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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
F. W. Aston, Konstilution des Mohjbdans. Aus dem Massenspektrogramm von 

Molybdancarbonyl geht hervor, daC 7 Mo-Isotopen von der Masse 92 , 94, 95, 96, 97, 
98, 100 u. der Haufigkeit 14,2, 10,0, 15,5, 17,8, 9,6, 23,0, 9,8% bestehen. Der Packungs- 
bruch von Mo98 u. Mo100 laBt sich zu —5,5 schatzen, betrachtlicli weniger negativ, 
ais sich aus der Paokungsbruchkurve erwarten licCe. Ais At.-Gew. fur das Isotopen- 
gemiseh ergibt sich 95,97 ±  0,05. (Naturę 126. 348. 6/9. 1930. Cambridge, Cavendisk- 
L a13-) . L o k e n z .

A. Jouniaux, Uber eine Beziehung zwischen dem Molekulargewicht und der Dichte 
von Gold in fliissigem Zustand. (Ygl. C. 1930. II. 1964.) Diskussion der therm. 
Daten von fl. u. gel. Au zeigfc, daB zwischen 400 u. 1550° das Au-Mol. einatomig ist. 
In  Bestiitigung der friiher gegebenen Regel (C. 1926. I. 3297) ist das spezif. Vol. des 
fi. Au eine geradlinige Funktion der Temp. (vgl. K r a u s e  u. Sa u e r w a l d , C. 1929.
I. 321). (Buli. Soc. chim. France [4] 47. 682—86. Juli 1930. Lilio, Faculte des 
Sciences.) _ L o r e n z .

A. Jouniaux, Uber eine Beziehung zwischen dem Molelculargewicht und der Dichte 
von Magnesium im fliissigen Zustand. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. diskutierfc die Bestst. 
der Gefrierpunktserniedrigung von Mg in metali. Lsg., es zeigt sich, daB das Mol. Mg 
bei 200° dreiatomig ist, von 700° aufwarts einatomig. Bei 700° besteht ein Rnick- 
punkt der Temp./spezif. Vol.-Kurve des fl. Mg in dom Sinne, wie die Regel des Vf. 
uber Zusammenhang zwischen D. im fl. Zustand u. Mol.-Gew. erwarten laBt. (Buli. 
Soc. chim. Franco [4] 47. 686—90. Juli 1930. Lille, Faculte dos Sciences.) L o r e n z .

E. Friederich, Die physikalischen Eigenschaften desfesten Zustandes ais Wirkungen 
der chemischen Bindung. Die Abhandlung ist im wesentlicken eine Zusammenfassung 
der Resultato friiherer Arbeitcn des Vf. fvgl. O. 1927. I. 840. 1554). Es werden be- 
handelt: Harto, Schmelzpunkt, Ionenleitfiihigkeit u.Diffusion. (Techn.-Wissenschaftl. 
Abhandll. Osram-Konzern 1. 335—42. 1930.) S k a l ik s .

A. Seyewetz und Brissaud, Uber das Krystallwasser in mineralischen und orga- 
nischen Verbindungen. Ausfiihrlichere Darst. der C. 1930. II. 1029 referierten Arbeit. 
(Buli. Soc. chim. France [4] 47- 690—97. Juli 1930.) WRESCHNER.

Kotaro Honda und Hitisaburo Abe, Uber das Zustandsschaubild des Systems 
Blei-Zinn. Mittels genauen therm. Analysen wird das Zustandsschaubild des Systems 
Pb-Sn nachkontrolliert u. neu aufgestellt. Eine Warmetonung bei 160° wird auf die 
Ausseheidung einer Sn-reichen (3-Phase aus einer Pb-roiehen festen Lsg. zuriickgefuhrt, 
dessen Loslichkeit fiir Sn mit sinkonder Temp. sehr stark abnimmt. Ferner wird eine 
zweifaehe Warmetonung beim Abkuhlcn von Logiorungen mit 50—70% Sn auf 
Seigerungen bzw. Sehichtenbldg. zuriickgefiihrt. Ein Warmeentzug bei 100° beim 
Erhitzen wird ebenfalls auf die mit steigender Temp. zunehmende Lóslichkeit von 
Pb fiir Sn zuriickgefuhrt. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. [1] 19. 315—30. Juli 
1930.) E d e n s .

E. Rinck, Oleichgewicht zwischen Calcium, Natrium und iliren Ohloriden im ge- 
schmolzenen Zustand. (Vgl. C. 1930. I. 1610.) Unterss. von L o r e n z  u. W in z e r  (vgl. 
C. 1929. II . 1514) iiber die Rk. Ca +  2NaCl ^  2Na +  CaCl2 wurden vom Vf. wieder- 
holt, da die Ergebnisse dieser Autoren in Widerspruch zur Phasenregel stehen. Die 
Ergebnisse beider Unterss. werden in graph. Darst. nebeneinandergestellt. Ein Ver- 
gleich des Systems bei 850 u. bei 975° zeigt, daB der therm. Effekt der Rk. verschwin- 
dend klein ist. (Compt. rend. Acad. Sciences 191. 404—06. 1/9. 1930.) W r e s c h .

M. I. Ussanowitsch und S. A. Borowik, Untersuchung des Systems K 2C03- 
[Ca(OU)2-KOH]-CaC03. (Zur Frage der Kaustifiziorung yon Pottasche.) Die Rk. 
KjC03 +  Ca(OH)2 2 KOH +  CaC03 wird untersucht, u. die Abhangigkeit der 
KOH-Ausbeute von der Ausgangskonz. des KjjC03 graph. festgelegt. Stat. u. kinet.

x n .  2. 190



2990 A . A l l g e m e in e  u n d  p h y s ik a l is c h e  Ch e m ie . 1930. II.

Unterss. der Bldg. des Doppelcarbonats, K 2C03 • CaC03, zeigen, daB die Rk. autokatalyt. 
ist. Die Wrkg. zahlreicher Katalysatoren auf die Doppelcarbonatbldg. wird studiert. 
Die katalyt. Wirksamkeit der unl. Katalysatoren nimmt ab in der Reihenfolge: 
K.,Mg(C03)3, Mn02, HgO, Fe, Cr20 3, CuO, NiO, Ni20 3, CuO, Hg, S i02, PbO, P b 0 2, Cu. 
Die Doppelcarbonatbldg.-Gescliwindigkeit ist dureh die Konzz. des K 2C03 u. CaC03 
bedingt. Da letztere konstant ist, so ist die K 2C03-Konz. ausschlaggebend. Es zeigt sich 
jedoch, daB K2C03 akt. ist, nur wenn es 37,21 %  iiberschreitet (untere Grenze der 
K 2C03-Konz. in Lsgg., die sieli mit K 2C03-CaC03 im Gleichgewiclit befinden). Fiir die 
Rk.-Gescliwindigkeit gilt die Gleichung: —d C/d t =  K G  (O 0 — C), wo C0 u. O die akt. 
Massen des K 2C03 am Anfang u. wahrend der Rk. u. K  eine Konstantę sind. (Ukrain, 
cliem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitsehni Shurnal] 4. 479—504. 1929. Kiew, 
Analyt. Lab. d. Chem.-pkarm. Fabrik, Swerdlow.) Gu r i a n .

O. Guempel, Heterogene Gleichgemchte in Gemischen von Wasser, Atlier und einem 
Metallsalz. Unters. der Gleichgewichte W.-A.-Uranylnitrat, W .-A.-ZnJ2, W.-A.-CdJ2 u. 
der entspreclienden binaren Systeme. Die Ergebnisse sind in Kurven u. Tabellen 
niedergelegt; bzgl. der Einzelheiten muB auf diese verwiesen werden. — Das Eutek- 
tikum im System W.-Uranylnitrat entspricht einer Lsg. mit 43,1% Uranylnitrat, 
F. — 18,1°; bei 57,5° Umwandlung von U 0 2(N03)2-6H20  in W.-armeres Hydrat, 
metastabiler F. dieses Hydrats 60°. Bei 15-tagigem Erhitzen von U 0 2(N03)2-6H20  
auf 100° Prodd. schleelit definierter u. variabler Zus.; dureb mehrfacbe Dest. einer 
ath. Lsg, des Hexahydrats wurde anhydr., orangegelbes t/0,(Ar0 3)2 gcwonnen, Lós- 
liehkeit in anbydr. A. bei 20° 0,95 g in 100 g Lsg., rasche Zunahme der Lóslichkeit 
mit steigendem W.-Gfeb. des A. — Loslicbkeit von Z nJ, in A. bei 20° 8,73°/0. bei W.- 
Zusatz rasch ansteigend. Zusatz von CdJ2 macht in einem gewissen Temp.-Bereieh 
W. u. A. vollstandig mischbar; obere krit. Lósungstemp., die mit steigender Salzkonz. 
fallt, wegen Existenz eines Hydrats bei niedriger Temp. — Das Eutektikum im System 
W.-CdJ2 entspricht einer Lsg. mit 43,3°/0 CdJ2 u. krystallisiert bei — 5,8°; ZnJ2 bleibt 
jedoch oft in ubersatt. Lsg., so daB metastabile Erstarrungspunkte beobachtet werden. 
Lóslichkeit von CdJ2 in A. boi 20° 0,065°/o> mit der Temp. nicht merklich ansteigend. 
Zusatz von CdJ2 macht bei gewohnlicher Temp. W. u. A. in allen Verlialtnissen mischbar. 
Die Lóslichkeit von CdJ2 in W.-A.-Gemischen geht bei 71°/0 A. durch ein Maximum 
(109 g in 100 g Lósungsm.). Das terniire System W.-A.-CdJ2 besitzt eine untere krit. 
Lósungstemp., die mit der Salzkonz. steigt; aus den Gloichgewichtsdaten des ternaren 
Systems -svird die Zus. der krit. Mischimg W.-A. zu 58,33% W. u. 41,67% A. abgeleitet u. 
die untere krit. Lósungstemp. des Gemischs W.-A. zu — 70° extrapoliert. — MgJ%- 
bildet mit A. ein weiBes, krystallines Biatlierat, das in Ggw. seiner gesatt. Lsg. in A. 
bei 23,G° unter Bldg. einer mit A. nicht vollstandig mischbaren FI. sehm.; krit. Lósungs
temp. 38,5°; durch W. wird das Biatlierat unter Bldg. von in A. unl. Mg(0H)2 zers. 
JlgJa ist in W., A. u. W. +  A. prakt. unl. u. erhóht die gegenseitige Lóslichkeit von W. 
u. A. nicht. (Buli. Soc. chim. Belg. 38. 443—77. Dez. 1929. Briissel, Univ. 
librę.) KRijGER.

W. R. G. Bell, C. B. Rowlands, I. J. Bamford, W. G. Thomas und 
W. J. Jones, Das Gleichgewicht zwisclien Aceton und Salzen. Nach den friiher (vgl. 
C. 1929. II. 1502) beschriebenen Methoden u. zur Kontrolle nach der Methode von 
B a g s t e r  (Journ. chem. Soc., London 111 [1917]. 494) wurde iiber einen wciten 
Temp.-Bereich die Lóslichkeit von LiCl, LiBr, CaJ2, Ca(K03)2, NiBr2, ZnBr2, NaJ, 
CaCl2, CaBr2, SrBr2, BaBr,, CoCl2 u. CoBr2 in reinstem Aceton gemessen. Im Gleich
gewicht mit den gesatt. Lsgg. bilclen den Bodenkórper acetonfrei LiCl, NiCl2, NiBr2 u. 
BaBr2, wahrend Calciumbromid m it 2 Moll. Aceton (kurze, durchseheinende Nadeln), 
Calciumnitrat m it 1 Mol. Aceton (lange Nadeln), Koballóbromid m it 1 Mol. Aceton 
(tiefblaue Krystalle) u. Calciumjodid m it 3 Moll. Aceton die feste Phase darstellen. 
Łithiumbramid mit 2 Moll. Aceton ging bei 35,5° in  das unsolvatisierte Salz iiber, 
ebenso Zinkbromid m it 1/2 Mol. Aceton bei 31°, Natriumjodid mit 3 Mol. Aceton bei 
25,5° u. Koballochlorid mit 1 Mol. Aceton (feine blaflblaue Krystalle) bei 19,5°. Stron- 
liumbromid m it 3/2 Mol. Aceton geht bei 31,5° in eine Form mit 1 Mol. Aceton iiber. 
Alle Unterss. wurden an frisch bereitetem Materiał vorgenommen, da allmahlich Zers. 
eintritt. — Es wurden ferner die Dissoziationsspannungen der Acetonverbb. gemessen, 
die eine Berechnung der Dissoziationswiirme (pro Mol. Aceton) u. der Affinitat der 
Salze zum Aceton gestatten. (Journ. chem. Soc., London 1930. 1927—1931. Aug. 
Cardiff, Univ.-Coll., The Tatem Lab.) BERGMANN.

F. J. HavliSek, Die homogene Rekombination von afomarem Wasserstoff. (Helv.
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phys. Acta 3. 163—65. 30/6. 1930. Ziirich, Physik. Inst. der Eidgen. Techn. Hoch- 
sehule. —  C. 1930. II . 189.) K o r t u si .

W. Steiner, Uber die Reaklionen zwisehen den Atomen und Molelciilen von SticJc- 
słoff und Wassersloff. Die Fortschritte, dio bzgl. der Herst. von akt. Wasserstoff u. 
Stickstoff (ygl. z. B. B a y  u . S t e in e r , C. 1930. I. 2055) erzielt sind, ermoglichen es, 
eine Apparatur zu konstruieren, in der die Rkk. zwisehen den beiden Gasen unter 
verschiedenen Anregungsbedingungen genauer untersueht u. die Rk.-Prodd. qualitativ u. 
quantilaliv bestimmt werden kónnen; naheres iiber die Apparatur im Original. Vf. 
faBt die Vers.-Ergebnisse folgendermaBen zusammen: 1. H-Alome reagieren nicht 
mit Nz-Holekiilen. 2. Akt. N bildet mit H2-Molekiilen Hydrazin; die Ausbeute ist 
proportional der N-Atomkonz. 3. Akt. Stickstoff liefert mit einem Gemisch von H- 
Ałomen u. Molekulen NH3 u. N 2H1. Die NH3-Bldg. ist 1—2 GroBenordnungen gróBer 
ais die N2H.,-Bldg., die ebenso groB ist wie bei Ggw. von H 2 allein. 4. Die NH3-Bldg. 
findet in einem Gemisch von H 2 u. N2 innerhalb der Entladung mit guter Ausbeute 
statt. 5. Hydrozylamin ist in keinem Falle gefunden worden. — Zur Deutung nimmt 
Vf. an, daB die N-Atome wirksam sind, weil sich gerade im Fali 5, bei dem besonders 
gute NTLj-Ausbeuten erlialten werden, die metastabilen Stickstoffmolelcule durch Hg- 
Luminescenz besonders gut nachweisen lassen. Die NH3-Bldg. dtirfte durch die Dreier- 
stoBrk. N +  H  +  X — >- NH +  X ' eingeleitet werden, die Hydrazinbldg. durch die Rk. 
N +  H 2 +  X — >- NH2 X ", falls die Rkk. homogen yerlaufen. Unter dieser Vor- 
aussetzung ist von den Dreierstofien zwisehen N u. H 2 nur jeder 100. bis 1000. wirksam, 
bei der NH3-Bldg. dagegsn jeder. (Ztschr. Elektroehem. 36. 807—14. Sept. 1930. 
Berlin, Univ.) K l e m m .

