, 
V. St. A., Magnetisclie I^egicrungen, bestehend aus Ni, Co u. Fe, in denen der Geh. 
an Ni 60—80% u. der Geh. an Co 4—14°/o betragt. Die Legierungen besitzen groBe 
Konstanz der Permeabilitat bei geringer Hystereso iiber ein weites Magnetisierungs
gebiet bei hoher magnet. Kraft. (A. P. 1 715 646 vom 30/6.1926, ausg. 4/6. 1929.) K u.

Bell Telephone Laboratories Inc., New York, ubert. von: Gustaf W. Elmen, 
Leonia, V. St. A., Magnetische Legierungen, bestehend aus mindestens 9%  Fe, min- 
destens 4% Ni, 45 bis hóclistens 80% des Geh. an Fe -f Ni an Co u. Ti, Mn, Mo, Cr, 
W, V, Ta, Zr, Cu oder Si. Bei geringen Hystereseyerlusten besitzen die Legierungen 
groBo Konstanz der Permeabilitat. (A. P. 1715  648 vom 28/6. 1928, ausg. 4/6. 
1929.) K u h lin g .

H. C. H all und T. F. Bradbury, Derby, England, Legierungen. Die Al-Legierungen 
enthalten 0,5—1,75% Si, wahrend dio Erzeugnisse gemaB dem H auptpatent 0,2—0,5% 
davon enthalten. (E. P. 312555 vom 11/9. 1928, ausg. 20/6. 1929. Zus. zu E. P.
300078; C. 1929. I. 1610.) K u h lin g .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, ubert. von: Robert S. Archer und 
W illiam  L. Fink, Cleveland, V. St. A., Behandlung von Aluminium-Ber yllium- 
legierungen. Dio Legierungen werden etwa 20 Stdn. lang bei Tempp. von 550-—645° 
erhitzt, abgeschreckt u. einige Tage bei gewóhnlicher Temp. oder etwa 200° gealtert. 
Durch die Behandlung wird Harto u. Zugfestigkeit der Legierungen erhoht. (A. P. 
1 716 943 vom 22/11. 1926, ausg. 11/6. 1929.) K u h lin g .

Paul Leon Hulin, Frankreich, Aluminium-Magnesiumlegierungen. Unreines Al 
wird am Boden eines geeigneten GefiiBes in fl. Zustand ais Anodę eines Sehmelzbades 
geschaltet. Der dariiber angeordneto Elektrolyt besteht z. B. aus A1F3- 3 KF. Ais 
Kathode dient fl. Mg. (F. P. 660 356 vom 26/12. 1927, ausg. 10/7. 1929.) K u h lin g .

Societe Franęaise de Monnayage, Paris, Komplexe Legierung von verhdllnis- 
ma/Sig niedrigem Silbergehalt (30—70°/0). (Schwz. P. 130 202 vom 9/12. 1926, ausg. 
16/1. 1929. F. Prior. 22/7. 1926. — C. 1927- I. 800 [E. P. 259 108].) S c h u tz .

Eugene L. Messler, Pittsburgh, V. St. A., llohstoffe fiir Einsatze fiir Metali- 
gufiformen. Gegen plotzlicho Temperatursehwankungen u. mechan. Einww. wider- 
standsfahige Einsatze fiir MetallguBformen werden aus Misehungen von piast. Ton,

vom 3/2. 1925, ausg. 4/6. 1929.) K u h l in g .

4/6. 1929.) K u h lin g .
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Bogenanntem Flintton, u. gemahlenem Abfall von keram. Stoffen hergestellt. (A. P.
1 7 1 7  575 vom 8/12. 1926, ausg. 18/6.1929.) K u h l in g .

Union Carbide & Carbon Research Laboratories Inc., New York, iibert. von: 
Arthur R. Lytle, Elmhurst, Y. St. A., Lotsla.be. fiir Messing u. dgl. Die Stabe bestehen 
aus 58—60% Cu, 0,1—0,25% Si, 0,75—1,5% Fe, 0,85—2%  Mn u. Zn. (A. P. 1 716  590 
Tom 6/12.1927, ausg. 11/6. 1929.) K u h lin g .

General Electric Co., New York, iibert. von: John J. Phelan, Troy, V. St. A., 
LBlmittel, bestehend aus wenigstens 25% KF„H u. wenigstens 40% K 2B40 7. (A. P. 
1 717 250 vom 19/6. 1928, ausg. 11/6. 1929.)* " K u h lin g .

American Machinę & Foundry Co., New Jersey, iibert. von: Franklin Smith, 
Brooklyn, V. St. A., Metalluberzuge. (A. P. 1 7 1 0  747 vom 7/12. 1925, ausg. 30/4. 
1929. —  C. 1 9 2 8 .1 . 1094.) K u h lin g .

Ernst Gideon Bek, iibert. von: Eugen Thoma, Pforzlieim, Metalluberzuge. 
(A. P . 1 712 244 vom 23/9. 1925, ausg. 7/5. 1929. D. Prior. 11/12. 1924. — C. 1926. 
1 . 2624.) K u h l in g .

L. Ughetti La Corsa, Turin, Entzinnen. Bei der Gewinnung von Sn aua ver- 
zinnten Abfallen mittels HC1 oder Lsgg. von SnCl4 oder FeCl3 werden die yerwendcten 
Lsgg. stetig oder in Abstanden regeneriert mittels gegebenenfalls HC1 enthaltenden 
Oxysauren des Cl2, wie HC103 oder HC104 oder dereń Salze. Die zu entzinnenden 
Abfalle werden durch aufeinanderfolgendes Behandeln mit Kalilauge u. HC1 gereinigt. 
(E. P. 312 924 yom 30/5. 1929, Auszug veroff. 24/7. 1929. Prior. 2/6. 1928.) Kii.

Allegheny Steel Co., Brackcnridge, iibert. von: Louis Schulte, Pittsburgh, 
V. St. A., Gahanisieren von Eisen. Das zu galvanisierende Fe wird gleichzeitig oder 
nacheinander elektrolyt. mit Co u. Cr bedeckt. In  erstcrem Falle besteht der Belag 
aus einer Legicrung von Co u. Cr. Die verwendeten Elektrolyte enthalten CoS04, 
Na2S 04 u. H 2SiF0 bzw. Cr03, H 2SiFG u. KOH. (A. P. 1 717 468 vom 29/5. 1926, ausg. 
18/6. 1929.) K u h lin g .

General Electric Co., New York, iibert. von: Floyd C. Kelley, Schenectady,
V. St. A., Metallsćhutz. Die gegen Oxy(łation bei hohen Tempp. zu schiitzenden Metalle 
werden in eine Mischung von gepulvertem Cr u. Si eingebettet u. auf 1000—1500° 
erhitzt. (A. P . 1 718 563 vom 17/4. 1925, ausg. 25/6. 1929.) K uh lin g .

C. Chaifer und H. Hargreaves, Langley England, Vberzugsmiliel fiir Metalle 
zur Verhinderung von Korrosion u. Rostbildung, bestehend aus einer wss. Lsg. von 
Gelatine u. Essigsiiure. Der Uberzug wird durch Bchandlung mit A., HCHO oder 
K 2Cr20 7 gehartet. Evtl. werden noch Pigmente zugesetzt. Das Prod. eignet sich z. B. 
zum Uberziehen von KompaBgehausen. (E. P. 312 478 vom 12/5. 1928, ausg.20/6. 
1929.) M. F. M u lle r .

Eugen Piwowarsky, Hoeliwertiger GrauguB und die physikalisch-metallurgischen Grund- 
lagen seiner Herstellung. Berlin: J. Springer 1929. (V, 336 S.) 4°. Lw. 51. 42.— 

W erkstoffnormen. Stahl, Eisen, Nichteisen-Metulle. Hrsg. vom Deutschen Normenaus- 
schuB Berlin. 4. Aufl. Berlin: Bcutk-Verlag 1929. (140 S.) 8°. =  Din-Taschenbuch 4. 
M. 3.50.

IX. Organische Praparate.
Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alphons Otto Jaeger, Crafton (Pennsyl- 

vanien), Verfahren und Apparalur zur katalylischen Ozydation organischer Verbindungen 
in  Dampfform. Die zu oxydierenden Gase werden vor dem E in tritt in den Katalysator- 
raum durch Zuleitungsrohre geleitet, die in die kornige Katalysatormassc eingebettet 
sind. Dio Rohrc sind doppelwandig, so daB der eintretende Gasstrom zunachst zentral 
flieBt, am Ende umgeleitet wird u. zwisehen Mittelwand u. AuBenwand, die von dem h. 
K atalysator umgeben ist, sich rorw arm t u. dann nochmals umbiegt, um in den Kataly- 
satorraum zu gelangen. Bei dieser Anordnung wird der K atalysator bei der exothermen 
Oxydation durch die eintretenden Gase abgekiihlt, die selber dabei Yorgewarmt werden. 
Eine weitere Warmeableitung aus dem Katalysatorraum ist dadurch vorgesehen, daB 
in den Katalysator geschlossene lange Rohre eingesetzt sind, die mit ihrem oberen 
Ende aus der M. herausragen u. die teilweise mit einer Fl. gefiillt sind, dereń Kp. bei 
einer Temp. liegt, die in dem Katalysatorraum nicht iiberschritten werden soli. Hierbei 
wird die Verdampfungswarme zum Kiililen des Katalysators ausgenutzt, indem die Fl. 
im oberen freien Ende des Rohres sich kondensiert u. abkiihlt u. in das untere, im 
Katalysator steckende Rolirendo zuriickflieBt. An Hand zahlreicher Zeichnungen
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ist die App. u. gleiehzeitig das Verf. beschrieben. (E. P. 300 968 vom 21/11. 1928, 
Auszug yeroff. 16/1. 1929. A. Prior. 21/11. 1927.) M. F . M u l le r .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alphons Otto Jaeger, Crafton (Pennsyl- 
yanien), Katalytische Oxydation organischer Verbindungen in der Gasphase m it sauer- 
stoffhaltigen Gasen in Ggw. yon Katalysatoren, die aus einem nicht Si-enthaltenden 
Basenaustauscher bestehen, dem event. ein Stabilisator oder Stabilisierungsfórderer 
zugesetzt ist. 40 Teile V20 5 werden in 500 Teilen W. suspendiert u. m it wenig H 2S04 
angesauert. Durch Erhitzen unter Durchleiten von S02 wird zunachst eine Vd-Su!fat- 
lsg. hergestellt, die in zwei Portionen geteilt wird. Die eine davon wird mit 5-n. Kali- 
lauge bei 50—60° behandelt, bis eine ltaffeebraune Lsg. entstanden ist, mit der Cellit, 
Quarzstiicke, Silicagcl etc. yerriihrt werden. Nunmehr wird der zweite Teil der Vd- 
Sulfatlsg. zugesetzt, wobei aber die Lsg. nicht sauer werden darf. Dic M. wird dann 
filtriert u. bei 60—70° getrocknet. Dieser Katalysator eignet sich z. B. zur Oxydation 
von Toluol zu Benzaldehyd, indem die Toluoldampfe mit dem 15—30-fachen Volumen 
Luft bei 320—440° darubergeleitet werden. — 12 Teile V2Os werden mit soviel 2-n. 
Kalilauge yersetzt, daB noch etwas V20 5 ungel. bleibt, daB aber ein UberschuB von 
14 Teilen KOH (100%ig) yorlianden ist. Mit dieser Lsg. wird ein Gemisch von 
120 Teilen Quarz u. 20 Teilen Kieselgur getrankt. Ferner wird eine zweite Lsg. her
gestellt aus 10 Teilen V20-, die in Vanadylsulfat ubergefiihrt werden. Die dabei ver- 
wendeto iiberschiissige H 2SO., wird m it 2-n. Kalilauge neutralisiert. Diese Lsg. wird 
m it der yorher beschricbenen Suspension yerriihrt u. das Prod. bei Tempp. unterhalb 
100° getrocknet. Dieser Basenaustauscher enthalt K 20 , V20 6 u. V20 4 u. eignet sich 
besonders zur Oxydation von NH3 bei 380—450°. — 10,2 Teile frisch gefiilltes Al(OH)3 
werden in 2-n. Natron- oder Kalilauge gel. u. dazu wird eine Lsg. yon 22 Teilen bas. 
Cu-Carbonat in Form der Cu-NH3-Vcrb. zugesetzt. Dann werden 150 Teile Kieselgur ein- 
geriihrt u. eine Lsg. yon 24 Teilen Cu(N03)2.3 H 20  in 100 Teilen W. zugegeben. Es 
entsteht eine blaue gelatinose M., die unterhalb 100° getrocknet wird. Zur Verfestigung 
des Katalysators wird event. eine 5—10%ig. K2Si03-Lsg. zugesetzt. Der Katalysator 
eignet sich besonders zur Reinigung yon Rohanthracen. Beim Uberleiten von 25- bis 
50%ig- Anthracen mit Luft bei 380—430° werden das Carbazol, Phenanthren u. andere 
Verunreinigungen yerbrannt. Das erhaltene Anthracen ist 70—80%ig. — Koks-, 
Tuff-, TraB- oder Lavastucke oder Kieselgur werden mit einer Lsg. von 66 Teilen 
krystallisiertem A12(S0.1)3, die 18 Teile W. enthalten, in 200 Teilen W., der soviel 10-n. 
Natronlauge zugesetzt wurde, bis alles Al ais Na3A103 umgesctzt war, yerriihrt u. nach 
dem Erwarmen der M. auf 80° wird eine Lsg. von 66 Teilen Al2(SO.,)3 in 100 Teilen W. 
zugesetzt. Die M. wird neutralisiert, abgepreBt u. bei 100° getrocknet. Das in dem Prod. 
in austauschbarer Form enthaltene Alkali wird durch Ag oder Vd oder irgend ein Metali 
der 5. oder 6. Gruppe des period. Systems ersetzt. Die Kontaktmasse ist besonders 
zur katalyt. Oxydation von Benzol, Toluol u. Furfurol zu Maleinsaure u. Fumarsiiure 
mit Luft im Verhaltnis 1: 35 bei 380—420° geeignet. Es sind noch eine ganze Reiho 
von weiteren Katalysatoren beschrieben. (E. P. 295 270 yom 6/2. 1928, Auszug veróff. 
3/10.1928. A. Prior. 8/8. 1927.) M. F. M u l le r .

Soe. an. Le Ketol, Paris, Trennung von Sauregemisćhen durch Veresterung 
derselben, Trennung der Ester durch fraktionierte Dest., Verseifen der Ester u. An- 
sauern. — Z. B. wird ein Gemisch von Essig-, Propion-, n-Butter-, Isobuttcr-, Yalerian- 
u. Capronsaure, wie es bei der Buttersauregarung von Zucker erhalten wird, in die 
Athylester ubergefiihrt, die durch fraktionierte Dest. getrennt u. dann mit alkoh. 
Natronlauge yerseift werden. — Kopraol, ein Gemisch von Glyceriden hoher molekularer 
Fettsiuren, wird m it A. in Ggw. yon H 2SO,, oder HC1 yerestert u. das Estergemisch 
wie vorlier weiter yerarbeitet. (Schwz. P. 131816 yom 15/3. 1928, ausg. 16/5.
1929.) M. F. Mu ller .

I. G-. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ein- oder mehr- 
wertiger Alkohole. Das Verf. ist eine Abiinderung des Verf. des Hauptpatents insofern, 
ais liier das Kondensationsmittel vor der Hydrierung yon dem Kondensationsprod. 
getrennt wird. — Z. B. 1000 Teile einer 3%ig. HCHO-Lsg. mit 8%  Pb(OH)2 (bezogen 
auf den HCHO) bei 100° im geschlossenen GefaB 1 Stde. geriihrt. Nach dem Erkalten 
wird yom Pb(OH)2 abfiltriert u. im F iltrat mit yerd. H 2S04 das gel. Pb sorgfaltig aus- 
gefallt. Nach dem Konzentrieren des F iltrats u. der Red. der alkoh. Lsg. mit Ni u. 
H 2 erhalt man sechswertige Alkohole neben Glykol u. etwas Glycerin. (E. P. 311 788 
yom 2/12. 1927, ausg. 10/7. 1929. Zus. zu E. P. 309200; C. 1929. II. 649.) U l l r i c h .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von 1,3-Bulylen- 
glykol aus Aldol. Aldol wird in fl. Zustand oder in Lsg. in Ggw. von H2 oder TL-haltigen 
Gasen, zweckmaBig bei erhohtem Druck (100 at), iiber einen hydrierend wirkendjen: 
Katalysator (Ni mit 3%  Aluminiumoxyd) bei Tempp. von iiber 50° (110°) gefiibrt- 
Das 1,3-Butylenglykol wird ohne Nebenprodd. erhalten. (E. P. 311 671 vom 9/2'-
1928, ausg. 13/6. 1929.) U llrich .

M. Naef & Cie., iibert. von: Leopold Ruzicka, Genf, Schweiz, Herstellung von 
carbocyclischen Ketonen mit mehr ais 9 Ringgliedern. (A. P. 1 702 852 vom 9/6. 1925, 
ausg. 19/2. 1929. Schwz. Prior. 16/6. 1924. — C. 1926. II. 1688.) S c h o tT la n d e r .

Soc. an. des D istilleries des Deux-Sevres, Frankreich, Gewinnung konzen- 
trierter Essigsaure o. dgl. aus verd. wss. Lsgg. durch Extraktion m it einem Lósungs- 
mittel, das in W. wl. ist u. einen Kp. hat, der nahe dem der Essigsaure etc. liegt. Die 
Extraktionslsg. wird unter Zusatz einer Fl. dest., die sowohl mit der Essigsaure ais 
auch m it dem W. ein binares azeotrop. Gemisch bildet. — Z. B. wird 30%ig. Essig
saure mit Butylacetat extrahiert. Die Lsg. enthalt 16% Essigsaure u. 5,5% W., sie 
wird in einer Kolonnenapp. nach Zusatz einer Petroleumfraktion, Kp. 99 bis 101°, 
dcstilliert. Zuniichst geht ein binares Gemisch von W. u. Petroleum bei 80° iiber, 
dann ein Gemisch von Erdoł u. Essigsaure bei 94°, wahrend Butylacetat auf dem Boden 
der Kolonne zuriickbleibt. An Hand einer schemat. Zeichnung ist der Gang des 
Verf. beschrieben. (E. P. 312 046 vom 22/3. 1929, Auszug veroff. 10/7. 1929. Prior. 
19/5. 1928.) M. F. M u lle r .

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Eslern 
niederer Fettsauren, insbesondere von Essigsaureestern, aus verd. Sauren u. einem Alkohol 
in einer Kolonne bei derart hoher Temp., daB der Druck im App. 2—10 a t betragt, 
u. bei einer [H'] =  3—1,5. Ais Katalysatoren werden geringe Mengen Mineralsiiure, 
Salze leicht hydrolysierbarer schwacher Basen, wie FeĆl2, A12(S04)3, KH4-Salze oder 
organ. Sulfonsauren benutzt. — 1200 Teile 10%ig. Essigsaure u. 320 Teile Methyl- 
alkohol wesden auf 150—155° erhitzt, wobei der Druck in dem App. auf 8—9 at steigt. 
Der Essigsduremethylester wird durch eine aufgesetzte Kolonne abdest. — Beim konti- 
nuierlichen Arbeiten wird eine hohe Vcresterungskolonne oder eine Gruppe von drei 
Kolonnen benutzt. Letzte Arbeitsweise ist noch naher beschrieben worden. (F .P . 
657 812 vom 19/7. 1928, ausg. 28/5. 1929. D. Prior. 8/8. 1927.) M. F . M u lle r .

Hermann Suida, Modling b. Wien, Austcaschung und Wiedergewinnung von Essig- 
sauredampfen aus Gasen oder Gasgemischen m it iiber 150° sd., in W. schwer oder unl. 
Extraktionsmitteln, z. B. nicht oder schwer acetylierbaren Basen, u. etwa der gleichen 
Mengc eines sehr hochsd. KW-stoffs oder KW-stoffgemisches bei n. Temp. Die Essig- 
sauredampfe werden nahezu restlos dem Gas oder Gasgemisch entzogen u. aus dem 
Wasehól die Essigsaure durch Dest. gewonnen. Geeignete Basen sind Chinolin oder 
Dimcthylanilin, u. geeignete KW-stoffe sind Anthracen6l, Paraffinol, Spindelól oder 
andere sehr hochsd. KW-stoffgemische aus Kohlen- oder Erdóldestillaten. (Oe. P. 
113 337 vom 5/1. 1928, ausg. 25/5. 1929.) M. F. M u lle r .

Henry Dreyfus, England, Verfahren zur Herstellung von alipłiaiischen Saure- 
anliydriden durch pyrogene Zers. der Dampfe der entsprechenden Sauren in Ggw. 
oder Abwesenheit von Katalysatoren, wobei das gebildete W. durch Extraktion mit 
organ. Fil. entfernt wird. Geeignete Fil. sind solche, in denen das Anhydrid 1. u. W. 
unl. is t, z. B. Bzn., CHC13, A. u. CHC13-Gemische, PAe., Gasolin, Bzl., A. u. PAe.- 
Gemische. — Die den Rk.-Raum verlassenden Dampfe werden in die auf 15 bis 25° 
gekiihlten Fil. geleitet u. darin kondensiert. Das Anhydrid lost sich in der Fl,, wahrend 
das W. sich absetzt, das dann abgezogen wird. An Hand einer Zeichnung ist die App. 
u. das Verf. naher beschrieben. (F. P. 656 902 vom 2/7.1928, ausg. 15/5.1929. E. Prior. 
14/7. 1927.)  ̂ M. F. M u lle r .

Henry Dreyfus, England, Herstellung von aliphalischen Saureanliydriden, ins
besondere von Essigsaureanhydrid durch pyrogene Zers. der Dampfe der entsprechenden 
Sauren bei 600 bis 1200°, insbesondere bei 800 bis 1200°. Die Sauredampfe werden mit 
indifferenten Gasen, wie N2, H 2 oder iiberhitzter W.-Dampf, gemischt u. durch die 
Rk.-Zone geleitet. Die Trenming des Rk.-Dampfgemisches geschieht ahnlich wie im 
vorst. Ref. beschrieben. An Hand einer Zeichnung ist die App. u. der Gang des Verf. 
beschrieben. (F .P . 657 423 vom 11/7. 1928, ausg. 22/5. 1929. E. Prior. 15/7. 
1927.) M. F. M u lle r .

Henry Dreyfus, England, Herstellung von aliphatischen Saureanhydriden, ins
besondere von Essigsaureanhydrid, aus den fl. Sauren u. (oder) Metallsalzen derselben
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durch Erhitzen mit Phosphorsauren oder m it Salzen derselben auf 100 bis 250°, ins- 
hesondere auf 150—180°, evtl. in Ggw. eines wasserfreicn yerdiinnungsmittels. — Z. B. 
wird ein Gemisch von 100 kg Na-Metaphosphat, 150 kg wasserfreies Na-Acetat (beides 
in feinpulveriger trockner Form) u. 20 kg Infusorienerde auf 150° erhitzt u. dann Eg. 
zulaufen gelassen. Sobald dio M. durchfeuchtet ist, wird der Eg.-Zulauf abgcstellt, 
die Temp. gesteigert u. das Anhydrid herunterdest. Dabei gehen 85—90 kg Essigsaure
anhydrid u. 350 kg Eg. iiber. — Man kann auch das Pulvergcmisch mit dem Eg. im 
Gegenstrom aufeinander einwirken lassen. (P. P. 657 604 vom 17/7. 1928, ausg. 
24/5. 1929. E. Prior. 23/7. 1927.) M. F. M u lle r .

Henry Dreyfus, London, Hcrstellung von aliphatischen Saurcanhydriden, ins- 
besondere von Essigsaureanhydrid aus den entsprechendcn Sauren durch t)berleiten 
der Dampfe derselben zusammen m it 5 bis 20% S 0 2 bei 200 bis 900°, insbesonders 
bei 300 bis 600°, durch evtl. mit Katalysatoren gefiillto Rohre aus feuerfestem 
Ton oder Quarz. Das Rk.-Gemiscli wird nach Verlassen der Rk.-Zone in hintereinander- 
geschalteten Kolonnen fraktioniert kondensiert oder durch Fil. geleitet, die das ge- 
bildete Anhydrid aus dem Gasgcmisch hcrauslosen u. mit W. nicht mischbar sind, 
z. B. A., CHClj, Gasolin oder PAe. Evtl. wird das W. aus dcm Gasgcmisch durch 
wasserentziehende Salze entfernt u. das Anhydrid dann isoliert. — S 02-Gas wird durch 
h. Eg. geleitet, so daB 5 bis 10% SO, in dem Gasgemisch enthalten sind. Dieses wird 
in raschem Stroni bei 450—600° durcli ein Ton- odor (Juarzrolir geleitet, das mit 
Stiicken von Bimsstein oder Kieselgur gcfiillt ist. Die Rk.-Gase werden iiber Na-Pyro- 
oder Bisulfat bei 150 bis 350°, insbesondere bei 150 bis 200°, geleitet, worauf das ent- 
weichende Anhydrid kondensiert wird. (E. P. 313 418 vom 10/1. 1928, ausg. 8/8. 
1929.) M. F. M u lle r .

Henry Dreyfus, England, Verfahren zur Hcrstellung von aliphatischen Saurc- 
anhydriden durch pyrogene Zers. der Dampfe der entsprechendcn Sauren in Ggw. 
oder Abwesenheit von Katalysatoren, wobei das gebildeto W. in Dampfform mittels 
Dampfen einer oder mehrerer Fil., z. B. Bzn., CCI.,, PAe. oder eines Gemisclies yon A. 
u. PAe., abgefuhrt wird. — Z. B. werden die Sauredampfo durcli Quarz-, Steinzeug- 
oder Kupferrohre bei 500 bis 1200°, insbesondere bei 800 bis 900° geleitet. Die nach 
dem Verlassen der Rk.-Zone auf 110 bis 140° abgekiihlten Dampfe werden in ein GefaB 
geleitet, wo sich das Bzn. etc. befindet. Ein Teil des Anhydrids kondensiert sich u. 
wird von dem Bzn. etc. aufgenommen, wahrend die W.-Dampfe u. dio nicht konden- 
sierten Anhydriddampfe mit den Dampfen des sd. Bzn. in einen Kondensator gefuhrt 
werden, dessen Temp. oberhalb des Kp. des Bzn. gehalten wird. Hier kondensiert 
sich ein weiterer Teil des Anhydrids u. flieBt in das Bzn.-GefaB zuriick. Die den ersten 
Kondensator yerlassenden Dampfe werden in einem zweiten Kondensator yerdichtet. 
Das Kondensat besteht aus zwei Schichten, einer W.- u. einer Bzn.-Anhydridschicht. 
Das Bzn. wird vom Anhydrid durch Dest. getrennt. An Hand einer Zeichnung ist dio 
App. u. das Verf. beschrieben. (F. P. 656 901 vom 2/7.1928, ausg.,15/5.1929. E. Prior.

Henry Dreyfus, London, Gewinnung von Essigsaureanhydrid oder anderen ali
phatischen Saureanhydriden aus den entsprechenden Sauren durch Oberleiten der Dampfe 
zusammen mit C02 oder CO oder CO u. CO, im Verhaltnis 1: 5 oder 1: 10 durch Ton- 
oder Quarzrohre, die evtl. mit Katalysatoren gefiillt sind, bei 250—700°, insbesondere 
bei 300—600°. Dabei wird unter yermindertem oder erhohtem Druck, z. B. bei 3 bis 
10 at, gearbeitet. Das Anhydrid wird aus dem abziehenden Gasgemisch gewonnen, 
indem dieses in Kolonnen fraktioniert abgekiihlt oder durch Losungs- oder Extraktions- 
mittel geleitet wird, die das Anhydrid aufzunehmen yermogen u. mit W. nicht misch
bar u. deshalb leicht abzutrennen sind, z. B. Chlorbenzol, p-Dichlorbenzol, Benzyl- 
ather, Tetrachlorathan, Paraffinól, Triacetin, Phcnetol, Anisol, Kresole etc. Das 
Gasgemisch kann auch iiber wasserbindendc Substanzen geleitet werden, so daB das 
Anhydrid yom W. getrennt wird. (E. PP. 312 585 u. 312 586 vom 28/1. 1928, ausg. 
27/6. 1929.) M. F. M u lle r .