C. N. Hinslielwood, Eine Bemerkung iiber die thermlsche Zersetzung des Slick- 
ozyduls. Diskussion des therm. N20-Zerfalles. Vf. geht auf die Arbeit von Y o l m e r  
u. KUMMEROW (C. 1930. II. 2099) ein, nach der die N„0-Zers. eine monomolekulare 
Rk. sein soli, da die Geschwindigkeitskonstante schon bei gewohnlichen Drucken ab- 
nimmt, u. bei N20-Partialdrucken von 10—5 mm die Konstantę durch Fremdgaszusatz 
in derselben Weise erhoht wird, wie bei monomolekularen Rkk. Auf Grund der alteren 
Befunde mit B u rk  (C. 1924. II. 1879), bei denen gefunden wurde, daB zwisehen der 
reziproken Halbzersetzungszeit u. dem Druck eine iineare Beziehung besteht, die er- 
haltene Gerade aber nicht durch den Koordinatenursprung geht, ist Vf. der Ansicht, daB 
die Zers. des N20  bimolekular verliiuft, daneben aber eine simultan verlaufende Rk. 
erster Ordnung vorhanden ist, daB bei Drucken gróBer ais 100 mm die Zers. wesentlich 
bimolekular verlauft. Vf. weist auf die Analogie bei der Acetaldehydzers. u. dem Ozon- 
zerfall hin, bei denen es sich bei den monomolekularen Rkk. um Wandrkk. handelt. 
Ob es sich bei der monomolekularen Rk. beim N20-Zerfall um eine homogene Rk. 
handelt, bleibt dahingestellt. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 10. 157—58. Okt. 1930. 
Oxford.) . E l s t n e r .

Susumu Miyamoto, Tetsuo Kaya und Akira N akata, Uber die Auflosungs- 
geschimndigkeit von Sauerstoff in Wasser. Teil II. (I. vgl. C. 1930. II. 510.) Vff. be- 
stimmen die Oxydationsgeschwindigkeit beim Durchleiten von Luft-02-Gemisehen 
durch Na2S03-Lsgg. Die Oxydationsgeschwindigkeit ist von dor Na2S03 -Konz. un- 
abhangig u. konnte, wie aus den in I. gegebenen Gleichungen erwartet wurde, ais 
iineare Funktion des 0 2-Partialdruekes dargestellt werden. (Buli. chem. Soe. Japan 5. 
229—40. Aug. 1930. Hiroshima Univ., Physikal.-chem. Lab.) L o r e n z .

H einrich Goldschmidt, Reaklionen in ba-sischen Losungsmitleln. Vf. gibt eine 
zusammenfassende Ubersicht uber seine Arbeiten (vgl. z. B. C. 1930. I. 2678). (Ztschr. 
Elektroehem. 36. 662—65. Sept. 1930. Gottingen.) K le m m .

G. Tammann, Das Verhallen der Gldser in ihrern Erweichungsintermll. Zusammen- 
fassender Vortrag. Der Inhalt deekt sich in vielen Punkten mit de r C. 1930. I. 1844 
referierten Abhandlung. (Ztschr. Elektroehem. 36. 665—75. Sept. 1930. Gottingen,
Inst. f. physikal. Chem.) K l em m .

George S. Parks, S. Benson Thomas und W allace A. Gilkey, Untersuchungen 
iiber Olas. V. Angaben iiber die Wdrmekapazitdt einiger komplezer organischer Glasfliisse 
und Fliissigkeiten. (IV. vgl. C. 1930. I. 1583.) Vff. haben in Weiterfuhrung friiherer 
Arbeiten organ. Glasfliisse aus mehreren Komponenten, namlich 1. Olycerin u. Olucose 
u. 2. Gl3rcerin, Propyhnglykol u. Glucose untersucht u. die Warmekapazitatskurven 
ermittelt. Der Verlauf der Kurven ist ein ganz ahnlieher, wie er sich fruher bei Einzel- 
substanzen ergeben hat; insbesondere tr i t t  auch hier nur ein einmaliges Ansteigen 
der Warmekapazitat in der Nalie des Erweiehungspunktes in Erseheinung. Der Uber-
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gang yom glasigen in den fi. Zustand ist hier weniger seharf, ais bei Einzelsubstanzen; 
bei dem Glas aus drei Komponenten wird er abrupter, wenn man zwischen den einzelnen 
Bestst. der spezif. Warme 8 Stdn. s ta tt einer verstreichen laBt. (Joum. physicąl Chem. 
34. 2028—34. Sept. 1930. Stanford University, Cal.) H a r tn e r .

E. N. Gapon, Untersucliung der Krystallisalionsgesclnoindigheit. II . (I. vgl. 
C. 1930. I. 323.) Mathemat. Betrachtung des Krystallisationsvorganges, Unters. der 
Wrkg. neutraler Salze auf die Krystallisationsgeschwindigkeit u. Vergleich der Lósungs- 

Krystallisationsgescliwindigkeit von (N iI1)2C20 .1 • H20, Na2C20 4, NaOC0H2(NO2)3■ 
H 20 , C2H20 4 • 2 H20. — Die Konstantę der Krystallisationsgeschwindigkeit ist unter 
sonst gleichen Bedingungen von dem tjborsattigungsgrad abhiingig. In  der ersten 
Periode des Krystallisationsvorganges nimmt die Geschwindigkeitskonstante bei 
manchen Salzen einen relativ zu hohen Wert an. Diese Anomalie ist durch Adsorption 
bedingt, u. die n. Konstantę K n ist mit der Anfangskonstante K 0 u. der adsorbierten 
Menge durch. die Beziehung (K0 — K n)/A =  const verkniipft. — Die Wrkg. der Neutral- 
salze ist von ihrem Polarisationsgrad bedingt. Sind die hinzugesetzten Ionen starker 
polarisiert ais diejenigen des krystallisierenden Salzes, so wird die Geschwindigkeit 
erhoht, sind sie schwacher polarisiert, so wird die Krystallisationsgesehwindigkeit 
lierabgesetzt. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukrainslu ehemitschni Shurnal] 4. 
505—-19. 1929. Charków, Wissensch. Unters.-Abt. f. auorgan. Chemie.) G u rian .

M. Hiiniger, KrystaUbildung in Wolframsinterslaben. Das zur Unters. verwendete 
W wurde durch Red. von Wolframsaure mit H 2 gewonnen; fur Th02-haltige Stabe 
wurde sie mit kolloiden Lsgg. von Thoriumhydroxyd zu einer Pastę angeriihrt. Die 
Stabe wurden in H 2 bei 1100° vorgesintert, dann durch Stromdurchgang mit 88—92% 
der zum Durchschmelzen nótigen Stromstarke erhitzt u. 12 Min. dieser Hochsttemp. 
ausgesetzt. — Rcsultate: Aus Metallpulyern mit u. ohne ThO, konnen durch relativ 
kurzes Gliihen Krystalle wechselnder GróBe herauf bis zu Einkrystallen erhalten werden. 
Fiir das Krystallwachstum maBgebend sind nicht die Eigg. des W-Pulvers (Farbę, 
Vol.-Gewicht, Entziindbarkeit, KorngroBe), sondern neben dem Th02-Geh. Herst.- 
Art u. Behandlung des W-Pulvers. Die chem. Beschaffenheit der Wolframsaure ist 
von gewisser Bedeutung, mehr aber die Red.-Bedingungen. Die erreichbare Krystall- 
gróBe wachst mit steigendem Geh. an Th02, bei mchr ais 4—5% T h02 dagegen konnen 
kcine groBon Krystallo mchr erhalten werden. Therm. u. chem. Behandlung der W- 
Pulver hat keinen w'esentlichen EinfluB, doch kann dio Neigung zur Bldg. groBer 
Krystalle bei solchen W-Pulvorn, welche diese Neigung schon besitzen, durch mechan. 
Bearbeitung (Sieben, Reiben) sehr yerstarkt werden. (Techn.-Wissensehaftl. Abhandll. 
Osram-Konzern 1. 124—32. 1930.) S k a lik s .

H arold E. Buckley, Der Einflufl von i?0, und vemandłen Ionen auf die Kry stall- 
form von Natriumclilorat. Natriumchlorat krystallisiert normalerweise in Wiirfelform. 
Seltener sind Kombinationen mit (110), (210) u. (111). Eine Reihe ionisierbarer Stoffe 
y.eigt die Eig., durch ihre Ggw. das Auftreten der Form (111) stark zu begiinstigen, unter 
Unterdriickung von (100). Hierzu gehóren Stoffe mit dem Anion RO., u. verwandten 
Saureionen. Bei einer sogen. krit. Ionenkonz. versehwindet die Wurfelform gerade 
vollkommen. Dieser Fali tr itt  ein, wenn auf 1 C103'-Ion 3 SeO.,"- oder 2 C104'- oder 
> 1  Cr20 7"- oder 1 Cr04"-Ion, oder auf 7 C103'-Ionen 1 S04"- oder auf 20 C10;1'-Ionen
1 S20 3"- oder auf 60 C103'-Ionen 1 B40 7"- oder auf 1000 C103'-Ionen 1 S2O0"-ion vor- 
lianden ist. Die Ionen Mn04', Mo04", PO./" u. As04" ', sowie C03" u. Si03" sind ohne 
EinfluB auf die Krystallform der NaC103. Krystalle, welche aus einer Lsg. mit 1 S20 3" 
auf 20 C103' bzw. 1 S04"  auf 20 C103' auskrystallisiert waren, enthielten 1 S20 3"  bzw.
1 SO.," auf 600 Teile C103'. S20 3" mit der krit. Konz. von 1 : 20 zeigt bereits bei 
niedrigeren Konzz. (1 : 140) deutliche Einfliisse auf die Trachtausbildung. Bei C r,07"  
sind bereits bei der halben krit. Konz. samtliche Veranderungen der Krystallausbildung 
nicht mehr wahrnehmbar. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. 75. 15—31. Sept. 1930. Manchester, Krystallograph. Inst. d. Viktoria- 
Univ.) E n sz lin .

O. Miigge, Einfache Schiebungen an einigen kunstliclien Kryslallen. Von Natrium- 
'platincyanur, Na2Pt(CN)i -3 H 20, wurden die Achsenverhaltnisse kontrolliert. Die 
triklinen Krystalle haben a:b : c — 1,7108: 1: 0,8139 u. a =  94° 57', (i — 92° 17' u. 
y =  89° I&I2 • Die Zwillingsbldg. nach (001) ist meist lamellar. Durch Beanspruchung 
der Krystalle auf Scheerung parallel (001) sieht man unter Mk. unter gekreuzten Nicols 
Lamellen aufblitzen, welche beim Naehlassen des Druekes zum Teil wieder verschwinden. 
Makroskop. konnen sichtbare, von (001) begrenzte Spalten von Keilform entstehen,
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welche in die urspriinglichc Lage zuriickklappen konnen, ohno sichtbarc Spuren zu 
hinterlasson. Bei den Scheerverss. konnen Teile in der Nahe dor Druckstelle auch um- 
knicken u. in Zwillingsstellung zu (001) gelangen. Opt. u. krystallograph. Unters. 
dieser Erscheinung. Bei dem monoklin krystallisierenden KHG03 ist die Flachę (001) 
ebenfalls Gleitflache piner einfachen Schiebung. Durch die Sehiebung gehen alle 
Flachen {h k l) in (h k l) iiber, auch am ameisensauren Mn, Mn(COJ{)„-2 H20, konnten 
einfache Schiebungen nach (001) beobachtet werden. (Ztschr. Kristallogr., Kristall- 
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. 75. 32—40. Sept. 1930. Gottingen.) E n s z l in .

Horace G. Deming, General chemiatry. London: Chapman & Hall 1930. 8°. 17 s. 6 d. net. 
Thomas C. Gregory and Isabelle M. Welch, The condensed ohemical dictionary: rev. and eni

New York: Chemical Catalog Co. 1930. (551 S.) 8°., buck. $ 10.— ; flex. $ 12._
[russ.] Alexandr Alexandrowitsch Jakowkin, Lehrbuch der allgemeinen Chemio (theoretische 

und angewandte Chemie). Leningrad: Verlag Kubutsch 1930. (343 S.) Rbl. 4.— 
Alfred W. Stewart, Recent adyances in physical and inorganic ehemistry. London: Lonc- 

mans 1930. (387 S.) 8°. 18s. net.

A,. A tom struktur. Radiochem ie. Photochem ie.
Metta Clare Green, Der Einflu/3 der Elektronenstreuung unter kleinen Winkeln auf 

den Absorptionskoeffizienten. Es wird experimentell die Pragę untersucht, wie weit 
die Grofie des Absorptionskoeffizienten (im Deutschen iiblicher: Wirkungsąuerschnitt) 
von den Apparatdimensionen abhangig ist u. welehe Schlusse sieh daraus auf die 
Elektronenstreuung an Gasmolekein unter kleinen Winkeln ziehen lassen. — Ein 
durch Blenden definiertes Elektronenbiindol kleiner Geschwindigkeit wird in einem 
Kafig aufgefangen, dessen Apertur voranderbar ist. Durch Messungen von Absorptions- 
kooffizienten zwischen 11 u. 196 Volt Geschwindigkeit in Ar, He, H 2 u. Hg-Dampf 
wird festgestellt, daC die Variation der Kafigóffnung zwischen 2 u. *17 mm Durch- 
messer auf dio GroCe des Absorptionskoeffizienten prakt. einfluBlos ist. — Es schlieBen 
sich daran theoret. Betrachtungen iiber die Strouung der Elektronen an Gasmolekiilen 
unter kleinen Winkeln. (Physical Rev. [2] 36. 239—47. 15/7. 1930. Califomia, Univ., 
Dep. of Physics.) B buche.

P. Fadda, tlber die Dynamik des Atomkems. Vf. gibt eine zusammenfassende 
tjbersicht der wichtigsten neueren Arbeiten iiber Kernphysik. Er behandelt zuerst 
die grundlegenden Vorstellungen iiber die Kernstruktur, iiber die Stabilitat des Kernes, 
iiber die Abhangigkeit der anomalen Dispersion von der Polarisierbarkeit des Kerns 
u. iiber einon wahrscheinlichen Ursprimg der y-Strahlen, der aus dieser letzten Eig. 
abgeleitet wird. Dann folgt eine Darst. des Problems des radioakt. Zerfalls, die grund- 
legende Theorie des Gesetzes von G e ig e r -N u tta l l  u. die Theorie der kiinstlichen 
Atomzertriimmei-ung. (Nuoyo Cimento 7. CLXXIII—CLXXXV. . Juli 1930. Cag- 
liari.) WRESCHNER.

F . Zwicky, Energietinderungen der sekundiiren Struktur der Kry stalle. Theoret. 
Betrachtungen fiihren Vf. zur Annalune einer sekundaren Struktur der Krystalle, 
die der primaren iiberlagert ist. Fiir die Atomenergien gilt, daB | Eaek. \ >  | Epiim. |. 
Die Atome der prim. Struktur sind daher leichter aus dem Krystall zu entfernen. 
Durch piast. Deformation konnen jedoch die Bedingungen umgekehrt werden, da 
dadurch Esck. yermindert wird, wahrend ^prim. sich nicht iindert. Diese Anschauungen 
fiihren zum Verstandnis des Verdampfens, des Atzens u. gewisser chcm. Rkk. Die 
Theorie flihrt weiter dazu, daB zwischen Ebenen der prim. u. der sek. Struktur Potential- 
differenzen in der GroBe von 0,001—0,01 V gefunden werden sollten. (Physical Rev. 
[2] 36. 378. 15/7. 1930. Pasadena, California Inst. of Technol.) T rom el.

F. Halla und F. X. Bosch, Bdntgenographische TJntersuchungen im System 
Schwefel- Selen. I. Die rliombischen Mischkrystalle aus Schwefel und Selen. Gonio- 
metr. Messung der Mischkrystalle ergab die gleichen Flachen wie beim rhomb. S mit 
kaum abweichenden Winkeln. Rontgenaufnahmen in einer SEEMANN-Kamera vom 
Radius 147,9 mm mit Cu-K-Strahlung; Reflexion an (111), nur bei einem einzigen 
Krystall an (001). dln  wachst in gleichem MaBe wie dwl bei Zunabme des Se-Geh., d. h. 
a l l o  Dimensionen wachsen proportional u. der Mischkrystall besitzt statist. Ver- 
toilung der Atome. Das Verhaltnis der Atomradien yon S u. Se ist nicht konstant, 
liegt aber bei hóheren Se-Gehh. in der Naho des Wortes nach G oldschm idt. Die 
Inkonstanz des Wirkungsradius wóirde Deformation der Atome bei der Mischkrystall- 
bldg. bedeuten, dereń chem. Wrkg. (Aktiyierung des S) in der Tat yorhanden ist.
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(Ztsclir. physikal. Chcm. Abt. B. 10. 149—56. Okt. 1930. Wion, Inst. f. physikal. 
Chemie d. Teclm. Hochsch.) S k a l ik S.