Henry Dreyfus, London, Hcrstellung von alkylierten Oxyfettsduren aus Athern 
u. C02 bei 200—450°, insbesondere bei 300—400°, unter Druck, insbesondere bei 50 bis 
300 at, in Ggw. von Katalysatoren, wie anorgan. Sauren, z. B. Bor-, Arsen- oder Phos- 
phosmolybdansaure, sowie Oxyde der Ortho-, Meta- oder Pyrophospliorsaure, Al-Phos- 
pliat (AI20 3, 12 HjPÓ4) oder die entsprechenden Vd- oder Ti-Oxydverbb., ferner Alkali- 
alkoholate, Na-Formiat u. a. Dem Rk.-Gemisch werden event. 1—3 Moll. CO, auf 
1 Mol. Alkylather zugesetzt. Den Rk.-Vcrlauf erlautern z. B. die beiden Gleichungen:

7/7. 1927.) M. F. Mul le r .
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CH3OCH3 +  C02 — ->- CH3O.CH2.COOH, C2H 5OC2H s +  C02 •— > C2H 5O.CH2 .COOH. 
(E. P. 313 651 vom 16/3. 1928, ausg. 8/8. 1929.) M. F. M u lle r .

Henry Dreyfus, London, Her stellung von Anhydriden von alkylierten Oxyfeltsauren, 
insbesondcre von Alkoxyessigsaureanhydriden, aus dem entsprechenden Alkali-, Erd- 
alkali- oder anderen Metallsalzen dieser Sauren durch Einw. von 1. SC12, S2C12 oder S 
u. Cl2 vorzugsweise in fl. Phase, wobei insbesondere das herzustellendo Anhydrid ais 
Losungsm. dient, 2. C0C12 oder S 03 u. CCI.,, die durch Einw. aufeinander C0C12 bilden,
з. S 02 u. Cl2, S 03 u. Cl2 oder S 02, S 03 u. Cl2, ferner dic Rk.-Prodd. dieser Komponenten, 
namlich S 02C12 oder C1-S03H oder Salze derselben. — 224 kg trocknes gepulvertes 
metlioxycssigsaures Na  werden mit 200 kg Methoxyessigsaureanhydrid verruhrt u. 77 kg 
SC12 langsam bei 0 bis 10° eingeriihrt. Das gebildete Methoxyessigsdureanliydrid wird 
dann aus der Rk.-M. abdestilliert. An Stelle der 77 kg SC12 konnen auch 26 kg SC12
и. 71 kg Cl2 angewandt werden, oder auch S2C12 oder S u. Cl2. — 22 kg methoxyessig- 
saures Na werden m it 300 kg Mothoxyessigsaureanhydrid mit 0,25% S-Geh. vermischt 
u. dann werden 2 kg Cl2 eingeriihrt. Nach 1/2 Stde. wird das Methoxyessigsaureanhydrid 
im Vakuum abdestilliert. In  gleicher Weise w'erden die Anhydride der Aihyl- oder 
Propylalher der Glykol-, Milch- oder Hydracrylsaure hergestellt. — 224 kg trocknes, 
fein gepulvertes methoxyessigsaures Na werden mit 200 kg Metlioxyessigsaureanhydrid. 
verriihrt u. dann werden bei Tempp. unterhalb 10° 80 kg Phosgengas eingeleitet. Das 
Methoxyessigsaureanhydrid wird im Vakuum abdest. An Stelle von C0C12 konnen 
auoh dieses bildende Substanzen verwendet werden, wie S03 u. CCI,,. — 224 kg methoxy- 
cssigsaures Na w'erden m it 100 kg Methaxyessigsaureanhydrid verriihrt u. ein Gemiseh 
von 68 kg S 02C12 u. 100 kg Methoxyessigsaureanhydrid bei Tempp. unterhalb 15° 
langsam zugelassen. Es wird noch einige Zeit nachgeriihrt u. das Anhydrid im Vakuum 
abdestilliert. — 224 kg methoxyessigsaures Na werden mit 200 kg Methosyessig- 
saureanhydrid verriihrt u. dann wird ein Gasgemisch von 32 kg S 0 2 u. 35,5 kg Cl2 
unter Kiihlen zugefiigt. Nach einigem Nachriihren wird das Anhydrid im Vakuum 
abdest. (E. PP. 313 233, 313 234, 313 235 vom 24/3.1928, ausg. 4/7. 1929.) M. F. M.

Kemikal Inc., V. St. A., Gemnnung von Salzen niederer aliphalischer Fettsiiuren 
durch oxydative Behandlung von cellulosehaltigcn Stoffen, wie Papier, Strob, Lumpen, 
Holzabfiillen etc. mit Alkali- oder Erdalkalioxyden oder -hydroxyden unter Zufiilirung 
von Luft in Ggw. von schweren KW-stoffen bei Tempp. bis 210°. — Z. B. werden 30 Teile 
Altpapier, 100 Teile NaOH u. 300 Teile W. erhitzt u. gleichzeitig wird Luft in feiner 
Verteilung eingeblasen. Die Temp. wird allmahlich auf 200° gesteigert. Dabei bildet 
sich insbesondere Na-Oxalat. Nach einiger Zeit werden 1 bis 2 Teile Erdól zugesetzt 
u. unter Lufteinblasen wird die Temp. auf 210° erhoht. Dics Verf. dauert otwa 4 Stdn. 
Darauf wird der Luftstrom abgestellt u. die M. innerhalb 6 Stdn. auf 150° abkiihlen 
gelassen. Nach weiterem Abkiihlen werden die organ. Sauren in Form ilirer Alkali- 
salze extrahiert, aus denen die freien Sauren gewonnen werden. (F. P. 660 143 vom 
10/9. 1928, ausg. 8/7. 1929. A. Prior. 13/3. 1928.) M. F. M u lle r .

Wacker (A.) Gesellscliaft fiir Elektrochemische Industrie G. m. b. H., 
Munehen, Herstellung von Acelessigsaurealhylesler durch Erhitzen von Essigsaureathyl- 
ester mit einem Alkalimetallalkoholat, z. B. Na-Athylat, unter gleichzeitigem Ab- 
dcstillieren des frei werden A. Der Riickstand wird mit Saure behandelt u. der Acet- 
essigester fraktioniert dest. (E. P. 311 707 vom 8/5. 1929, Auszug veroff. 10/7. 1929. 
Prior. 14/5. 1928.) M. F. M u lle r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von organischen 
Antimonverbindungen durch Einw. von tert. Basen, wio Pyridin, Chinolin, auf aromat. 
Diazoniumsalze in Ggw. von Sb-Halogeniden. — Z. B. wird die Doppclverb. von 
Benzoldiazoniumchlorid u. SbCl3 in Pyridin  cingetragen, am W.-Bad auf 60° erhitzt, 
wobei unter N2-Entw. Lsg. eintritt; die in Lsg. bcfindliche Verb. hat wahrscheinlich 
die Zus. C0H5—SbC)., ■ x C5H5N. Durch Eintragen in W. tr i t t  Hydrolyse zu Plienyl- 
stibinsdure ein. — In  gleicher Weise lassen sich andere Doppelyerbb., z. B. aus p-Di- 
azoniumacetanilidliydrochlorid u. SbCl3, auch unter Verwendung von Chinolin, dar- 
stellen. — l-Amino-2-chlor-4-acetylaminobenzol wird diazotiert, NaCl zugesetzt u. 
dio Lsg. in eine Lsg. von Sb20 3 in HC1 eingeriihrt. Die hierbei gebildete Doppeherb. 
wird nach Trocknen in Pyridin  eingetragen, wobei N2-Entw. eintritt. Aus der Pyridin- 
lsg. wird durch Eintragen in W. 3-Chlor-4-acetylaminóbenzol-l-stibin$aure erhalten, 
(E. P. 313 058 vom 1/2. 1928, ausg. 4/7. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von halibarcn 
Losungen der stibinmuren Salze durch Zusatz yon mehrwertigen Alkoholen. Hier-
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durch wird die sonst eintretende Trubung der Lsgg. verhindert. (Vgl. D. R. P . 433 105;
C. 1926. II. 2115.) Z. B. wird eine 10%ig- Lsg. von 3-Clilor-4-acetylaminobenzol- 
lsłibinsdure  mit der doppelten Menge Glucose yermischt u. die Mischung im Ver- 
haltnis 3 : 10 in W. gel. Die b o  erhaltene Lsg. ist langero Zeit haltbar. Ais Alkohole 
sind ferner geeignet: Glycerin, Rolirzucker. (E. P. 311748 vom 15/2.1928, ausg. 
13/6. 1929.) _ _ A lt p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von Chlor- 
verbindungen der Benzolreihe durch Einw. von chloriercnden Mitteln auf 1,3-Dimethyl- 
benzol-4-sulfonsdure (I) in wss. oder saurer Lsg. m it oder ohne Ggw. von Katalysatoren, 
worauf dio erhaltenen Prodd. zwecks Abspaltung einer Hydrolyse unterworfen werden.
— Z. B. erhalt man durch Einw. von NaOCl-Lsg. auf eine wss. Lsg. von I  2-Chlor-
l,3-dimełhylbenzol-4-sulfo'iisdure, dereń Na-Salz aus der Rk.-Mischung auskrystallisiert; 
das Pb- u. i?a-Salz sind wl., das Amid  schm. bei 223°. Die gleicho Verb. entsteht bei 
Einleiten von Cl in eine Lsg. von I in konz. H2S04 bei Ggw. von J . Durch Erhitzen 
mit H 2S04 (62° Bó) auf 160—170° entsteht daraus 2-Chlor-l,3-dimethylbenzol, welches 
aus der Rk.-M. durch iiberhitzten Dampf abdest. wird, Kp. 185—187°. — Bei der 
Einw. von Cl auf eine wss. Lsg. von I  boi Ggw. von FeCl3 wird 2,6-Dichlor-l,3-dimethyl- 
benzól-4-sulfonsdure erhalten, Krystalle aus W., F. des Amids 330°; durch Hydrolyse 
entsteht liieraus 2,6-Dichlor-l,3-dimelhylbenzol. — Bei der Einw. einer 2 Moll. ent- 
sprechenden Mengo NaOCl-Lsg. bei 85—90° auf I  bei Ggw. von HC1 wird 2,5,G-Tri- 
chlor-l,3-dimethylbenzol-4-sidfonsdurc (II) gebildet, F. des Amids 325°; das zugehorige 
2,5,6-Trichlor-l,3-dimethylbenzol, Krystalle aus Eg., schm. bei 95—96° u. sd. bei 255 
bis 260°. — Wird eine Lsg. von NaC103 bei 85° in eine Lsg. von I in verd. HC1 langsam 
cingetragen, so scheidet sich 2,4,5,6-Tetrachłor-l,3-diinełhylbenzol ab, Krystalle aus 
Chlorbzl., F. 218—220°. — Letztcre Verb. entsteht auch beim Erhitzen von I  mit 
einem Gemisch von 240 Teilen HC1 (D. 1,18) u. 90 Teilen H N 03 (D. 1,38) auf 80—85° 
oder bei Einw. von KC103 auf die Lsg. von II in verd. HC1. — Zur Abspaltung der 
Sulfonsauregruppe kann man auch dio Chlorderiw. von I  mit H3P 0 4 erhitzen. (E. P.
313 207 vom 9/3. 1928, ausg. 4/7.1929.) A lt p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von 4-Amino- 
l-oxybenzol und dessen N-Alkyl- oder Oxyalkylderivatcn durch Einw. von H2S 04 auf 
4-Amino-l-alkyloxybenzol oder dessen N-Substitutionsprodd. — Z. B. wird 4-Oxy- 
dłhylamhio-l-alhoxybenzol (vgl. Ber. Dtsch. chem. Ges. 55 [1922]. 2810) unter Ruhren 
in 75%ig. H 2S 04 eingetragen u. die M. einige Stdn. auf 160° im Olbad erhitzt. Nacli 
Verdiinnen m it W. wird die H 2S04 durch Zusatz von CaC03 neutralisiert, vom CaSO.j 
abfiltriert u. das F iltra t im Vakuum eingedampft. Der Ruckstand, das Sulfat des 
4-Oxyathylamino-l-oxybenzols, Krystalle aus verd. A., ist 11. in  W., Sauren u. Alkalien. 
Die freie Base, Krystalle aus Essigester-Chlf., schm. bei 96—97°. — In  gleicher Weise 
wird aus 4-Dioxyalliylamino-l-atlioxybenzol das 4-Dioxyuthylamino-l-oxybcnzol er
halten, F. 140°. — 4-Amino-l-athoxybenzol geht durch Kochen mit 60%ig. H 2S04 
am RuckfluB in 4-Amino-l-oxybenzol uber, F. 182—183°. — Aus 4-Melhylam.ino- 
l-dthoxybenzol wird 4-Melhylamino-l-oxybenzol erhalten. — Eine Sulfonierung des 
Bzl.-Kerns oder Veresterung der am N haftenden Oxyalkylgruppen tr it t  nicht ein. 
(Hierzu vgl. F . P. 649 761; C. 1929. II. 123.) (E. P. 293 792 vom 23/6. 1928, Auszug 
veróff. 5/9. 1928. D. Prior. 12/7. 1927.) A lt p e t e r .

Selden Co., Pittsburgh, ubert. von: Alphons Otto Jaeger, Crafton, (Pennsyl- 
vanien), Gewinnung von Monocarbonsduren aus Polycarbonsduren durch Behandlung 
mit einem reduzierenden Gase in Ggw. einer C02-abspaltenden Kontaktmasse, die 
wenigstens ein Metali der Alkali-, Erdalkali- oder Erdmetallgruppe enthalt, dessen 
Oxyd durch H 2 nicht reduzierbar ist. Der Katalysator soli wenigstens einen basen- 
austauschenden Korper oder ein Deriv. desselben enthalten. — Z. B. werden 200 Teile 
Quarzstuckclien zuniichst 3 Stdn. mit einer 20-n. Kalilauge gekocht u. dann mit W. 
u. verd. HC1 (ca. 5%ig) gewaschen. Nach dem Trocknen wird eine NaCl-Lsg. ( llb is  
12%ig) darauf gespritzt u. das W. yerdampft. Uber diese Kontaktmasse wird bei
360 bis 420° ein Gemisch von Ik g  Phtlialsdureanhydriddampf u. 3 bis 5cbm H 2 geleitet. 
Dabci bildet sich Benzoesaure. Die NaCl-Lsg. kann ganz oder teilweise durch eine Lsg. 
von Li-, K-, Rb-, Cs-, Mg-, Ca-, Sr- oder Ba-Chlorid oder -Phosphat oder -Borat ersetzt 
werden, ebenso die Quarzstiicke durch Bimsstein, Bauxit, unglasiges Porzcllan, natur- 
liche oder kunstliche Zeolithe, Si-freie Basenaustauscher, Asbest, Silicate, Metalle, 
Legierungen, Silicagel, Schlackenwolle u. a. — 200 Teile Bimssteinstucke werden 
mit 10 Teilen ZnO in Form von gefalltem Zn(OH)2 uberzogen u. daniber wird bei 380
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bis 400° ein Gemisch von 2,95 kg Phthalsaureanhydriddampfen u. 6,5 cbm H 2 geleitet. 
Dabei entsteht Benzoesauro neben geringen Mengen Benzaldehyd u. Bzl. — 22,75 Teile 
Cu-Nitrat ( +  3 H 20) werden in 120 Teilen dest. W. gcl. oder die entsprechende Menge 
Cu-Nitrat wird in W. suspendiert u. damit werden 200 Teilo Bimssteinstucke bespritzt. 
tlber den m it H 2, Wassergas, CH3OH oder einem anderen reduzieronden Gas rcduzierten 
Katalysator wird bei 360—400° ein Gemisch von 2,5 kg Phtlialsaureanhydriddampf 
u. 8 cbm H2 geleitet. Das lik.-Prod. wird fraktionicrt kondensiert. Dabei scheidet 
sich im ersten GefaC Benzoesaure aus, wahrend Benzaldehyd u. Bzl. spiiter konden- 
sieren. Es werden 65 bis 75°/0 der Theorie Benzoesaure gewonnen. Andero Kataly- 
satoren werden crlialten z. B. aus 12 Teilen frisch gefalltem Fe20 3 in 150 Teilen W. 
u. aus 8 Teilen KC1 — oder aus 12 Teilen frisch gefalltem Al-Vanadat in 120 Teilen 
W. — oder aus 29 Teilen Cu-Nitrat ( +  6 H 20), die in W. gol. u. m it NH3 in die ent- 
sprcchende Cu-NH3-Lsg. ubcrgefuhrt werden. Diese Lsg. wird in eine Lsg. yon Na2Si03 
eingetragen u. dazu eine 10°/oig- A1(N03)3-Lsg. zugesetzt. Dabei schcidet sich ein 
tiefblaues Gcl ab, das abgepreBt u. getrocknot wird. Es sind noch eine ganze Reihe 
yon Katalysatoren beschricben u. dabei sind gleichzeitig nocli mannigfache Ab- 
iinderungen in der Herstellungsweisc u. in der Zus. derselben yorgesehen. (A. P. 
1 714 956 vom 23/6. 1928, ausg. 28/5. 1929.) M. F. M u lle r .

Geza Austerweil, Frankreich, Herstellung von Borneol durch Vcresterung von 
Nopinen mit organ. Saureanliydriden in Ggw. eines Alkohols, wobei die bei der Um- 
setzung des Alkohols mit dem Anhydrid frei werdende Saure sich im Entstehungs- 
zustande mit dem Nopinen zu dem entsprechenden Bornylester umsetzt, der beim 
Verseifen Borneol liefert (vgl. C. 1929. II. 1072; E. P. 311 085). (F. P. 654 550 vom 
22/5. 1928, ausg. 8/4. 1929.) M. F. M u lle r .

Herbert Wilfrid Hereward, Toronto, Leonhard Joseph Hooley, John Thomas, 
Cambridge, und Scottish Dyes Ltd., Grangemouth, England, Herstellung von Deri- 
raten der Benzoesaure. 4'-Chlor-3'-nitrobenzophenon-2-carbonsaurc wird in Ggw. von 
W. u. einem anorgan. Salz mit Hilfe yon Fe bei Tempp. unter 100° reduziert. — 
Z. B. werden 360 Tcile 4'-Chlor-3'-nitrobenzophenon-2-carbonsdure mit W. zu einor 
Pastę angeriihrt, mit 7200—10 000 Teilen W. verd. u. auf 75° erhitzt. Nach Zugabo 
yon 7 Teilen NaCi triigt man 480 Teilo i^e-Spane innerhalb yon 20 Stdn. bei 75° ein u. 
hiilt bei dieser Temp., bis dio Red. beendet ist. Nun macht man m it NH3 oder Na2C03 
alkal., filtriert ab u. filllt im F iltrat dio 4'-Chlor-3/-aminobenzophenon-2-carbonsaure 
mit HCl. (E. P. 311 465 vom 16/2. 1928, ausg. 29/5. 1929.) N o u v e l .

Grasselli Dyestuff Co., New York, ubert. von: Richard Herz, Frankfurt a. M., 
Herstellung von Kondemationsprodukten aus SchurfeldicMorid und primdren Aryl- 
aminen. (A. P. 1699 432 vom 19/5.1927, ausg. 15/1.1929. D. Prior. 11/4.1914.
— C. 1922. IV. 948 [Schwz. P. 92 579].) A l tp e t e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Alfred Davidson, W illiam  
Wyndham Tatum und Gordon Edward W atts, Blacklcy, Manchester, Herstellung 
von l-Aminoanlhrachinon-2-sulfonsdure. (Hierzu ygl. E . P. 299 279; C. 1929. I. 1615.) 
Wird beim Verbacken des 1-Aminoanthrachinonsulfats im Vakuum bei 225—230° 
wahrend 3 Stdn. Oxalsaure zugesetzt, so liiBt sich auch bei Verwendung von techn. 
1-Aminoantlirachinon eine Ausbeute yon 90—95% erzielen. Durch den Zusatz wird 
ferner ein poróses, leicht zu zerkleinerndes Prod. erhalten, wahrend sonst dio M. harto 
Stucke bildet. (E. P. 311977 vom 2/7. 1928, ausg. 13/6. 1929.) A lt p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt. Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von 1-Phenyl-
2,3-dimethyl-4-dimethylamino-5-pyrazolon, dad. gck., daB man in Abiinderung des
D. R. P . 469 285 hier das l-Phenyl-2,3-dimetliyl-4-nitroso-5-pyrazolon (I) in wss., 
zweckmaBig angesauerter Susponsion mit HCHO oder dessen Polymeren u. gas- 
fórmigem H 2 in Ggw. yon Katalysatoren der Pt- oder Ni-Gruppe unter erhóhtem 
Druck behandelt. — Es ist hierbei nicht notwendig, I aus der bei der Nitrosierung 
erhaltenen Lsg. abzutrennen, yielmehr laBt sich die Red. in einem Zuge olino besondere 
Reinigung von I, z. B. durch Zusatz einer kolloidalen Pt-Lsg. unter Zugabe von verd. 
H 2S 0 4 u .  10%ig. HCHO-Lsg. bei 3— 4 a t  durchfiihren, wobei anfanglich bei 20°, 
spater bei 80—90° gearbeitet wird. Das Red.-Prod. wird durch Zusatz von Alkali 
abgeschicden. (D. R. P. 479 348 KI. 12p yom 20/12.1927, ausg. 15/7.1929. Zus. 
zu D. R. P. 469285 ; C. 1929. I. 807.) A lt p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von stickstoff- 
haltigen Kondensationsprodukten aus Acetylen und Ammoniak. Zu dem Ref. nach
D. R. P. 477 049; C. 1929. II. 797 ist folgendes nachzutragen: Bei Anwendung eines
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aus akt. S i0 2 durch Triinkcn mit A l(N 03)3 u. Cd(N03)„ u. anschlieBende Red. m it H 2 
hei 400° wahrend 12 Stdn. erhaltlichen Katalysators laBt sich dic Kondensation von 
C2H 2 u . NH3 tagelang m it gleiclibleibender Ausbeutc u. Zus. der entstchenden Prodd. 
durchfiihrcn. — Bcnutzt man cinen aus Silicagel dureli Triinkcn mit Cd(N03)2 u. 
anschlieBende Red. bei 300° dargestellten Katalysator, so laBt sich ein aus gleiclien 
Voll. C2II2 u . N H 3 zusammengesetztes Gasgcmiscli bei 300—350° in ein zu 80% aus 
Pyridinbasen, vorzugsweise Picolin, bestehendes Prod. verwandeln. — Ein durch 
elektrotherm. Zers. von Naturgas erdaltliches Gemenge von 7 Voll. / / , ,  7 Voll. CHi ,
1 Vol. C2FI2 u . 1 Vol. NH3 liefert bei Anwendung eines aus Silicagel mit Cd(N03)2 
u. Pb(N 03)2 hergestellten Katalysators bei 320° ein vomehmlieh aus Pyridinbasen 
bestehendes Prod. Die abziehenden Gase kónnen nach erneuter elektrotherm. Zera. 
u. Zusatz von frischem NH3 im Kreislauf weiterverarbcitet werden. — Wird 96%ig.
A. m it 1%  des aus 0 2/ / 2 u. N II3 bei 350° dargestellten Rohprod. vergallt, so verbrcnnt 
er ohne RuBentw., triib t sich bei Verd. bis auf 40% A.-Geh. nicht u. liiBt sich weder 
durch Dest. noch Filtration iiber Kohle von dcm bitteren Gcschmack u. Gcrucli bc- 
freicn. (F. P. 658 614 vom 6/8. 1928, ausg. 6/6. 1929. D. Priorr. 8/8., 5/11. u. 17/11. 
1927.) A lt p e t e r .

Scliering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, iibert. von: Curt Rath, Rangsdorf, 
Kr. Teltow, Ilerslellung von Derivalen des 2-Oxypyridins durch Einw. von hydro- 
lysierend wirkenden Mitteln auf 2-Chlorpyridin (I) oder dessen in 5-Stellung durch 
einen nicht hydrolysierbaren Rest substituierten Dcrivatcn. — Z. B. wird I mit KOH 
im Olbad auf 175° erhitzt, wobei in fast quantitativer Ausbcute 2-Oxypyridin ent
steht. — 2-Chlor-5-nilropyridin (II) lilfit sich durch Erhitzen mit konz. HC1 unter 
Druck auf 150° in 2-Oxy-5-nitropyridin umwandeln, F. 184°. Zur gleichcn Verb. 
gelangt man durch Erhitzen von JU mit 8%ig. NaOH am RiickfluB wahrend ciniger 
Stdn. — Auch in 5-Stcllung durch Halogen oder Arsinsaurereste substituierte 2-Chlor- 
pyridine lassen sich in die zugehórigen 2-Oxyvcrbb. uberfiihren. (E. P. 288 628 
vom 3/4. 1928, Auszug yeróff. 7/6. 1928. D. Prior. 14/4. 1927.) ALTPETER.

Winthrop Chemical Co., Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Werner Scliule- 
mann, Vohwinkcl a. Rh., Fritz Schonhofer und Franz Mietzsch, Elberfeld, Her
stellung von 6-Alkoxy-8-aminochinolinen. (A. P. 1703 365 vom 30/1.1926, ausg. 
26/2. 1929. D. Prior. 29/4. 1925. — C. 1928. I. 415 [D. R. P. 451 730].) A lt p e t e r .

Winthrop Chemical Co., New York, iibert. von: Ludwig Benda, Mainkur, 
und Werner Schmidt, Fechenlieim b. Frankfurt a. SI., Darstellung von Alkoxy- 
acridinen. (A. P. 1715  332 vom 26/4. 1923, ausg. 28/5. 1929. D. Prior. 24/5. 1922. 
— C. 1924. II. 891 [D. R. P. 392 066].) A lt p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
— , Neuerungen in der Bleicherei. Es werden cinige von der Z i t t a u e r  

M a s c h i n e n f a b r i k  gebaute App., wie ein Vorwarmer, cin Hoclileistungs- 
vorwiirmer, Sektionskochkessel u. eine Breitbleichmaschine, besclirieben. (Leipziger 
Monatsschr. Textil.-Ind. 44. Sond.-Nr. 87—89. Juli.) B u au n s.

W illy Nitzsche, Beitrag zur Fliefiarbeit in Stuckwaren-Bleichen. Es wird an 
Hand einiger Abbildungen ein selbsttatiger Strangableger der Firma C. A. G ruscii- 
WITZ A.-G., Olbcrsdorf i. Sa., besclirieben u. seine Vorziige aufgeziihlt. (Leipziger 
Monatsschr. Textil-Ind. 44. Sond.-Nr. 89—91. Juli. Zittau i. Sa.) B ra u n s .

— , Selbsttdtige Strangeinlegevorrichtung fiir  Bleichkochkessel, Chlor- und Sdure- 
bottiche usw. Es wird an Hand einiger Abb. eine selbsttatige Strangeinlcgevorr. fiir 
rundę u. eckige KochgefiiBe besclirieben, die eino vollkommene Durchtrankung u. 
gleichmaBige Verteilung im Beuchkessel, vollkommene Flottenzirkulation, kurzere 
Kochdauer, gleichmtiBiges Auskochen u. storungsfreies Herausnehmcn der Warc 
gewiihrleistet. Dio Vorr. wird von der Firma M a t h e r u .  P l a t t L t d . ,  Manchester, 
gebaut. (Leipziger Monatsschr. Textil-Ind. 44. Sond.-Nr. 92—93. Juli.) B ra tjn s .

G. Frische, Farben von Blattem. Es wird eine Yorschrift zum Farben yonBlattern,
die frisch sein miissen, mitgeteilt. (Dtsch. Farber-Ztg. 65- 743. 28/7.) B raunS .

Rie, Farben von Strohslumpen. Es wird die Vorbehandlung, die Bleiche u. das 
Farben von Strohstumpenmitgeteilt. (Dtsch. Farber-Ztg. 65. 743—44.28/7.) B ra u n s .