Robert F. Mehl und Charles S. Barrett, Einiges iiber die KrystalUtruktur von 
a-Kupfer-Zinn-Legierungen. Fiir 3 Cu-Sn-Legierungen mit 4, 8 bzw. 12% Sn. werden. 
Gitterparameter mittels Rontgenstralilen u. ferner dio D. bostimmt. E s wird festgestellt, 
daB in der festen Lsg. 1 Cu-Atom durch 1 Sn-Atom ersetzt wird u. nicht, wie vielfach 
angenommen, 2 oder mehr Cu-Atome durch 1 Sn-Atom. (Trans. Amer. Inst. Mining 
metallurg. Engineers 1930. 203—06.) E d e n s .

Nelson W. Taylor, Die Krystallstrukturen der Verbindungen Zn2TiOit ZiuSnO,^ 
N i2SiOt und N iT i0 3. Die Verbb. wurden aus den Oxyd-Komponenten durch Rk. 
in gepreBten Pastillen bei 850° hergestellt. Pulveraufnahmeii zeigen, daB Zn2Ti04 
u. Zn„Sn04 kub. sind u. zum Spinelltyp gehóren, die rhomb. Verb. Ni2Si04 zum 
01ivintyp u. das rhomboedr. NiTi03 zum Korund-Ilmenittyp. Gitterkonstanten, 
Dichten u. Molekularvolumina werden angegeben. Gemische von CuO mit Si02, T i02 
u. Sn02. reagierten unter diesen Bedingungen nicht. Fiir die Verbb. NiSiO,, Ni2TiO.,, 
ZnTi03 u. ZnSn03 werden keine Anzeichen gefunden. Die Bedeutung der Ergebnisse 
fiir das geochem. Verh. der Metalle Ni, Cu, Zn wird besprochen. Bei der Auswertung 
der Rontgendiagramme wird eine Regel gegeben iiber die ganzen Zahlen, die nicht 
gleich der Summę h2 +  k2 +  l2 in der ąuadrat. Form fiir kub. Gitter sind. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. B 9. 241—64. Aug. 1930. Góttingen, Univ., Mineralog. 
Inst.) TrÓMEL.

Mme Pierre Curie und Georges Fournier, Vber eine Beziehung zwischen der 
ZerfallslccmsUinłe der a.-Slrahlen emiltierenden Radioelemente und ihrer Beihenbildungs- 
fdhigkeił. (Vgl. F o u r n ie r ,  C. 1930. II . 1334.) Die von F o u r n ie r  (vgl. C. 1929- 
I I. 825) eingefiihrte GroBe U =  3/.i A —N  (A =  Atomgewicht, N  =  Atomnummer), 
die regelmaBig um 1 abnimmt, wenn man von einem radioaktiven Element zu seinem 
direkten Zerfallsprod. iibergeht, wird mit der Zerfallskonstante 1 in Zusammenhang 
gebraeht. Die Beziehung folgt aus dem Gesetz von G e ig e r - N u t ta l l  u . don von 
W o lf f  (vgl. C. 1921. I. 854) u. F o u r n ie r  aufgefundenen GesetzmaBigkeiten. In  
graph. Darst. wird von Vff. U ais Abszisse, log A ais Ordinate aufgetragen, dabei er- 
gibt sich fiir U von 75—85 eine absteigende gerade Linie, log ?. =  235—3 U. Eine 
Abweichung von dieser Geraden findet sich nur bei den C-Kórpern, die auch bei der 
FouRNlERschen Beziehung zwischen U u. der Geschwindigkeit der a-Strahlen ein 
abweichendes Verh. zeigten. Die Kurvenpunkte fur U <  75 (Ra F, Ac C') u. fiir 
U >  85 ( Ul )  liegen so, daB man in diesen Gebieten eine aufsteigende Richtung fiir 
log A — f  (U) annehmen muB, so daB C7 — 75 einem Maximum, U =  85 einem Mini- 
um derKurve entspricht. (Compt. rend. Acad. Sciences 191. 326—29. 18/8. 1930.) W r.

B. Rossi, Eine Metlwde zur Untersuchung der magnetischen Ablenkung der durch- 
dringenden Strahlen. Mit Hilfe des Induktionsfeldes einer magnetisierten Fe-Masso 
untersueht Yf. die Einw. des Magnetfeldes auf die Bałmcn der Korpuskeln durch- 
dringender Strahlung. Um die Form der Bahn zu bestimmen, wurden langs des Strahlen- 
weges drei Rohrenzahler nach G e i g e r  u . M u l l e r  aufgestellt. Es wird die MeB- 
methode beschrieben, u. die Ergebnisse einiger Vorverss. werden angegeben. Be- 
stimmte Aussagen kónnen yorlaufig noch nicht gemacht werden. (Nuovo Cimento 7. 
283—88. Juli 1930.) W r e s c h n e r .

Newell S. Gingrich, Doppelłe Krystallanalyse gestreułer Bontgenstrahlen. IJm die 
GroBe des COMPTON-Effekts genau zu bestimmen, wurde der Streuwinkel auf nahezu 
180° gebraeht. Der Strahl wird dann an zwei Calcitkrystallen reflektiert u. dio Lage 
der modifizierten M 0 Z a r Linie bestimmt, d). wird zu 0,04712 ±  0,00 003 A gefunden. 
Fiir h/m c  ergibt sich 0,02424 ±  0,00 004 A. (Physical Rev. [2] 36. 364—65. 15/7. 
1930. Chicago, Univ.) T rom el.

Ulrichlritz Mennicke, Uber die Breile von SpeUrallinien bei Eleklronenstofl- 
anregung. Ein ElektronenstoBrohr m it Aąuipotentialelektrode, Besehleunigung zur 
Ionisierungsspannung u. Abbremsung (bzw. weiterer Besehleunigung) bombardiert 
Hg-Dampf in diinner Sehichtdicke direkt an einem Quarzfenster, um Selbstumkehr 
infolge vorgelagerten, unerregten Hg-Dampfes zu vermeiden. Mittels lichtstarken 
Monoehromators wird das 2537 A-Licht auf eine Photozelle mit Zn-Platte u. Ar-Fiillung 
geworfen. Die Linienbreite wird durch die Absorbierbarkeit dieses Lichtes in  einem 
Quarztrog mit Hg-Dampf gemessen. Die Spannung der StoBelektronen wurde zwischen 
8 u. 650 V. variiert, die Stromdichte konnte bis 5 A./qcm gesteigert werden. — Eine 
Yerbreiterung der lin ie  2537 A wurde unter diesen Bedingungen nicht beobachtet,
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sie isfc sichcr kleiner ais 20°/o der DOPPLER-Breite. — Es wird eine Lichtqucl!c fur 
Resonanzlicht des Hg m it einer Entladung paralJel zum u. dicht am CJuarzfcnster 
besehrieben, dio eine selir scharfe Linie liefert u. heller ist ais eine mit Primarlieht 2537 
angeregte Resonanzzelle. (Ztscbr. Physik 63. 584—89. 2/8. 1930. Halle, Univ., 
Physikal. Inst.) Beutlep,. ”

Bengt Edlśn und Algot Ericson t ,  Lithiumahnliche Spektren von Kohlenstojf, 
Sticksloff und Sauersloff, CIV, N v und OVI. Es wurden die Vakuumfnnkenspektren im 
extremen Ultraviolett nach den beschriebenen Methoden (vgl. C. 1930. I. 938) auf- 
genommen. Die Analyse der Dublettspcktren von CIV, N v u. OVI wurdo weiter durch- 
gefiihrt.

CIV: Grundterm 2 2<S'l/„ 520220 cm-1, Ionisierungsspannung 64,190 Vo]t. Reso- 
nanzlinien 1550,774 u. 1548,189 A fiihren zu 2 2P>/„Vf bei 455736 u. 455,628 cm-1 . 
Hóhor folgen die Termo 3 2S, 3 !P  u. 3 -D. Die Lage von 20 Termen wird bestimmt. 
21 Linien zwischen 1550 u. 200 A werden gemessen mit 0,05 A Genanigkeit. Das 
Dublett im Sichtbaren des CIV bei 5801,4 u. 5812 A entspricht dem Elektronensprung
3 S—3 P. — Das Spektrum wurde mit Lichtbogenkohle oder mit Ceylongrapbit im 
Hochspannungsvakuumfunken mit Ventilróhrengleichrichtung u. 0,04 fiF Kapazitat 
erzeugt. — N v: Grundterm 789591 cm-1, Ionisierungsspannung 97,428 Volt.
Resonanzlinien 1242,93 u. 1238,94 A fiihren zu 2 2P ‘/„ S  bei 709136 u. 708877 cm-1. 
Dariiber liegen 3 2S, 3 -P, 3 2D. 5 Linien von 1250 bis 200 A werden aufgefunden. 
Das Spektrum ist sehwierig zu erhalten, wurde mit Aluminiumelektroden erzeugt, in 
die Borstiekstoff eingepreBt war. — OVI: Grundterm ist 2 2S'/., 1114206 cm-1, Ioni- 
sierungsspannung 137,482 Volt. Resonanzlinien 1037,52 u. 1031,86 A fiihren zu 2 -P‘i„ »/, 
bei 1017822 u. 1017294 cm-1 ; dariiber folgen dio Torme 3 -S, 3-P , 3 -D. 11 Linien 
zwischen 1038 u. 115 A werden auf 0,05 A vormessen u. identifiziert, 9 Ternie berechnet. 
Das Spektrum wird mit Aluminiumelektroden u. eingeschmolzener Borsauro erhalten.

In  einer Tabelle u. einer Figur werden die Termwerte der Dublettspektren von 
Li1, Be11, Bin, GIV, N vu. OVI miteinander yerglichen. (Ztsehr. Physik 64, 64—74. 14/8. 
1930. Uppsala, Univ., Physikal. Inst.) Beutler .

R. Schmid, Neucre Untcrsucliungen uber die NO-fi- und y-Bandem. Unter Mitarbeit 
von: D. v. Farkas und Theodora Kónig. (Vgl. C. 1930. I. 2517, 3006.) Dio 
y-Banden aus einem Gleichstrom-Hochspanmingsliehtbogen u. dio /?-Banden aus dem 
Naohleuehten des akt. Stickstoffs werden mit Quarzspektrographen aufgenommen u. 
auf 0,05 A Gonauigkeit vormessen. In  Tabellen wird die Einordnung von ea. 1000 (S- 
u. 3000 y-Bandenlinien gegeben.

liołalionskonstanien: y-Banden: Anfangsniveau B =  1,99, a — 0,016 cm” 1 
(Bn =  B-—a n), Endnivcau 2i7 ‘ ,: B  =  1,69, a =  0,0175; -TI*!,: 5 = 1 ,7 3 ,  a =
0,0190 cm-1. /J-Banden: Anfangsnivcau B  =  1,070, a =  0,0116; B  =  1,168, 
a =  0,0189 cm-1.

Vibrationskonslanien: Fiir 2S  wurde neu bestimmt: u>’ — 2358 cm-1, o> x ' =  
16,3 cm-1. Die Werte fiir 2l l i bleibon unverandert. — Die Dublettaufspaltung wird in 
einer Tabelle fiir die verschiedenen Schwingungs- u. Rotationsterme angogeben. Dio 
Kurven dor potentiellen Energie in Abliangigkeit vom Kernabstand werden nach 
der Formel von MORSE aus den Messungen dargestellt. Die tJbergangswahrsehcinlich- 
keiten fiir die verschiedenen Schwingungsterme, nach Condon berechnet, ergeben 
unter Bcnutzung der wollenmechan. Formel gute Ubereinstimmung mit den beob- 
achteten Intensitaten. (Ztsehr. Physik 64. 84—120. 14/8. 1930. Budapest, Techn. 
Hochsch., Inst. f. Exp.-Phys.) B e u t le r .

V. Kondrat] eW, Die Trdger einiger Flammenspeklran. Das Spektrum der Flamme 
CO +  0 2, die in einem Quarzrohr von 20 cm Lange u. 3 cm Durchmesser bei 600—750" 
u. 60—20 mm Druck erhalten wird, wird von 5000 bis 2800 A unter jucht. Ein Banden- 
spektrum wird aufgenommen u. vermessen, das aus zahlreichen kantenlosen Bśinden 
m it angedeuteter Dublettstruktur besteht. Diese werden in 6 Serien eingeordnet; 
der Abstand benachbarter Banden wird dureh A v — a — bn  dargestellt; A v ~  
600 cm-1, b ~  1,5 cm-1. Ais Trager diesos Spcktrums wird C02 angesprochcn, .da 
CO, 0 2 u. 0 3 ausgeschlossen werden kónnen u. die beobachtete Differenz nahe bei 
der C02-Schwingung 672 cm-1 liegt. — Aufnahmen mit groCer Dispersion im Sicht
baren ergebon zahlreiche Linien u. Banden im ganzen Bereich, so daB der kontinuier- 
liche Untergrund der CO-Flamme von Atmospharendruck vielleieht nur einer Druck-. 
verbreiterung zuzuschreiben ist.

Spektrum, der CS2- und der Schwefdflamme, Schwefeldampf wurde im Quarz-
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gefaB bei ca. 250° mit O., verbrannt; das Spektrum bleibt im Druckintervall 0,01—50 mm 
konstant (bei variabler Intensitat). Die Banden sind ident. m it den S2-Banden nach 
den Angaben von R o s e n  im Gebiet von 4500 bis 3500 A. Die gleichen Banden werden 
von der „kalten“ Flamme von CS2 +  0 2 in diesem Bereich emittiert, wie durch Ver- 
gleich mit Messungen von E m e le u s  u .” S tr u T T  u . F o w l e r  belegt wird. Eine im 
Ultraviolett liegende Bandengruppe von 3100 bis 2480 A (3400—3100 A ist von „konti- 
nuierlicher“ Emission) findet sich auch in der Scliwefelflamme, wird aber dem SO-Mol. 
nach der Analyse von H e n r i  u . W o l f f  zugcschrieben.

Das Spektrum der Pliosphorescenzflamme des Athers, das ident. bei der Yerbrennung 
von Acetaldehyd, Propaldehyd u. Hexan auftritt, zeigt Banden mit einer Freąuenz- 
differenz von ca. 1150 cm-1. Dieser Wert t r i t t  auch im Absorptionsspektrum des 
Formaldehyds nach H e n r i  u . Sc h o u  auf. Es ist auch der Habitus der Banden uber- 
einstimmend (schwach ausgepragte rote Abschattierung), so daB wahrscheinlich ein 
Emissionsspektrum des Formaldehyds Yorliegt. — Fiir die Anregung der beschriebenen 
Spektren wird die direkte StoBiibertragung chem. Energie seitens nascenter Teilchen 
angenommen; Tcmp.-Leuchten liege nicht vor. Fiir dio Yerbrennung des CO in 0 2 
gelte der Mechanismus:

CO +  O =  C02+ +  130 kcal }
C02+ +  0 2 =  Ć02 + 0  +  0  ( + 5  kcal) > Kettenbldg.
CO“+  O =  C02+ +  130 k ca l. . .  I
C02+ =  C02'
C02' =  C02 +  liv Ausstrahlung.

(Ztschr. Physik 63. 322—33. 21/7. 1930. Leningrad, Physik.-techn. Inst.) B e u t l e r .
Sunao Im anishi, Feinslrulctur in den Bandenspektren von Wasserstoff und Helium 

in  hoher Auflosung. Ausfubrlicho Mitteilung der C. 1930. II. 196 ref. Arbeit. Vor 
einen Glas- bzw. Gitterspektrographen hoher Dispersion (ca. 5 A/mm) wird ein Stufen- 
gitter von 40 Platten gestellt, das ein Auflósungsvermćgen yon ca. 400000 besitzt.
Die Spalte des Stufengitters u. des Spektrographen werden gekreuzt. AuBerdem wird
eine Anordnung mit einem Stufengitter in Autokollimationsaufstellung mit einer Auf- 
lósung von 900000 beschrieben (Reflexionsstufengitter). Die Entladung von H 2 wird 
unter fl. Luft (Dopplerbreite!) betrieben. Es wird versucht, an den Banden der Tri- 
plettsysteme von He2 u. H2 dio Multiplizitat des Elektronenterms zu messen; der 
He2 2 p 3J7-Term zeigt 0,12 A Auf spal tung (mit waehsendem m  geringer werdend) 
=  0,3 cm-1. Die Trennung der Komponenten des 2 p 3i7-Terms (griine Me r t o n - 
Banden) gelingt nicht, nur der Nachweis einer Verdopplung. In  H 2 ist eine noch ge- 
ringere Aufspaltung der Elektronenterme zu erwarten, sowohl die roten FuLCHER- 
Banden (3 p 3TI — ->- 2 s 3£ )  ais auch R ic h a r d s o n s  4' A  — >- 2 p 1TI u. 4' E  — >
2 p 1]J im Griin erweisen sich ais einfacb, wenn auch diffus. (Scient. Papers Inst.
physical. chem. Res. 14. 105—15. 20/8. 1930. Tokyo, Inst. of Phys. a. chem. 
R es.) B e u t l e r .

J . Fridrichson, Uber die Resonanzstraldung des Mangandampfes. Ein Quarz- 
gefafi wird mit Mn beschickt, entgast bei 900° u. abgeschmolzen. Im elektr. Ofen 
erzeugt bei 700—900° ein Lichtbiindel yon einem kondensierten Mn-Funken Resonanz- 
strahlung, die in einem lichtstarken Quarzspektrographen geringer Dispersion auf- 
genommen wird. Entsprechend der Analyse des Spektrums von CATALAN erscheincn 
die Linien 1 S— 2 3.P1)2l3 u. 1 S— 2 3P /ll2>3 bei 4032 u. 2798 A in Fluorescenz, den
1 <S-Term ais Grundterm bestatigend. Aus den Photometerkurven wird gesclilossen, 
daB bei geringem Dampfdruck 2798 A (1 S—2 aP) starker ist u. dieses bei waehsendem 
Dampfdruck von 4032 A (1 S—2 3P ') an Intensitat iibertroffen wird, da diese Linie 
einen steileren Temp.-Anstieg zeigt. (Ztschr. Physik 64. 43—47. 14/8. 1930. Warschau, 
Univ., Inst. f. Exp.-Physik.) B e u t l e r .

Rudolf Ladenburg und Gunther Wolfsolin, Unłersuchwngen iiber die Dispersion 
von Gasen und Dampfen und ihre DarsteUwig durch die Dispersionslheorie. I. tjber 
die Dispersion des Quecksilberdampfes im JJllravioleit. (Ygl. C. 1930. I. 174.) Mit einem 
JAM INschen Interferometer aus Quarz mit 3 cm dicken Platten, zwischen denen ein 
Quarzrohr mit planparallelen Platten von 20 mm Durchmesser u. 40 cm Lange mit 
Hg-Dampf u. ein zweites evakuiertes Vergleichsrohr (im gleichen elektr. Ofen) liegen, 
wird die anomale Dispersion des Hg-Dampfes in der Umgebung der 2537-Linie unter- 
sucht. Dazu wird die Hakenmethode von R o s h d e n s t w e n s k y  angewendet. Zur 
Aufnahme dient ein Quarzspektrograph mit 4,7 A/mm (bzw. 2,3 A/mm) Dispersion 
bei 2537 A bei einem Auflosungsvermogen von 1:100000. Die Oszillat-orenstarke /
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der Hg-Atomc, d. k. das Verhaltnis 5R/N der Zahl 91 der Dispersionselektronen zur 
Gesamtzahl N  der Atomo im ccm, wird in Abhangigkeit vora Dampfdrack im Beroich
0,004—200 mm gemessen. Von 200 bis 0,01 mm ergibt sich /  konstant zu 0,0255 ±
0,005; unterhalb 0,01 mm s te ig t/a n  bis 0,029, wofiir keine Erklarung gegeben werden 
kann. Aus dem Anstieg der Dispersion des gesatt. Dampfes wird eine „opt. Dampf- 
druckkurve“ berechnet, die sich wegen der Konstanz von /  von der Dampfdruokkurve 
dos gesamten Dampfes (der moglickerweise Molekuło Hg2 enthalt) nur um einen kon- 
stanten Faktor unterscheidet. Die Verdampfungswarme der Atome stimmt also mit 
der des gesamten Dampfes (15,1 kcal) uberein. Da dieser Wert nicht fiir die Disso-
ziationswarme Hg2---->■ 2Hg gelten kann, wie eine Rechnung nach den thermodynam.
Formeln zeigt, kann der Partialdruck der Molekule Hg2 im Dampf zwischen 0,01 u. 
200 mm Druck nur wenige Prozente des Gesamtdrucks betragen. Die Ubergangswahr- 
seheinlichkeit, die durch /  gemessen wird, ist im Beobachtungsbereich unabhangig 
von Druck u. Temp. (Ztschr. Physik 63 . 616—33. 2/8. 1930. Berlin-Dahlem, Kais. 
Wilh.-Inst. f. physik. Cliem.) B e u t l e r .

Giinther Wolfsohn, Unłersuchungen uber die Dispersion von Gasen und Dampf en 
und ihre Darslellung durch die Dispersionstheorie. II. Die Dispersion von Quecksilber- 
dampf zwischen 7500 und 2650 A. (I. vgl. vorst. Ref.) Mit Hilfe der in vorst. Arbeit 
beschriebenen Apparatur werden Dispersionsmessungen am Hg-Dampf zwischen 7500 u. 
2650 A durchgefiihrt. Das Interferenzstreifensystem wnrdo dazu auf den Sp alt eines 
STEINHEIL-Spektrographen (Quarz) abgebildet u. der Nullstreifcn mit einer hori- 
zontalen Markę zur Deckung gebracht. Nach Erwarmung des Rohrsystems (mit Hg in 
dem einen) lagen die Streifen schrag auf der Aufnahme. Wahrend der Abkuhlung 
wurdo die Anzahl Streifen gezahlt, die an einem auf die D-Linie eingestellten Faden- 
kreuz vorbeiwanderto; die Wrkg. der Temp.-Differenz im Ofen konnte durch die 
apparative Anordnung ausgeschaltet werden. Die Dispersionskurve zeigt den theoret. 
erwarteten Verlauf, das von H e r z f e l d  u . K . L. W o l f  vermutete Gebiet anomaler 
Dispersion bei 6900 A ist nicht vorhanden. Die Brcchung des Hg-Dampfes fiir 0°, 
760 mm Druck u. 0,00895 g/ccm D. betragt fiir die D-Linien (n6803 — 1) =  927-10”6. 
Die Dispersion kann durch eine dreigliedrige Formel dargestellt werden, die Absorp- 
tionsstellen bei 2537 A mit / j  =  0,0255, bei 1850 A m it / 2 u. bei noch kurzeren Wellen 
mit / 3 entspricht. Die letzte Absorptionsstelle tragt der Absorption aller hoheren 
Linien u. des Kontinuums der Seriengrenze Rechnung, A ist also zwischen 1403 u. 
1190 A gelegen. Die Dispersionskurve ist mit f t =  0,713 u. f 3 =  2,266 bei 1403 A 
odor mit / 2 =  0,956 u. / 3 =  2,591 bei 1190 A gleich gut darstellbar. Die /-Summo 
aller Absorptionsfreąuenzen wird also ~  3—3,6, groI3er ais die Zahl 2 der AuBen- 
elektronen des Hg-Atoms. (Ztschr. Physik 63 . 634—39. 2/8. 1930. Berlin-Dahlem, 
Kais. Wilh.-Inst. f. phys. Chem.) B e u t l e r .

Johanna G. Eymers, Intensitatsmessungen im Bandenspektrum des Quecksilber- 
hydrićLs. II. (I. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 2622.) Die Intensitatsverteilung auf die RotationB- 
linien wird fur die HgH-Banden 2ll'i, ——>- : (1 — >- 2) 4050 A u. (1 — >- 3) 4150 A u.
277% — 2Z  3647 A (0 —->-1) bestimmt nach der Methode von C. 1 9 2 9 . I. 2622. 
Die Zusammenstellung mit den dort erhaltenen Resultaten ergibt: Vom 0-ten Schwin- 
gungszustand der beiden Elektronenterme V7‘/„ u. 2//v . zeigen die Intensitaten der 
Banden zu 2S  fur v =  0; =  1; =  2; =  3 die gleichen Verhaltnisse; dagegen sind die 
Verhaltnisse verschieden, wenn diese Endzustande vom 0-ten oder 1-ten Schwin- 
gungsniveau des 2/7'/,-Elektrononterms erreicht werden. — Es wird bestatigt, daB 
der Abbruch der Banden bei hohen Rotationszahlen nur von der Zahl fiir den unteren 
Zustand abhangt. Ein DruckeinfluB wurde zwischen 0,1 u. 3 mm nicht aufgefunden. — 
Die letzten Rotationslinien sind verbreitert. Die Gesamtintensitat einer solchen breiten 
Linie paBt vóllig in die Kurve der Intensitaten der ,,normalen‘‘ Rotationslinien bei 
Extrapolation. (Ztschr. Physik 63 . 396—401. 21/7. 1930. Utrecht, Rijks-Univ., 
Phys. Lab.) B e u t l e r .

Jadw iga Brzozowska, tlber die Struktur der Bandę von 7. =  2482,07 bis ). =  
2476,06 A  im Hg-Spektrum. In  einem Quarzrohr von 30 cm Lange u. 3 cm Durch- 
messer mit planparallelen Fenstern wird Hg bei ca. 300° gehalten u. der Enfcladung 
von 0,25 bis 0'5 Amp. mittels 1—2 kW-Transformator Jbei 10000 V.) ausgesetzt. 
Ein Quarzspektrograph mit der Dispersion von 1 A/mm bei 2500 A lieferte in  ca. 10 Stdn. 
eine Aufnahme. AuBer den bekannten Banden bei 2476 A u. 2469,5 A wurden zwei 
neue m it Kópfen bei 2458,0 u. 2449,5 A aufgefunden. Die Intensitat nimmt in der 
genannten Reihenfolge ab, bei Anderung der Entladungsbedingungen andem sich alle
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Intensitaten im gloichen Yerhaltnis. Dio ersto Bandę wurdo aufgel. in 23 Linien 
zwischen 2476 u. 2483 A; die ersten 14 sind scharf ausgepragt, die weiteren sind diffus, 
die Linien 19, 20 u. 21 weisen eino dissymm. Intensitatsyerteilung auf. Die Wellen- 
zahlen werden durch eine Formel v =  A  +  C-m (m +  1) mit A  =  40373,09 u. C =
— 0,193 cm-1 befriedigend dargestellt. Es wird die Deutung ais ,,Nullzweig“ einer 
Rotationsbande gegeben; fiir die Storung in den letzten Linien wird eine ąuanten- 
mechan. Resonanz zu den die Linie 2482 A ausstrahlenden Hg-Atomen angenommen. 
Die Anwesenheit yon H 2 kann niclit ais ausgesclilossen gelten (HgH-Bande ?). (Ztsclir. 
Physik63. 577—83.2/8. 1930. Warschau, Univ., Inst. f. Exp.-Physik.) B e u t l e r .

K. Scłmetzler, Untersnchungen an Linienspeklren von Krystallen. Mischkrystalle 
von KMnO., mit KC104 mit einem Geh. von ca. Yioo %o KMn04 zeigen bei der Temp. 
der fl. Luft das bekannte Absorptionsspektrum des Mn04-Ions zwischen 6000 u. 4000 A 
in 7 aąuidistante Dubletts mit einer Wellenzalildifferenz von 767 cm-1  aufgelost. Dies 
entspricht einer Eigenschwingung des Mn04-Radikals von 13,0 fc. Das Intensitats- 
yerhaltnis im Dublett ist etwa 2 :1 , wobei die kurzwelligere Komponento die schwachero 
ist. Das Dublett diirfte auf einem doppelten Elelctronenterm beruhen. Das regular 
krystallisierende K-Cr-Selenat zeigt trotz vdlliger opt. Isotropie starkę Abhangigkeit 
der magnet. Aufspaltung von dor Orientierung. MaBgebend seheint nicht die opt. 
Symmetrie, sondern die des Gitters selbst zu sein. (Physikal. Ztschr. 31. 802—03. 
1/9. 1930. Jena.) . D a d i e u .

O. Reinkober und M. Bluth, Reststrahlan von einwertigen und zweńcertigen 
Fluoriden. Isolierung der Reststrablen nach der Methode von RuBENS: Reflexion 
der Strahlung eines Nernstbrennners an 3 Flaehen der zu untersuchenden Substanz. 
Messung an einem Gitterspektrometer gewohnlicher Form. Dio Reflexionsplatten 
wurden aus den feingepulverten Substanzen durch Pressen zwischen Stahlstempeln 
(einigo Tausond Atmospharcn) hergestellt u. hernach poliort. Messungen wurden aus- 
gefiihrt an: NaF, TIF, SrF„, BaF2. Die Resultate sind in K urvenu. Tabellen wieder-. 
gegeben, die Wellenlangen ais Funktion der Atomgowichte der Kationen dargestellt. 
BaF, u. SrF, haben nur eine einzige Eigenfreąuenz, wie es die Recbnungen von B o rn  
(Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss., Berlin 1918. 605) u. B r e s t e r  (Diss. Utrecht 1924) 
voraussagten. Das gleiche Resultat ergab sich fiir FluBspat bei Nachpriifung der 
Messung von K e l l n e r -S p e r l in g  (C. 1929. II. 1895). (Ann. Physik [5]. 6. 785—92. 
25/9. 1930. Greifswald, Physikal. Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