H. B. Shroff, Indische Heimindustrie fiir Farberei und Druckerei. Vf. schildert 
das gegenwartige industrielle Leben in Indien, das Farben durch Heimarbeit, den
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zunehmend.cn Umschwung durch Aufkommen von Farbereien u. die Zeugdruckcrei 
ais Heimindustrie. (Indian Textile Journ. 39. 320—22. 30/6.) B ra u nS.

Robert D. Sloan, Einige Schwierigkeiten beim Fdrben von mercerisierlem Gam. 
Vf. bespricht in einem kurzeń Vortrag einige MiBstiinde, dio beim Farben von mer- 
cerisiertem Gam auftreten konncn u. ihrc Yermeidung durch richtige Wahl dor Farb- 
stoffe. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 473—74. 8/7.) B r a u n s .

R. F. Holoch, Das Farben von Kunstseide. Vf. bespricht die yon der N a t i o n a l  
A n i l i n ę  a. C h e m i c a l  Co.  I n c . ,  New York, in den Handel gebrachten ver- 
schiedenen Gruppen von Farbstoffen fur die verschiedenen Arten von Kunstseiden 
u. gibt Vorschriften fiir die Anwendung dieser Farbstoffe in der Kunstseidenfarberei. 
(Dyestuffs 30. 81—88 Juni.) B r a u n s .

K. Venkataraman, Das Farben von Kunstseide. Vf. bespricht unter Beriiek- 
sichtigung der Patentliteratur das Farben der yerschiedenen Arten yon Kunstseide.
(Indian Textile Journ. 39. 333—35. 30/6.) B r a u n s .

Fred. Grove-Palmer, Celluloseacetat und Entwicklungsfarben. Nach Schilderung 
der Schwicrigkeiten, die das Farben von Acetylcellulose anfangs machte, bespricht 
Vf. die theoret. Grundlagen des Farbens mit Entwicklungsfarbstoffen, dio Vorbereitung 
des zu farbenden Materials u. gibt Vorschriften zum Farben von Acetatseidenwaren 
m it Entwicklungsfarbstoffen. (Indian Textile Journ. 39. 322—23. 30/6.) B ra u n s .

Em il Baur und H. Schnyder, Ober Lackbildung und Baumwollfarbung. Es wird 
dio Frage untersucht, ob sich bei der Entstehung der Farbung zwischen Faser u. Farb- 
stoff eino chem. Verb. bildet. Aus der HENRYschen u. der FREUNDLiCHschen Ver- 
toilungsformel lassen sich fiir die Verteilung von Farbstoffen zwischen Faser u. Flotte 
Verteilungskurvcn entwickeln, welche wagrechte u. senkrechte Kurvenstiicke haben. 
Vff. untersuchen solche Falle, wo solche Kuryenstucke am ehesten zu erwarten sind, 
so in sehr weiten Bereichen der Konz. die Verteilung von (1-Naphthol u. Pikrinsaure, 
von Cu-, Al-, Cr- u. Sb-Tanninbeizen mit Metliylenblau B  eztra, Toluylenrot, Alizarin- 
direktgrun, von Amingarn m it saueren Farbstoffen u. yon Baumwollgam m it bas. Farb
stoffen. Die Ergebnisse, die in zahlreichen Kurven u. Tabellcn zusammengestellt 
sind, fiihren zu der Oberzeugung, daB die Verteilung dureh chem. Umsetzung ge- 
regelt wird. (Ztschr. Elektrochem. 35. 254—63. Mai. Ziiricli, Techn. Hochsch.) B r a u n s .

Matthew A. Cullen, Modefarbeneffekte auf Baumwolle und Wolle. Vf. bespricht 
die drei Klassen yon Farbstoffen, von denen eine nur Baumwolle, die andere nur Wolle 
u. die dritte beide gleichzeitig farben, u. dio Erzcugung von Modefarbeneffekten auf 
Baumwolle-Kunstseidemischgeweben durch geeigneto Wahl der Farbstoffe. (Dye
stuffs 30. 89—96. Juni.) B r a u n s .

B. D. Varma, Anilinschwarzdruck auf Baumwolle. Eine Druckpaste fiir Anilin- 
schwarzdruck erhiilt man, wenn man 61 g K.,Fe(CN)G, 28 g NaC103 u. 84 g Anilin- 
chlorhydrat mit 2%ig. Tragasolgummilsg. auf 1000 g bringt. Die mit dieser Pasto 
bedruckte Baumwollware wird nach dem Trocltnen 4 Min. lang bei 95° erhitzt. 
(Indian Textile Journ. 39. 323—24. 30/6. Bradford.) B ra u n s .

—k—, Der Druckfimis fu r  den Buchdrucker. Rohmaterial, Kochen, Temp., Saure- 
goh. u. Verwendung des Druckfirnisses. (Ztschr. Deutschl. Buchdrucker 41. 508 bis 
509. 6/8.) f K o nig .

Enitor, Gefallte Eisenoxydfarben. Vergleicliende Hezepterfahrungen. Angabe yer- 
schiedener Vorschriften zur Fiillung von Eisenfarben aus Eisenabfallaugen etc. Dio 
gefallten Ndd. sind gut auszuwaschen, da Reste freier Sauren schaden konnen. (Farbo 
u. Lack 1929. 362. 24/7.) KÓNIG.

Gg., Die Herstellung der nicht hart absetzenden Bleimennige. Den hoheren Qualitats- 
anspriichen wird durch die sorgfaltige Nachbehandlung der wie ublich hergestellten 
Mennige geniigt, insbesondere durch feine Vormahlung. (Metallborse 19. 1241. 
5/6.) K o n ig .

—, Ober Zinkwei/3-Verivendung. Der •prozentuale Zusatz von Zinkoxyd zum Blei- 
weifS. Verwendung des nach dem franzos. u. amerikan. Verf. hergestellten ZinkweiBes 
fiir sich u. in Mischung mit BleiweiB oder anderen weiBen Farben, m it BleiweiB be
sonders zu AuBenanstrichen im Verhaltnis 13 ZinkweiB:87 BleiweiB; ein gróBerer 
Prozentsatz ZinkweiB yerzógert bei naBkaltem W etter das Trocknen. ZinkweiB fiir 
Deckiiberzugo yon Holz- oder Putzflachen. (Farbę u. Lack 1929. 348. 17/7.) K o nig .

Eva Hibbert, Bemerkungen -iiber den Einflup des Lichtes auf gefdrbte Waren. I II . 
(II. ygl. C. 1929. I. 147.) Aus mit Purpurin gefarbtem K attun lieB sich nach der 
Belichtung im Fadeometer m it CC14 eine weiBe krystallin. Verb. m it F. 130° extra-
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hieren, die mit PhthalsiiureanhydjL'id ident. zu sein scheint. Die Bldg. von Phthalsaure 
aus Purpurin u. Alizarin ist sclion friiher gefunden worden. Baumwollware, die m it 
Phthalsaure u. Phthalsaureanhydrid impragniert war u. dem Licht des Fadeometers 
ausgesetzt war, farbto sioh mit Methylenblau starker ais belichtete, aber nicht im- 
priignierte. Neben Phthalsaureanhydrid kann. sich auch noch Oxalsaure gebildet 
haben. (Journ. Soc. Dyers Colourists 45. 204—05. Juli.) B r a t j n s .

C. C. N. Vass, Vorldufiger Bericht uber die TJntersuchung von Schweip unter be- 
sonderer Beriicksichligung des Bluicns von Farbstoffen. Die Unters. des menschlichen 
SchweiCes ergab, daB dieser 2,7—4,6 g NaCl im Liter, 7,26—13,0 mg Glucose, 11,0 
bis 25,0 mg Harnstoff-N u. 3,12—6,99 mg Ammoniak-N pro 100 ccm enthalt. Der 
Ph schwankt zwischen 5,1 u. 7,3. Durch Hautbakterien (Staphylococcus albus) wird 
der Schweifi verandert. Unterss. an Standardfarbstoffen uber das Blutcn von Farb
stoffen durch SchweiB sind im Gange. (Journ. Soc. Dyers Colourists 45. 217—19. 
Juli.) B r a u n s .

Franz WeiB, Die Konstitution der Schwefelfarbstoffe. Einwirkungen von Chlor- 
schwefel auf aromatisclie Aminę. Da die bisher bekannten S-Farbstoffe entweder 
ein Thiazin- oder ein Thiazolsystem enthalten, nimmt Vf. an, daB die gelben u. 
braunen Farbstoffe, die bei der Einw. yon S2C1, auf aromat. Amino entstehen, ebenfalls 
oinen Thiazolring enthalten. Vf. bcspriclit dann die bei der Einw. von S.,C12 auf Anilin, 
p-Toluidin, p-Amidophenol, /?-Naphtbylamin, Benziclin, m-Phenylendiamin, Diphcnyl- 
amin, Sulfanilsaure u. aus o-Aminobenzoesaure erhaltencn Rk.-Prodd. u. kommt 
zu dem Ergebnis, daB dabei dieselben Prodd. entstehen, wie bei der Scliwefelschmelze. 
die aber niedriger molekular sind, da sic sich noch boi Ggw. von Saure in W. losen 
(Ztschr. ges. Testilind. 32. 588—89. 31/7.) B r a u n s .

—, Die wasserunlóslichen roten Figmentteerfarbstoffe. Vereinfachto Herst.-Verff., 
Beschaffenheit der Substrate, Verwendungsfabigkcit der Farblacke. Abkommlingo 
der Paranitranilinrote u. unl. Toter Azofarbstofie. Permanentrote u. -bordos; rote 
Toner (verlackte rote Azofarbstoffe). Litholrote, Pigmentlackrot. Helio- u. Fanalrote. 
(Farbę u. Lack 1929. 30S. 320—21. 3/7.)  ̂ K o n ig .

—, Die blauen Teerfarblacke und ihre Verwendungszwecke. Chlorbariumfallverf. 
fiir saure Farbstoffe: Patent-, Alkali-, Opal-, Rc-in-, Baumwoll-, Wasser-, Brillantlack-, 
Helioechtblau, Cyananthrol, Litholecht- u. Fanalblaue, Heliomarin, Reflexblau. Die 
bas. Teerfarbstoffe (Viktoria- u. Blethylenblau) werden nach dem Tannin-Sb-Verf. 
gefiillt, dio Lacke haben aber nur geringe Lichtechtheit. (Farbę u. Lack 1929- 349 
bis 350. 17/7.) K on ig .

W. Ludwig, Die Zemenlfarben. Anforderungen an Zementfarben-Lichtechtheit 
u. Alkalibestandigkeit, denen in erster Linie die Erdfarben entsprechen. An sich 
eehte Farblacke sind meist lichtempfindlich, solange der Zement noch alkal. reagiert; 
nach dem Abbinden bleiben die Farben lichtecht. Gelbe, rote, violette, blaue, griine, 
braune, schwarze u. weiBe Zementfarben. (Farbę u. Lack 1929. 347—48. 17/7. Schwein- 
furt.) K o n ig .

Georg Zerr, Vber die Verarbeitung zement ech ter Farben. Es diirfen nur unversetzte 
natiirliche u. kiinstliehe, absol. zementbestandige Kórperfarben in reinem Zustande 
verwendet werden. Wichtig ist die fachmann. richtige Ausfiihrung der Zementarbeiten. 
Die zur Verfiigung stehenden Farbkorper reichen zur Erzielung aller erwiinschten Farb- 
tóne noch nicht aus. (Farben-Ztg. 34. 2508—09. 27/7.) K o n ig .

P. Kamp, Trochiungsprozep bei Bleifarbenanstrichen. Vf. hat festgestellt, daB 
zwischen ZinkweiB u. Glycerin keine Rk. vor sich geht, daB also eine Spaltung des 
Leinolglyeerids durch ZinkweiB beim Lagern nicht stattfinde. Vergleichende Verss. 
iiber Oxydation von Pb- u. Zn-Seifen; erstere oxydieren bedeutend rascher, letztere 
sind sehr bestandig. (Farbo u. Lack 1929. 356. 24/7.) K o n ig .

Robert Biirstenbinder, Zur Theorie des Blooming. „Blooming“, das Anlaufen 
der Bindemittel im Anstrich uberhaupt, wird auf hydrolyt. Vorgange zuriickgefuhrt. 
(Farbę u. Lack 1929. 323. 3/7.) K o n ig .

W. Antony, Die Weififarben in  der Praxis des Anstreichers. Eine objektive Be- 
trachtung aus dem CroPhandel. Ausfuhrungen iiber die gebraucblichsten WeiBfarben
— BleiweiB, ZinkweiB, TitanweiB, Lithopone — nach techn. Grundsatzen unter Be- 
rucksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Erorterung der Fragen TitanweiB oder Blei
weiB, TitanweiB oder Lithopone, wobei BleiweiB an Wetterbestiindigkeit u. Lithopone 
an Wirtschaftlichkeit dem TitanweiB ais iiberlegen erkannt wird. (Farben-Ztg. 34. 
2461—63. 20/7.) K o n i g .
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Ernst Tauber, Uber olwsnoIKaltige Farbenbindemittel. Unter Hinweis auf das 
Referat von THURMANN u . G r a n d a l l  (C. 1929. I. 1402) werden Beobaehtungen 
iiber das Verh. von 01ivenol u. 01iven6l-Leinolgemischen ais Farbenbindemittel mit- 
geteilt. Die iiber einen Zeitraum von 14 bzw. 21 Jahren sich erstreckenden Verss. 
ergaben teils almliches Verli. der 01ivenol-Lein6lgemisehe wie Mohnol, teils in bezug 
auf RiBbldg. bei der Schichtmalerei keinen Fortsehritt gegeniiber Mohnol. Zunehmender 
01ivenólgeh. halt das Vergilben von weiBen Olfarben zuriick. (Farben-Ztg. 34. 2460 
bis 2461. 20/7. Berlin-Charlottenburg.) K o n ic ;.

Hans Hebberling, Was ist ein Verschnitt wid ivas bedeulet er fiir die Qualitat der 
Farbę t Beeinflussung des Aussehens, Durchschlagens wid Absetzens. Der teehn. Wert 
der Anstriehstoffe steht nicht in geradem Verhaltnis zur prozentualen Zus., was in 
der kolloidalen Beschaffenheit der Stoffe begriindet liegt. Wrkg. der Substratpartikel 
(Schwerspat). Tabellar. aufgczcichnete Absetzverss. m it Streckungsmitteln. Liicke 
zwischen teehn. W ert u. Handelswcrt der Anstriehstoffe. (Farbo u. Lack 1929. 321—22. 
3/7. Miinchcn.) K o n ig .

R. Lasse, Lichtechtheitsbestimmung von Farbsloffen mittels der Analysenąuarz- 
łampe, Original Hanau. Zur Priifung der Lichtechtheit von Farbstoffen werden diese 
in l% ig. Lsg. auf Tonplatten aufgestrichen u. nach dem vollstiindigen Trockncn in 
30 cm Abstand zur Belichtung dem Quarzbrenner einer Analysenąuarzlampe aus- 
gesetzt. Die Beliclitungsdauer botrug 4,8 u. 12 Stdn., wobei dio unbelichteten Teile 
durch einen Schutzschirm abgedeckt wurden. Um dio Anfarbung auf den Tonplatten 
m it solchen auf W olltrikot vorgleichen zu konnen, wurde dieser m it 2,5%, bor. auf 
das Gewicht des Materials, eingefiirbt. Diese wurden ebenfalls mit dem (Juarzlicht 
bclichtct. Dio Ergebnisse, dio in einer Tabclle zusammcngestellt sind, zeigen, daB 
sich m it der Tonplattenmethode recht brauchbaro Rosultate erzielen lassen. Bei 
dor Priifung von Farbstoffen, dio sich aus mehreren Komponenten zusammensetzen, 
wurden Tonplattenstreifen von 15 cm Lange u. 3 cm Breito 2 cm tief in eino l% ig . 
Lsg. 1 Stde. eingctaucht, wobei die Komponenten getrennt werden. Nach dem voll- 
stiindigen Trockncn werden sio, wio obon beschrieben, gepriift. Bei fluorescierenden 
Farbstoffen verschwand die Fluoresccnz schon nach kurzer Belichtungsdauer, ob- 
gleich der Farbstoff keino Spur von Ausbleichung zeigte. (Molliands Textilber. 10. 
618—21. Aug. Biirglcn [Schweiz].) B r a u n s .

P. W. Cunliffe, Vorlaufiger Bericht uber die Untersuchung der Licht- wid Wasch- 
cchtheit von gefurbten Tcxtilwaren. Es wird iiber eino Reihe von Verss. iiber das Ver- 
blassen von Farbstoffen im Sonnenlicht, dio Verwendung des Fadeometers u. des 
Fugitometers, den EinfluB der Feuehtigkeit auf das Verblassen, die deutschcn Eehtlieits- 
vorschriften, das Messen der Farbę mit dem Tintomcter u. die Waschechtheit der 
gefarbten Woli- u. Baumwollwaren bcrichtet. (Journ. Soc. Dyers Colourists 45. 
215—17. Juli.) B r a u n s .

A. W. Rick, Priifung und Normung bitwninóser Anstriehstoffe. Priif- u. Normungs- 
Torschlage iiber Begriffsbest., Streiclibarkeit, Ausgiebigkeit, spezif. Gewicht, Trocken- 
dauor, Deekfiihigkeit, Deckzahigkeit, Haftfestigkeit u. Elastizitat, Biegefestigkeit, 
Temp.-Bestandigkeit, W.-Dichtigkeit, chem. Bestandigkeit u. Widerstandsfahigkeit. 
(Farben-Ztg. 34. 2509—11. 27/7. Stammheim-Stuttgart.) KONIG.

W. Beck, Ermittlung der Veru'endungsfahigkeit eines einfachen Torsionsviscosimeters 
fiir die Priifung von Anstrichstoffen. Boschreibung der Apparatur u. des Verlaufes 
der Messung, deren Ergebnisse in Tabellen u. Schaubildcrn. Der schemat, abgebildete, 
modifizierte C ouETTEsche App. gestattet, eine zalilenmaBig festlegbare Vorstellimg 
von der Ziihigkeit hochviscoser, sowie auch streichfertiger Anstriehfarben geringer 
Ziihigkeit zu gewinnen. (Farben-Ztg. 34. 2515—18. 27/7. Berlin-Dahlem.) KÓNIG.

British Dyestuffs Corp. Ltd., J. Baddilly und E. Chapman, Manchester, Netz-, 
Jłeinigungs- wid Emulgierungsmitlel, erhalten durch Sulfonierung von Mineralol- 
fraktionen oder des mit fl. S 0 2 aus Borneopetroleum gewonnenen Extraktionsgutes mit 
Oleum oder Cl• S03H  bei 60—65° u. nachherige Kondensation eines Alkohols, z. B. 
Isopropylalkohol oder n-Butylalkohol, bei 65° u. darunter. (E. P. 311 885 vom 30/3.
1928, ausg. 10/7. 1929. Zus. zu E. P. 274611; C. 1927. II 2573.) M. F. M u l l e r .

Fuchs Elemer & Co., Budapeąt, Herstellung ton Vielfarbendrucken, 1. dad. 
gek., daB die Farbflecke unter einem derart geringen Druck auf das Druekblatt iiber- 
tragen werden, der sehwacher ist ais die Haftung der auf das Druekblatt bereits auf- 
getragenen, noch feuehten Farbschichten am Druekblatt. — 2. dad. gek., daB samtliche
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Farben oder dereń uberwiegender Teil unter Vermeidung von Druckformen (Klischees) 
unmittelbar mittels nachgiebiger u. elast. m it einer gleielimaCigen Farbschicht ver- 
sehener Farbwalzen, z. B. aus Gelatine oder Gummi, auf das Druckblatt ubertragen 
werden, wobei entweder die Farbwalze am Druckblatt abgerollt oder das Druckblatt 
iiber dio Farbwalze abgezogen werden kann. — 3. dad. gek., daB der Druck unter 
Verwendung von zwischen die Farbwalze u. das Drucklbatt gelegten, m it den auf- 
zutragenden verschiedenen Farbflecken entsprechenden Ausschnitten versehenen 
Schablonen (Masken) vorgenommen wird. — 4. dad. gek., daB der Druck des Bildes 
derart beendet wird, daB dessen etwaige Konturcn, Sehattierungen, feine, linienartige 
oder sonstigo scharf hervorzuhebende Einzelheiten durch Druck mittels einer einzigen, 
gegcbenenfalls mehrerer dieso Einzelheiten enthaltenden Druckformen (Klischees) 
auf das Bild aufgetragen werden. (D. R. P. 478 389 KI. 15k vom 13/12. 1927, ausg. 
25/6. 1929.) E n g e r o f f .

James B. Pierce jr.. Charleston, V. St. A., Deckfarbsloff. Fein yerteiltes BaSO., 
(Schwerspat oder Blanc fixe) wird in der Lsg. eines Zinksalzes, besonders ZnSO,,, ver- 
riihrt u. das Zink durch H ,S ais Zinksulfid gefallt. Dio Erzeugnisse sind einem Lithopon 
mit 28—30% ZnS gleichwertig. (A. P. 17 1 5  384 vom 10/11. 1924, ausg. 4/G
1929.) K u h l in g .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Walter Duisberg, Winfried 
Hentrieh und Ludwig Zeh, Wiesdorf a. Rh. b. Koln, Monoazofarbstoffe. (A. P. 
1 7 11930  Tom 16/1. 1925, ausg. 7/5. 1929. D. Prior. 28/2. 1924. — O. 1925. II. 857 
[E. P. 230 055].) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, ubert. von: Robert Schmidlin, Hóchst a. M., 
Brawie Farbstoffe zum Farben von Wolle und Leder. (A. P . 1 711 860 vom 3/7. 1924, 
ausg. 7/5. 1929. D. Prior. 23/7. 1923. — C. 1924. II. 2507 [E . P. 219 673].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kondensalionsprodukte der 
Benzodiazinreihe. 2,4-Dibalogenchinazolin oder dessen Abkómmlinge werden mit
2 gleichen oder voneinander yerschiedenon Verbb. in Rk. gebracht, die reaktions- 
fiihige H-Atomc an N, O oder S gebunden enthalten. Enthalten die Prodd. N 0 2- 
Gruppen, so lassen sich diese gegebenenfalls zu NH2-Gruppen reduzicrcn u. dio Red.- 
Prodd. m it weiteren Halogonchinazolinkomplexen umsetzen. — Z. B. wird eine Lsg. 
des Na-Salzes 4er 2-Amino-5-oxynaphlhalin-7-svlfonsaure (I) unter Ruhren bei 35° 
mit 6-Nilro-2,4-dichlorchinazolin (II) versetzt u. liierauf dio Temp. auf 85° gesteigert. 
Das erhaltene Kondensationsprod., in welchem die Naphthalinreste mit dem Chinazolin- 
rest iiber die N-Atome der N II2-Gruppen verkniipft sind, ist wl. in W., 11. in Na2CO:l- 
Lsg., reagiert nicht mit H N 02, kuppelt mit 2 Moll. Diazoverb. Dio N 0 2-Gruppe laBt 
sich durch Fe u. H3COOH reduzieren, wobei ein diazotierbares Prod. entsteht. — 
An Stelle von II laBt sich auch 7-Methyl-2,4-dicMorchinazolin oder lineares 2,4-Di- 
chlornaphtho-1,3-diazin (erhiiltlich durch Verschmelzen von 2-Aminonaphthalin-3- 
carbonsaure m it Harnsloff auf 180° u. Einw. von PC15 auf die erhaltene Dioxyverb.), 
ferner 6,S-Dinilro-2,4-dichlorchinazolin oder 2,4,7-Trichlorchinazolin (dargestellt durch 
Verschmelzen vor. 5-Clilcnr-2-aminobenzol-l-carbonsaure mit Harnsloff bei 170—180° 
u. nachfolgende Einw. von PC15 bei Ggw. von P0C13) verwenden. — Wird 1 Mol. des 
aus 2 Moll. I u. 1 Mol. II erhaltenen Kondensationsprod. nach Red. der N 0 2-Gruppe 
mit 1 Mol. II bei 40° in wss. Lsg. bei Ggw. von Na-Acetat kondensiert u. hierauf das 
noch vorhandene Cl durch 1 Mol. I  (Na-Salz) bei 85° ausgctauseht, so entsteht ein 
aus der Lsg. aussalzbares, in h. W. 11. Prod., das sich durch Dialyse reinigen laBt; 
1 Mol. der Verb. reagiert mit 3 Moll. Diazoverb. — In  gleicher Weise laBt sich ein 
Cl-Atom von II zunachst durch ]-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfonsdure, hierauf 
das restliche Cl-Atom bei hóherer Temp. (80—85°) durch Anilin  ersetzen. Das Prod. 
ist in W. 11., reagiert nicht mit H N 02, liefert durch Red. m it Fe u. CH3C 00H  die ent- 
sprechende Aminoverb. Letztere ist ein gelbes, in W. m it rótlichgelber Fiirbung 1. 
Pulyer, dessen Diazoverb. mit 2-oxynaphihalin-3,6-disulfonsaurem Na  in  Na2C03- 
Lsg. einen violelten Farbstoff, mit diazotierter Sulfanilsdure einen bldulichroten Farb- 
stoff liefert. (E. P. 288159 vom 30/3.1928, Auszug yeroff. 23/5.1928. D. Prior. 
31/3. 1927.) A l t p e t e r .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Karl Thiess, Sindlingen bei 
Hochst a. M., Carl Josef Muller, Karl Schirmacher und Karl Zahn, Hóchst a. BI., 
Deutschland, Indiijoide Farbstoffe. (A. P. 1 7 1 2  721 vom 20/12. 1923, ausg. 14/5.
1929. D. Prior. 27/12. 1922. — C. 1924. I. 2013 [E. P. 209 092].) F r a n z .

XI. 2. 103
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Grasselli Dyestuff Corp., New York, ubert. von: Maximilian Paul Schmidt 
und Otto Limpach, Biebricli a. Rh., Indigoide Farbsloffe. (A. P. 1706  902 vom 
17/11. 1925, ausg. 26/3. 1929. — C. 1912. I. 304 [D. R. P. 241 997] und C. 1914. I. 
510 [D. R. P. 269 123].) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, ubert. von: Erwin Hoffa, Hans Heyna, 
Erwin Thoma und Otto Hirschel, Hochst a. M., Herstellung von indigoiden Farb- 
stojfen. (A. P. 1 7 1 0  981 vom 23/5. 1927, ausg. 30/4. 1929. D. Prior. 29/5. 1926. —
C. 1927. II. 2121 [E. P. 271 906].) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, ubert. von: Hugo W olff, Mannheim, 
Deutsekland, Herstellung von Kiipenfarbstoffen. (A. P. 1 711 710 vom 2/7. 1927, ausg. 
7/5. 1929. D. Prior. 1/7. 1926. — C. 1927- II. 2235 [E. P. 273 656].) F r a n z .

Adolf Engel, Seengen, Schwciz, Abbeizlauge fiir das Malergewerbe, welche Haut, 
Pinsel oder Kleidungsstiicke nicht zerstorend angreift u. Holz nicht Schwarz werden 
laBt, — 1. dad. gek., daB sie NH3, (COOH)2, KOH, Amylacetat, denaturierten A., 
Schmierseife u. W. gemischt enthalt. — 2. dad. gek., daB sie auch Essig enthalt. — 
N H3-Lsg., (COOH)2, KOH u. Amylacetat werden yermischt u. zwecks Erzielung einer 
klaren Lsg. ein aus Schmierseife, NH3-Lsg., Brennspiritus, W. u. CH3COOH bereitetes 
„Reinigungsmittel“ zugesetzt. Um die Mischung zu yerdicken, wird nochmals (COOH), 
(20%ig [ ?]) u. etwas „Reinigungsmittel“ zugesetzt. (Schwz. P. 131823 vom 30/9. 
1927, ausg. 16/5. 1929.) A l t p e t e r .