Ekbert Lederle, Die Ultraviolełtabsorption von Alkali- und Erdalkalihalogeniden, 
von Zmkjodid, Cadmiumbromid, Cadmiumjodid, Quecksilberbromid und Quecksilberjodid 
in wasserigen und nichiwasserigcn Lomngen. Vf. bringt die Veróffentlichung experi- 
menteller Ergebnisse, die dor Theorie von F ra n c k  u. S cheibe  (C. 1929. I. 607) zu- 
grunde liegen, daB dio Absorptionsspektren dor Halogenionen in wss. Lsgg. Elektronen- 
affinitatsspoktren sind. AuBordem werden die Ergebnisse von Unterss. iiber die Konz.- 
u. Temp.-Abhangigkeit der Absorption u. von Absorptionsmessungen nichtwss. Lsgg. 
der Alkali- u. Erdalkalihalogcnide, von Z nJ2, CdJ„, CdBr2, HgJ2 u. HgBr„ mitgeteilt. — 
Messungen an LiJ, N aJ, K J, MgJ2, S rJ2, ZnJ2 u. CdJ2 in wss. Lsgg. ergaben boi Ver- 
dunnungen von 1 Mol./l abwiirts unabhangig vom Kation fiir die Absorptionsbanden 
des J-Ions im Mittel ein Maximum von A =  2262 ±  2 A u. log k =  4,13 i  0,03, u. ein 
zweites von A =  1935 ±  4 A u. log k =  4,13 ±  5. Unterss. mit konzentricrteren NaJ- 
Lsgg. ergaben Yersehiebung des Anstieges der Absorptionsbande nach langeren Wellen, 
wahrend das Maximum seine Lage behielt. Bei Na J  in CaCl2-Lsg. riickte dio Absorption 
nach kurzeren "Wellen. Es wird angenommen, daB in konz. NaJ-Lsgg. Komplexsalz- 
bldg. stattfindet, u. daB in der CaCl2-Lsg. die Ca++-Ionen auf das J-Ion direkt oder 
infolge primarer Deformierung der Wassermoll. deformierend wirken. GemaB den Be- 
funden von v. H a lb a n  u . E is e n b ra n d  (C. 1928. I. 2344) bei der Absorption des 
Nitrations werden die GróBen der deformierenden Eigg. der Alkalien, event. unter Ver- 
mittlung des H 20, in der naturliehen Reihenfolge geordnet, u. das H 20  zwischen K  u. 
Rbgestellt. ileiha.nol u. Chlf. zeigengeringere Dipolstarke. Die yon v. H a lb a n  u. E ise n 
b ra n d  beobachteten Spektraleffekte bei Lsgg. des Nitrations werden ais Deformations- 
effekte aufgefaBt. Ein Gegensatz zwischen J-Ionen u. Nitrationen besteht insofern, 
ais beim J-Ion die Elektroaffinitaten der Losungsmm. die Lage der Absorption be- 
einflussen u. die Deformationseffekte teilweise iiberlagern. Die Temp.-Abhangigkeit 
der Absorption der Halogenionen wurdo zwischen 17 u. 75° gemessen, u. ergab mit Er- 
hóhung der Temp. Vorschiebung nach kurzeń Wellen gegenuber der Absorption in wss. 
Lsg., u. daB das kurzwelligere Maximum gegen das in H 20  erhoht ist. Der Grund dafiir
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wird in der Dipolwrkg. des Losungsm. gcschen. Die Resultate der Absorptionsmessungen 
an LiJ, NaJ, MgJ? u. S rJ2 in alkoh. Lsg. liegen auf derselben Kurve. Fur N aJ u. K.T 
versehiebt Acetonilril ais Losungsm. die langwellige Absorptionsbande mchr nach 
langeren Wellen ais H 20 mit dem starkeren Dipolmoment, wahrend es z. B. fur Athyl- 
jodid in seiner Wrkg. zwisehen Methanol u. A. steht, wie es auch seiner DE. entspricht. 
Durch H 20-Zusatz zum Acetonitril kann die n. Absorption beim N aJ annahernd wieder 
hergestellt werden, beim Cd J 2 nicht. Die Absorptionsbande des NaBr erscheint in alkoh. 
Lsg. ebenfalls nach kurzeń Wellen yerschoben. — Bei Alkylhalogeniden wurde ein 
Maximum der Absorption beobaehtet, das weiter im langwelligen Ultraviolett lag, ais 
bei den Halogenionen, fiir J-Athyl in athylalkoh. Lsg. bei 2560 A u. fiir Br-Athyl etwa 
bei 1960 A mit der Hohe log k — 2,5. Der Elsmentarakt der Lichtabsorption wird wie 
von H e r z b e r g  u . S c h e ib e  (C. 1929. II. 3212; C. 1930. II. 2218, 3529) in derDisso- 
ziation der Moll. in CH, u. angeregtes Halogenatom gesehen. — Halogensalze, die in 
Schichtgittern krystallisieren, CdJ2, CdBr„, ZnJ2, H gJ2, ergaben in Methanollsg. eine 
andere Absorption ais in wss. Lsg. Sie zeigten 2 Maxima, von denen das kurzwelligere 
erhoht war. B ei CdJ2 in Methanol erniedrigt sich mit fortschreitender Verdunnung die 
langwellige Bandę, bis sie der Absorption des J-Ions in Methanol entspricht. Das 
Kation ist von EinfluB auf die Absorption. Die Absorption in nicht wss. Lsg. wird auf 
das Halogen zuriickgefiihrt; vom Hg zum Zn wird eine Verschiebung der Absorptions
bande nach Ultraviolett im Sinne zunehmender Deformation festgestellt. Es wird an- 
genommen, dafi bei hohen Konzz. Komplexsalze yorliegen, daB diese bei fortschreitender 
Verdunnung zuniichst in nicht zur Leitfalugkeit beitragende Teile zerfallen u. bei noch 
starkerer Verdiinnung Dissoziation in Ionen stattfindet. Die Leitfahigkeitsergebnisse 
bei CdJ2 von G e tm a n  u . G ib b o n s  (Journ. Amer. chem. Soc. 37 [1915]. 1990) werden 
damit in Obcreinstimmung gebracht. Fiir den Verdiinnungsaffekt beim CdJ2 wird
die Darst. jC dQ ^j 2H+ ^  [CdJ2] solv. ^  Cd++60lv. .+  2 J“Bolv. vorgeschlagen.
TERENIN (C. 1927. II. 1931) fand boi dorUnters. der Lichtemission von Hg2J-Dampfen 
zwei in ihrerWrkg. gleiche Anregungsgebiete im kurzwelligenUltraviolett mit einem Ab- 
stand, der der Differenz des J-Atoms 2 2P1 — 2 2P 2 entspricht. Das Maximum des lang
welligen Anregungsgebietes bei H gJ2 besitzt fast die gleiche Wellenlange wie das vom 
Vf. gefundene Absorptionsmaximum des gel. H gJ2-Molekuls. Vf. vermutet, daB in Lsg. 
im kurzwelligon UltravioIett noch ein drittes Absorptionsband zu finden sein muB von 
annahernd gleiclier Hóhe wie das zweite in oinem Abstand entsprechend der Differenz
2 2P j — 2 2P 2 des J-Atoms. Dio Annahme wird durch dio Befunde der Absorptions- 
messungen bei HgBr2 in athylalkoh. Lsg. gestiitzt, bei der sich 2 Maxima zu iiber- 
lagern scheinen. — Der Elementarvorgang bei der Lichtabsorption, z. B. des HgJ„- 
Molekiils, wird in der Dissoziation in H gJ u. J  gesehen, wobei beide Dissoziationsprodd. 
in angeregtem Zustande auftreten kónnen. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 10. 
121—41. Okt. 1930. Erlangen, Inst. f. angew. Chem.) E l s t n e r .

S. Bhagavantam , Der Ramaneffekt. Seine Bedeulung fur Physik und Chemie. 
Eingehende Darst. des Bamaneffektes u. seiner Bedeutung fiir Physik u. Chemie. 
t)bersichtliche Zusammenstellimg der bisher iiber den Ramaneffekt erschienenen 
Arbeiten. (Indian Journ. Physics 5. 237—307. 15/9. 1930. Calcutta.) D a d i e u .

A. Dadieu, U ber physikalische Methoden im chemisclien Laboratorium. XIV. Der 
Ramaneffekt und seine Anwendungen in der organischen Chemie. (X III. vgl. C. 1930.
II . 2493.) Darst. der Natur des Ramaneffektes, der bisherigen Ergebnisse u. dereń 
Auswertung auf dem Gebiete der organ. Chemie. (Ztschr. angew. Chem. 43. 800—805. 
6/9. 1930. Graz, Techn. Hochschule.) D a d i e u .

Leonard A. Woodward, U ber den Ramaneffekt an Ldsungen schwach ionisierter 
Salze. Die wss. Lsgg. der schwach ionisierten Salze HgCl2 u. Hg(CN)2 werden auf 
iliren Ramaneffekt hin untersucht. HgCl2 (0,2-moIar) gibt zwei schwache Raman- 
linien entsprechend der Wellenzahlverschiebung 320 cm-1. D a KC1, ais in wss. Lsg. 
vollkommen dissoziiertes Salz, keinen Ramaneffekt gibt, ist anzunehmen, daB beim 
HgCl2 undissoziierte Moll. Yorliegen. Bei Hg(CN)2 findet sich eine Ramanfrequenz 
2195 cm-1. Aus der Tatsache, daB im relativ stark dissoziierenden KCN die CN- 
Freąuenz bei 2081 cm-1, beim nicht dissoziierenden CH3CN u. C6H5CN bei 2246 bzw. 
2227 liegt, schlieBt Vf., daB in der Hg(CN)2-Lsg. undissoziierte Moll. vorliegen. (Physikal. 
Ztschr. 31. 792—93. 1/9. 1930. Leipzig, Univ.) D a d i e u .

C. Ram asw am y, Die Ramanspektreii anorganischer Sulfate und Nitrate. Die 
Ramanspektren wss. Lsgg. einiger anorgan. SuKate u. Nitrate werden aufgenommen.
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Die 3 dem W. zugehorigen Banden crscheinen in allen Fallen in ungefa.hr derselben 
Lage. (A v =  3630, 3440 u. 3180 cm-1.) Dio Sulfate zeigen 4 dem S04-Ion zugehórigo 
Frequenzen bei 457, 617, 981 u. 1102 om-1 ; davon ist die erste u. die dritte inaktiv. 
Die Nitrate geben 3 dem N 03-Ion zuzuordnende Freąuenzen bei 726, 1048 u. 1357 cm-1, 
wovon die mittlere inakt. ist. Es wird gezeigt, daB die in Sulfaten u. Nitraten gefundenen 
Freąuenzen Grundschwingungen entspreehen. Es wird eine der RASETTischen ahńliche 
Erklarung fiir die bobie Intensitat der inakt. Freąuenzen in den Ramanspektren ge- 
geben. (Indian Journ. Pbysics 5. 193—206. 15/8. 1930. Madras.) D a d i e u .

H. Braune und G. Engelbrecht, t/ber den Ramaneffekt an Losungen von IlgCl2 
und HgBr2. In  der WoODschen Anordnung untersueben Yff. das RAMAN-Spektrum  
hocbkonzentrierter Lsgg. von HgCl2 u. IIgBr2 in  W. u. Essigester. Ergebnis: HgCl2 
in W. eine RAMAN-Linie 320 cm-1, in Essigester 332 cm-1, HgBr2 in Essigester 205 cm-1 . 
Verss. m it CdCl2 u. CdJ2 in wss. Lsg. verliefen negatiy. — Unter der Annahme, daB die 
beobaehtete Linie von der inakt. Sehwingung des HgCl2 herruhrt, wird die Freąuenz 
nach folgendem Ansatz v'-EgclJv'c02 =  V J^HgCl2’ -^ o 2/ ^ c o 2'-3fci2 (vgl. D a d i e u  u. 
KOHLRAUSCH, C. 1 9 3 0 . I. 2218) berechnet m it folgenden Werten: v'co2 =  1280 cm-1, 
Dissoziationswarme F c o 2 =  470 kcal, I7HgCI2 =  104 kcal. Es ergibt sich v'HgCl2 =  
390 cm-1. Besser ist dio Ubereinstimmung bei Berechnung von v'HgBr2 aus v'HgCl2 
nach dem gleichen Ansatz (!FHgBr2 =  89 kcal). i^HgBra wird zu 205 cm-1  berechnet. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B 10 . 1—6. Sept. 1930. Hannover, Techn. Hochsch., 
Inst. f. Physikal. Chem.) L o r e n z .

W. M. Dabadgłiao, Ramanspektren bei hóher Dispersion. Die Ramanspektren 
von Bzl., CHCl3 u. CCl4 werden mit einem Spektrographen hoher Dispersion studiert. 
Das Bzl.-Band bei 3 /i erweist sich ais in 5 Komponenten aufgespalten. Bei 22516,2 
u. 22743,3 cm-1 werden zwei neue Linien beobachtet, die vermutlich von der Linie 
x =  4046 A erregt werden u..den Ramanfreąuenzen 2188 u. 1961 entspreehen diirften. 
Fiir CHC13 wird eine neue Freąuenz bei 3072,4 gefunden. Der spektrale Charakter 
der verschiedenen Ramanlinien wird beschrieben. Die unverschobenen Linien des Bzl. 
zeigen eine starkę diffuse Verbreiterung, die auch etwas schwacher beim CHC13 zu 
beobachten ist, aber bei CC14 fehlt. (Indian Journ. Physics 5. 207—17. 15/8. 1930. 
Nagpur.) D a d ie u .

S. C. Sirkar, tłber die Intensitaten der Linien -in Ramanspektren. Die relativen 
Intensitaten der von den Hg-Linien 4385, 4046 u. 3132 A erregten R am anfreąuenzen  
des CC14, sowie auch der direkt gestreuten Hg-Linien werden nach der von M e r t o n  
u. N i c o l s o n  entwickelten Methode gemessen. Es zeigt sich, daC die von den Linien 
4046 u. 3132 A im Yergleich zu den von 4358 A erregten 1,17 u. 1,38-mal starker sind, 
ais dem RAYLEiGHschen 4. Potenzgesetz entspricht. Das Intensitatsverha,ltnis der
3 verschobenen CCl4-Linien zur erregenden Linie 4358 A wird zu V410 bestimmt, wahrend 
dieses Verhaltnis fiir alle verschobenen Linien zusammengenommen ca. ł/ 160 ist. (Indian 
Journ. Physics 5. 159—68. 15/8. 1930. Calcutta, Univ.) D a d ie u .

S. Venkateswaran und S. Błiagavantam, Deutung der Ramanspektren: Einige 
aliphatische Aminę und Alkohole. Der Ramaneffekt in Methyl-, Athyl- u. Triathyl- 
amin sowie einer groBeren Anzahl von Alkoholen (letztere sind meist genauere Wieder- 
holungen) wird untersucht. Methyl- u. Athylamin geben breite Linien bei ca. 3300, 
die man der N—H-Bindung zuschreiben muB. Sie fehlt naturgemaB im Triathylamin. 
Alle drei Aminę geben auBerdem bei ca. 1050 eine Linie, die der C—N-Bindung zu- 
geschrieben wird. CH3OH gibt ein breites (der W.-Bandę entsprechendes) Band bei 
ca. 3400, das in allen anderen Alkoholen fehlt. Alkohole u. Sauren haben 3 gut definierte
Freąuenzen bei 1050, 1250 u. 1360 gemeinsam, das der Gruppierung —C—OH zu-
geschrieben wird. Die Freąuenzen 600 u. 1700 in den Sauren sollen zur C~0-Bindung 
gehoren. Ein Vergleich der Paraffine mit ihren Deriw . zeigt, daB der C—C-Bindung 
eine Freąuenz von ca. 900 zukommt, die sich mit zunehmender Kompliziertheit der 
C-Kette in 3 oder mehr Komponenten spaltet. (Indian Journ. Physics 5. 129—43. 
15/8. 1930. Calcutta.) D a d i e u .

S. Venkateswaran, Der Ramaneffekt in einigen metallorganischen und hetero- 
cyclischen Verbindungen. Die Ramanspektren von Zn-Methyl u. Zn-Athyl, sowie von  
Thiophen u. Pyrról werden aufgenommen. Neben den der Ć—-H-Bindung zugehorigen 
Freąuenzen gibt Zn-Methyl 3 Freąuenzen, was fiir den nicht-linearen Typus des Molekiils 
spricht. D ie  DENNiSONsche Theorie wird auf das System ZnX2 angew endet u. die
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gefundenen Freąuenzen den entsprechenden Scliwingungen zugeordnet. Der Vergleich 
mit dem Spektrum des S02 zeigt gewisse Ahnlichkeiten im Aufbau; wiihrend aber die 
der symmetr. Sehwingung zugehorige Freąuenz im S02 bemerkenswert scharf ist, 
ist sie beim ZnX2 deutlich naeh dem Violett zu abschattiert. Das ist mciglichenvei.se 
auf die Ggw. von Isotopen im Zink zuriickzufiihren. Bei Thiophen u. Pyrrol zeigen 
die Primarlinien eine starkę diffuse Verbreiterung, was ais Rotationseffekt gedeutet 
wird. Das Studium des Polarisationszustandes der Thiophen- u. Pyrrollinien zeigt, 
daB die Primar- u. Ramanlinien polarisiert sind, wahrend die diffuse Verbreiterung 
der Primarlinien unpolarisiert ist. (Indian Journ. Physics 5. 145—58. 15/8. 1930 
Calcutta.) D a d i e u .

S. Venkatęswaran, Die Ramanspektren der Mercaptane. Die Ramanspektren 
von Methyl-, Athyl-, Propyl.-, Butyl-, Isobutyl-, Isoamyl- u. Phenylmercapłan werden 
aufgenommen. Allen Kórpern ist eine Linie bei 2573 gemeinsam, die von B haga- 
v an tam  auch im H 2S gefunden wurde u. die man daher der S—H-Schwingung zu- 
schreiben muB. Die Deutlichkeit der Linie ist auffallend im Vergleich zur O—H- 
Freąuenz, die nur bei W. u. Metliylalkohol, aber nicht in den hoheren Alkoholen heraus- 
kommt. Zwei starkę Freąuenzen bei ca. 659 u. 739 sind ebenfalls in allen Mercaptanen 
vorhanden u. sindjsicherlich der Sehwingung der CS-Gruppe zuzuordnen. Die C—S- 
Bindung u. die C—S-Bindung sollen sich in ihren Freąuenzen nicht wesentlich unter- 
scheidon, was einen bemerkenswerten Unterschied gegeniiber dem entsprechenden 
Verh. der C—O-Bindungen darstellt. Beim Ubergang vom Methyl- zum Athylmercaptan 
erleidet die C—S-Frequenz eine stiirkere Abnahme, wiihrend der W ert bei den hoheren 
Gliedern weniger schwankt. Dio Spektren der hoheren Mercaptane zeigen eine Anzahl 
schr diffuscr Linien, welche den Scliwingungen der C-Kette zuzusehreiben sind. Dieser 
diffuse Charakter wird vermutlieh durch den Einfluf! des S-Atoms auf die genannten 
Schwingungen verursacht. Bemerkenswert ist die groBe Konstanz der S—H-Schwingung 
im Vergleich zur C—H-, N—H- u. O—H-Schwingung. Die Ergebnisse werden mit 
den Infrarotmessungen von CoBLENTZ u. B e l l  verglichen. (Indian Journ. Physics 5. 
219—36. 15/8. 1930. Calcutta.) D a d i e u .

Cl. Schaefer, F. Matossi und H. Aderhold, Die Polarisation de,r Iłamanslrahlung 
in Krystallen. Es wurde die Polarisation der an Kalkspat, NaN03 u. Gips gestreuten 
Ramanstrahlung untersueht. Die gefundenen Werte werden mit den aus der Theorie 
von Ma n d e l s t a m , L a n d s b e r g  u . L e o n t o w it s c h  (C. 1930. I. 3273) unter der 
Voraussetzung trigonaler Symmetrio abgeleiteten vorglichen. Die Diskrepanzen, die 
sieh zwisehen Theorie u. Beobachtung ergeben, konnen behoben werden, wenn man 
annimmt, daB die C03-Gruppe ais gleichschenkeliges Dreieck ausgebildet ist. Bei 
Gips ergibt sich fiir die inakt. Freąuenz boi 10 /i fiir o =  J  J J  v 1 (J  x u. J  v be- 
deuten die Intensitaten der parallel bzw. senkrecht zur Einstrahlungsebene schwingenden 
Komponenten), was mit der Annahme eines schwach verzerrten Tetraeders fiir dio 
Gestalt des S04-Ions gut zu vereinbaren ist. Die beiden Linien des Krystallwassers 
besitzen verschicdene Polarisation. (Physikal. Ztschr. 31. 801—02. 1/9. 1930. Breslau, 
Univ.) D a d i e u .

S. Bhagavantam, Beziehung des Ramaneffektes zu Krystalhtruklur und Eigen- 
schaften des Diamanten. Ausfuhrliche Darst. der C. 1930. II. 2233 referierten Arbeit. 
(Indian Journ. Physics 5. 169—82. 15/8. 1930.) D a d i e u .

G. Kortiim, Die Dispersion der optischen Drehung ainorpher Systeme. Zusammen- 
fassender Bericht iiber die Entw. des gesamten Gebietes mit folgender Einteilung:
I. Physikal. Theorien der opt. A k tm ta t u. ihre Bedeutung fiir die Aufklarung der 
Beziehungen zwisehen Drehung u. Molekulbau. II. Zusammenfassung der MeBergebnisse 
vom Standpunkt ihrer Wertung fiir physikal. Zusammenhange. III. Die MeBmethoden 
im Ultraviolett unter Beriicksichtigung ihrer Genauigkeit u. allgem-jinen Anwendbarkeit. 
(Physikal. Ztschr. 31. 641—70. 15/7. 1930. Wiirzburg, Phys.-chem. Abt. des Chem. 
Inst. d. Univ.)  ̂ Kohtum.

Sikhibhushan D utt, Fluorescenz bei organischen Verbindungen. Vf. hat die auf- 
fallende Beobachtung gemacht, daB viele fluorescierende Verbb. ihre Fluorescenz 
einbiiBen, wenn man sie einem erschopfenden ReinigungsprozeB unterwirft. Bis jetzt 
wurden die unten folgenden 8 Verbb. fluorescenzlos erhalten. Die Fluorescenz kehrt 
mehr oder weniger schnell zuriick, wenn man die Substanzen der Laboratoriumsluft 
aussetzt, mit oxydierenden Agenzien behandelt oder auf den F. erhitzt. — Chinin. 
N itrat in l%ig- wss. Lsg. unter Durehleiten von C02 144 Stdn. auf 45° erwarmt, 
Base mit NH1OH gefallt, aus verd. A. (Kohle u. Kaolin) 21-mal umkrystallisiert.
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F. 176°, in alkoh. oder saurer Lsg. niclit fluorescierend. — liesacetophenon. Aus 
5%ig. HC1 (Kohle) 18-mal umkrystallisiert. Prismen, F. 142°, in A. u. yerd. NaOH 
nicht fluorescierend. — Anthracen. Mit W. im AutokIaven 12 Stdn. auf 220° erliitzt, 
mit verd. NaOH gekocht, mit verd. HC1 u. W. gewaschen, 12-mal sublimiert, 10-mal 
aus Eg. +  Spur S02 umkrystallisiert. SchneeweiBe, nicht fluoreseierende Flocken,
F. 215°. — 9-Metliylacridin. In  verd. H 2S0., gel., alles S04" mit BaCl2 gefallt, filtriert, 
Base mit NH4OH gefallt, ganzes Yerf. 9-mal wiederholt, Base in 70%ig. A. mit Kaolin 
u. Kohle 3 Stdn. gekocht, F iltra t mit W. yersetzt, S02 eingeleitet, wieder mit NH,,OH 
gefallt, 13-mal aus verd. A. +  Spur SnCl2 umkrystallisiert. Farblose, seidige Prismen,
F. 118°, nicht fluorescierend. — Eosin. In  W. gel., m it HC1 gefallt, 35-mal abweehselnd 
aus A. u. Eg. (Kohle) umkrystallisiert, durch NH3-Gas (mit H gemischt) in das NHa- 
Salz ubergefiihrt. Stahlblau glanzende Prismen, in wss. Lsg. nicht fluorescierend, 
vor Luft u. Lieht geschiitzt unbegrenzt haltbar. — Fluorescein. Wie vorst. gereinigtes 
Eosin in 80%ig- A. mit Zn u. HC1 reduziert, Prod. 10-mal aus A. umkrystallisiert, 
in 90o/oig- Essigsaure mit frisch gefalltem Mn02 oxydiert, F iltrat mit Na-Acetat gefallt, 
12-mal aus A. +  PAe. umgefallt. Orangefarbig, krystallin., in verd. Alkali auBerst 
schwach fluorescierond, vor Luft u. Licht geschiitzt unbegrenzt haltbar. — Anthranil- 
saure. Pb-Salz in A. mit H2S zers., F iltra t mit W. gefallt, dasselbe 17-mal wiederholt, 
12-mal aus W. (Kohle) umkrystallisiert. Blattchen, F. 145°, in Lsg. nicht fluores
cierend, unbegrenzt haltbar. — Dicyanliydrocliinon. Aus W. +  Spur S02 (Kohle) 
38-mal umkrystallisiert. Seidige Nadeln, F. 239° (Zers.), nicht fluorescierend, un
begrenzt haltbar. (Journ. Indian chem. Soc. 7. 505—OS. Juni 1930. Allahabad, 
Univ.) LlNDENBAUM.

Fritz Bandów, Neue Uniersuchungen ilber die Ausloschung von Calciumphosplwren, 
unter besonderer Beriiclcsichtigung der Mischphosphore. Die Verss. ergebon, daB die 
langwelligen Tilgungsmaxima von CaSBi a-Phosphoren verschiedener Herst. im Gegen- 
satz zu anderen Eigg. kaum geiindert werden. Bei Misehphosphoren wird eine Art 
Sensibilisierung durch Vergleich der Lichtsummen u. der AusloschungsgroBe fest- 
gestellt. (Ann. Physik [5]. 6. 434—57. 4/9. 1930. Heidelberg, Radiol. Inst. d. 
tJniv.) B r il l .

Gr. H. Visser, Notiz zur optisclien Dissoziation des Caesiumjodids. CsJ wird in 
einem Quarzkolben verdampft u. mit Fe-Funkenlicht bestrahlt, das mit einem 3 kW- 
Transformator boi 10000 V. u. 0,1 / iF  Kapazitat erzeugt wurde. Es tr i t t  nach T e r e n i n  
eine opt. Dissoziation des Salzes in angeregte Cs- u. n. J-Atome auf, die an der Aus- 
strahlung von Resonanzlinien des Cs beobachtbar wird. Neu beobaclitet wird eine 
Linie des ersten Cs-Dubletts bei 8521 A neben 4593 u. 4555 A. Erstere tr i t t  allein auf, 
wenn durch einen Quarztrog mit H 20  u. Glycerin Licht <  2100 A ausgeblendet wird. 
Der Rechnung nach kann 8521 A von Licht <  2600 A bei der Dissoziation ais Fluores- 
cenz erscheinen; dio Beobachtungen stimmen damit uberein. (Ztsehr. Physik 63. 
402—03. 21/7. 1930. Delft, Techn. Hoogsch., Natuurk. Lab.) B e u t l e r .

A. C. Chatterji und P. S. Macmahon, tlber die Wirkung des Lichłes auf Brom- 
silber. Reines, trockenes AgBr wurde im zugeschmolzenen GlasgefaB in einer 0 2-Atmo- 
sphare der Tropensonne ausgesetzt. In  das Glassystem eingebraelites Blattgold bzw. 
Goldpulver diente zur Absorption des freiwerdenden Broms. Die absorbierte 0 2-Menge 
hangt von der GróBe der dem Licht ausgcsotzten Oberflache ab. Die photochem. 
Schwarzung von AgBr wird durch die Ggw. oxydierender Stoffe, z. B. H 20 2, beschleunigt. 
Femer wurde festgestellt, daB beim tJbergang eines Liehtbogens zwischen Ag-Elektroden 
in Luft, 0 2 oder N2 kein reiner Ag-Staub entsteht, sondern stets ein Prod., das auBer 
Ag Ag20  u. AgNÓ3 enthalt. Wird dieses Gemisch in getroekneter 0 2-Atmosphare 
dem Sonnenlicht ausgesetzt, so erfolgt noch eine weitere geringe aber deutliehe Oxy- 
dation. Auf Grund aller ihrer Beobachtungen kommen Vff. zu der tjberzeugung, 
daB beim Belichten von AgBr kein Oxybromid entsteht, sondern daB 0 2 direkt von 
dem durch die Belichtung frei gewordenen Ag aufgenommen wird. (Journ. Indian 
chem. Soc. 7. 443—49. April—Mail930. Lueknow, Univ., ChemistryDepartment.) D usi.

A. H. Roffo und L. M. Correa, Vher eine chemische JRealction der liónlgetis traki en. 
(Vgl. C. 1 9 2 9 . II. 2019.) Vff. untorsuchen den Mechanismus der Zerstorung des 
Gliolesterins durch Róntgenstrahlen. Eine solche Zers. findet nur in Losungsmm. statt, 
dio in ihren Moll. halogene Elemente enthalten, wie CHCl3, CClt u. CH3J ; die Strahlen 
wirken in erster Linie auf das Losungsm. ein, wobei Halogen frei wird, das dann einen 
OsydationsprozeB einleitet:
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SCHCLj +  Rontgenstrahlen +  O ----->- 3HC1 +  CCI., +  COC1, +  C,
CClj +  Rontgenstrahlen +  O — ->- COCl2 +  Cl2 .

Das so gebildete Cl2 wirkt dann nach der Gleichung:'
H 20 +  Cl2 — y  2HC1 +  O .

CC14 ist daher sensibler ais CHC13; CH3J  ist zwar ebenso sensibel wie CHC13, bat 
aber nicht die gleiche oxydierende Wrkg., wcgon der geringeren A k tm ta t des J. Um 
die beschriebene Zers.-Rk. ais Reaktiv der Rontgenstrahlen zu yerwendon, lassen Vff. 
das freiwerdendo Cl auf K J  einwirken, das freiwerdende J  farbte Starkepapier. Die 
Intensitat dieser Rk. hangt von der Bestralilungszeit u. dem Filter ab. (Stralilen- 
therapie 36. 528—32. 10/5. 1930. Buenos Aires, Inst. f. Krebsforschimg.) W r e s c h n e r .

Rudolf Hummel, Vber Beeinflussung des Cholesłerins und seiner Fettsaureester 
durch Róntgenbestrahlung in vitro und in vivo. (Vgl. vorst. Ref.) Da im menschlichen 
u. tier. Organismus neben freiem Cholesterin aucli die Fettsaureester des Cholesterins 
vorkommen, wurden die Verss. von R o ffo  u. Co r r e a  mit diesen Estera wiederholt. 
Es zeigte sich, daB die in Chlf. gel. Fettsaureester des Cholesterins durch Rontgenstrahlen 
ebenso zerstort werden wie das ungebundene Cholesterin. In  F ett bzw. in Blutserum 
gel. ungebundenes Cholesterin u. seine Fettsaureester werden in vitro bei 1650 r ein- 
strahlender Energie nicht beeinfluBt. N. Mauseleber sowie mit Cholesterin gespeieherte 
Leber zeigten vor u. nach Róntgenbestrahlung bei 1100 r einstrahlender Energie den- 
selben Cholestcringeh. (Strahlenthcrapie 36. 533—38. 10/5. 1930. Frankfurt a. M., 
Univ.-Inst. f. Strahlcntherapie.) WRESCHNER.

R. D antinne und A. Molle, Phołoelekiriziiat des Bcnzols und seiner Derirate. 
Messungen im SCHUMANN-Gebiet ergeben das Fehlen von Photoelektrizitat bei A. u. 
ruhendem Bzl.; bei stark bewegter Oberfliiche ist Bzl. photoclektr. Toluol ist weder 
rein noch in alkoh. Lsg. photoelektr., o-, to-, p-Xylol sind rein photoelektr., nicht in 
alkoh. Lsg., u. zwar p-Xylol am starksten (etwa doppelt so stark wie o-Xylol), m-Xylol 
am wenigsten. Phenol ist schwach, Brenzcatechin, Resorcin u. Hydrochinon in alkal. 
Lsg. sind betraehtlich photoelektr., Reihenfolge wie bei den Xylolen, das p-Deriv. ist 
wieder ungefii.hr doppolt so stark photoelektr. wie das o-Deriv. 1,2,3-Trioxybenzol ist 
ca. 50% starker photoelektr. ais Brenzcatechin. o-, m- u. p-Kresol sind in alkoh. Lsg. 
photoelektr., aber weniger ais dio Dioxybcnzole, m-Kresol auch in reinem Zustande u. 
zwar starker ais m-Xylol. Bei groBen Verdiinnungen ist der Effekt der Konz. pro- 
portional. Einschiebung einer 3 mm dicken FluBspatplatte (durchljissig bis 2040 A) 
zwischen Gitter u. Lichtąuelle (Al-Funken) bringt alle beobachteten Effekte zum 
Versehwinden, eine 0,25 mm dicke Quarzplatte (durchliissig bis 1800 A) schwaclit 
die von OH-Gruppen herriilirenden Effekte ab u. unterdriickt diejenigen bei den 
Xylolen. (Buli. Soc. chim. Belg. 38. 435—42. Dcz. 1929. Liittich, Univ.) K r u g e r .