Naugatuck Chemical Co., Connecticut, ubert. yon: Charles E. Bradley, Mont- 
clair, und W illis A. Gibbons, New York, V. St. A., Anstrichmassen. Ais Grundlage 
dient halogenierter u. yulkanisierter Kautschuk, der in Bzl. u. Solyentnaphtha oder 
in Solyentnaphtha u. gekochtem Leinól gel. ist. Farbstoffe konnen zugesetzt werden. 
Man erhalt widerstandsfahige u. sehr festhaftende Schichten. (A. P. 1 703 920 vom 
2/7. 1921, ausg. 5/3. 1929.) S a r r e .

Franz Schmidt, Wien, Herstellung eines Bindemittels fiir  Anstriclie, Oberziige, 
Bodenbelage u. a. to., dad. gek., daB ein Gemisch von W ollfett u. Leinol, Ruból o. dgl. 
mit S so lange erhitzt wird, bis eine zahfl. M. entsteht. — Das Bindemittel ist mit Farb- 
stoffen, Faserstoffen oder Fiillstoffen oder m it yerschiedenen Mischungen solcher Stoffe 
gemengt, wodurch die M. je nach den Mengenyerhaltnissen ais Anstrich- oder Uberzugs- 
masse, ais Bodenbelag o. dgl. yerwendet werden kann. (Oe. P. 111037 vom 8/10.
1925, ausg. 25/10. 1928.) ' S c h a l l .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
Hermann Gammay, Geschichle der Terpentinól- und Harzgaicinnung. Ausfiihrungen 

iiber dio geschichtlichc Entw. der Terpentinól- u. Harzgewinnung. (Farben-Ztg. 34. 
2402—03. 13/7.) K o n ig .

G. Dupont und M. Barraud, Ober die Zusammensetzung des amerikanischen
Terpentmóls. Vff. haben einige Sorten yon amerikan. Terpentinól nach ihrem gcwohnten 
Verf. analysiert. — Mittleres Terpentinól (Handelsprod.). D.25 0,8601, nj25 =  1,4675, 
[a]j =  —10,13°. Annahernde Zus.: 61,4% Pinen (schwach linksdrehend), 33,5% 
Nopinen, 5,1 %  Nachlauf. Dieser riecht durchdringend u. besteht zweifellos aus ather. 
oder alkoh. Prodd. —  Terpentinól von Pinus heterophylla. D.25 0,8553, nj25 =  1,4631, 
[a]j = —30,78°. Zus.: 75,6% Pinen (stark linksdrehend), 21,2% Nopinen, 3,2% 
Nachlauf. Letzterer enthalt wahrscheinlich Dipenten u. riecht sehr angenehm. — 
Terpentinól von Pinus palustris. D.25 0,8618, nj26 =  1,4657, [a]) = + 7 ,8 9 ° . Zus.: 
04,3% Pinen (ziemlich stark rechtsdrehend), 31,8% Nopinen, 4,6% Nachlauf. Letzterer 
riecht sehr angenehm. — Diese Terpentinolc sind m ithin ausgezeiehneto Quellen fiir 
Pinen u. Nopinen. (Buli. Inst. Pin 1929. 155—56. 15/5.) L in d e n b a u m .

H. KolJn, Lackfiltralion. Die friihere Klarung der Lacke durch Absitzenlassen
ist heute durch Filtrieren u. Zentrifugieren ersetzt. Beschreibung der einzelnen Verff. 
u. ihrer Anwendung bei yerschiedenen Lacktypen. (Farben-Ztg. 34. 2511—13 
27/7.) K o n ig .

Hans W olff und W. Toeldte, Ober das Problem des Trocknens von Olfarben und 
Ollacken. Die Tropfenausbreitungsmethode zur Feststellung physikal. VeriŁnderungen 
von Firnisaufstrichen ergab bei Olfarben u. -lacken die Notwendigkeit einer Yer- 
diinnung m it dem gleichen Vol. Testbzn. Die Ergebnisse dam it sind in Photogrammen 
u. Schaubildem wiedergegeben, wodurch gezeigt wird, daB die etwas yariierte Methode
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auch zum Studium des Trocknungsverlaufes yon Olfarben u. -lacken geeignet ist. 
(Farben-Ztg. 34. 2293—95. 29/6. Borlin.) K o n ig .

Hans W oli! und G. Zeidler, Ober die Eigenschaften von Lacken mit Natur- und 
Kunstkopal. Dio Unterss. haben dio Ahnlichkeit der Albertole m it Kopal bestiltigt. 
Prinzipiell verhalten sich Albertollackierungen wie solcbe mit Kopal u. zeigen t)ber- 
legenheit gegeniiber den Esterharzlackierungen. (Farben-Ztg. 34. 2458—59. 20/7. 
Borlin.) KONIG.

Fr. Kolkę. Ober das Kldren vcm Nitrocelluloselacken. Die Klarung von Cellulose-
esterlaeken kann entweder auf natiirlichem Wege, ohne u. mit Zusatzmittel, mittels 
Filterprossen oder Zentrifugen vor sich gehen. Besehreibung dieser Verff. Viscositats- 
werto yon Lacken bei Zentrifugierung unter yerscliiedenen Vers.-Bedingungeii. 
(Farben-Ztg. 34. 2405—08. 13/7. Berlin-Neukólln.) K o n ig .

Bertram Campbell, Nitrocelluloseunteriiberziige fiir Holz- und Metallflachen. Ein 
glatter, gloichmaBiger Oberzug auf Holz- odor Metallflachen erfordert dio Anwendung 
eines besonderen Fiillmaterials. Vcrankerung des Oberzuges auf der Flachę. Anatzen der 
Metalle. Nitrocolluloscfiiller u. -kitt. Abschleifen der gefiillten u. gekitteten Flacho. 
Wittorungsbest&ndigkeit. Zusatz yon Harzen (Esterharze). Weichmachungs- u. 
Plastizitatsmittel. Ansprucho an die zu yerwendonden Pigmente. Zus. der fliichtigen 
Lósungsmm. Nitrocellulosegrundiermittel u. -fuller. ZweckmaBige Verwendung der 
Nitrolaeke zu Ausbesserungsarbeiten. (Farbę u. Lack 1929. 278. 287.12/6. London.) Ko.

—, Mildriecliende Nitrocellulose-Losungsmilteł. In  jhren physikal. Eigg. tabellar. 
aufgefiihrte niedi’ig- u. hochsd. Lósungsmm. mit Lackboispielen. (Farbę u. Lack 1929.

E. Klapper, Priifung von Celiuloselacken auf Welterfesligkeit. Boschreibung eines 
App. fiir beschleunigte kiinstliche Verwitterungsprobe, bestehend aus einer rotierenden 
Scheibo von 1,2 m Durchmesser, mit dereń Hilfe dio Probestricho abweehselnd der 
Hitze u. Kalte, Feuchtigkeit u. Troekenheit u. Bestrahlung mit ultraviolettem Licht 
ausgesetzt werden konnen. (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 26. 301. 19/6.) K o n ig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eines Kunst- 
harzes aus mehrwertigen Alkoholen u. mehrbas. Sauren unter Zusatz yon organ. Sauren 
oder dereń Glyceriden in Abwesenheit von stark sauren Kondensationsmitteln. — 
200 Teile Kolophonium (SZ. 168), 37 Teile Phthalsaureanhydrid u. 60 Teile Glycerin 
werden zunachst langsam auf 200° erhitzt u. 6 Stdn. bei dieser Temp. gohalten. Darauf 
wird die M. weitere 6 Stdn. auf 250° erhitzt. Es wird ein klares, helles u. hartes Harz 
erhalten. — 2875 Teilo Kolophonium u. 945 Teile Glycerin werden zunachst bei 200 bis 
210° yerestert u. dann werden 1250 Teile Phthalsiiureanhydrid zugesetzt u. die M. 
auf 250—260° erhitzt, bis dio SZ. auf 9 gesunken ist. Es wird ein klares, helles u. hartes 
Harz erhalten. — 184 Teile Glycerin, 196 Teilo Maleinsaureanhydrid u. 684 Teile Kolo
phonium werden so lange auf 150° erhitzt, bis 60 Teilo W. abdest. sind. — 38 Teilo 
Phtlialsaureanhydrid u. 100 Teile eines Gcmisches aus 40 Teilen Glycerinmonobenzoe- 
sdureester u. 60 Teilen Glycerindibenzoesaureester werden 3*^ Stde. auf 170—180° erhitzt. 
Dabei wird ein Weichharz gewonnen, das in Celluloseestern 11. ist. — 282 Teile Leinbl 
u. 92 Teile Glycerin werden 3 Stdn. auf 170—180° erhitzt, dann wird die Temp. auf 
220—230° gesteigert unter gleichzeitigem Einleiten yon C02. Nach dem Abkiihlen 
auf 170° werden 148 Teile Phthalsaureanhydrid zugesetzt, u. die M. wird wieder 3 Stdn. 
lang auf 230° erhitzt. Es wird ein braunes, klares Harz erhalten, das in Siccativolen, 
sowie in anderen Lósungsmm. 11. ist. — 872 Teile Leinól, 276 Teile Glycerin u. 0,05 Teile 
Ca-Glycerat werden 2 Stdn. bei 250—280° erhitzt. Dabei bildet sich Leinólsaure, 
Monoglycerin u. Glycerin. Nach dem Abkiihlen auf 195° werden 518 Teile Phthalsaure
anhydrid zugesetzt, u. dann wird die M. 1 Stde. lang bei 300° erhitzt. Darauf wird 
durch die h. M. ein indifferentes Gas, wie N2 oder C02, durchgeleitet, bis die SZ. auf 10 
gesunken ist. — 200 Teile Athylenglykol, 684 Teile Kolophonium u. 296 Teile Phthal
saureanhydrid werden 2 Stdn. lang auf 270° erhitzt. — 872 Teile Leinól, 124 Teilo 
Athylenglykol u. 0,6 Teile Ca-Glykolat werden 3 Stdn. auf 200—205° erhitzt. Nach 
dcm Abkiihlen auf 195° werden 222 Teile Phthalsaureanhydrid zugesetzt u. die M.
1 Stde. lang auf 300° erhitzt. — 91 Teile Mannit, 436 Teile Leinól u. 0,2 Teile Ca- 
Glycerat werden 4 Stdn. auf 250° erhitzt. Dann werden 185 Teile Phthalsaureanhydrid 
zugesetzt u. die M. 2 Stdn. auf 300° erhitzt. — Ein lackahnliches Prod. wird z. B. her- 
gestellt durch Kochen von 60 Teilen Leinól bei 320°, bis die Jodzahl 80—120 betragt. 
Nach dem Abkiihlen auf 120—150° werden 60 Teile eines Harzes zugesetzt, das aus

358. 24/7.) K o n ig .
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Glycerin, IColophonium u. Phthalsaureanhydrid hergestellt wurde, wie oben beschrieben; 
die M. wird auf 300° erhitzt, bis sie nach dem Abkiihlen durchsichtig bleibt. Dann werden 
48 Teile Bzn. u. 6 Teilo Co-Siccativ zugesetzt. Das Prod. ist besonders ais Eisenlack 
geeignet. (F. P. 660 671 Tom 25/4. 1928, ausg. 16/7. 1929. D. Prior. 25/4.

Hundt & Weber G. m. b. H., Geisweid (Kreis Siegen), Verfahren und Vor- 
richtung zum Trocknen, insbesondere lackierter Waren, mittels eines durch den Trocken- 
raum im Kreislauf hindurchgefiihrten beheizten, gasfórmigen Mittels, dad. gek., daB 
hinter dem Trockenraum die aufgenommene Feuchtigkeit ausgeschieden u. m it einem 
Teil des Gases abgefiihrt u. ferner eine entsprechende Menge Frischgas dem Strom 
zugefiihrt wird. — Ais gasformges Mittel wird Luft, ais Erischgas ozonisierte Luft 
yerwendet. (Schwz. P. 131417 vom 27/2.1928, ausg. 1/5. 1929. D. Priorr. 21/9. 
1927 u. 12/1. 1928.) E n g e r o f f .

E. PSenićka, Wiederbelehmg alter Erzeugungsverfahren. Vf. berichtet, daB vor 
40 Jahren A l. V la s A k  Verss. m it der Auslaugung getrockneter Riibenschnitzol an- 
stellte. E r ycrkochte roho Schnitzel in geschlossenem GefiiB mittels Dampfes bei 90°, 
bis sie zu ąuellen u. erweichen begannen, unter Bldg. gummiartiger Nichtzuckerstoffe. 
In  noch h. Zustande wurden dann die Schnitzel getrocknet. Die Auslaugung gescliah 
in 12 je 10 Liter fassonden BlechgefaBen, die stufenformig abfallend hintereinander 
geschaltet waren, u. zwar im Gegenstromprinzip. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. 
Rep. 53. 629—32. 26/7. Bcroun, Zuckerfabr.) F r i e s e .

E. Parisi, Uber die chemische Zusammensetzung und den technischen Wert von 
Samenruben. Samenriiben sind in der Regel kleiner, armer an W., reicher an Zucker 
u. N-Verbb. ais die n. Zuckerriiben. Der hohe N-Geh. wirkt sich schadigend bei der 
Zuckerfabrikation aus. (Italia Agricola 1929- Jan. 9 Seiten, Sep.) G rim .m e.

Marco Frigerio, Uber den Kupfergelialt der Blatter der m it Kupferpraparaten 
beliandelten Zuckerriiben. Bedeutung fiir den Oxalsduregeho.lt und die Blattkonser- 
vierung im  Siło. Der Cu-Geh. der m it Cu-Praparaten behandelten Rubenblatter 
schwankt je nach der Art der verwandtenCu-Verb., er ist am niedrigsten bei Bordeaux- 
briihe, am hochston bei Cu-Hydrocarbonat. Bei der Silage wirkt das Cu zerstorend auf 
den Oxalsaurogoh. der Rubenblatter. Die Cu-Verbb. werden dabei fast restlos in Ver- 
dauungssaften unl. (Giorn. Chim. ind. appl. 11. 67—69. Febr. Mailand.) GRIMME.

Mario Garino, Aldo Rege und Francesco Rubino. Die Farbstoffe der Riiben- 
zuckermelasse. Die von G a r i n o  u . T o s o n o t t i  (C. 1929. I. 2251) beschriebenen, bei 
der Einw. von Hitze u. CaO auf Saccharose bzw. Invertzucker entstehenden farbenden 
Substanzen konnten von Vff. auch in  der Rubenzuckermelasse festgestellt werden, 
aus der Hitzezers. yon Saccharose Caramelan u. Caramelen, aus der CaO-Zers. yon 
Inyertzucker dio Ca-Salze der Glucin- u. Apoglucinsauro. Jeder fiir sich farbt intensiy 
braun. Das Farbvermógen ist boi Caramelen am hóchsten, bei Caramelan am ge- 
ringsten. (Giorn. Chim. ind. appl. 11. 61—63. Febr. Genua.) G rim m e .

Mario Garino und Aldo Rege, Entfdrbungskohlen und ihre Wirkung auf die Farb
stoffe der Rubenzuckermelasse. (Vgl. vorst. Ref. u. C. 1927. II. 880.) Dio m it yer
schiedenen Entfarbungskohlcn durchgefiihrten Verss. zeigten, daB dor Absorptions- 
koeffizient mit steigender Zuckerkonz. abnimmt, doch zeigten die yerschiedenen Verbb. 
morkbare Unterschiede je nach dom Grade der Oberflachenspannung. Verminderung 
der Asche in den Kohlen durch Saurebehandlung erhoht die Absorption infolge Ver- 
gróBerung der absorbierenden Oberflache. (Giorn. Chim. ind. appl. 11. 64—67. Febr. 
Genua.) G rim m e .

F elix  Wagner, Versvche zur Feststellung der chemischen Vorgiinge bei der heifien 
sauren Melasseklarung. Der Verlust an wasserloslicher P 20 5 beim Kochen der Melasse 
in saurer Lsg. mit Superphosphat -f  1—2%  Kalk, auf letzteres bereclinet, betragt 
nur einen Bruchteil der theoret. Menge u. hangt yon pn, sowie der Menge an freier 
Saure im Superphosphat ab. (Brennerei-Ztg. 46. 121—22. 26/6.) F r i e s e .

O. W olff, Beitrage zur Betriebskonirolle in  Starkefdbriken. I. Bestimmung der 
Starkę in  den Abwassern. Zur Verwendung kommen 1/2—1 1 Abwasser, das durch 
Absieben von Sand u. gróberen Yerunreinigungen befreit wird. Die Starkę bestimmt 
man durch Auswaschen in besonderem App. m it Siebeinrichtung u. folgendes Zentri- 
fugieren des Auswaschgutes. Die im Zentrifugierróhrchen abgesetzte Starkę ist feuchte

1927.) M. F . Mu l l e r .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
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m it 50% W., sie hat das spezif. Gew. 1,25. (Ztschr. Spiritusind. 52. 215. 4/7. For- 
schungsanstalt f. Stiirkefabrikation.) F r i e s e .

O. W olff, Beitrage zur Betriebskontrolle in  Stdrkefabrik&n. II. Die Bestimmmig 
der atiswasclibaren Starkę in  der P-iilpe. (I. vgl. vorst. Ref.) Zur Unters. gelangen 
nicht mehr ais 100 g Pulpę von einem ungcfahren Trockensubstanzgeh. von 10%. 
Wss. Piilpen sind vorhcr durch ein dichtes Tuch abzupressen, oder es sind dayon 
200 g in Arbeit zu nehmen. Das Yorf. beruht auf Auswaschen dor Starkę in einom 
besonderen App. mit Siebeinrichtung u. Zentrifugieren des Auswaschgutes. Berechnung 
des Geh. an auswasclibarer Starkę in Pulpo: Es soi gefunden: Trockensubstanz der 
Piilpe =  9,5%, Geh. an auswaschbarer Starkę, berechnet ais absolut trockene Starkę, 
in 100 g feuchtor Piilpe zu 0,6 g, dann ist der Geh. an auswaschbarer Starkę in 100 g 
Piilpetrockensubstanz =  0,6-100/9,5 =  6,3%. Ais gut bzw. mittel bzw. schlecht 
zerkleinert gilt eine Piilpe m it 40% bzw. 50% bzw. 60% Gesamtstarke. (Ztschr. 
Spiritusind.- 52. 222—23. 11/7.) F r i e s e .

Soc. an. des Distilleries des Deux-Sevres, Frankreich, *Verzuckerung von gc- 
trocknetem cellulosehaltigem Materiał mittels wasserfreicr oder hochkonz. Ameisensauro 
in Ggw. geringer Mengen katalyt. wirkender Substanzen, wie H 2SO„ HC1, H3P 0 4, 
H 2S03, Bzl.- oder Toluolsulfonsaure oder Salze dieser Sauren, ferner ZnCl2, ćaCl2, 
FeCl3 oder Bisulfate. Durch Kochen mit sehwaeh saurem W. werden die Zwisehon- 
prodd. hydrolysiert u. die Ameisensaure wird durch Dest. ontfernt, indem oine Fl., 
die mit der HCOOH ein azeotrop. Gemisch bildet, oder indem ein Alkohol zugesetzt 
wird, der einen fliichtigen Ameisensaureester bildet, aus dem durch Verseifen die 
HCOOH wiedergewonnen wird. Die Ameisensauro kann auch durch Extraktion aus 
dem Rk.-Gemisch ontfernt werden. Beispielsweiso werden Papierstoff oder Sage- 
spane yerzuckert. (E. P. 311 695 yom 22/1. 1929, Auszug veroff. 10/7. 1929. Prior. 
14/5. 1928.) M. F. M u l l e r .

Giuseppe Oddo und Vincenzo de Fonzo, Italien, Getuinnung von Saceharose aus 
Caroben oder anderen pflanzlichen Stoffen, die Glucose, Lavuloso u. andore extrabierbare 
Stoffe enthalten, unter Verwendung von A., Aceton etc. ais Extraktionsmittel. —
— Z. B. werden die zerkleinerten Caroben, das sind Friichte yon Ceratonia siligua Linn., 
mit Methyl- oder Athylalkoholdampfen extrahiert, wobei der Zucker yon dem A. auf- 
genommen wird. Event. werden auch die Melassen, die durch Ausziehen der Pflanzen- 
stoffe mit W. erhalten werden, mit dem Extraktionsmittel behandelt. Das Extraktions- 
mittel wird durch Dest. entfernt. Der Riickstand dient zur Herst. von Konditorwaren 
odor Likoren (hierzu vgl. auch C. 1928. II. 298). (F. P. 658 796 vom 26/7. 1928, ausg. 
19/6. 1929. I t. Prior. 6/8., 1927.) M. F. M u l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
Max Speter, Zur Geschiehte des Alkohols. 1725 yeroffentlichte G. S. T r e u e r  in 

den lateinspraehigen Annalen der Akademie zu Helmstadt einen Beitrag iiber den 
Ursprung des dest. Branntweins, aus dem folgendes heryorgeht: 1. Die ganze Destillier- 
kunst war den Alten unbekannt. 2. Dio Araber sind ihre Erfinder. 3. Branntwoin 
(Spiritus yini) wurde nicht gleich mit der Destillierkunst crfunden. 4. Branntwein 
(Spiritus yini destillatio) ist erst im 13. Jahrhundert erfunden worden. 5. Uber den 
allgemeinen u. gewohnlichen Grebrauch des dest. Spiritus ist noch festzustellen, daB 
er zuerst nur in medizin. Verwendung stand. — In  Punkt 4 steht T r e u e r  in Wider- 
spruch m it Angaben E. O. v o n  L ip p m a n n s  (Beitr. z. Geschiehte d. Naturwissensch. 
u. d. Technik, Berlin 1923, I I . Abtlg., S. 56ff.), wonach die Entdeckung des Alkohols 
im Abendlande, u. zwar yermutlich im 11. Jahrhundert in Italien, erfolgte. (Dtsch. 
Essigind. 33. 242—44. 19/7.) _ F r i e s e .

B. Bleyer und W. Diemair, oxperimentell bearbeitet yon Said Tahsin, Wissen- 
schaftliche Fragen der Brennerei in  ausgewahlten Beispielen. I. Beitrag zur garungs- 
technischen Verarbeitung von Rosinen. I. Teil. Vergoren wurden 400 g Rosinen unter 
Zugabo yon 200 ccm PreBsaft aus Kartoffeln. Dieser erhohte den 1. Stickstoff yon 
8 mg auf 43 mg in 100 ccm. Die leichte Assimilierbarkeit der dam it eingebrachten 
Stickstoffsubstanzen u. die gleichzeitige Anreicherung der Ausgangsmaischen mit 
yitam inen oder diesen nahestehenden Verbb., sowie Mineralstoffon sind die Haupt- 
ursache fiir die beobachtete Beschleunigung des Garprozesses u. fiir die Vitalitats- 
steigerung dor Hefe. Die beste A.-Ausbeute lieforte Brennereihefe „Weihenstephaner 4“,
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selbst bei Zusatz von Ammoniumchlorid, das infolge. seines hohen Dissoziationsgradcs 
die aktuelle Aciditat deutlich nacli der sauren Seite hin yerschiebt. Bei don Verss. 
war m it dem Stillstand der Giirung eine Abnabme der potentiellen u. der aktuellen 
Saure, innerhalb gleieher Grenzen, zu beobachten. (Landwirtschl. Jalirbch. 69.
361—89. Miinchen, Hoclisch. Weihenstephan, Teehn. Hochsch.) F r ie s e .

Eduard Jacobsen, Wie bewahrt sich das Konservierungsinittel Albenal fiir die 
Praxis ? Die Albenalmethode berulit auf einem AufscbluB der Benzoesaure, wodurch 
sie fiir den prakt. Gebrauch der Haltbarmacliung yon Obst- u. Fruclitsaften vor- 
boreitet wird. Albenal wird hergestellt von der Firma C h e m .  F a b r i k  L c h r t e ,
G. m. b. H. Vf. fand, daB fiir 10 1 Himbeersaft unter n. Verhaltnissen 35—40 g 
Albenal F. R., fiir Apfelsaft 40 g zur Siclierung der Haltbarkeit ausreichcnd sind. 
(Osterreieh. Spirituosen-Ztg. 28. Nr. 28. 3—4. 11/7.) F r i e s e .

J. Knigge, Die Lagerkelleranlage aus Kruppscliem nichlrostenden Sonderstahl 
(Markę V 2 A) in  der Bierbrauerei Biirgcrbrau Ludwigshafen. Dio Sonderstahl- 
Lagertanks sind in steliender Form eingerichtet, Durchmesser 2300 mm, mit einem 
zweiten Boden aus PluBeisen zur Verstarkung, aufierlialb des nach innen gewólbteu 
unteren Sonderstahlbodens. Der Verstarkungsboden rulit auf einem Zementpodest 
u. ist m it dem Tank starr yerbunden. Dio Tanks sind mit jo einem Mannloch u. der 
sonst iiblichen Arm atur yersehen. Sie wurden in der F r .  K r u p p  A.-G., Essen, einer 
Dauerbelastung von 1,6 a tu  unterzogen. Jeder Tank wiegt etwa 930 kg. (Allg. 
Brauer- u. Hopfen-Ztg. 69. 894—90. 6/7.) F r i e s e .

Staiger und Glaubitz, Dextrinvergdrende Hefen. Fiir die Praxis der Brennerei- 
gewerbo ist durch Yerwendung der sogenannten Dcxtrinliefen Pombe, Logos oder 
mcllacei eine Abkiirzung der Giirdauer oder ein hoherer A.-Ertrag nicht zu erzielen. 
(Brcnnerei-Ztg. 46. 122. 26/6. Versuchsanstalt f. Getreidebrennerei im Inst. f. Giirungs- 
gewerbe.) F r i e s e .

H. W. Haines, Herstellung und Klassifizierung von Industriealkohol. Verff. zur 
Dcnaturierung des Alkoliols u. die amerikan. gesetzlichcn Bestst. iiber die Benennung 
u. Verwendung der yersehicdenen Sorten industriellen Alkohols werden besprochen. 
(Chem. Markets 25. 41—43. Juli.) J u n g .

T. Chrząszcz, A. Kłodnicki und J. Suchodolski, Die chemisclieZusammensetzung 
und der schlechle Geschmack von Spiritus aus landwirtschaftlichen Brennereien. Die Ergeb
nisse der Unterss. der Vff. sind folgende: Die cliem. Zus., der Geschmack u. das Aroma 
des Spiritus sind nicht yom Materiał des Destillationsapp. abhangig. Die Ansicht, daB 
kupferne App. besseren A. erzeugen ais eiseme, ist nach Vff. nicht richtig. Der aus 
period. App. erhaltene A. steht dem aus Saulenapp. zu kontinuicrliclicr Arbcit an Giite 
nach. Ein System, welches A. von hoherer Konz. erzeugt, gibt auch entsprcchend 
besseren Spiritus. Garbotticlie aus porenlosem glattem Materiał beeinflussen den 
Spiritus giinstig, weil sie den Aufenthalt yon Mikroorganismen, die die Maische infi- 
zieren konnen, erschweren. Krebskranke u. angefaulte Kartoffeln, ebenso alle Be- 
schadigungen, die zur Faulnis fiihren, geben Spiritus yon schlechter Qualitat. Schaum- 
giirung boeinfluBt die Qualitat auch ungiinstig, ebenso wie schlechte Vergarung u. 
starkę Infektion (viel Saure). Das Auftreten von H 2S wahrend der Giirung der Maischc 
yerursacht kein Auftreten yon H„S oder yon S-Verbb. im Spiritus. GroBe Sauremengen 
in der yergorenen Maische yerursachen eine entsprecliend groBe Siiuremenge im A., 
obwohl diese Mengen in keinem direkten Verhaltnis stelicn. Die Aciditat, die Menge 
der Aldehyde u. Ather im Spiritus stelien in keinem deutlichen Zusammcnhange mit 
seinen Degustationseigg., wohl aber besteht ein gewisser Zusammenhang zwischen der 
Menge der Fusclóle, der Schnelligkeit der Entfarbung von KM n04 durch den A. u. 
seinen Degustationseigg. Je  mehr Fuselóle, je schneller die Entfarbung des KMn(), 
eintritt, desto schlechter sind Geschmack u. Aroma des A. Bei A. mit unangenehmem 
Geschmack u. Gei-uch hat die Sclilempe die gleichcn Eigg. (Przemyśl Chemiczny 13. 
257—68. Poscn, Inst. f. landwirtsch. Technologie d. Univ.) G o in k i s .

B. Lampe, Zusammenselzung von Fuselólen, die in  Dampfform gewoimen werden. 
Im  allgemeinen gewinnt man bei zweiteiligen App. das Fuselól, indem aus den untersten 
Teilen der Lutterkolonne der fuselolhaltige L utter abgezogen wird, worauf im Fuselól- 
abscheider nach Waschen mit W. das Fuselól sich absclieidet. Nach einer anderen, 
woniger angewendeten Art zieht man die fuselóllialtigen Dampfe ab, aus denen nach 
Abkuhlnng das Fuselól gcwonnen werden kann. Vf. fand die Angabe nicht bestatigt, 
daB das auf letztere Art gewonnene Rohfuselól sich durch einen hóheren Geh. an 
Amylalkohol auszeichne. E r zeigt, daB zwei in Dampfform gewonnene Proben mit
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42,6 bzw. 46,6% den niedrigsten Amylalkoholgeh. hatten. (Ztsehr. Spiritusind. 52. 
190. 13/6. Techn.-wissonsch. Laborat. des Vereins d. Spiritus-Fabrikanten in Deutsch- 
land.) . F r i e s e . *

Curt Lucków, Eine interessante Wirhing von Aktivkohle. E in Sleinhager-Lulter 
von sehr stark harzigcm, unrein dumpfigem Gesohmack, wobei das Wacholderaroina 
bis zur Unkenntlichkeit yerandert war, -wurde m it guter Aktivkohle behandelt. Hier- 
duroh wurde das eigentiich stórende Aroma beseitigt, doch kamen andere, ebenfalls 
unerwiinschte Geschmaoksstoffe zum Vorscbein, auf die die Kohle unwirksam blieb, 
u. zwar esterartiger, an reinen Aldehyd erinnernder Natur. Nach der Kohlebehandlung 
war demnach boi Rektifikation der Vorlauf sorgfaltig abzuseheiden. (Ztsehr. Spiritus
ind. 52. 215—16. 4/7. Berlin, Laborat. f. Trinkbranntwein- u. Likórfabrikation 
[A. T. L.], Inst. f. Garungsgewerbe.) F r i e s e .

E. Liihder, Kartoffelflocken ais Brennereirolistoff. Gleichzeitige Verarbeitung von 
Frisohkartoffeln u. Kartoffelflocken ist am zweckmaBigsten. Maischmaterial fiir 
einfachen Betrieb 30 Ztr. Frischkartoffeln u. 7,5 Ztr. Flocken, fiir doppelten Betrieb 
je die doppelte Menge. Dio berechnete Flockenmonge wird im Vormaischbottich 
eingeteigt u. yerfliissigt. Inzwischen werden die Frischkartoffeln im Honze unter 
Hochdruck gargekocht. Kurz vor Ausblasen des Henze wird die gel. Flockenmasse auf 
die Vorzuckerungstemp. heruntergekiihlt u. im Vormaischbottich m it den gekochten 
Kartoffeln gemeinsam verzuckert. Je  Zentnor Rohstoff benotigt man 8—10 Pfund 
Gersto in Form yon Griinmalz. Auch ohne Vorbehandlung konnen Flocken im Vor- 
maischbottich der Verzuckerungstemp. unterworfen werden, u. zwar 44 Ztr. Frisch
kartoffeln (mit 19% Starkegek.), 12 Ztr. Kartoffelflocken, 1,8 Ztr. Gerste in Form 
von Griinmalz. (Ztsehr. Spiritusind. 52. 221—22. 11/7. Laborat. d. Vereins Dtsch. 
Kartoffeltrockner.) F r i e s e .

Curt Lucków, Scharfer Geschmack im Weinbrand. Dieser war in  einem Falle 
zunickzufiihren auf eine zu groBe Dosierung von Holzauszug. Ein Yerschneiden mit 
anderen Weinbrandcn, die keinen oder nur schwachen Geschmack nach Eichenholz- 
auszug (Typage) besaBen, fiihrte zur Erzielung eines yerkehrsfahigen Erzeugnisses. 
(Dtsch. Destillatour-Ztg. 50. 424. 27/6. Berlin, Lab. d. Abtlg. f. Trinkbranntwoin- u. 
Likórfabrikation [A. T. L.], Inst. f. Garungsgewerbe.) F r i e s e .

Curt Lucków, Triibung im  Kirschwasser infolge Venvendung paraffinierter Korka. 
In  urspriinglich krystallblank filtriertem Kirschwasscr waren flockige Triibungcn 
dadurch entstanden, daB die Korke der Flaschen Risse u. Lócher besaBen, aus denen 
beim Prossen kleine Korkteilchen u. Korkstaub austraten. Auch hafteto hicr das 
Paraffin nicht gut, so daB noch Anteile davon beim Stópseln der Flaschen in das 
Kirschwasser gelangten. Der flockige Bodensatz im Kirschwasser bestand demnach 
aus Paraffinschuppchen mit etwas Kork. (Dtsch. Dcstillateur-Ztg. 50. 479. 20/7. 
Berlin, Laborat. d. Abtlg. f. Trinkbranntwein- u. Likórfabrikation [A. T. L.], Inst. f. 
Garungsgewerbe.) F r i e s e .

Hans Schellenberg und Georg Kuhn, Die chemischen Verdnderungen des Weines 
durch Kahm. Der A. wird von den kahmhautbildenden Organismen zu Essigsauro 
oxydiert, die dann yon diesen u. anderen zu CO, u. W. yerbrannt wird. Die D. eines 
kahmigen Weines nimmt, solange A. yerschwinden kann, zu. Die Essigsauro, die 
die D. sehr stark erhóhend beeinfluBt, wird erst dann wesentlich gebildet, wenn der
A. bereits stark abgenommen hat. N icht fluchtige, reduzierende Bestandteile scheincn 
durch Kahmhefen gebildot zu werden, doch nimmt ihr Geh. bei sehr geringem A.-Geh. 
wieder ab; diese Feststellung gilt sieher fiir das Glycerin. Das Verhaltnis Alkohol: Gly- 
corin nimmt anBerordentlich zu. Die Gesamt-Sauro nimmt zunachst ab, steigt aber, 
wenn die Essigsaurebldg. einsetzt, wieder an. Die mchtfliichtige Saure nimmt standig 
ab. Dio [H ] bleibt anfangs ungefahr konstant, um spater, bei starker Essigsaure
bldg., zu steigen. Am widerstandsfabigsten gegen Kahm ist dio Weinsaure, die Bern- 
steinsauro yerschwmdet rasch, wio auch die Slilchsaure; Apfel- u. Gerbsaure werden 
ebenfalls angegriffen. Die Mineralstoffe nehmen wegen der Aufnalime yon K  u. 
H3POj durch dio Kahmhefen ab. Sulfate werden yermindert, Chloride nicht; dio 
wahre Aschenalkalitat erhóht sich, wahrend die gewóhnliche Alkalitat zunachst zu-, 
dann abnimmt. Das Ammoniak wird rasch aufgezehrt, langsam wird der Nicht- 
ammoniakstickstoff des Weines von den Organismen der Kahmhaut aufgenommen. 
(Ztsehr. Unters. Lebcnsmittel 57. 313—25. April. Zurich, Laborat. des Kantons- 
uhomikers.) F r i e s e .
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K. Sichert, Stachelbeericein. Saubere, reife, griine oder gelbo Stachelbeercn 
werden nach Mahlen in PreBkorben mit PreBtiichern ausgepreBt. Ausbeute an Mutter- 
saft 40% des Beerengewichts mit 40—45°Ochsle u. 12,5—19,5%„ Saure. Der PreB- 
riickstand wird m it dem gleichen Vol. des Muttersafts W. versetzt u. noohmals gepreBt. 
Die Naohpresse hat dann 25—30° Ochslo u. 10—15%„ Saure. Muttersaft u. Nach- 
presse werden vereinigt. Bei saurcreichen Priichten wird eine zweite Naohpresse an- 
gestellt. Die Garung erfolgt mit Reinhefe (Steinberger oder Tokayer 22). Garfiihiger 
Stachelbeermost soli 105° Ochslc (25% Zucker) u. 9—10%„ Saure haben. Im  all- 
gemeinen verwendet man auf 11 Rohsaft % —%  1 W. u. 400 g Zucker. Gartcmp. 
18—20°, Gardauer 2—3 Monate, wobei dio Grade Ochsle auf —8 absinken, der A.- 
Geli. ha t dann 12 Gew.-% erreioht. Der erste Abstich des fertigen Weines wird mit 
6—8 kg Rubenzucker oder 10—15 kg Maiszucker (techn. reine Dextrose) pro 100 1 
nachgesuBt. (Konserven-Ind. 16. 379—80. 27/6. Inst. f. landwirtscli. Technologio 
d. Hochsch. Weihcnstephan.) F r i e s e .

Ernst Mayr, Die Herstellung von Obstessig. a) Aus starJc stichigen Obstweinen. 
Sie geschieht in %  befiillten Fiissern m it erweitertem Deckelzapfloch u. Seitenlóchern 
nahe iiber der Fliissigkeitsoberfliiche in w. Raumen. b) Aus schwach stichigen oder 
gesunden W einen. Dem Wcin gibt man 1/10 des Gewichts reinen, auf 40° erwarmten 
Obstessig oder einen Teil stichigen Wein zu u. verfiihrt wie bei a. Stark alkoh. Beeren- 
weine verd. man zur Halfte m it W. c) Aus frischen Frilchten. Man maischt das Obst 
unter Zusatz der Halfte seines Gewichts an W. ein. Nach 3—4 Tagen wird die Maischo 
abgepreBt, der PreBkuchen nochmals m it der gleichen Gowichtsmenge w. W. versetzt, 
wieder gepreBt u. die Abpressung zum ersten Ablauf zugegeben. 6—8 Tage laBt man 
in der War me alkoh. vergaren. Die Essiggarung wird dann durch Luftzufuhr (s. unter a)
betrieben. (Dtsch. Destólateur-Ztg. 50. 441—42. 4/7.) F r i e s e .

Hans Eggebrecht, Ober die Verwerlung von Bananen im  Garungsessigbetriebe. 
Bananen werden in Obstpressen vorsichtig u. langsam abgepreBt, um die Schalen 
nicht m it ins PreBgut zu bekommen. Diese Pulpę wird mit 10—15% W. angeriihrt 
u. in die Garfasser ubergefiihrt. Der Bananenessig besitzt einen Sauregrad von etwas 
iiber 4,5%. Ais Trager fiir die Siiuerungsbakterien werden bisweilen bei der Pressung 
oder Vermahlung gemahlene oder ausgelaugte Apfel m it zugegeben. E in so hergestellter 
Essig ist aber weder ais Bananen-, noch ais Apfelessig, sondern nur ais Frachtessig 
zu bezeichnen. (Dtsch. Essigind. 33. 225—27. 5/7.) F r i e s e .

— , Entkeimungsfilter und Konserwcrungsmittel. Vorgeschlagen wird, Entkeimungs- 
filter in Verb. mit chem. Konserrierung durch Mittel zu verwenden, die sich aus dem 
Getrank restlos wieder entfernen lassen. Ais solche kommen nach Vf. nur HF, S 03 
u. H ,0 2 in Frage. (Minerałwasser-Fabrikant 33. 882—83. 20/7.) Gr o s z f e l d .

Otto Hogl, Versuch einer Bilanz der Wirhungen verschiedener Weinbestandteile 
auf den Siedepunkt des Weines. In  der Praxis wird noch oft der A. in Wein u. ahnliehen 
Getranken ebullioskop. mit App. ermittclt, dereń Skala stets dio Siedekurve von W.-A.- 
Miscliungen zur Grundlage hat. Wird aber dor Kp. noch durch andere Korper be- 
ninfluBt, so muB dadurch ein Fehler entstehen, dor sich besonders bei SiiBwein, kranken 
Weinen (essig- u. milchsaurestichigen) bemerkbar macht. Vf. stellt fest, daB bei 
Ebullioskopen das Verhaltnis von Fliissigkeitsraum zu Dampfraum eine Rolle spielt. 
Bei Best. des A.-Geh. in  Siifiweinen ist der EinfluB des Zuckervol. yon Bedeutung. 
Dio Wrkg. fast aller gepriifter Zusatzstoffe zu A. auf den Kp. (mit Ausnahme von Essig- 
saure u. Essigester) ist der zugcsetzten Menge annahem d proportional, zum mindesten 
innorlialb der gemessenen In terw lle  (0,5 bis gegen 10%). Die meisten organ. Sauren 
des Weins wirken erhóhend auf den Kp., wahrend Salze den Kp. orniedrigen. Bei der 
Schwefelsiiura geht die Kp.-Erhohung mit steigendem A.-Geh. zuriick. Essigester 
erniodrigt den Kp. auBerordentlich stark. Der erniediigendo EinfluB der Salze u. 
der erhóhende der Sauren summieron sich m it fast Yollkommener Genauigkeit.

Auf alle Falle ist zur Aufstellung der Bilanz eines Weines dessen genaue Analyse 
erforderlich. Ais wichtigstes Ergebnis ist sowohl aus don errechnaten Bilanzen, ais 
auch aus der Kontroli-: ersichtlich, daB bei gesunden u. nicht allzu alkoholschwachen 
Weinen die orniedrigenden u. erhóhenden Wrkgg. sich fast genau die Wage halten 
(„harmon. W eins“), weshalb gesunde, Yollstandig vergorene Weine, m it wenigen Aus- 
nahmen, ebullioskop. auf ihre A.-Gehh. gepruft werden konnen. (Ztschr. Unters. 
Lebensmittel 57. 288—312. April. Ziirich, Kantonal. Lab.) F r i e s e .
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E. Langfeldt, Oslo, Norwegen, Gewinnung von Zuckerlosungen zur Hefebereitung
aus Tapiokawurzeln. Die Wurzeln werden gewaschen, gepreBt, getrocknet, m it verd. 
Saure gemischt u. erhitzt. Nachher wird dio Lsg. mit NH, neutralisiert u. vergoren 
oder dio Glucose ais solche daraus gewonnen. (E. P. 311 979 vom 7/7. 1928, ausg. 
13/6. 1929.) M. F. M u l le r .

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Puttermittel.
Ryoliei Takata, Fliichtige Bestandteile von Miso. Miso onthalt durehschnittlich 

49,38% fliichtige Bestandteile, hauptsachlich W., l,38°/p A., 0,034% C02, 0,013% 
Aceton, 0,011% Essigsaure, 0,039% fliichtige Ester. Die suBen Abarten "enthalten 
mehr A., Essigsaure u. Ester ais die salzigen. Aceton nimmt mit fortschrcitender 
Reife zu. (Journ. Soc. ehcin. Ind., Japan [Suppl.] 32. 189 B. Juli. Tokio, Japan. 
Governm. Inst. for Nutrition.) L in d e n b a u m .

F. Trost, Ober die kiinstliche Rei fang von Citroiien. Besprechung des Wesens
u. der Vorziige der kunstlichen Reifung mittels Athylenbcgasung. (Chimico Italiano 3. 
45—46. Marz/April.) Gr im m e .

W. Peyer, Banantn, Bananenmehl, Bananin und ilir Werl. Vf. stellt fest, daB 
frische Bananen gegeniiber deutschem Obst bzgl. Kalorienwert unverhaltnismaflig 
teuer sind; dagegen sind getrocknete Bananen viel preiswertcr. Empfohlen wird 
Bananenmehl, hergestellt aus unreifen, starkcreichen, zuckerarmen Bananen. In  einer 
Tabelle wird mitgeteilt: Feuchtigkeit, Trockensubstanz, Mineralstoffe, F e tt (PAe.- 
Extrakt), Gesamtzucker, N-Substanz, Kalorien u. Preis von 100 g genieBbarer Sub
stanz von: frischen u. getrockneten Bananen, Bananenmehl, Apfelsinen, Apfeln (nach 
K o n ig )  u .  Apfeln (getrocknet). — Bananin, Hersteller: E b e r t  & M e in c k e ,  Bad 
Berka, ein Bananenkalcao nach Prof. Dr. med. ScHONENBERGER. Untersuchungs- 
ergebnisse in Tabelle dem Haferkakao (nach K o n ig )  gegeniibergestellt. Zuriickweisung, 
daB Bananenkakao 4mal so viel Nahrwert hat wie Kakao. Besclircibung des mkr. 
Bildes von Bananenmehl u. Bananin. (Apoth.-Ztg. 44. 872—73. 17/7.) A. M u l l e r .

F. Ihlow, Ober die technische Herstellung von coffeinfrciem Kaffee. Besprechung 
des HAG-Verf. zur Herst. coffeinfreien Kaffees u. eines neuen prakt. erprobten Verf. 
von Jo h . Mc L ang , bei welchem die Extraktion durch ein geheim gchaltenes ge- 
sehmack- u. geruchloses ungiftiges Mittel erfolgt, u. der Kaffee nicht m it sauer oder 
alkal. reagierenden Chemikalien aufgeschlossen wird. Dio Apparatur ist im Original 
abgebildet. (Chem.-Ztg. 53. 629—30. 14/8. Berlin.) Ju n g .

B. G. Hartmann und F. Hillig, Gemalzte M i Ich. Untersuchung iiber die Einwirkung 
von Malzenzymen auf die festen Milchbesiandleile wahrend der Herstellung. Echte 
gemalzte Milch (ein Kindernahrmittel nach A. P. 278 967 vom 5/6. 1883) laBt sich 
nur durch Yakuumtrocknung erhalten. Wahrend ihrer Herst. findet eine geringe 
proteolyt., dagegen keine lipolyt. Zers. s ta tt. Gemalzte Milch ist diastat. wirksam. 
(Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 12. 223—38. 15/5. U. S. Dep. of Agric.) T r.

F. H illig und B. G. Hartmann, Die mikroskopische Kennzeichnung gemalzter 
Milch und ihrer Geschmacksstoffe. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 12. 238 
bis 240. 15/5. U. S. Dep. of Agric.) T r e n e l .

Robert Page Myers, Ober die keimtotenden Eigenschaflen alkalischcr Waschflilssig- 
kcilen m it besoiulerer Beziehung auf den EinflufS von Wasserstoffiojienkonzenlration, Puffe- 
rung und osmotischem Druck. Die keimtotende Wrkg. von Waschwassern zur Reini- 
gung von MilchgefaBen steigt m it ihrer Alkalinitat, m it steigender Pufferung u. 
steigendem osmot. Druck. (Journ. agricult. Res. 38. 521—63. 15/5. New York, Agi-. 
Exp. Stat.) T r e n e l .

E. de’Conno und E. Scopinaro, Ober die Gegenwart gemischter Glyceride in  Kuh- 
butter. Durch Losen von 168 g Buttcrfett in einer Mischung von 168 ccm Aceton u. 
84 ccm Chlf. u. Stehonlassen iiber Nacht erhielten Vff. 16,55 g eines krystallin. Kórpors, 
welcher nach dem Umkrystallisieren aus Aceton bei 51° schmolz u. ais Myrislodipalmitin, 
C4flHwOc, idontifiziert wurde. VZ. 215, Jodzahl 0,71, 1. fliichtige Sauren 1,36. — Aus 
dem bei —15° in Kiiltemischung gehaltenem Filtrate scliieden sich nach einiger Zeit 
6,62 g eines Krystallgemisches aus, welches nach Umkrystallisieren aus A., dann aus 
Aceton scharf bei 57,5° schmolz. Identifiziert ais Myrislodistearin, C53H102O6. VZ. 
201,94, Jodzahl 1,02, 1. fliichtige Sauren 1,44. — Der Riickstand bildet ein gelbliches, 
stabil fl. Ol m it VZ. 234,32, Jodzahl 38,37, fliichtige Sauren 38,99. Das von B l e y t
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u. R o b e r ts o n  (Proc. chem. Soc. 5 [1889]) beschriebene Butyropalmitoolein lieB sich 
hieraus nicht isolieren. (Annali Chim. appl. 19. 55—65; Ind. Olii minerali Grassi 9. 
40—41. 57—59. Febr. Neapol.) Grimme.

Chr. Barthel, E. Sandberg und E. Haglund, Unierauchungen iiber das Vor- 
kommeń von Lab im  Kdse. Zu den Unterss. diente KasepreBsaft. Die Darst. erfolgte 
so, daB der zerkleinerte Kaso m it Quarzsand zusammen (die besten Ergebnisse wurden 
mit 1 Teil Kase auf 2 Teile Sand erhalten) m it Hilfe einer Differentialpresse mit Hand- 
betrieb ausgepreBt wurde. (Ohne die Ggw. von Sand ist es nicht moglich, PreBsaft 
zu erhalten.) — Das Vorhandensein von Lab in diesem PreBsaft (mit Ausnahme des 
aus Emmenthalerkase gewonnenen) laBt sich durch direkte Koagulationsverss. mit 
Milch beweisen. Die Inaktivierung des Labferments im Emmenthalerkase steht wahr
scheinlich m it den bei seiner Fabrikation angewandten hohen Tempp. in Zusammen- 
hang. Fortlaufende Unterss. haben ergeben, daB der Labgeh. wahrend des Reifungs- 
prozesses dauernd zunimmt. (Medd. Centralanstalten Fórsóksyasenet Jordbruksom- 
radet 1929. Nr. 342. 3—15. Stockholm, Zentralanstalt f. landwirtschaftl. Versuchs- 
wesen, Bakteriolog. Abt.) W il l s t a e d t .

Carlo Arnaudi, Ober die Pilze des Gorgonzola. H . (I. ygl. Boli. Istit. Sieroterap. 
Milanese 1927. Nr. 1.) Im  Gorgonzolakaso finden sich neben P e n i c i l l i u m  
B i o u r g e i  verschicdene Formen von P e n i c i l l i u m  f f o i d o m a n n i  W e s t . , 
von donen oino charakterist. Art, von Vf. Penicillium Weidemanni fuscum  gonannt, 
eingehend serodiagnost. u. biochcm. durchgopriift wurde. Sie liiBt sich gut in Rein- 
kultur ziichten u. kann hochstwahrscheinlich mit Vorteil bei der Herst. des Kiises 
yerwandt werden. (Zymologica Chim. Colloidi 3. 9—18. 1928.) Grimme.

Gerlach, Giinther und Seidel, Versućhe und Untersuchungen auf dem Gebiete der 
Silagebereitung. Aus Serradella konnte durch Silage kein brauchbares Futterm ittel 
gewonncn werden, wohl aber aus WeiBkohl. Der Milchsauregeh. wird durch Impfung 
u. Zufuhr gunstig bceinfluBt. Durch Zusatz von 1% Milchsiiure wird die Zahl der 
auftretenden Bakterienarten wesentlich beschrankt u. die Schiidlinge der Silage aus- 
geschaltet. Bei Zusatz von 1% HC1 wird die M. steril. Griinfutter kann also kon- 
serviert werden, wenn der Milchsauregeh. schnell iiber 1% steigt u. der HCl-Geh. 
etwa 0,6% betrśigt. Dio Verluste sind in allen Fallen hoch. (Landwirtschl. Jahrbch.
69. 599—639. Berlin, Inst. f. Getreidelagerung u. Futterveredlung.) T r e n e l .

Arthur Zaitschek, Ober den Futterwert des eingesduerlen Sćhilfrohrs. Ein- 
gesauertes Schilfstroh ergab in Futterungsverss. m it Hammeln Ausnutzungswert 
von 51% der organ. Substanz u. von 67% der Rohfaser. Bei Strohmangel bietet 
das Vcrf. einen brauchbaren Strohersatz. (Fortschr. d. Landwirtsch. 4; 392—94. 
15/6. Budapest, Tierphys. Vers.-Stat.) T r e n e l .

Holger Lundsgaard Raaschou-Nielsen, Danemark, Gefrierenlassen von Nahrungs- 
mitteln. Die frischen oder feuchten Nahrungsmittel, wio Fische, Geflugel u. dgl., werden 
vor dem eigentlichen Konseryieren durch Gefrierenlassen in eine stark abgekuhlte M. 
gebracht, in der ihre Oberflacho nut einer Schutzschicht yon Eis uberzogen wird. 
Hierdurch wird bewirkt, daB bei dem folgenden Einfrierenlassen u. Behandeln mit 
Salzlsg. keine Formiindcrung des Prod. eintritt. (F. P. 658 114 vom 26/7. 1928, ausg.
31/5. 1929. Dan. Prior. 22/12. 1927.) Schutz.

Miihlenchemie G. m. b. H., Deutschland, Erhóhung der Bachfdhigkeil von Mehlen. 
Man behandelt das Mehl mit chem. akt. Stoffen, wie CV2, NOCl, ClO„, Ozon usw., in 
Gemeinschaft mit solchen Verbb., dio zunachst indifferent bleiben u. erst beim An- 
riihren des Mehles mit W. in Rk. treten, z. B. Persulfate, Bromatc u. a. (F. P. 660 075
vom 7/9. 1928, ausg. 6/7. 1929. D. Prior. 12/9. 1927.) Schutz.

Miihlenchemie G. m. b. H., Deutschland, Erhóhung der Backfahigkeit von Mehlen. 
Man setzt dem Mehl geringe Mengen von chem. akt. Stoffen, wie Salze der Cl- u. 
N-Sauren, z. B. IICIO.i u. H N 02, in Mischung m it solchen Stoffen zu, die die EiweiB- 
stoffc des Mehles in einen fiir die Backfahigkeit giinstigen Zustand uberfiihren, u. 
z. B. die Elastizitat (!) des Glutens erhóhen. Es konnen ferner noch adsorbierende 
Stoffe, wie S i02 usw., zugefiigt werden, die an sich keinen EinfluB auf die Backfahig
keit des Mehles besitzen. (F. P. 660 076 vom 7/9. 1928, ausg. 6/7. 1929. D. Prior. 
12/9.1927.) S c h u tz .

J. A. Hall, Bedford, und W. F. C. George, Wellingborough, Behandlung von 
Oetreidc mit Luft. Man fiibrt bei der bekarmten Behandlung von Getreide h. Luft,
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welche noch nicht mit dem Getreide in Beriihrung gekommon ist, in die Saugrohren, 
um Ndd. von Feuchtigkeit u. damit ein Festsetzen yon leichten Stoffen in don Róhren 
zu verhuten. (E. P. 312 852 vom 26/7. 1928, ausg. 27/6. 1929.) S c h u t z .

Arnold Faitelowitz, Berlin-Charlottenburg, Yorrichtung zur Herstellung von 
Fruchlpasten durch Bcrollen wahrend des Eindampfens, dad. gek., daB an einem Rahmen 
mit bogenfórmigen Einschnitten versehene Leisten angeordnet sind, auf denen die 
Steuerorganc fur die Bearbeitungsrolle gefiihrt werden. (D. R. P. 480 453 KI. 53k 
vom 10/12. 1926, ausg. 1/8. 1929.) S c h u t z .

Manuel Gomes Veiga, Argentinien, Herslellung von Tee aus den Bldttern von 
Male. Man mischt die Blatter von Matę oder llex  paraguariensis, •welche vorher einer 
Fermentation u. Trocknung unterworfen wurden, mit Essenzen der Cichorio (Cichorium 
intybus) u. dgl. in Gemeinschaft mit Zuckersaft, worauf das Prod. auf ca. 75° erhitzt 
u. zerkleinert wird. (F. P. 659 386 vom 21/8. 1928, ausg. 27/6. 1929.) S c h u t z .

A. W. Franie, New York, Zuckerpraparat fiir Konfekt- u. Backwarenbercitung, 
besteliend aus einem Gemisch von Rohrzuckcr, Milch u. Stiirkezucker evtl. unter Zusatz 
von Maltose, das in der Wilrme zusammengeriilirt u. dann sclinell abgekiihlt wird.
(E. P. 311 916 vom 24/4. 1928, ausg. 13/6. 1929.) M. F. M u l l e r .