Ivo Ranzi, Ober das Beslehen einer Verzdgerung des Kerreffekłes in einigen Fliissig- 
keiten. Die von B ea m s  u . A l l is o n  (vgl. C. 1927. II. 1443) gefundene Verzógerung 
(3-10-9 sec) des Kerreffekts in Chlf. im Vergleich zu CS2 wurde vom Vf. mit einer 
neuen Methode nachgepruft. Die Ergebnisse weisen darauf hin, daB eine Verzogcrung 
Torhanden ist, dio sieher kleiner ist ais 3-10-10 sec, entsprechende Ergebnisse erhielt 
Vf. mit Nilrobenzol. Geht man von der DEBYEsclien Theorie der Mol.-Polarisation 
aus, so laBt sich eine Verzogerung in bezug auf das Feld voraussehen, dio fiir Nitro- 
benzol wenig gróBer ist ais 10~u  sec, fur Chlf. u. CS2 kleiner ais 10-11 sec. Die Vers.- 
Ergebnisse des Vf. sind in guter t)beroinstimmung mit der DEBYEschen Theorie. 
(Nuovo Cimento 7. 270—82. Juli 1930. Camerino, Univ.) W r e s c h n e r .

P A M. D ir a c ,  Die Prinzipien der Quantenmechanik. Ins Deutsche iibertr. von Werner Bloch.
Leipzig: S. Hirzel 1930. (XI, 274 S.) 4U. M. 18.—; Lw. M. 20.—.

R. de L. Kronig, Band spectra and molecular structure. London: C mb. Univ. Pr. 1930. 
(164 S.) 8°. 10 s. 6 d. net.

Aj. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
G. Devoto, Untersuchungen Iiber die DielektrizitiiUkonstante von Fliissigkeiten.

III . Mitteilung. Waflrige Losungen einiger organischer Verbindungen. (II. vgl. D e v o t o  
u. S t e v e n S0N, C. 1930. I. 3646.) Mit einein friiher beschriebenen App. bestimmte 
Vf. die DE. wss. Lsgg. von Benzoesdure, Benzamid, Harnstoff, Thioharnstoff, Phenol, 
Anilin, Acełoniłril, Acetanilid, Olykokoll, Phenylglykokoll, tt-Alanin, Asparaginsaure 
u. Asparagin. Auf Grundlage der gefundenen Werte wurden fur Harnstoff u. Thio
harnstoff in wss. Lsg. polare Strukturformeln abgeleitet:
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NU N il
i bzw . i

- o ----- o------n h 3+ - s — c — n h 3+
Die „dielektr. Analyse" kann boi verschiedenen strukturchem. Problemen gute 

Dienste leisten, z. B. bei der Best. der Lage einer Aminogruppe. (Gazz. chim. Ital. 
60. 520—30. Juli 1930. Mailand, Univ.) W r e s c h n e r .

Hans Lassen, Freąuenzabhangigkeit der Funkenspannung in Luft. Bei hocli- 
freąuenten Schwingungen (ab 3,1 X 105 Hertz) findet bei Kugel- u. Plattenelektroden 
eine Erniedrigung der Funkenspannung urn 25% sta tt. (Physikal. Ztschr. 31. 868—70. 
1/10. 1930. Koln, Inst. f. techn. Phys. d. Univ.) B r il l .

Austin M. Cravath, Der Energieverlust von Ionen bei elastischen Ztisammenstofien. 
Annaherungsrechnung, die zu einer Formel uber den mittleren Energieverlust pro 
ZusammenstoB ausgedriickt ais Teil der mittleren Ionenenergie fiihrt. (Physieal Rev. [2] 
3 6 . 248—50. 15/7. 1930. Princeton Univ., Palmer Phys. Lab.) B r u c h e .

H. Pślabon, Neiie Kupferoxydgleichrichter. (Vgl. C. 1930. II. 206.) Vf. untersucht 
dissymmetr. Kondensatoren, die aus einem Leiter, einem Halbleiter u. einem Halb- 
isolator zusammengesetzt sind. Ais Leiter diente ein beliebiges Metali, ais Halbleiter 
gemahlenes, chem. rcines CuO in Pastillenform, ais Halbisolator eine Suspension von 
etwas Au-Pulver in Kollodium o. dgl., die auf eine Seite der CuO-Pastille aufgestriehen 
wurde. Ein derartiger Kondensator wirkt ais Gleichrichter, der Strom flicBt yom 
Halbleiter zum Metali. Die Verwcndungsmoglichkeit anderer Halbleiter wird dis- 
kutiert. Die einseitige Leitfahigkeit des beschriebenen Kondensators laBt sich vielleicht 
durch oine gleichmafiige Polarisation der beiden verschiedenen Elektroden erklaren 
in Analogio zu dem elektrolyt. Detektor von F e r r i e . (Compt. rend. Acad. Sciences 
191. 402—04. 1/9. 1930.) W r e s c h n e r .

Albert C. Krueger und Louis Kahlenberg, Gaselektroden. Es werden Gas- 
elektroden von N 2, II.,, 0„, Ar u. He m it Yerschiedenem Elektrodenmaterial u. in 1 n. 
KC1, 1-n. KOH u. 1-n. HCI untersucht. Aus den Werten der gemessenen Einzel- 
potentiale u. der Ketten wird auf einige Eigg. des Elektrodenmaterials u. auf eine 
gewisse Rcaktionsfahigkeit der Edelgase geschlossen. Ais Elektroden wurden ver- 
wandt: Ag, Al, As, Au, Bi, C (Graphit u. CocosnuBkohle), Cd, Co, Cr, Cu, Fe (C-arm 
u. elektrolyt.), Hg, Ir, Mg, Mo, Ni, Pb, Pd, P t (blank u. platiniert), Sb, Si, Sn, Ta, 
Te, W u. Zn. An der Vers.-Anordnung ist hervorzulieben, daB die Elektroden ganz 
in den Elektrolyten, der durch Schutteln m it dem Gas gesatt. war, eintauchten. Bei 
dieser Anordnung war die GroBe des. Einzelpotentials unabhangig vom Gasdruck. 
(Trans. Amer. electrochem. Soc. 58. 43 Seiten. 1930. Wisconsin, Univ. Sep.) B r il l .

R. Forrer und J. Schneider, Uber die durch Ausgluhęn erfolgende Bildung der 
beiden Zustande des reinen Eisens, die bei gewóhnlicher Temperatur stabil sind. N ach  
der FoRRERschen Theorie des Ferromagnetismus u. der NEELschen statist. Bereehnung 
der Remanenz (vgl. C. 1929. II. 2540f.) kann Fe in zwei verschiedenen Zustanden be- 
stehen; in beiden Fallen sind die atomaren Magnete aus „magnet. Tripletts“ gebildet. 
Vff. versucliten durch geeignetes Ausgliihen die beiden Fe-Formen willkiirlich zu er- 
zeugen. Bei 650° zeigt sich eine Neigung zur Bldg. des Ausnahmezustandes des Fe, 
der durch das dissymmetr. magnet. Triplett charakterisiert ist. Gewisse Verunreini- 
gungen scheinen diesen Zustand zu begiinstigen. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 
1391—93. 16/6. 1930.) W r e s c h n e r .

L. G. Carpenter und L. G. Stoodley, Die spezifisclie Warme des Quecksilbers in der 
Nahe des Schmelzpunkles. Das Ansteigen von Gv fiir monatome Metalle Iiber den theoret. 
Wert yon 3 R  wird diskutiert. Gp von festem u. fl. Hg wird (auf ca. 1% genau) mit 
einem NERNSTschen Calorimeter aus bakeliertem Stahl gemessen. Der Heiz- u. MeB- 
widerstand aus P t befindet sich in einem Stahleinsatz in der Mitte des Calorimeters. 
Das Hg maeht 88°/0 des Wasserwertes aus. Eine Probe Hg wird extrem gereinigt, 
gibt aber die gleichen Werte wie gewóhnliches, nur mit H N 03 u. Dest. in Vak. gereinigtes 
Hg fest: 197,6° absol. C„ =  6,41, 233,8° absol. Ov =  6,755; Hg fl. 236,5° absol. Cv =  
6,80, 285,15° absol. Ov =  6,70. Eine ausgeglicheneKurve fiir dieDaten derVff. u. friiherer 
Forscher wird gegeben (Abweiehung <  1%), Gv wird berechnet; allerdings ist die Aus- 
dehnung von festem Hg nur ungenau bekannt. Nahe am F. ist Cv von festem Hg min- 
destens 6,02, also gróBer ais 3 R. Bei etwa 210° absol. fangt die Kurve fiir Cp (u. Gv) 
merklieh an zu steigen, wahrend sie in der Nahe des F. fast horizontal yerlauft. Dieser 
theoret., nicht vorherzusagende Verlauf ist reell. Es wird diskutiert, ob unharmon. 
Schwingungen der Atome oder Teilnahme von Elektroncn an der therm. Energie den
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abnormen Verlauf von C'v bedingen. Vff. lialten ersteres fiir wahrscheinlicher. (Philos. 
Magazine [7] 10. 249—64. Aug. 1930. Southampton, TJniv. Coli.) W. A. R o t h .

W. A. Roth, H. Umbach und P. Chall, Beitrdge zur Thermochemie des Eisens. 
(Vgl. C. 1929. II. 2759.) Die mit der Bombę erbaltenen Daten geben besser ais dio 
friiheren mit den Ordnungszahlen zusammen, sind aber oft kleine Differenzen groBer 
Żabien. Sie werden zum Teil durob Losungsverss. in 20°/oig. HC1 bei ca. 97° kontrolliert. 
Der am schwersten 1. Stoff (die Eisenerze) bcdingt die Versuehsbedingungen fur alle 
Verss. Korrigiert muB werden fiir die Verdampfungswarme bei Gasentw. u. fiir dio
Verdunnungswiirme beim Losen von O-haltigen Verbb.. Die Warmetonung F e " ---->
Fe"' konnte bislang bei 97° in 20%ig. HC1 noch nicbt bestimmt werden, so daB die 
Kontrolle fiir manche Zahlen noch aussteht.

Eiohung mit Hg in Glas u. elektr.; Einfiihren der Substanz in evakuierten Glas- 
kirschen, die zertrummert werden; stets werden aquivalente Mengen (Fe, Fe30 4, 
Fe2Si04 etc.) angewendet, um die Losungawarmen ohne weiteres kombinieren zu 
kónnen. Dio einzelnen Daten haben keine Bedeutung, nur die Differenzen. Ver- 
dampfungswiirme von 20,3%ig. HC1 bei 97° 516,2 cal/g; Temp.-Koeffizient —1,36 cal/ 
Grad. Beim Lósen von (elelctrolyt. a-) Eisen iiberkompensiert die Verdampfungswiirme 
die exothermo Reaktionswarme.

Aus der Losungswarme von Fe u. FeO folgt dio Bildungsicdrme von FeO bei 97° 
zu +64,1 kcal, bei 19° zu +64,2, wahrend mit der Bombę +64,3 kcal gefunden war. 
Die ,,Spindhvarme“ FeO +  Fe20 3 =  Fe30 4 ergibt sich aus den Losungsverss. hoher 
ais aus den Bombenverss.: +7,1 statt +4,1 kcal. Der hohere Wert ist wahrschein
licher. Die Bildungswarme von Ferroorthosilicat (Fayalit) aus FeO u. Quarz ergibt 
sich zu +8,1 kcal. Die Bildungswiirme von Silicaten laBt sich aus Ldsungsverss. 
sicherer ableiten ais aus Bombenverss. Die Chlorierungswdrme von Fe2Os, die eventuell 
techn. wicbtig werden kann, ist +7,4 kcal. — D. von reinem Magnetit 5,08; von reinem 
roten Glaskopf 5,125, von reinem Fayalit (Fe2SiO,) 4,296. (Arch. f. d. Eisenłiutten- 
wesen 4. 87—94; Stahl u. Eisen 50. 1331—32. 18/9. 1930. Braunschweig, Techn. Hoch- 
scbule, Phys.-chem. Inst.) W. A. R o t h .

A3. K olloidchem ie. Capillarchemie.
Wolfgang Ostwald und Alfred Quast, tiber die Anderungen pliysilcaliscli-chemischer 

Eigenschaften im Ubergangsgebiet zwischen kolloiden und molekulardispersen Systemen. III. 
(Forts. v. C. 1930. II. 1349.) A n Stelle der FuRTHschen Gleichung D =  x2/ t- f  (v) wurde 
fiir die Berechnung des Diffusionskoeffizientcn die Gleichung D — x2/ t- f  (2 v) benutzt. 
Durch diese Nouberechnungen werden nur die absol. Werte veriindert, nicht abor die 
Abhangigkoit des Diffusionskoeffizientcn u. der TeilchengroBe yon der Verdunnung. 
Obwohl die angebrachten Korrekturen in vielen Fallen die Resultate wahrscheinlicher 
gestalten, bleiben bei einigen Stoffen (insbesondere bei Benzopurpurin u. Kongorot) 
die Koeffizienten zu hoch u. die TeilchengroBe infolgedessen zu gering. Vff. versuchen 
diese Anomalie durch das starkę Hydratationsvermogen dieser Farbstoffe zu erklaren. 
In  Systemen mit hoher Hydratationsfahigkeit findet auBer der Diffusionsbewegung 
Hoch die Solvatationsbewegung statt, die dann zu abnorm hoben Diffusionskoeffizientcn 
fiihrt. — Die Bedeutung des §olvatationsdruckes fiir anomale Diffusionsorscheinungen 
yon Hamoglobin in Gallerten, von Stoffen in Lsgg. hydrotroper Salze usw. wird be- 
sprochen. — Es wird darauf hingewiesen, daB in Anbetracht der z. T. sehr starken 
Diffusionsanomalien eine Erklarung eventl. auch in oiner, die Diffusion besckleunigenden, 
chem. Rk., in der Barophorese oder der Intertraktion zu suchen ist. (Kolloid-Ztschr. 51. 
361—70. 1930. Leipzig, Koll.-Abt. d. phys.-chem. Inst. d. Univ.) G o r ia n .

Satya Prakash und N. R. Dhar, tiber die Darstellung von Borat-, Wolframał-, 
Molybdał- und anderen Gallerten und die TJnterswhung der Mercurisulfosalicylsaure- 
gaUerten. (Vgl. C. 1929. II . 1905 u. 1930. I. 497.) Vff. stellen Gallerten von Chrom- 
wlframat, Ferriwolframai, Zirkonmólybdał, Zirkoriborat u. Geriborat her, indem sie 
die entsprechenden Sole koagulieren. Diese Sole wurden durch Dialyse von Mischungen 
von Chromiehlorid, Ferrichlorid oder Ceriammoniumnitrat mit Natriumwolframat, 
Kaliummolybdat oder Boras erhalten. Ceriarsenatgallerte entstand beim Mischen 
von Lsgg. Y o n  Kaliumarsenat u. Ceriammoniumnitrat. Gallerten der Mercurisulfo- 
salicylsdure werden nach drei Methoden dargestellt: 1. durch Losen Yon frisch gefalltem 
Mercurioxyd in SulfosalicylsJluro, 2. durch Wiederauflósen yon trockner, pulver- 
formiger Mercurisulfosalioylsaure zu konz. Lsg. u. 3. duroh Koagulation des Yerd. 
Sols von Mercurisulfosalicylsaurc mittels Elektrolyten. Die Tendenz, Gallerten. zu 
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bilden, ist bei dem Na-Salz der Mereurisulfosalicylsaure geringer ais bei der freien 
Saure. Vff. nelnnen an, daB es sich bei der auflosenden Wrkg. der C1-, Br-, CN- u. 
CNS-Ionen auf die Sole der Mercurisulfosalicylsaurederiw. um eine Verdrangung 
des Hg handelt, so daB z. B. bei Zugabe von NaCl zur Mercurisulfosalicylsaure HgCl2 
n. Natriumsulfosalicylat entstelit, aber nicht eine Na-Cl-Hg-Sulfosalicylatverb. (Journ. 
Indian chem. Soc. 7. 367—78. April/Mai 1930. Allahabad, Univ., Chemical Lab.) Dus.