Swift & Co., ubert. von: Charles Taylor Walter, Chicago, Enthaaren von Schlacht- 
vieh oder Gefliigel. Man bedeekt den Kadaver mit einer FI., die aus Pech, Harz u. Paraffin 
besteht, laCt dio tJberzugsmasse fest werden u. zieht sio m it den darin eingebetteten 
Haaren ab. (A. P. 1 721 610 vom 12/9. 1927, ausg. 23/7. 1929.) S c h u t z .

Mathieu Jean Campagne und Gabriel Marie Georges Vernazobres, Frank- 
reich, Konservierung von tierischen und pflanzlichen Stoffen. Man bestreut z. B. Fleisch 
m it einer Schiclit von feingopulvertem Bauxit. Das so behandelte Fleisch kann in der 
L uft zum Trocknen aufgehangt werden u. zeigt keine Spurcn yon Faulnis. Ebenso 
konnen Eier behandelt werden. (F. P. 658 866 vom 10/8.1928, ausg. 21/6.1929.) Schu.

G. van Gelder Co. m. b. H ., Hamburg, Herslellung von nahtlosen und vorzugs- 
weise an einem Ende geschlossenen Kunstddrmen, 1. dad. gck., daB Fischbein mit verd. 
NaOH aufgeschlossen, die so gebildote Gallerte neutralisiert, filtriert, in an sich bc- 
kannter Weise auf einen Dom bzw. oine Form ausgespritzt u. nach erfolgter Trocknuńg 
in gleichfalls bekannter Weise mit einer HCHO-Lsg. bestrichen wird. — 2. dad. gek., 
daB der M. vor dem Auspressen in an sich bekannter Weise Glycerin zugesetzt wird.
(D. R . P . 480 725 KI. 53c vom 16/11. 1927, ausg. 7/8. 1929.) S c h u t z .

Henry Everaert, Courtrai, Belg., Konserweren von Nahrungsmiltehi, insbesondere 
von Eiern. (D .R . P. 480 250 KI. 53c vom 26/4. 1923, ausg. 30/7. 1929. Big. Prior.
25/9.1923. — C. 1 9 2 5 .1. 786.) S c h u t z .

Anderson-Bom-Grover Mgf. Co., ubert. von: Albert R. Thompson, San Jose,
Kalifornien, Sterilisierung iton Milch. Man erhitzt die mit Milch gefullten Kannen nach 
u. nach bis auf eine etwas unterhalb der Sterilisierungstemp. liegende Temp. u. hii.lt 
sio einige Zeit auf gleicher Temp., worauf die Kannen unter Druck bis zur Sterili
sierungstemp. der Milch erhitzt u. dann abgekiihlt werden. (A. P. 1 721 751 vom 
21/3. 1927, ausg. 23/7. 1929.) S c h u t z .

Robert Rafn, Moss, Norw., Sterilisieren von Milch und ahnlichen Fliissigkeilen.
(D. R. P. 480 452 KI. 53e vom 30/11. 1923, ausg. 1/8. 1929. N. Prior. 8/12. 1922. —
C. 1 9 2 6 .1. 2263 [E. P. 208 140].) S c h u t z .

Franz Seidel und Emmanuel La Roche, Osterreich, Kon-sertńerung fliissiger 
Nahrungsmillel, wie Milch u. dgl. Man erhitzt die FI., z. B. Milch, auf eine Temp., 
die jedoeh nicht so hoch ist, daB der Geschmack oder die Vitamine beeintrachtigt werden, 
worauf man sie in diinner Schicht im Vakuum der Einw. elehtr. Wellen unterwirft.
(F. P. 658 383 vom 28/7. 1928, ausg. 15/6. 1929. Oe. Prior. 28/7. 1927.) S c h u t z .

M as ClaaB, Miinchen, Umwandlung von Emmenthaler Kd-se in  Weichkase. (D. R. P.
478 552 KI. 53e vom 15/4. 1925, ausg. 1/7. 1929. —  C. 1926. I. 263.) S c h u tz .

Robert-Louis-Maurice Morin, Frankr., Herstellung von Tapioca. Man wassert 
das trockene Mehl zunachst an u. breitet es in gewiinschter Dicke auf P latten aus, 
worauf es in einen geschlossenen Backofen, in den man W.-Dampf einfuhrt, gebracht 
wird, der unmittelbar auf die M. einwirkt u. sie durchdringt, so daB ein schnelles u. 
vollstandiges Backen erzielt wird. (F .P . 658 247 vom 28/7. 1928, ausg. 1/6.
1929.) SCHjiaw-r- ,

Mathias Schoepp, Frankreicb, Nahrmiltel. Das Mittel besteht aus u  $  f
64,35% Invertzucker, 16,40% gemahlenem Zucker, 0,01% Milchsaurc u. geriiW^M^igDiiE
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von Fruchtessenzen u. naturlichen Farbmittoln. (F. P . 658 333 vom 5/7. 1928, ausg. 
15/6. 1 9 2 9 . ) __________________ S c h u t z .

J. B. Firth, Chemistry in the home. London: Constable 1929. (246 S.) 5 s. net.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Oskar Uhl, Aus der Prazis der Wasserstoffsuperozydbleiche ton Knochenfełt und 

Knochenleim. Zur Bleiche von Knochenfett u. Knochenleim hat sich 30%ig. H 20 2 
ais am giinstigstcn erwiesen. Wichtig ist die Vorreinigung aller Abfallfette, dio Priifung 
auf Kalkseifen u. EiweiB. Verbrannte Rohprodd. stóren die Bleichung ebenso wie 
hochsd. Anteilo von Extraktionsbenzin. Vor zu holien Tempp. beim Bleichen u. Oxy- 
dieren muB man sich hiiten wegen der sogenanntcn Uberoxydation. Knochenfette 
m it vorhaltnismaBig hohem Prozentsatz an freien Fettsauren lassen sich schwerer 
bleichen. (Kunstdiinger- u. Leim-Ind. 26. 255—56. 5/8.) J u n g .

Armando Novelli, Das Ranzigwerden der Fette. Seine Ursachen. Zusammen- 
fasscnde Abhandlung. (Revista Centro Estudiantes Farmacia Bioąuimica 18. 121—24. 
Marz.) W lLLSTAEDT.

H. Munzert, t)ber den Verlauf der Standolbildung. An Hand eines gróBeren Fabrik- 
vors. wird der Vorlauf des Standólkochprozesses zahlenmaBig fixiort. U nter leicht 
festzulegonden u. kontrollierbaren Fabrikationsbedingungen kann ein fiir Reichsbahn- 
Zentralamts-(R.Z.A.)-Wetterfarben geeignetes Bindomittel m it vorschriftsmaBiger 
Viscositat erhalten werden. Dieses Standol enthalt keine a-Linolensauro mohr, u. 
zeigt infolgedessen giinstige Eigg. in bezug auf Vergilbung u. walirscheinlich auch 
Haltbarkeit. Es diirfto einem Gemisch aus Rohleinól u. sehr dickem Standol, das dio 
gleiche Viscositat hat, uberlegon sein. Der Zusammonhang zwischen Jodzahlabnahme 
u. Viscositatserhóliung einerseits, zwischen ersterer u. Vergilbungsfiihigkeit anderer- 
seits wird besprochen. (Farben-Ztg. 34. 2298—2300. 29/6. Breslau.) K o n i g .

G. L. Clark und H. L. Tschentke, Physikocheviisćhe Untersuchungen iiber die 
Trocknung des Leinóles. I. Veranderungen in  der Filmdichte. Zu den Verss. wurde 
reinstes Leinól m it D.2626 0,9285, Jodzahl 172,2 u. nc25 =  1,4835 verwendet. Ais 
Siccative dienten im Laboratorium hergestelltes PreuBischblau, Fe-Oxj’d, Co-Oxyd u. 
oin handelsiiblicher weiBer japan. Trockner. Das Ol wurde auf verschiedcnen, teil- 
weise amalgamierten, horizontalen Unterlagen gloiehmaBig verteilt (langsamo Ro- 
tation) u. dann bei 70° im Ofon dor Film  erzeugt. — Die Bestst. der D. geschahen 
nach der sehr befriedigonden Flotationsmethode: in  einem Thermostaten hangt ein 
Erlenmeyer m it dest. W., in  das ein Stiick des Films gegeben wird. Man fiigt Koch- 
salzlsg. zu, bis der Film innerhalb 1 Minuto weder sinkt noch steigt u. erm ittelt dann 
die D. der Gesamtlsg. pyknometr. — Alterungsverss. mittels Ozon, Hg-Lampen- 
bestrahlung oder Allwettercxposition. — Die zahlreichen, auf jeweils mehreren Mes- 
sungen beruhenden Daten sind in umfangreichen Tabellen zusammengestellt. Haupt- 
ergebnisse: Beim Trocknen u. Altern nimm t die D. der Filme ausnahmslos zu, teil- 
weise (bei nahezu cinjahriger Bewetterung) bis zu 25%, wahrend das Gewicht prakt. 
unyerandert bleibt. Zu beachten bleibt, daB nur trockene Filme ohne meBbare weitere 
O-Aufnahme zur Unters. kamen. Anwesenheit von Troekenstoffen erhoht dio D. gegen- 
iiber derjenigen von Filmen ohne solche. Die A rt des Trockners ist gleichgiiltig. Starkę 
Sonnenbestrahlung sowie Ozonisation erhohen die D. besonders stark, weniger Ultra- 
violettbestrahlung. Werden jedoch ultraviolett bestrahlto Filme ins Dunkle ver- 
bracht, so nimm t ihre D. nunmehr viel rascher zu. Je  diinner der Film, um so gróBer 
die relative Zunahme der D. — Zusatz von Metallseife beschleunigt ebenfalls dio
D.-Zunahme. Die Seife krystallisiert auBerdem u. yerdirbt den Film. — Die Methode 
der D.-Best. scheint geoignet, ungiinstige Trockeneigg. eines Leinóles zu ermitteln. 
(Ind. engin. Chem. 21. 621—27. Juli. Urbana, 111., Univ.) H. HELLER.

Bauer, Ober die Bestimmung der umerseifbaren Anteile in  fettem pflanzlichen Ol. 
Vf. bekommt bei Verwendung von PAe. zu hohe Werte, was nicht der Fali ist bei 
Anwendung von Pentan. (Pharmaz. Ztg. 74. 950. 24/7. Plauen.) A. MULLER.

— , Ist die Fluorescenz raffinierter Olifenóle im  ultranioletten Licht eine geniigende 
Priifung zur Unterscheidung dieser Ole ton geprepten Olitenolen 1 Natiirliche 01iven- 
preBóle zeigen im ultravioletten Lichte eine auflerst charakterist. rote Bandę, welche 
durch Spuren Chlorophyll bedingt ist u. im raffinierten Estraktionsólo fehlt. Doch
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kann diese Feststellung niemals ais Reinheitskriterium berangezogen werden, da ein 
geringer Zusatz von PreCol oder von Spuren Chlorophyll zum Extraktionsol die 
charakterist. Rk. wieder hervorruft. (Ind. saponiera 2 4 . 18. 26—27. 16/4.) Gr im m e .

Dampfkessel- und Gasometerfabrik vorm. A. Wilke & Co. Akt.-Ges.,
Braunschweig, Verfahren und Vorrichlung zum Formen von hoehschmelzenden Stoff en, 
wie Kohlenwassersloffen, Fełlen o. dgl., bei dem der geschmolzene Stoff aus dem Scbmclz- 
kessel mittels einer Pumpe o. dgl. durch eine rohrenformige Kiihlvorr. gedruckt wird, 
dereń Querprofil dem des zu formenden Korpers entspricht, 1. dad. gek., daB man 
den zu formenden Stoff hintereinander durch mehrere rohrenformige Kuhler driickt, 
in denen er zunachst vorgekiililt u. dann weitergekiihlt u. stufenweise geformt wird.
— 2. dad. gek., daB man tlen zu formenden Stoff hintereinander durch mehrere rohren
formige Kuhler driickt, dercn (Juerschnittflachen entsprechend der durch dio Kuhlung 
bewirkten Zusammenziehung des Stoffes stufenweise abnehmen. — 3. Vorr. zur Aus- 
iibung des Verf. nach 1., dad. gek., daB eine Anzahl von Kiihlern angeordnet ist, dereń 
Querprofile stufenweise in die Form des zu bildenden Korpers uberfiiliren. — 4. Vorr. 
zur Ausiibung des Verf. nach 2., dad. gek., daB eine Anzahl von Kuhlern angeordnet 
ist, dereń Querschnittflachen entsprechend der durch die Kuhlung bewirkten Zu
sammenziehung des Stoffes stufenweise abnehmen. — 5. Vorr. nach 3. oder 4., dad. 
gek., daB der erste oder die ersten Kuhler auBer m it einem Kuhlmantel auch mit 
einem im Innem  liegenden Kiihlkorper versehen sind. -— Aus dem letzten Kiihler 
wird der entstandene Strang in bekannter Weise einer Schneidvorr. zugefiihrt, die 
ihn in Stiicke von gewiinschter Lange zerteilt. (D. R. P. 478 576 KI. 23? vom 11/8.
1927, ausg. 28/6. 1929.) E ng er o ff .

J. D. Riedel-E. de Haen Akt.-Ges., Berlin-Britz, Aufarbeitung von Abfall- 
produklen der Sojabohnenolgewinmmg, dad. gek., daB man in Abiinderung des Verf. 
gemiiB D. R. P. 464 554 hicr die Ol, Lecithin, Phosphatide, Schleimstoffe u. W. ent- 
haltenden Riickstiinde mehrmals mit A. auszieht, worauf man nach dem Vertreiben 
des A. dio Riickstande, gegebenenfalls nur die ersten Extrakte, m it Aceton nach- 
behandelt. — Durch dio Extraktion mit A., die 7—8-mal vorgenommen wird, lassen 
sich die Phosphatide fast yollstandig aus den Ruckstanden zugleich m it W. u. Ol 
herauslosen, wobei die Bitterstoffe in die ersten Extrakte wandem. Nach Abdest. 
des A. wird durch Waschen des Dest.-Riickstandes mit Aceton ein ólfreies, neutral 
schmeckendes Prod. erhalten. Aus 100 kg Ruckstanden lassen sich etwa 55 kg in 
A. 1. Anteil gewinnen, w'iihrend aus der Aeetonlauge 20 kg Ol erhalten werden. — Zur 
Entfernung der Bitterstoffe geniigt es, den Riickstand aus dem 1. u. 2. A .-Extrakt 
mit Aceton zu waschen. Hierzu gibt man die weiteren alkoli. Lsgg., worauf nach 
Abdest. des A. ein etwa 75°/oig., noch olhaltigcs Phosphatidgemisch erhalten wird. 
(D. R . P . 4 7 4 5 4 3  KI. 12q vom 29/8. 1923, ausg. 29/7. 1929. Zus. zu D. R. P. 464 554;
C. 1929. I. 2843.) A l t p e t e r .

Daniel Maugrane, Quimica Analitica y Fisiológica de los Aceites y Grasas vegetales y aniiuales.
Dedicada espccialmento al analisis del aceite do oliva y demas accites y grasas similares.
Barcelona: Espasa-Calpe 1929. (XXIII, 735 S.) 4°. Ptas. 32.—.

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

— , Das Wasserdiclilmachen von Kunstseide. (Vgl. C. 1929. I. 235.) Es wird 
das W.-Dichtmachen von Kunstseidegeweben durch einen wasser- u. luftundurcli- 
liissigen Uberzug von vulkanisiertem Kautschuk u. durch Impriignierung des Gewebes 
mit wasserabstoBenden Stoffen besprochen u. Yorschriften dafiir gegeben. (Dtsch. 
Farber-Ztg. 65. Textilchemiker u. Colorist 10. 105—06. 11/8.) B r a u n s .

Fritz Kastner, Die Luftbefeuclitung. Es wird an 2 Abb. die KRANtz-Luft- 
befeuchtungsanlage fiir Baumwoll- u. Jutespinnereien beschrieben. (Leipziger 
Monatsschr. Textil-Ind. 44. Sond.-Nr. 55—56. Juli.) B r a u n s .

Rudolf Konrad, Setoranschlichte fu r  Kunstseide. (Vgl. C. 1928. I. 2473.) Vf. 
bespricht die Verwendung der yerschiedenen <Se(ora?ipraparate zum Sehlichten von 
Kunstseidegeweben. (Silk. Journ. Rayon World 5. Nr. 57. 53—54. 20/2.) B r a u n s .
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A. Schlieper, Original Quellin Sch, ein hochwerliger Hilfsstoff fu r  die Schlichlerei 
und Appretur. Es wird sogenannte Quellstarke, Original Quellin Sch, der Firma 
K anTOROWICZ & Co., Breslau, fiir dio Schliekterei u. Appretur zur Schwerschlichte 
u. Fiillappretur empfolilen. (Leipziger Monatssclir. Textil-Ind. 44. Sond.-Nr. 97. 
Juli.) B r a u n s .

E. Wiinderlich, Lanamol. Vf. borichtet iiber Erfahrungen, die er m it dem von 
der Firma RUBACH & ZlRRGIEBEL, Berlin NO 18, in den Handel gebrachten Appretur- 
m ittel Lanamol fiir die yerschiedonsten W arengattungen gemacht hat. (Ztschr. ges. 
Textilind. 32. 572—73. 24/7. Wadenswil, Schweiz.) B r a u n s .

— , Stoch-, Moder- und Schimmelflecke in  der Appretur. Vf. schildert die Ursache
der Entstehung von Stock-, Bioder- u. Schimmelflecken auf appretierten Waren, dio 
Vermoidung derselben u. ihre Beseitigung. (Ztschr. ges. Textilind. 32. 571—72. 
24/7.) B r a u n s .

G. E. Holden, Das Sengen von Baumwolle und die Bildung von Oxycellulose.
(Vgl. C. 1929. I. 1050.) Von drei yollkommen gleichmilBig yorbereiteten baum- 
wollenen Tuchstiicken, von denen eines m it Gaslicht, eines mit h. Walzen gesengt 
wurde, wahrend das dritte  nicht gesengt wurde, wurden die Fasorspitzen abgeschnitten 
u. gesammelt. Von jeder dieser Proben wurde ein Teil m it Direkt-Himmelblau, ein 
Teil m it Mcthylenblau gefiirbt u. von einem anderen Teil dio FluiditiŁt bestimmt. 
Die Faserspitzen von dem nicht gesengten Stiick wurden von dem direkten Farbstoff 
am stiirksten, von Methylenblau schwiicher angefarbt u. hatten eino niederero Fluiditiit 
ais dio von den gesengten Proben. Vf. schlieBt daraus, daB boim Sengen Oxycelluloso 
gebildet wird. (Journ. Soc. Dyers Colourists 45. 205—06. Juli.) B r a u n s .

J. A. Meltzer, Goldgelbe Tóne auf Papier. Vf. bespricht die Verwendung 
einiger von der N a t i o n a l  A n i l i n o  a. C h e m i c a l  Co.  I n c . ,  New York, her- 
gestellter Farbstoffe zur Erzeugung goldgelber (goldenrod) Tone auf Papier. (Dye- 
stuffs 30. 94—95. Juni.) B r a u n s .

H. A. Webber, Gellulose aus Maisstróh. Nach einem wirtschaftlichen Uberblick
iiber dio zur Verfiigung stehenden Mengen Maisstróh u. die Transportkosten bespricht 
Vf. dio Struktur der Maispflanze, dio chem. Zus. des Maisstrohs, dio Verwendung 
fiir Wellpappe u. ais Papierstoff u. die Horst. von Zellstoff aus Maisstróh u. seino 
yerschiedenen Verwendungsmóglichkeiten. (Ind. engin. Chem. 21. 270—57: Marz. 
Ames, Iowa.) BRAUNS.

Sidney D. Wells, Cellulose aus Getreidestroh. Nach Mitteilung der Zus. des 
Getreidestrohs beschreibt Vf. Verss. iiber die Gewinnung von Cellulose durch Einw. 
von NaOH, Na2C03, N a2C03 u. S, von Ca(OH)2 u. von Cl2 m it darauffolgender alkal. 
Extraktion. Xylan  kann aus dem Stroh mit NaOH bis zu 15% extrahiert werden 
u. weitero 9%  von furfurolbildenden Verbb. konnen durch Chlorierung u. darauf- 
folgendo alkal. Extraktion entfernt werden. Aus den Ablaugen dor Kochungen mit 
Na2C03 u. S konnen durch Hydrolyse u. Vergiirung Milchsaure, Essigsaure u. andere 
wcrtvolle Prodd. in lohnender Menge gewonnen werden. Zum SchluB werden noch 
dio Eigg. der erhaltenen Stoffo besprochen. (Ind. engin. Chem. 21. 275—78. Marz. 
Quincy, 111.) B r a u n s .

Earl R. Schafer und Mark W. Bray, Die Gewinnung non Zellstoff aus Flachsstroh.
VI. Eigenschaften der Flachsstrohcellulose und ihre Bedeutung fiir die Celluloseindustrie. 
In  Fortsetzung seiner Arbeit iiber die Gewinnung yon Zellstoff aus Flachs (vgl. C. 1929.
I. 955) bespricht Vf. dio chem. Zus. des Flachsstrohs, die Eigg. der aus Flachs durch 
verschiedene Kochungen erhaltenen Zellstoffo u. ihro Brauchbarkeit in der Zellstoff- 
industrie. Dio Stoffe haben eino hóhere Cu-Zahl u. einen hoheren Ligningeh. u. einen 
niedrigeren a-Cellulosegeh. ais dio fiir Nitrocelluloso u. Viscose in Frage kommenden 
Zellstoffe. (Ind. engin. Chem. 21. 278—80. Marz. Madison, Wis.) B r a u n s .

Adolf Hilringhaus, Die Herstellung von Kupferammoniak. Einige Bemerkungen 
zu den Patenten in  Verbindung mit der Herstellung der Kupferseide. Dbersieht iiber 
die Patentliteratur auf diesem Gebiete. (Silk Journ. Rayon World 5. Nr. 59. 58—59. 
20/4.) B r a u n s .

S. R. Trotman, Glanzlose Kunstseide. Vf. bespricht die yerschiedenen Verff. 
zum Mattieren von Kunstseide unter Beriicksichtigung der diesbczuglichen Patente. 
(Silk Journ. Rayon World 5. Nr. 58. 59—60. 20/3.) Br a u n s .

H. Gidsakis, Die Herstellung von Kunsticolle aus Viscose. Naoh Aufzahlung der 
Nachteile der Stapelfaser bespricht Vf. einige Punkte, um aus Viscose eine der natur-
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Helion Wolle iihnliche u. preiawerte Kunstwolle zu machen, durch Herabsetzung der 
Gestehungskosten, durch Erhohung der olast. u. isolierend.cn Eigg., der Z&higkeit, 
durch Krauseln u. durch Yerminderung des Glanzes. (Silk Journ. Rayon World 6. 
Nr. G2. 64—65. 20/7.) B r a u n s .

E. M. Noble, Die Yerwendmuj der Superzentrifuge bei der Fabrikation von Viscose- 
stide. Nach kurzer Schildorung des Viscoseverf. wird dio Yęrwendung der Super
zentrifuge zum Kliiren der Mercerisierlauge, der Reinigung der Viscoselsg. u. der Fall-
badlsgg. besproehen. (Canadian Chem. Metallurgy 13. 165—66. Juni. To
ronto.) B r a u n s .

S. R. Trotman, Die Durclilassigkeit der Textilstoffe fiir ultraviolette Strahlen. 
Zur Priifung der Durchlassiglceit von ultrayioletten Strahlen durch Textilfabrikate 
wurde ein m it einem direkten Farbstoff gefiirbtes Baumwollstuck in die yerschiedenen, 
zu untersuchenden Textilmaterialien in einer oder mehreren Lagen eingeschlagen 
u. dem Quecksilberlicht einer Quarzlampe ausgesetzt. Zur Unters. kamen Rohwoll-, 
gereinigte Woli-, chlorierte u. iiberchorierte Wollgewebc, Baumwoll-, Viseoseseide-, 
Cu-Seide-, Chardonnctseide-, Celaneseseide- u. echte Seidengewebe. Nach eintagigem 
Belichten war die Kontrollprobe sehon deutlich gebleieht, aber keine der eingesehlagenen 
Proben zeigte nach 3-tagiger Belichtung irgendeine Veranderung. Auch eine mit 
einem durchsichtigen Acetylcellulosefilm eingeschlagene Probe ergab ein negatives 
Resultat. Die Verss. zeigen, daB keine der untersuchten Proben fiir ultraviolette 
Strahlen durchliissig ist. (Silk Journ. Rayon World 5. Nr. 56. 65. 19/1.) B r a u n s .

L. L. Lloyd und E. Priestley, Die Analyse yon Mischgeweben. Baumwolle in 
Asbest-Baumwollmischgeweben wird bestimmt, indem eine gewogene Menge der 
Probe 24 Stdn. m it k. 35 vol.-%ig. H 2S04 stehen blcibt, dabei wird die Baumwolle 
herausgel. u. der riickstandige Asbest gcwogen. Von Baumwolle-Kunstseidenmiseh- 
geweben werden 0,5—2,0 g m it 50 ccm 30 vol.-°/0ig. H 2S 04 20 Min. lang bei 50° be- 
handelt, wobei die Kunstseide herausgel. u. die Baumwolle nach dem Konditionieren 
ausgewogen wird. Aus Mischgeweben aus Wolle, Baumwolle u. Kunstseide wird 
zuerst die letztere herausgel. u. aus dem zuriiekbleibenden Baumwoll-Wollgemisch 
nach dem Wiigen die Baumwolle durch 24-std. Stehen bei 25° mit 30 vol.-%ig. H 2S 04 
entfernt. Aus Mischgeweben mit Acetatseide laBt sich diese mit Aceton lierauslosen. 
Die quantitative Trennung von Seide-Kunstseidemisehgeweben erfolgt durch Be
handlung der Probe m it 50 ccm HCl von 21 Tw. 15 M n. lang. Dadurch wird dio 
Kunstseide herausgel. u. die zuriickgeblicbene Seide gewogen. (Journ. Soc. Dyers 
Colourists 45. 201—04. Juli. Bradford.) B r a u n s .

E. H. Riesenield und T. Hamburger, Chemische Bestimmung des Holzschliff- 
gehaltes im  Papier. Bisher wird die Holzscliliffmenge holzhaltiger Papiere nahezu 
ausschlieBlich durch Schatzung nach den mkr. Bildern bestimmt, wobei man bei groBer 
Erfahrung m it einer Genauigkeit von i  5% zu reelinen hat. Dio Vff. prufen ein von 
H alse  (Le Papier 27 [1924]. 1383) beschriebenes, chem. Verf. nach, das gestatten 
sollte, durch chem. Best. des Ligningeh. den Holzscliliffgeh. auf Bruehteile yon Pro- 
zenten genau festzulegen. Diese Methode gibt nur dann genaue Werte, wenn man den 
Ligningeh. der Rohstoffe kennt. Beleganalysen zeigen, daB die von H alse  angegebene 
allgemeine Berechnungsformel unter Zugrundelegung yon 3%  Lignin im Zellstoff u. 
26,6°/0 Lignin im Holzschliff falseli ist, u. das HALSE-Verf. zur Best. des Holzschliffgeh. 
in Papier nicht angewendet werden kann. (Cellulosechemie 10. 125— 126, Beilage zu 
Papierfabrikant 27. 4/8.) H am burger .
N  Gosta A. Hall, Identifizierung und Wertbeslimmung ungebłeichter Zellsloffe. (Vgl.
C. 1929. II. 1495.) Der EinfluB des Ligningeh., direkter u. indirekter Kochung auł die 
Eigg. yon Zellsłoffen, Ausfiihrung u. Bedeutung der Porositatspriifung, Best. dea Ab- 
sorptionsyermogena u. der Durchliissigkeit fiir W. werden besproehen u. dio an yer
schiedenen Zellstofftypen erhaltenen Werte in Tabellon u. Kuryen wiedergegeben. 
(Syensk Pappers-Tidning 32. 459—63. 15/6. Gefle, Korsniis Sagyerks A.-B.) K ru g er .

Maurice Deschiens, Eigenschaften, Analyse und praklische Priifung von Cellulose- 
acetaten. Nach Schilderung der charakterist. Eigg. der Acetylcellulose u. der Best. 
des Feuchtigkeitsgeh. u. Aschengeh. beapricht Vf. die Lóslichkeit der Acetylcellulose 
in den yerschiedenen organ. Lósungsmm., die yerschiedenen Best.-Methoden des 
Acetylgeh., die Best. der freien Saure u. der gebundenen H 2S 04, der Cu-Zahl, die 
Priifung der Stabilitat, der Plaatizitat u. der Festigkeit. ( Quimica e Induatria 21. 
1131—40. Juni.) B r a u n s .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Mołtenmitlel, bestehend aus 
Gemischen an sich bekannter Mottenmittel mit Netzmitteln, z. B. Sulfofettsauren, 
aromat. Sulfonsauren, teilweise hydrierten aromat. Sulfonsauren oder ihren Salzen. 
A nstatt in Badern die zu schiitzenden Gewebe zu tranken, werden die Mittel schneller 
u. billigor mittels Vorr. aufgespritzt. (F. P. 654 712 vom 20/2. 1928, ausg. 10/4. 1929.
D. Prior. 21/2. 1927.) Sar r e .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Alfred Thauss, Koln-Deutz, 
und Alfred Giintłier, Kóln-Riehl, Fdrben und Bedrucken von tierische Faser entlialtenden 
Mischgeweben. (A. P. 1711002 vom 10/11. 1927, ausg. 30/4. 1929. D. Prior. 3/12.
1926. — C. 1929.1. 1168 [D. R. P. 469 232].) F ranz .

Roger Green Smith Pasadena (Kalifornien), Herstellung von Papierstoff von
groCer Reinheit u. besonders weiBer Farbę. Dem Papierstoffbrei werden vor dem 
Hollandem Na2S03 u. H 2SO„, sowie Na2S 04-Lsg. oder N aN 03-, N aH S04-Lsg., event. 
auch noch S 0 2 zugesetzt. (A. P. 1 715 310 vom 11/4.1925, ausg. 28/5.1929.) M. F. Mii.

G. Leyst, Berlin, Herstellung von Papierstoff aus Stroh, Espartogras o. dgl. Durch 
Verkochen mit z. B. 30% Kalk unter Zusatz von W. ca. 6 bis 8 Stdn. im offenen GefiiB 
u. durch darauffolgendes Zerkleinern durch Mahlen u. (oder) Zerreiben. Evtl. wird 
das Ausgangsmaterial vorhcr 3 bis 6 Tage bei 30° in feuchtem Zustande gelagert, 
um die Entw. des baeillus butyricus u. die Entfernung der Pektinstoffe zu begiinstigen. 
(E. P. 311 945 vom 21/5. 1928, ausg. 13/6. 1929.) M. F. Mu l l e r .

F. W. Gough, Grimsby, England, Mittel zum Wasserdichtmachen, bestehend aus 
minerał. Stoffen, wie Ton, Sehiefer, Kalkstein, Feldspat oder Asbest, dio in Pulver- 
form mit einer bituminosen Emulsion verriikrt werden, wobei gleichzeitig ein Ent- 
emulgierungsmittel in Form yon sauren Substanzen, wie Essigsaure, Propionsaure, 
A1C13, FeCl3 oder sauren Salzen, zugesetzt wird. — Z. B. wird Ton in W. dispergiert 
u. Essigsaure zugesetzt. In  die 200° h. M. wird eine Emulsion aus Pech, sulfon, aromat. 
KW-stoffen u. Seife zugelassen. Die bituminosen Teilclien setzen sich (liibei auf den 
minerał. Stoffen ab. Die Prodd. dienen zum Abdichten von Dachem etc. (E.P. 
312 467 vom 4/5. 1928, ausg. 20/6. 1929.) M. F. Mu l l e r .

Wolff & Co. Kommandit-Gesellschaft auf Aktien, Walsrode und Richard 
Weingand, Bomlitz b. Walsrode, Herstellung von a-Celhilose. Dio mit Alkalilaugc 
von Hemicellulosen ausgewasehene gewóhnliche Celluloso wird, zwecks Vermeidung 
der Nachbildung von Hemicellulosen, vor dem Auswasclien mit W. durch Behandlung 
mit einer verdriingend wirkenden Fl. mindestens teilweise vom Alkali befreit. Zur Be- 
freiung der Cellulose vom Alkali wird z. B. eine Salzlsg. verwendet u. die dabei an- 
fallenden Fl.-Gemische werden mehrmals verwendet. (Schwz. P. 131 813 vom 19/9.
1927, ausg. 16/5. 1929. D. Prior. 19/4. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Georges Augustę Paulin, Maximilien Ryndzunsky und Eugene Trinąuesse,
Paris, Verfahren zur Herstellung vonZellstoff'. Zu dem Ref. des F. P. 545 175; C. 1923-
I I . 422, ist nachzutragen, daB die AufschluBlauge aus alkal. Kleberlsg., Casein u. 
Alkaliresinat zur Herst. von Zellstoff aus Pflanzenstoffen, z. B. aus Stroli, dient. Der 
Zellstoff wird fiir die Papiererzeugung z. B. zur Herst. von Verpackungspapier oder 
Kartons, oder zur Herst. von Fasern fiir Textilzwecke verwandt. (D. R. P. 477 539 
KI. 55 b vom 1/11. 1922, ausg. 10/6. 1929. F. Prior. 7/2. 1921.) M. F. Mu l l e r .

Kristan Holter und Olaf Qviller, Oslo, Auspressen von Fliissigkeiten aus Sulfat- 
zellstoff, bei dem der zum Pressen notwendige Gegendruck durch die Reibung zwischen 
der PreBmasse u. dem Austrittsmundstuck der Presse erzeugt wird. Durch Zusatz 
von Stoffen, beispielsweise von Salzen, wie NaCl, zur PreBmasse wird dereń innere 
Reibung erhoht, so daB sie groBer ist ais die Reibung zwischen PreBmasse u. Wand 
des Austrittsmundstiicks der Presse. An Hand einer schemat. Zeichnung ist die App. 
teilweise beschrieben. (D. R. P. 480 643 KI. 55 b vom 27/4. 1926, ausg. 6/ 8.
1929.) M. F. Mu l l e r .

Robert A. Marr, Norfolk, V. St. A., Lederersatz und Verfahren zu seiner Her
stellung. Hartholz, z. B. Hickory oder Eiche, auch mit Zusatz von Weichholz, wird in 
einem Kocher m it Sulfaten, z. B. Nar , K,- oder MgSO.,, in l/ g—4%ig- Lsg. unter Druck 
erhitzt, die entstandene M. gewaschen, im schnell laufenden Hol]iinder zerstampft u. 
fein gemahlen, m it einem Bindemittel, z. B. Harzseife, yersetzt, das Harz mittels 
A12(S04)3 niedergeschlagen u. die Piilpe in  einer Papiermaschine zu mehr oder minder 
dicken Bahnen verarbeitet. Latex kann zur Erhohung der Wasserfestigkeit zugegeben 
werden. (A. P. 1 713 846 vom 12/1. 1924, ausg. 21/5. 1929.) Sa r r e .



1929. II. HIIX. B r e n n s t o f f e ; T e e r d e s t il l a t io n  u s w . 1613

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
R. Heinze, Enłwichlung und Stand der Schwelindustrie in  Deutschland. Zusammen- 

fassende Abhandlung. (Chom. Fabrik 1929. 249—53. 288—90. 297—98. 30G—09. 
315—18. 345—47. 352—55. 362—63. 31/7.) Ju n g .

D. J. W. Kreulen, t)ber die Reaktionsfdhigkeit von Koks. I I I . (II. ygl. C. 1929-
I I . 677.) Es wird der Vorlauf der Aktivitatskurven auch bei Tempp. unter 500° be- 
stimmt. Aus den erhaltenen Kurven folgert Vf., daB sich die bei 600 u. 500° festgestellten 
Diffcrenzen in der Aktiyitat auch unter 500° fortsetzen, u. sie auch in dem Ziindpunkt 
.auftreten. Deshalb sei es theoret. zuliissig, den Ziindpunkt unter gewissen Bedingungen 
ais MaBstab fiir die Aktiyitat bei 500 u. 600° anzunehmen. Aus der yerschiedenen 
Neigung der Kurvcn ist zu ersehen, daB bei 500 u. 600° groBe Differenzcn in der Akti
y ita t bestehen. Die yerschiedene Neigung der Aktivitatskurven erschwert die Best. 
der Temp., bei der zuerst CO, auftritt. Vf. empfiehlt deshalb, s ta tt der ersten Temp. 
der C02-Bldg. die Temp. zu ermitteln, bei der eine bestimmte, gut meBbare Menge 
C02, z. B. 10 m g/l ccm/5 Min., gcbildet wird. Die auf diesem Wege fiir dio yerschiedenen 
Koksarten gefundcncn Werte werden in einer Zahlentafel wiedergegeben. (Brennstoff- 
Chem. 10. 168. 1/5. Rotterdam, Lab. f. Brennstoffeliemie, Gluckauf.) GoiNKIS.

Robert Uloth, Versuche zur Reinigung von Rohbenzol mittels Schwefels. Die bei 
den iiblichen Raffinationsprozessen auftretenden Waschverluste geben Vf. Veran- 
lassung, Verss. iiber die Reinigung mit S anzustellen. Rohbenzol wird mit S-Blumen 
im Autoklayen erhitzt, dest., mit NaOH gewaschen u. das so gereinigte Benzol auf 
Waschyerluste, Gesamt-S u. akt. S gepriift. Die Verluste bcwegen sich um 5% gegen
10—15% hei der H 2S04-Raffination. Der Gesamt-S wird yermindert u. das Auf
treten von akt. S yerhindert. Die Wrkg. der angewandten S-Menge — 1,5% — fuhrt Vf. 
auf Dehydrierung u. Polymerisierung zuriick. Das mit S gereinigte Bzl. ist trotz einer 
ungeniigenden H 2SO.,-Rk. durchaus liclitbestandig. (Brennstoff-Chem. 10. 297 bis

J. Hausen, Ein neues Verfahren zur Bekampfung non Braunkohlenstaubbranden. 
Durch Zusatz eines Netzmittels (Erkalen der I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.) zum 
Loschwasser wird auch die W.-Loschung brauchbar bei der Bekampfung yon Braun
kohlenstaubbranden. (Warme 52. 504—06. 29/6. Berlin.) Splittg er ber .

I. J. Blom, Ober den Schwefelgehalt von transraalischem Olschiefer. Vf. berichtet 
iiber seine Unterss., den S-Geh. von sudafrikan. Olschiefern aufzuklarcn. Der Geh. 
an Gesamt-S schwankt zwisehen 0,09 u. 0,77%, an Sulfid-S zwisehen 0,02 u. 0,36%, 
der an organ. S zwisehen 0,07 u. 0,53%, u. ist daduroh den amerikan. Olschiefern iiber- 
legen. (Brennstoff-Chem. 10. 307—09. 1/8.) Co nra d .

Norbert T. Lindtrop und V. Nikolajew, Ol- und', Wassergehałt des Olsandes, 
Groźny, Rufiland. Es werden Laboratoriumsverss. iiber die Verdriingung yon Ol durch 
W. in Sand yerschiedener KorngróBen mitgeteilt u. auf die Wichtigkeit des W.-Geh. 
von Olsand fiir die Olgewinnung aus solchem Sand hingewiesen. (Buli. Amer. Assoc. 
Petroleum Gcologists 13. 811—22. Juli. Groźny.) JUNG.

H. I. Waterman, T. W. te Nuyl und J. N. J. Perq.uin, Die thermische Zersetzung 
von Paraffinwachs unter hohem Druck mit und ohne Wasserstoff. Vff. untersuehen 
die Zus. der iiber 150° iibergehenden Fraktionen, die durch therm. Zers. unter hohem 
Druck einmal mit H, zum anderen ohne H  erhalten wurden. Die Dest. im Hoch- 
yakuum ergab bei Kiihlung mit fl. Luft 10 yerschiedene Fraktionen zwisehen 20 bis 
100°, bei dereń Unters. Verschiedenheit der Anilinpunkte, spez. Gew., Brom- u. Re- 
fraktionszahlen der entspreehenden Fraktionen festgestellt wurden. Danach bOden 
sich bei einfaehem Cracken ungesatt., aromat, u. hydroaromat. Kórper, wahrend die 
Zers. m it H gesatt. KW-stoffe liefert. Diese Unterschiedo treten bei hóher sd. Frak
tionen noch mehr hervor. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 15. 369—71. 
Juni.) Co nra d .

Maurice van Rysselberge, Mischung von Turbinenolen. (Vgl. C. 1929. II. 372.) 
Bei Mischung neuer Turbinenóle liegt die Emulsionsfahigkeit nahe der der schlechteren 
Komponente. Bei Mischung neuen u. gebrauchten Ols iibt das gebrauchte Ol einen 
ungunstigen katalyt. EinfluB bei der weiteren Oxydation des Oles aus. (Buli. Federat. 
Ind. chim. Belg. 8 . 203—24. Mai.) T y p k e .

J. G. King und A. B. Manning, Alkoholhaltige Kraftstoffe zur Verwendung im  
Explosionsmotor. Die Verwendung yon reinem A. stóBt bei den iiblichen Motoren 
-auf Schwierigkeiten, wahrend Miscliungen mit Benzinen gut zu yerwenden sind.

301. 1/8.) Co n r a d .

XI. 2. 104
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Dabei spiclen die Loslichkeitsverhaltnisse eine groBe Bolle. Da absoluter A. in jedem 
Verhaltnis mit Petroleuraderiw . misehbar ist, haben sieli Vff. die Unters. der Mischbar- 
kcit von wss. A. mit verschiedenen Benzinen zur Aufgabe gemacht. Die krit. Punkte 
von Misehungen aus A., W., Bzn. u. Bzl. werden genau durch Tabel len festgclegt. 
Vff. komnien zu dem SchluB, daB Bzn.-Bzl.-A.-Mischungen ohne weitercs in den 
ublichen Vergasermotoren yerwandt werden konnen, dagegen A.-Bzn.-Misehungen, 
um Storungen zu vermeiden, gewisse Anderungen bedingen. Bei Priifung im Motor 
konnten lceine IClopferscheinungen fcstgestellt werden, der therm. Wirkungsgrad 
wurde ais uiweriindert gefunden, wiihrend der Verbrauch mit der Zunahme der A.- 
anteile ansteigt. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 15. 350—68. Juni.) Co n r a d .

— , Abdnderung der fiir bleitetraathylhaltiges Gasólin giiltigen Vorscliriflen. Es soli 
in den an den Verkaufsstationen angebrachten Warmmgstafeln vor allem auf den 
Geh. an Bici hingewiesen werden. (Publ. Health Reports 43. 3147—49. 30/11.
1928.) Co n r a d . 

Hugh R. Berry, Edison H. Smith und F. R. Lang, Die Bestimmung des spezifisclien
Gewichts non Asphall millels eines Hydrometers. Die Best. der D. von Asphalt mittels 
des Hydrometers hat sich ais weifc schneller u. genauer erwiesen ais die pyknometr. 
Best. Die Best. wird bei 143,3—148,9° im konstanten Olbad ausgefiihrt. (Ind. engin. 
Chem. Analytical Edition 1. 164. 15/7. Wood River, 111.) J un g .

V. Vieweg und J. Kluge, Ober Messungen der Schmierfahigkeit v'on Olen in  Lagern. 
Es wird ein neues Verf. zur Messung der Grenzschichtwrkg. m it Hilfe des elektr. 
Orientierungseffektes angegeben. Dieser Effekt besteht darin, daB beim Durchgang 
eines Wecliselstroms durch ein Lager ein Teil des Wechselstroms durch die polaren 
Eigg. der Schmierschicht gleicligeriehtet wird. (Arch. Eisenhiittenwesen 2. 805 bis 
811. Juni.) T y p k e .

Heinrich Bruns, Rauxel, Nutzbarmachen von Abwassern, die bei der Verarbeitung 
von Kohledestillationsgasen nach dem direkten NH3-Gewinnungsverfahren anfallen, 
insbesondere des bei der SchluBkiihlung der Gasc entstehenden Kondensats. Das Ab- 
wasser wird zwecks Bindung der in ihm enthaltenen geringen Phenolmengen zu Phenol- 
natrium m it Natronlauge o. dgl. behandelt u. dann wird es durch Dest. in Kessel- 
speisewasser u. konz. Phenolnatriumlauge getrennt. Das Abwasser wird dadurch 
zunachst konzentriert, daB es vor der Dest. in einem Kreislauf in Umlauf gesetzt wird, 
in dcm es abwechselnd einen indirekten Kiihler u. einen Rieselkiihler durchliiuft. 
Zur Durchfuhrung des Dest.-Prozesses dient eine Mehrfaclwcrdampfanlage, in der im 
ersten Verdampfer Abdampf ais Heizmittel dient, in den folgenden der in dem vorgen. 
Verdampfer erzeugte Briidendampf. An Hand einer Zeichnung ist die App. u. das 
Verf. naher beschrieben. (D. R. P. 481 306 KI. 85 c vom 21/5. 1925, ausg. 6/ 8.
1929.) M. F. Mu l l e r .

N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij v. L. Kirschbraun, Haag,
Holland, Bituininose Emulsionen, bestehend aus Misehungen von bestandigen Emul- 
sionen, welche ais Emulgierungsmittel Ton, Gelatine, Starkę o. dgl. u. Gerbsaure ent
halten, u. unbestiindigen Emulsionen, die mittels Seife, sulfoniertem Cl oder Wasser- 
glas emulgiert sind. Die Erzeugnisse sind weniger viscos ais ilire Komponenten. (E. P. 
312 580 Tora 27/5. 1929, Auszug veroff. 24/7. 1929. Prior. 26/5. 1928.) K u h lin g .

Societe Internationale des Procedes-Prudhomme (S. I. P. P.), Paris, Frank- 
reich, iibert. von: Eugene Albert Prudhomme, Ncuilly-sur-Scine, Frankreich, 
Herstellung fliissiger Kolilenwasserstoffe. (A. P. 1711855 vom 20/1. 1925, ausg. 
7/5. 1929. F. Prior. 19/5. 1924. — C. 1926. I. 2861 [F. P. 599 826].) D e r s in .

Socićte Internationale des Procedes Prudhomme (S. I. P. P.), Paris, iibert. 
von: Eugene Albert Prudhomme, Neuilly-sur-Seine, Frankreich, Herstellung fliissiger 
Kolilenwasserstoffe. (A. P. 1711856 yom 7/4.1926, ausg. 7/5.1929. F. Prior. 9/3.
1926. — C. 1927. I I . 2790 [F. P. 625 288].) D e r s in .

Internationale Bergin - Compagnie voor Olie-en Koleń - Chemie, Haag, 
Holland, iibert. von: Arno Debo, Mannheim-Rheinau, Verfahren und Vorrichtmig 
zur Hydrierung von Kohlen, Olen und anderen Kohlenwasserstoffen. (A. P. 1704792 
vom 15/5. 1925, ausg. 12/3. 1929. D. Prior. 23/5. 1924. — C. 1926. II. 2256 [E. P. 
242 876].) D e r s in .

Anglo-Persian Oil Co., London, iibert. von: Samuel James Manson Auld, 
Albert Ernest Dunstan und Percy Henry Herring, Sunbury-on-Thames, England,
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Vorrichlung zum Cracken von Kohlenu-asserstoffólen. (A. P. 1711219 vom 11/2. 
1924, ausg. 30/4. 1929. E . Prior. 20/2. 1923. — C. 1925.1. 2275 [F. P. 577 485].) D e rs .

Carburol Akt.-Ges., Schaffhausen, Schweiz, iibert. von: Hermann Wolf, 
Bad Hombnrg v. H., Crackdeslillation von Kohlenicasserstoffen. (A. P. 1711869  
Tom 24/9. 1925, ausg. 7/5. 1929. D. Prior. 3/11. 1924. — C. 1926. I. 1912.) D e rs in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erhohung der Viscositat 
von Schmierolen, Mineralolen, pflanzlichen oder tierischen Olen durch Zusatz von durch 
Oxydation geblcichtcm Montanwaclis. — Z. B. werden zu einem auf 100° erwiirmten 
Schmierol 0,75% mit Cr03 gebleichtes Montanwaclis zugesetzt. Die Viscositat steigert 
sich dabei von iJ25 =  19,3 auf E2S =  47,9. — Zu 100 Teilen Paraffinól werden 7 Teile 
durch Oxydation gebleichtes Montanwaclis zugesetzt. Es wird ein yaselineahnlichcs 
Prod. erhalten. — In  gleichcr Weise wird Ricinusól mit 10% Montanwaclis versetzt. 
<F. P. 654 314 vom 15/5. 1928, a-isg. 4/4. 1929. D. Prior. 25/6. 1927.) M. F. Mu l l e r .

De Laval Separator Co., New York, Reinigen von in  Kraftnmscliinen gebrauchłem 
Schmierol. (D. R. P. 479 866 KI. 23c vom 1/9. 1925, ausg. 26/7. 1929. A. Prior. 26/9. 
1924. — C. 1926. I I . 965 [F. P. 604 314].) M. F. Mu l l e r .

Arturo Carranza, Los Carburantes do recmplazo: la madera y el carbón yegetal, sustitutivos 
do la csencia. Zaragoza: Confcderación Sindical Hidrografica del libro 1929. (VII, 
110 S.) 4°. 3 .— .

XX. Schiefł- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
R. Villers, Pliotograpliische Untersuchungen iiber Explosionen. Friibere Methoden, 

photograph. Wiedcrgaben von Explosionśvorgangen u. ein von F raser  mit Unter- 
stiitzung der N o b e l  E x p l o s i v e  W o r k s  Co. konstruierter App. werden be- 
sclirieben. Abbildungen photograph. Aufnahmen des FRASER-App. sind im Original. 
(La N aturę 1929. II. 18—21. 1/7.) JUNG.

Etienne Audibert, Der Vorgang der Enlziindung schlagender Welter durch Grisou- 
dynamile und Grisounaplithalite. Sehr eingehende Abhandlung iiber die Bedingungen, 
unter welchen schlagende Wetter beim SchieCen mit Grisoudynamiten u. Grisou- 
naphthaliten zur Entzundung kommen. Die Untcrss. erstrecken sich auf den EinfluB 
der Menge der Ladung, ihrer Zundung, ihrer Lage im Morser, den EinfluB der Luft- 
feuchtigkeit u. der Feuchtigkeit des Sprengstoffes, schlieBlich auf den EinfluB der 
Durchmesser von Patrone u. Morser u. der Feinheit des Sprengstoffs. Das SehieBen 
findet im Morser u. an freier Luft statt. Im  Einklang m it den gewonnenen Erfahrungen 
gibt Vf. SicherheitsmaBnahmen an u. versucht, die Vorgange der explosiven Zers. u. 
der Entzundung schlagender Wetter zu erklaren. Der detonatiye Zerfall geht danach, 
wenigstens bei Grisoudynamiten u. Grisounaphthaliten, derart vor sich, daB zuerst 
e i n  T e i l  des festen Sprengstoffs in Gas umgewandelt wird ( d e t o n a t i y e r  Vor- 
gang) u. dann durch einen anderen ( n i c h t  detonativen) Vorgang die Umsetzung des 
noch niclit zerfallenen Anteils des Sprengstoffs in Gase stattfindet, gleichzeitig auch 
eine unter Umstaiiden mógliche Oxydation oxydierharer Bcstandteile der gasfórmigen 
Phase. (Ann. Mines [12] 15. 213—86. April. Senlis.) F. B ecker .

Max Eble, llottweil a. N., Hcrstellung von IIexamethylenletramindinitrat, —
1. dad. gek., daB man entweder gasfórmigen HCHO in NH3-Lsg. einleitet oder poly- 
merisierten HCHO in konz. NH3 lóst u. in die so erhaltenen Lsgg. HNOa unter Kuhlung 
cintriigt; — 2. dad. gek., daB man mógliclist konz. wss. oder alkoh. Lsgg. venvendet. — 
Z. B. wird Paraformaldehyd oder Trioxymethylen bei 60—70° unter glcichzeitigem 
Einleiten von NH3 in W. eingetragen u. nach Abkiihlen durch Zusatz yon konz. H N 03 
das Dinitrat bei etwa 0° ausgefiillt. Das Prod., glanzende krystallin. Blattchen, hat 
die Zus. C3H 0NqOc u. findet in der Sprengstoffindustrie Verwendung. (D. R. P.
479 226 KI. 12p vom 23/1. 1927, ausg. 8/7. 1929.) A lt pet er .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
John Arthur Wilson, Chemie und Leder. (Dyestuffs 30. 90—93. Juni. — C. 1929.

I . 2381.) " B r a u n s .
J. W. Lamb, Behandlung von Chromleder. Vf. bespricht dic anfanglichen Sehwierig- 

keiten bei der Herst. von Chromleder, das Zweibadgerbeyerf., die noch notwendigen
104*
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Unterss., das Farben m it direkten Baumwollfarbstoffen, m it sauren Farbstoffen auf 
Chrom u. gibt einige Rezepte zur Erzeugung von Modefarben auf Wildleder. (Dyer 
Galico Printer 62. 81—85. 15/7.) B r a u n s .

B. Avenati-Bassi und G. A. Bravo, Mikroskopische Untersuchung vegelabilischer 
Gerbsloffe im  polarisierten Licht. II. (I. vgl. C. 1929. I. 2382.) Im Yerfolg ihrer Arbeiterr 
bringen Vff. Diinnschliffbilder der Rinden von Euealyptus, Pappel, Birke, Fichto u.. 
Erie. (Boli. R. Staz. Industria Pełli 7- 64—66. Turin.) Grim m e.

G. A. Bravo, Bcitrag zur Bestimmung des Sduregehaltes von Gerblosungen. Vf- 
sehlagt vor, die Titration von gefarbten Gerblsgg. unter Bestrahlung m it einer WOOD- 
sehen Lampo u. unter Verwendung von Dichlorfluorescein ais Indicator vorzunehmen. 
Der Indicator fluoresciert in saurer Lsg. reingelb, in  alkal. Lsg. lebhaft gelbgriin. 
Naheres im Original. (Boli. R. Staz. Industria Pełli 7. 45—52. Febr. Turin.) G r.

Andrea Ponte, Einfaćhe wid schnełle Methode zur Bestimmung fliichtiger Sauren 
in  tanninhaltigen Gerbbddern. Vf. empfiehlt dio von R ota (Rendiconti doiła Societa 
Chimica Italiana [2a] 8 [1918]. 2) bei der Unters. von Wein angegebene Destillations- 
methode. Das Fohlen von A. im Destillat bedingt nur einen fiir die Praxis tragbaren- 
etwas erniedrigten Wert. (Boli. R. Staz. Industria Pełli 7- 57—63. Marz. Mailand.) G ri.

Allan Wilfred Randall, Crosby b. Liverpool, Verfahren zum Trocknen platten- 
fórmiger Gegenstande, wio Hiiute, Ledertafeln, Felłe, Emaiłplatten o. dgl., welcho 
parallel zueinander in einer Reihe aufgehangt u. m it einer Bewegungseinrichtung ver- 
bunden sind. Dabei steht nur ein Teil der Haute etc. mit der Bewegungsvorr. in Ver- 
bindung, wahrend die dazwischen liegenden Haute oder P latten  lediglich von dem durch 
die Schwingung der zwanglaufig bewegten P latten bewirkten Luftzug in Mitschwingung, 
versetzt werden. Die Bewegungen der zwanglaufig bewegten P latten sind derart ein- 
gestellt, daB diese mit den natiirlichen selbsttatigen Schwingungsperioden der Haute,. 
Platten o. dgl. ubereinstimmen. Z. B. ist eine die Sehwingungen ubertragende Kette, 
Seil o. dgl. m it einem Schwerkraftpendel verbunden, dessen natiirliehe Schwingungs- 
anschlage den zu bewegenden Hiiuten, P latten o. dgl. entsprechen, u. welches von einer 
Kraftąuelle period, in standiger Bewegung gehalten wird. An Hand zahlroicher Zeich- 
nungen ist die App. u. die Arbeitsweise beschrieben. (D. R. P. 480 571 KI. 82 a vom 
29/11. 1928, ausg. 6/8. 1929. E. Prior. 17/10. 1928.) M. F. M u lle r .

Hermann Bollmann und Bruno Rewald, Deutschland, Herstellung eines Mittels- 
fiir die Gerberei. Man liiBt Lecithin in W. oder in fetten Olen oder in fetten u. sulfo- 
nierten Olen ąuellen oder emulgiert unter Zusatz von W. zu den Olen. An Stelle von 
Lecithin, das pflanzlichen oder tier. Ursprungs sein kann, sind die an Phosphatverbb- 
reiehen Ruckstande bei der Aufarbeitung des Soyabohnenmehls in wss. Emulsion 
unter Zusatz von EiweiBstoffen u. aliphat. oder aromat. Sulfonsauren in der Weifi- 
gerberei besonders brauchbar. Das Lecithin bzw\ seine Praparate ersetzen Eigelb. 
(F.P. 647 456 vom 18/1. 1928, ausg. 24/11. 1928. D. Priorr. 16/7., 6/9., 24/10., 5/12.,. 
7/12. u. 24/12. 1927.) S a r r e .

U. S. Bureau of Chemistry and Soils, Analyses of some English bookbinding leathers.
Washington: D. C., Gov’t  Pr. Off.; Sup’t  of Doc. 1929 (8 S.) 8°.

XXIV. Photographie.
A. Steigmann, Photochemische Beduktions- und Ozydationsprozesse vom elek- 

tronischen Standpunkt. Vom elektron. Standpunkt wrerden insbesondere die Sensibili- 
sierungs- u. Desensibilisierungsvorgange diskutiert. Die „Hydrierungsthcorie“ ha t in  
elektron. Schreibweise die folgende Form:

2 Ag+Br- +  2 H+ +  2 ©  =  2 Ag +  2 H +Br-, 
wobei die Elektronen u. H-Ionen durch Oxydation der Gelatine oder eines anderen 
Red.-Mittels geliefert werden. AuBerhalb des AgBr-Absorptionsgebietes wird die Elek- 
tronenabgabe aus der Gelatine oder einem sonstigen Red.-Mittel von belichteten Farb
stoffen vermittelt, oder die Elektronen werden von diesen selbst aus oxydierbaren 
Gruppen geliefert. Im  letztgenannten Falle kann auch ein Desensibilisator, falls kein 
besseres Red.-Mittel ais seine eigene reduzierbare Gruppe vorhanden ist, zum Sensibili- 
sator werden. Die Red. des Halogensilbers oder einer reduzierbaren Gruppe bleibt aus, 
wenn ein Korper zugegen ist, der leichter Elektronen aufnimmt ais diese. In  einem 
ternaren System, bestehend aus einem Red.-Mittel bzw. einer reduzierenden Atomgruppe
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u. zwei verscliicden leicht reduzierbaren Oxydantien, wird im Falle der Sensibilisierung 
der sensibilisierte Elektronenempfanger stets der Desensibilisator des anderen schwerer 
reduzierbaren Elektroncnempfangors sein, u. im Falle der Descnsibilisierung wird der 
desensibilisierte Korper der Sensibilisator des desensibilisierten sein. Es wird wahr- 
scheinlich gemacht, daB es in den diskutierten ternaren Systemen weder einen absol. 
(100%) Sensibilisierungs-, noch einen absol. Desensibilisierungseffekt gibt, daB es sich 
yielmehr stets nur um eine vorherrschende Sensibilisierung bzw. Descnsibilisierung 
handclt. Das verschieden starko Ansprechen verschiedener Emulsjonen auf die Do- 
sensibilisierung wird m it einer KeimbloBlegung bzw. mit der yerschiedenen Aktiyitat 
der Reifungskeime erklart. Die Erfahrung uber yersehiedenes Ansprechen der Dc- 
sensibilisierung bestatigt die auf anderem Wege gewonnene Anschauung yon einer 
yerschiedenen Wirksamkeit der Reifungskeime, dio yon der N atur des Halogensilbers 
u. von dessenReifungsgrad abhiingt. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photocbem.
27. 24—35. Aug.) Le sz y n sk i.

H. H. Schmidt und Fritz Pretschner, Zur Phblochemie der Hałogensilber.
VI. Mitt. Weitere Beilrdge zur analytischen und jihotographischcn Unlersuchung der 
Hałogensilber. (V. vgl. C. 1929. II. 686.) Es wird eine Zusammenfassung der Ergeb
nisse der analyt. Unters. photograph. Schichten u. eine Widerlegung der Einwande 
von KlESER (C. 1 9 2 9 .1. 3284) gegeben. Dio Existenz der zwei Komponenten der Silber- 
werte bei AgCl ist sichergestellt, da auch beim Zcntrifugieren in der Kalte sieh ergeben 
hat, daB etwa 75% des Ag des ,,Silberwertes“ in der Gelatine hochdispers verteilt u. 
etwa 25% yom Korn adsorbiert sind. Auch bei AgBr-Emulsionen wird festgestellt, 
daB das Belichtungshalogen in atomarer Form frei wird, sich im Zentrifugat befindet 
u. aus der Gallerte durch Auswaschen entfernt werden kann. Vom Belichtungssilber 
wird durch Dichromatschwefelsaure etwa 95% gel. Die restierenden 5%  ergeben bei 
chem. Entw. eino nur um 20 Eder-Hecht niedrigere Schwellenempfindlichkeit, u. bei 
der Nachbehandlung m it KJ-Lsg. die sogenannten KeimbloBlegungseffekte. Die Gra- 
dation wird durch die Dichromatschwefelsaure stark verflacht. Die Schwellenempfind
lichkeit hangt demnach von der Qualitat, die Gradation von der Quantitat des Be- 
liehtungssilbers ab. — Vom Silberwert werden nur etwa 4%  durch Dichromatschwefel
saure nicht gel., u. nur m it diesem Teil kann dio Empfindlichkeit yerkniipft sein. Es 
wird auf unter Umstanden analyt. fafibaro Zusammenhange zwischen Silberwert, 
chem. Schleier u. Ausbleicherscheinungen durch Desensibilisation hingewiesen. — 
Uber die chem. N atur des iiberschussigen Silbers laBt sich heute nur sagen, daB 95% 
desselben nicht ais Ag,S urspriinglich in der Emulsion yorhanden sind. — Bei der Be
handlung von Ag-Pulver mit Dichromatschwefelsaure tr i t t  nicht nur Lsg., sondern 
ais Nebenrk. auch Silberdichromatbldg. ein. — Die Annalime, daB die geringo Wrkg. 
der Dichromatschwefelsaure auf unbelichtete Halogensilberschichten bei sekundar- 
physikal. Entw. darauf zuruckzufuhren ist, daB bei dieser Entw.-Art auch die im Korn 
okkludierten Entw.-Zentren der Entw. zuganglich gemacht werden, wird abgelehnt. 
Dieser Theorie wird eine Adsorptionstheorie gegenubergestellt, nach der bei der Wrkg. 
der Dichromatschwefelsaure auf belichtete u. unbelichtete Schichten neben der Auf
lósung von Ag Adsorptionsprozesso u. bei der sogenannten KeimbloBlegung Elusions- 
prozesse maBgebend sind. Durch eine Adsorptionstheorie erfahrt auch der Befund 
eine Stiitze, daB sich zur KeimbloBlegung nur solche Ionen ais geeignet erweisen, die 
schwerer 1. Ag-Salze ais das Dichromat bilden. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik 
u. Photochem. 27. 36—-47. Aug. Munchen, Wiss. Lab. d. Fa. O. P erutz .) Lesz .

Liippo-Cramer, Zur Pholocliemie des Jodsilbers. Verss. m it einer reinen AgJ- 
Gelatineemulsion zeigen einen besonders deutlich ausgepragten Schwarzschildeffekt, 
der durch kraftige Jodacceptoren [K,Fc(CN)e oder Bisulfit] yollstandig aufgehoben 
werden kann. Die Empfindlichkeit des AgJ kann durch Zusatz von AgBr erhoht 
werden. Auch die AgBr-haltigen Emulsionen zeigen den Schwarzschildeffekt deutlich. 
Auch durch Zusatz eines Teiles des AgJ durch T U  wird die Empfindlichkeit erhoht. 
Die m it wachsender KorngróBe steigende Empfindlichkeit ist bei AgJ-Emulsionen 
ebenfalls stark  ausgepragt; diesen Effekt faBt Vf. zumindest zu einem betriichtlichen 
Teile ais Entwicklungseffekt auf: die geringe Empfindlichkeit der hoehdispersen Emul
sionen wird auf eine Entwicklungshemmung durch die das Kom uinhiillende u. durch- 
dringendo Gelatine zuriickgefiihrt. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 
27- 1—8. Aug.) ’ " L e s z y n s k i .

Liippo-Cramer, Zur Jodsiłberverteilung im  Bromsilber. Es war frulier (Kino- 
technik 1929. 2S5) vom Vf. festgestellt worden, daB bei AgJ-haltigen Emulsionen ein
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BromidiiberschuB cinc Neigung zur Solarisation bewirkt. Dieser Unterschied wird 
besonders auffallend, wenn die P latten vor der Belichtung m it Cr03-Lsg. entkeimt 
werden. Der Deutungsvers. durch die Annahme, daB bei der weniger Bromid ent- 
haltenden Emulsion sich vor der endgiiltigen Ausbldg. des Komes auch Innenkeime 
bilden konnen, erwies sich ais nicht haltbar, da der Effekt sich auch bei physikal. Entw. 
zeigt. Weitero Verss. ergeben nun, daB die in ungewohnlich hohem Grade zur Solari
sation ncigende Schwiirzungskurve auch bei den hohen Bromsalzgehli. nicht zustandc 
lcommt, wenn man m it AgJ-freien Emulsionen arbeitet. Ein mikrophotograph. Ver- 
gleich ergibt, daB bei der leicht solarisierenden AgJ-haltigen Emulsion die Kórner 
gleichmaBiger sind, wahrend die AgJ-freie Emulsion eine gróBere Anzahl relativ 
sehr groBer Krystalle enthalt. Die Ergebnisse werden im Zusammenhang m it der Arbeit 
von B a l d s i e f e n , S e a s e  u . R e n w i c k  (C. 1926. II. 1811) diskutiert. Die auBer- 
ordentlich starko Solarisation ist auch dann vorhanden, wenn ansta tt des K J  fertiges 
A gJ vor dem Mischen zugefugt wird, bleibt aber aus, wenn das AgJ nach der Emul- 
gierung zugesetzt wird. Bei Zusatz von AgJ vor dem Mischen ist das K orn grSBer ais 
bei Zusatz nach dem Mischen. Dio Annahme, daB bei den solarisierenden Emulsionen 
das A gJ mehr an der Kornoberfliiche angereicliert ist, kann Vf. experimentełl nicht 
stiitzen. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photochem. 27. 9—19. Aug.) L e s z .

Hippo-Cramer, Thallium im  Bromsilber. Durch teilweise Substituierung des 
AgBr durch TIBr kann die Empfindlichkcit feinlcorniger Emulsionen erhoht werden. 
Die Tl-lialtigen P latten zeigen auch eine erlióhte direkte Schwarzbarkeit. Die Uber- 
legenheit in der Empfindlichkeit laBt sich durch Auswaschen nicht vernichten. Bei 
techn. Negativemulsionen versagt das Verf. (Photogr. Korrespondenz 65. 189—91. 
Juli. Schweinfurt.) L e s z y n s k i .

Ltippo-Cramer, Zur Lichtenipjindliclike.it des solarisierten Bromsilbers. Es wird 
festgestellt, daB solarisierte AgBr-Emulsionen liinter Rot-, Gelb- u. Blaufiltern bei 
Belichtung m it schwacher In tensitat eine erneute Schwiirzung, bei Belichtung m it 
starker In tensitat dagegen eine weitere Aufhellung zeigen. Bromacceptoren unter- 
stiitzen ebenso irie die n. „zweite Umkehrung“ auch die erneute Schwiirzung hinter 
Rotfiltern. Ebenso erhohen Desensibilisatoren die Empfindlichkeit u. die Deckkraft 
der Bilder auf solarisiert vorbelichetete Schichten. (Photogr. Industrie 27. 853—54. 
14/8.) L e s z y n s k i .

A. P. H. Trivelli, Der Herscheleffekt. Nach einer histor. Einleitung wird kurz 
von den Verss. von A. L. Schoen u. R. M. Briggs berichtet, nach denen sich fiir 
die Unters. des Herschelcffekts in  Ggw. von Malachilgrun WRATTEN-Filter Nr. 87 
ais das geeignetste erweist; der maximale Effekt wurde zwischen 725 u. 850 m/t ge
funden. Vff. weisen darauf hin, daB im allgemeinen Desensibilisatoren den Herschel
effekt sensibilisieren u. Sensibilisatoren den Herscheleffekt desensibilisieren. Fiir die 
systemat. Unters. des Effekts wird eine reine AgBr-Emulsion verwandt, da in Vorverss. 
sich ergeben hatte, daB in AgJ-freien Emulsionen der Effekt starker ist ais in AgJ- 
haltigen Emulsionen. Variiert wird dio Vorbelichtung (hinter WRATTEN-Filter Nr. 49 
+  CuSO.,-Lsg.), die Nachbelichtung (hinter WRATTEN-Filter Nr. 87) u. die Entwick- 
lungszeit. Fiir die Darst. der Ergebnisse werden die folgenden drei Ausdriicke fiir die 
GroBe des Effelctes benutzt: 1. Db — Dr \ 2. (Dr/D b)-103; 3. \(Dh — Dr)/Db]-102, wobei 
D b die Diehte nach der blauen Vorbelichtung, Dr die Dichte nacli der roten Nach
belichtung bedeutet. Bei bestimmten Werten Db u. bei bestimmten Entwicklungs- 
zeiten werden Maxima beobachtet, die bei der Darst. mittels der Ausdriicke 2 u. 3 die 
gleiche Lage haben. Die prozentuale Angabe der Werte nach Ausdruck 3 diirfte die 
geeignetste sein, da sie kleinere Zahlen liefert ais die Angabe nach Ausdruck 2. (Journ. 
Franklin Inst. 207- 765—97. Juni. Kodak Res. Lab.) LESZYNSKI.

A. Reychler, Meclianisclie Wirkungen auf eine pholographisclie Platle. (Vgl.
C. 1926. I. 3380.) Aus Verss. an drei yerschiedenen Emulsionen schlieBt Vf., daB eine 
Emulsion gegen mechan. Einww. um so empfindlicher ist, je lichtempfindlicher sie 
ist. Die mechan. bewirktc Entwickelbarkeit scheint unabhangig vom Materiał des 
den Druck u. die Reibung bewirkenden Stoffes. Zur Deutung des Effektes wird an- 
genommen, daB Gleichgewichtsstorungen yerursacht werden, die die Schutzwrkg. 
der Gelatine auf das Ag-Halogenid aufheben. — AnschlieBend weist Vf. darauf hin,
daB das Schema A gBr---->■ Ag +  Br fiir die photochem. Bldg. des latenten Bildes durch
das Schema: [AgBr]n — >- Ag +  [AgBr]u_ 1 -(- Br zu ersetzen ist. (Buli. Soc. chim. 
Belg. 38. 168—71. Mai.) L e s z y n s k i .
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Heinrich Kiihn, Zur Topograpliic des latenten Bildes. Betrachtungen iiber dio 
Tiefenwrkg. photograph. Beliehtungen. Die Erlangiing einwandfreier Ergebnisso 
naeh der „Tripack“-Methode liiilt Vf. fiir unmoglich. (Pliotogr. Rdsch. 66 . 328—30. 
352—54.) Le sz y n sk i.

Kurt Jacobsohn, E in  Beilrag zur Tlieorie der Hypersensibilisierung. Es wurden 
eine Reihe yon Emulsionen auf ihre Eignung fiir die Hypersensibilisierung untersueht. 
Die Verss. erstreckten sich sowohl auf panchromat., ais auch auf gewohnliche bzw. 
gelb-griin-empfindliche Emulsionen. Dio erstgenannten wurden nur mit ammoniakal. 
AgCl-Lsg. behandelt, die letztgenanntcn m it einer Lsg., die auch Pinachrom u. Pina- 
ehromyiolett enthielt. Die verschiedencn Handelsemuisionen lassen sieli bzgl. ihres 
Verh. bei der Hypersensibilisierung in drei Gruppen eintcilen: 1. in Emulsionen, dio 
auf die Nachbehandlung iiberliaupt nicht merklicli reagieren; 2. in Emulsionen, dereń 
Earbcnempfindliclikeit etwas gesteigert wird, dereń Blau-Violett-Empfindlichkeit aber 
unycrandert bleibt, u. 3. in Emulsionen, dereń Blau-Violctt- u. dereń Farbenempfindlich- 
keit gesteigert wird. Da es schien, ais ob die am stiirksten reagierenden Emulsionen 
im Gegensatz zu den iibrigen Kochemulsionen waren, wurde ein systemat. Vcrgleich 
von Koch- u. NH3-Emulsionen von urspriinglich annahernd gleicher Allgemein- u. 
Farbenempfindliclikcit durchgefiihrt. Bei der opt. Sensibilisierung m it Pinachrom- 
Pinachromviolett ergaben dic beiden Emulsionen keino sehr stark yoneinander ab- 
weichenden Ergebnisse; bei der Hypersensibilisierung konnte aber die erwartetc tlber- 
legenheit der Kochemulsion in ausgcpragtem MaBe beobachtet werden. Dic Vorss. 
m it Pinachrom-Pinachromviolctt zeigen, daB der beobachteto Unterschied nicht von 
Faktoren abhiingt, die die opt. Sensibilisierung beeinflussen. Eine ungezwungene 
Deutung der Ergebnisse wird von der Ag2S-Keimtheorie geliefert. Da namlich zum 
Ablauf der Rk.-Folgę:

/NH .C3IL ^N H -C3H5
C3H 5N = C = S  +  NH3 — >  C = S  — >- A gBr-(5=S — >• AgsS

^NH2 ^ n h 2
die Ggw. von NH3 erfordcrlich ist, dieses aber bei der Herst. der Kochemulsionen 
nicht zugegen ist, kann die Bldg. der Ag,S-Keime erst bei der bypcrsensibilisiorendcn 
Nachbehandlung m it ammoniakal. Lsg. vonstatten gehen. (Ztschr. wiss. Photogr., 
Photophysik u. Photochem. 27. 19—23. Aug.) LESZYNSKI.

F. Biirki, Uber neue Fersuche mit Rongalit. (Vgl. C. 1928. I. 1608.) Verss. m it 
Brenzcatechin-Rongalitcntwicklern. Insbesondere wird der Ersatz des Sulfits im 
Brenzcatechinausgleichentwickler durch das ungleich haltbarerc Rongalit cmpfohlcn. 
(Photogr. Korrespondenz 65. 192—93. Basel, Physikal.-Chem. Inst. d. Univ.) L e.

J. F. Ross und J. I. Crabtree, Schleier, hervorgerufen durch Entwickler, dic in- 
Berillirung mit verschiedenen Metallen nnd Legierungen aufbewahrt wurden. Vff. unter- 
suchtcn zunachst den Schleier, der in Entwicklern entsteht, die in Zn- oder yerzinkten 
Fe-GcfaBen aufbewahrt wurden. Sie schreiben ihn einer Rk. des Zn m it N aH S03 zu, 
bei der Na2S20 4 entsteht, das den Schleier hervorruft. Wenn der Entwickler langer 
ais 24 Stdn. aufbewahrt wurde, nahm die Schleierbldg. wieder ab, da Na2S20 4 wieder 
zerfallt. (Science Ind. photographiąues 9. Informat. cinematograph. photograph. 88 bis 
89. Aug. Rochester, Kodak-Lab.) LEISTNER.

L. P. Clerc, Setzt das Fixieren die Dichte der Bilder heral) ? (Buli. Soc. Frane. 
Photographie [3] 16. 142—43. Mai. — C. 1929. II. 824.) L e s z y n s k i .

— , Eine Methode zur Ruckgewinnung des Ag aus alten Fixierbddern. Das Fixierbad 
wird neutralisiert m it Sodalsg. oder H 2S 04 u. angesauert mit 2,7 ccm H 2S04 (66° Bć.) 
auf 1 1 Bad. Danach hangt man in einem Beutcl granuliertes Zn in das GefaB (200 g 
auf 11). Dio Ausscheidung des Ag dauert ca. 24 Stdn. (Rev. Franęaise Photographie 
10. 202—03. 1/7.) Le ist n e r .

Raphael Ed. Liesegang, Uber die Schwefeltonung. Vf. untersueht die Tonungs- 
fiihigkeit von Chlor- u. Bromsilberemulsionen bei heiBer Thiosulfatalauntonung u. 
yergleicht die sichtbare Tonandcrung m it der chem. Umwandlung von Ag in Ag2S. 
Es zeigt sich, daB die Vorgange nicht parallel yerlaufen. Bei AgCl- u. AgBr-Bildern 
gleicher Schwarzung hatten nach langerer Einw. des Tonbades die ersteren einen 
braunen Ton, wahrend letztere noch schwarz waren. In  beiden war aber gleich yiel 
Ag2S gebildet. Wurde das Ag beider Bilder in AgCl yerwandelt, wieder entwickelt
u. getont, so yerhielten sich beide gleich. Der ehemalige Geh. an Cl" oder Br”-Ionen 
war nicht entscheidend. Auch bei Tonung m it Na2S ist der chem. Vorgang u. der 
opt. Effekt yerschieden. (Photogr. Korrespondenz 65. 163—66. Juni.) L e i s t n e r .
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Felix Formsteeher, Das Kopieren von Gaslichtpapieren in  gelbem Liclit. Wahrend 
bei Bromsilberpapieren der EinfluB der Farbę des Lichtes auf die Gradation gering 
ist, arbeiten Gaslichtpapiere in gelbem Licht weicher ais in weiBem. Bei gleicher photo- 
graph. Beleuchtungsstiirke fand Vf. fur yoo z. B. m it Orthotyp bei 5 Minuten Expo- 
sitionszeit ohne Filter 2,4; liinter Filtergelb 2,1; Auramin 2,3. In  blaucm Licht arbeiten 
Gaslichtpapiere harter ais in weiBem. (Photogr. Industrie 27. 714—15. 3/7. Dresden, 
Wissenschaftl. Lab. d. Mimosa A.-G.) L e ist n e r .

B. T. J. Glover, Uber die Beziehungen zwisehen Gegenstand und Kopierpapier. I. 
Es werden zunachst die Beziehungen zwisehen Negatiy u. Papier besprochen. Die Entw. 
des Negatiys soli soweit getriobon werden, bis die Gradation erreicht ist, die dem Papier 
entspricht, das yerwendet werden soli. Der Kopierumfang yon hartem Gaslieht ist 
m it 1 :10 , von weichem 1: 20, von AgBr-Papier 1 : 40—1: 60, yon Pigmentpapier 
1: 80 u. Pt-Papier 1: 100 angegeben. (B iit. Journ. Photography 76. 451. 2/8.) L e ist .

Renś J. Garnotel, Verstdrken von Autochromplatten durch Farbstofflonung. Vf. 
empfiehlt s ta tt des Hg-Verstarkers einen solchen nach dem Beizfarbenyerf. Zus. des 
Beizbades: CuSOj 40 g; K-Citrat 60 g; Eg. 30 g; Ammoniumsulfocyanid 20 g; H ,0  
10 ccm. Darin wird die P latte 3—4 Min. gobadet u. gewaschen. Danach 5—15 Min. 
in  eine Mischung l% ig. Lsgg. von Methylenblau 287 ccm, Rhodamin D 333 ccm; 
Phosphin M, patent extra konz. 380 ccm. Darauf 2 Min. waschen. Da Farbstoff- 
niischungen nicht immer neutrales Grau geben, empfiehlt Lu.MIĆRE s ta tt der Mischung: 
Nigrosin J  2 g; Eg. 1 ccm; H20  100 ccm. Zu sehr yerstarkto P latten schwacht 
nian ab in: KM n04 1 g; H 2S04 5 ccm, H ,0  1000 ccm. Mit einer l% ig- Lsg. eines Farb- 
stoffs laBt sich auch ein Farb„stich“ der P latte kompensieren. (Brit. Journ. Photo
graphy 76. Suppl. 29—30. Rev. Franęaise Photographie 10. 228—30. Aug.) LEISTNER.

A. Traube, Farlenphotographie auf Papier. IV. (III. vgl. C. 1929. II . 688.) 
W eitere Unterss. iiber das Absaugyerf. F ur ein einwandfreies Absaugbild ist der Dis- 
persitatsgrad der Farbstofflsg. von aussehlaggebender Bedeutung. Ein ausgozeichnetes 
Bild in bezug auf Detailreichtum u. K raft der Tiefen laBt sich absaugen, wenn durch 
kurzes Waschen in dest. W. die Oberfliiche der Gelatineschicht von Molekiilaggregaten, 
die die Diffusionswege yerstopfen, befreit worden ist. Wird ein eingefarbtes Relief, 
das an gewóhnliches W. kcinen Farbstoff mehr abgibt, in dest. W. gelegt, so werden 
betrilchtliche Mengen des Farbstoffes abgegeben. Dieses „B luten“ hort sofort wieder 
auf, wenn man das Relief in gewóhnliches W. legt, es genugen also die geringen Elek- 
trolytmengen des gewóhnlichen W., um sofort eine Adsorption von der urspriinglichen 
Festigkeit wieder herzustellen. (Photogr. Industrie 27. 736—38. 10/7. Miinchen.) L e.

Werner EiBJeldt, Farbenphotographie mit Asphalt. VI. belichtet unter farbigen 
Glasern am Sonnenlicht eine diinne Asphaltschicht, dio hergestellt ist durch AufgieBen 
einer Lsg. von Asphalt in Bzl. auf ausfixiertes, hochglanzcndes Bromsilberpapier. 
Nach der Entw. in Bzl. zeigt die Kopie im auffallenden Licht die Farben der Glaser. 
Vf. hofft, daB darauf ein Kopieryerf. in naturlichen Farben gegrundet werden konne. 
(Photogr. Industrie 27. 760—61. 17/7.) Le is in e r .

A. Bali. Komlose Vergrii/3erung. Der grobkórńige Charakter von Negatiyen 
kann durch Bleichen m it Jodlsg. u. anschlieBende Behandlung m it Natriumdisulfit 
oder saurem Fixierbad bedeutend yermindert werden. Der gleiche Effekt laBt sich 
auch durch zweckentsprechende Entw. u. Wahl geeigneten Papiers (Einzelliciten fehlen 
im Original) fiir die VergróBerung erzielen. — Bei VergróBerungen unter Benutzung 
der Immersionsmethode wurde festgestellt, daB Oberflachenrisse auf der Gelatine oder 
im Celluloid in der mkr. Projektion nicht sichtbar werden, Risse durch die Scliicht aber 
deutlich zum Ausdruck kommen. Auf diese Beobaehtung griindet sich die Anwendung, 
der Immersionsmethode zur Unters. der S truktur diinner Linien, Gitter, Geflechte, 
N etze u. dgl. (Photogr. Korrcspondenz 65. 197. Juli. Odessa.) L e s z y n sk i .

F. J. Tritton, Die Anwendung der Farbenphotographie in  der Reproduktionstechnik. 
Ubersicht. (Photogr. Korrcspondenz 65. 197—99. Juli. London.) Le s z y n sk i.

Alfred Coehn, Gerhard Jung, Josef Daimer, Fhotochemie und photographische Chemikalien- 
kunde. Wien: J. Springer 1929. (VII, 296 S.) 4°. =  Handbuch d. wissenschaftl. u. 
angewandten Photographie. Bd. 3. M. 28.—; Lw. M. 30.80.

Jaroslav Milbauer, Chemische Tonungsmethoden. t)ber d. Methoden d. chem. Verandergn. 
d. photograph. Silber-Bildes. Berlin: Guido Hackebeil 1929. (134 S.) kl. 8°. =  Photo- 
freund-Bucherei Bd. 13. Hlw. M. 4.50.
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