E. Angelescu und Dem. M. Popescu, Beitrage zur Kenntnis der Kolloid- 
chemie der Systeme: Seifeń-Kresól- Wasser. (Vgl. C. 1930. II. 1351.) Die Unterss. 
der Loslichkeit, Viseositat, OberfliŁchenspannungs- u. Erstarrungskurven der Syateme 
Seifen-o-Kresol-W. zeigen, daB Seifen (insbesondere Na-Oleat u. -Palmitat) die Loslich- 
keit des o-Kresols starker erhóhen ais Na-Hydroxyd. — In  bezug auf die Viscositat 
wurde festgestellt, daB, wahrend in verd. Lsgg. die Viscositat von der Kresolkonz. 
linear abhangig ist, bei gewissen Seifenkonzz. die Viscositatskurve je ein Maximum 
u. Minimum aufweist (bei Oleaten u. Palmitaten des K  bei 20°, bei Na- u. K-Stearaten 
bei 40—50°). Der beobaehtete Kurvenverlauf ist fiir kolloide Lsgg. charakterist., 
indem nach OSTWALD die Viscositat bei mittleren Dispersitaten ein Maximum, bei 
molekularer TeilchengróBe ein Minimum aufweist. Nach Durchsclireitung des Minimums 
wird die Abhangigkeit von der Kresolkonz. nahezu linear. — Die spezif. Leitfahigkeit 
von 0,2-n. Na-Oleatlsgg. nimmt bei Zusatz von o-Kresol zu u. erreicht das Maximum 
in dem Punkt, wo die Viscositat ein Minimum zeigt. — Die Erstarrungstemp. sowie 
der die Gelatinierung begleitende, therm. Effekt werden bei 0,2-n. Na-Stearat durch 
Kresol herabgesetzt. — Die Oberflachenspannung erreicht ihren Minimalwert bei konz. 
Seifenlsgg. u. niihert sich derjenigen des o-Kresols in verd. Lsgg. Die gesamten Befunde 
werden durch die Annahme erklart, daB Zusatz von o-Kresol eine Verkleinerung der 
TeilchengróBe zur Folgę hat. (Kolloid-Ztschr. 51. 336—-48. 1930. Bukarcst, Land- 
wirtsch.-chem. Inst. d. Univ.) Gu r i a n .

Mata Prasad und R. R. Hattiangadi, Untersuchungen iiber Kieselsduregele. 
Teil IV. Der Einflufi von Elektrolyten auf die Absełzzeit der gelbildenden Misćhungen. 
(III. vgl. C. 1930. I. 3652.) Vff. untersuchen den EinfluB von NaCl, KC1, N aŃ03, 
K N 03, CH3-COONa, CH3-COOK u. Na2S04 auf die Absetzzeit von Kieselsauregelen. 
Verschieden groBc Mengen von 4 n- bzw. 2 n-Elektrolytlsgg. werden zu 5 ccm 0,8 n- 
oder 0,55 n-Essigsaure zugesetzt u. das ganze mit 5 ccm Na-Silicatlsg. (Na20, 2 SiO,) 
von 4% Si02-Geh. gemischt. Es zeigte sich, daB der Elektrolytzusatz sowohl in den 
sauren wie auch in den alkal. Misćhungen die Gelbldg. beschleunigt. Wachsende 
Elektrolytzusatze vermindern die Absetzzeit u. erhóhen die Opazitat. Fiir die koagu- 
lierende K raft zeigte sich folgende Ordnung: KAc >  NaAe; KC1 >  NaCl; K N 03 >  
NaN03. Fur die Anionen ergab sich die Reihe: Cl >  N 03>  S04. (Journ. Indian 
chem. Soc. 7. 341—46. April/Mai 1930. Bombay, The Royal Institute of Science, 
Chemical Lab.) DusiNG.

Satya Prakash und N. R. Dhar, Der Einflufi der Konzentration des koagulierenden 
Elektrolyten, der Zeit und der Temperatur auf die Syiuirese einiger anorganischer Oallerten. 
(Vgl. C. 1929. II. 1905 u. 1930. I. 497.) Vff. benutzen fiir ihre Verss. Gallerten von 
Ponceau-Rot, Ferripliospliat, Ferriarsenat, Ferriborat, Chromarsenat, Vanadinpentoxyd, 
Zirkonhydroxyd, Zirkonmolybdat, Zirkonborat u. Mangandiozyd. Das Fortschreiten 
der Syniirese wird quantitativ verfolgt durch volumetr. Best. der durch Synarese 
von der Gallerte nach bestimmten Zeiten ausgeschiedenen Fl.-Menge. So orgab sich, 
daB bei der Herst. irgendeiner Gallerte durch Zufugung eines Elektrolyten zu einem 
Sol, der Betrag der Synarese kontinuierlich mit der Konz. des Elektrolyten wachst; 
mit wachsender Konz. des Elektrolyten wird das Yerhaltnis zwischen dem Betrag 
der Synarese u. der Konz. des Elektrolyten entweder gróBer oder es erreicht ein Maxi- 
mum. Der Betrag der Synarese wachst anfangs mit der Zeit, spiiter kommt die Synarese 
zum Stillstand. Das Maximum der Synarese wird innerhalb zweier Tage erreicht. 
Bei hoheren Tempp. tr itt  starkere Synarese ein. Der Temp.-Koeffizient der Synarese 
ist zwischen 50 u. 70° unvergleichlich hoher ais zwischen 30 u. 50°. Zur Bldg. einer 
stabilen Gallerte ist stets eine bestimmte, minimale Menge des koagulierenden Elek
trolyten notwendig. Wird dieser Betrag iiberśchritten, tr itt  Synarese ein. (Journ. 
Indian chem. Soc. 7. 417—34. April/Mai 1930. Allahabad, Univ., Chemical Lab.) Dus.

Jogendra Kumar Chowdłmry und Surendra Chandra Das, Entfarbung von 
Olen mit gemischten Adsorptionsmitleln. Ausgehend von friiheren Beobachtungen 
(vgl. C. 1928. I. 2683) iiber die Leistungssteigerung anorgan. Adsorptionsmittel durch 
Anwendung ihrer Misćhungen untersuchen Yff. die Entfarbung von minerał, u. vege-
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tabil. Olen mit einfachen u. gemischten anorgan. Adsorbentien. Zur Unters. gelangt 
gefarbtes Petroleum u. ErdnuBol. Es wird festgestellt, daB bei Anwendung groBer 
Mengen Adsorptionsmittel (iiber 3—-5 g fiir 100 ccm Ol) gemisehte Tonerde-Kiesel- 
saure Adsorbentien die Knochenkohle in bczug auf das Adsorptionsvermogen fur die 
rote Earbe iiberragen. Bei weniger ais 2 g Adsorbens erweist sich dagegen die Knochen- 
kohle iiberlegen. Sowohl fur die Bot- wie fur die Gelbfarbung geben Vff. in Dia- 
grammen u. Tabellen die Adsorptionswerte fiir Bauxit, Bauxit-Kieselsaure, Tonerde- 
Kieselsaure verschiedener Zus. u. Knochenkohle wieder. Verss. iiber die Adsorptions- 
geschwindigkeit fiir die Rot- u. Gelbfarbung ergaben fiir Bauxit-Kieselsaure, daB 
das Gleichgewieht meistens nach ca. l 1/^ Stdn. erreicht ist. Ferner werden genaue 
Arbeitsvorschriften gegeben fur die Herst. der erwahnten gemischten Adsorbentien. 
Experimentell wird gezeigt, daB vollkommen troekene Adsorptionsmittel weniger 
akt. sind ais nur teilweise getrocknete Praparate. Die Adsorptionskraft von Bauxit 
erreicht ein Maximum bei einem W.-Geh. von 6,33%; fur Bauxit-Kieselsaure liegt 
das Optimum bei 5,95% u. fiir Tonerde-Kieselsiiure bei 4,27% Feuehtigkeit. Ferner 
wird auf die Móglichkeit der oftmaligen Regeneration der gemischten, anorgan. Ad
sorbentien liingewiesen, da diese selbst nach 10-maliger Regeneration nur eine geringe 
Sohwiichung ihrer A ktm tiit zeigten. (Journ. Indian chem. Soc. 7. 379—400. April/Mai 
1930. Dacca Univ., Chemical Lab.) DiisiNG.

Nikolai Schilow f ,  Helene Schatunowskaja und Konstantin Tschmutow, 
Adsorptionserscheinungen in Losungen. XXI. Studien iiber Kolileoberfldchenoxyde. 
(XX. vgl. C. 1930. II. 1510.) Die Adsorption von KCl, AlCl3, ChiCl,,, J 2, Na2C03 u. 
Na2H P04 aus wss. Lsgg. an den Oberflachenoxyden A, B, C yon akt. Kohle wird 
untersucht. KCl wird an Oxyd B  hydrolyt. adsorbiert, an Oxyd A  prakt. iiberhaupt 
nicht; in Ggw. vom sauren Oxyd O dagegen Adsorption von entstandenem Alkali 
durch dieses Oxyd u. daher keine hydrolyt. Spaltung. A1C13 wird an allen 3 Oxyden 
ohne hydrolyt. Spaltung adsorbiert; Abnahme der Adsorptionsfahigkeit in der Reihen- 
folge: B  >  C >  A. Gleiche Ergebnisse fiir CuCl2 an den Óxyden A  u. B, durch Oxyd A  
zu CuCl reduziert. Bei Na,HPO. fiilirt die hydrolyt. Adsorption an Oxyd B  zu alkal., 
an Oxyd C zu saurer Rk. der Lsg. Nach einem Adsorptionsvers. mit Oxyd B  ergibt 
die Na2C0s-Lsg. bei Titration in Ggw. von Methylorange keine Adsorption, wahrend 
am Oxyd G bedeutende Adsorption eintritt; bei Titration in Ggw. von Phenolphthalein 
wird eine viel grófiere Alkaliadsorption beobaclitet, wahrscheinlich wegen eines be- 
deutenden C02-Geh-. von Oxyd B  u. besonders O. J2 wird aus wss. KJ-Lsg. von Oxyd B  
u. C in nicht selir verscliiedenem MaBe adsorbiert. Vff. schlieBen, daB dio Adsorptions
fahigkeit von Kohle nicht allein durch die physikal. bzw. elektr. Eigg. der akt. Ober- 
flache, sondern auch durch dereń verschiedenen chem. Charakter bestimmt wird. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 150. 31—36. Sept. 1930. Moskau, Chem.-Technol. 
Hochsch.) K r u g e r .

L. de Brouckśre, U ber die Adsorption von Ferrichlorid durch krystallisiertes 
Bariumsulfat. Die Ergebnisse sind im wesentlichen schon nach dor vorlaufigen Mitt. 
(C. 1928. I. 1754) referiert. Ein Teil des FeCl3 wird dureh das BaSO± irreversibel 
fixiert. (Buli. Soc. chim. Belg. 38. 409—21. Dez. 1929. Briissel, Univ.) K r u g e r .

W. A. Lee, Faktoren, die auf die AdhdsionspMnomene aneinander haftender Metall- 
oder Qlasverbindungen einwirken. Vf. gibt eine erstmalige krit. Ubersicht unserer Kennt- 
nis der Adhasionsphanomene bei aneinander haftenden ebenen polierten O berflachen. 
Dio echten Adhasionserscheinungen bei fl. u. festen Substanzen weisen darauf hin, 
daB die effektive Reichweite der Mol.-Anziehung Hunderte yon Mol.-Durchmessern 
betragen kann, oder daB sich ein Ketteneffekt der Mol.-Orientierung einstellt, der einer 
groBen direkten Reichweite der Anziehung gleichkommt, Die friihere engere Form 
der LANGMUIRschen Theorie u. die Theorie der monomolekularen Filme auf W . konnen 
irre fiihren, wenn man sie auf die Adhasionserscheinungen bei reinen chem. Sub
stanzen anwendet, sie bilden einen besonderen Fali der Adhasion. (Science Progress 
2 5 . 219—31. Okt. 1930. Californien, Stanford Univ.) W r e s c h n e r .

B. Anorganisehe Chemie.
William C. Bray, Ein Jodozyd, J 20.,. Eine intermediare Verbindung. Vf. schlieBt

—  gemeinsam mit Liebhafsky — a u s  den Arbeiten yon S k r a b a l  u .  A b e l  u . 
H il f e r d I N G  (C. 1928. II. 1854) iiber die Kinetik der Rk. zwischen Jodid u. Jodat, 
daB man ais Zwischenprodd. H 2 J 20 3 u .  J 20 2 anzunehmen habe. Die nahere Begriindung
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dieser Annahme entzieht sich einer kurzeń Wiedergabe. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 
3580—86. Sept. 1930. Berkeley [Cal.], Univ. of California.) K l e m m .

N. A. Schilow und S. M. Pewsner, Oxydation von Nałriumarsenit durch den 
Sauerstoff der Luft. Giinstigc Rcsultate wurden bei Einw. yon HNO„ u. ILI auf 
NaH^AsOz erzielt. Man laBt in eine mit Glasperlen gefiillte Glasflasche eine Lsg. von 
Arsenit +  K J  tropfenweise zuflieBen u. leitet Luft u. ein Gemisch von HC1 u. Stick- 
oxyden (besonders Salpetrigsaureanhydrid) ein. Unter Einhaltung bestimmter Rk.- 
Bedingungen gelingt restlose Oxydation zu Arseniat. Ubsr den EinfluB der Konzz. 
der Reagenzien usw. vgl. im Original. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi 
Promyschlennosti] 7. 759—80. April 1930.) S c h o n f e l d .

Paul Remy-Gennete, Die Wirkung von Wasserstoff und Kohlenwassersloffen auf 
Barium. H 2 kann sich mit Ba schon bei Zimmertemp. yerbinden. 1,84 g Ba, das nach 
der Methode von Gu n t z  hergestellt u. noch einmal dest. war, wurde in einem Glas- 
rohr (234 ccm) mit H 2 von 20° u. 639 mm Druek zusammengebracht; nacli 21/™ Monaten 
war der Druck auf ca. 1 mm gesunken. Bei entsprechenden Verss. m it Methan u. 
Acetylen zeigte sich nach einer Beriihrungszeit von einem Monat keine Spur einer 
Absorption. Dieses vcrschiedene Verh. von H 2 u. KW-stoffen gegeniiber Ba kónnte 
zur Entfernung von H 2 aus einem Gasgemisch verwendet werden. Móglicherweise 
verliiuft die Rk. yiel schncllcr bei fein verteiltem Metali; Verss. dariiber sind im Gange. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 1 . 413—14. 1/9. 1930.) WRESCHNER.

Oct. Dony, t)ber die Reduktion von Zinkoxyd durch Kohlenoxyd im Gaskreislauf 
und uber den Mechanismus dieser Reduktion. In  einem aus Stahl gefertigten App. 
wird ZnO durch strómendes CO bei nur wenig iiber 1000° liegenden Tempp. reduziert. 
Das bei der Red. entstehende Gemisch von CO +  C02 wTird regeneriert durch Uber- 
leiten iiber Graphit, der auf etwa 1000° erhitzt ist, u. wird durch einen Ventilator wieder 
in den Rk.-Raum befórdert. Die Zumischung yon Graphit zum Zinkoxyd vermindert 
die Red.-Geschwindigkeit. (Buli. Acad. Roy. Belg. Classe Sciences [5]. 1 6 . 881—92. 
1930.) S k a l ik s .

Einar Oełlinan, Róntgenographisćhe Untersuchungen der Manganmodifikationen. 
Zusammenfassende Mitt. iiber friiliere Arbeiten (vgl. C. 1 9 2 9 . II. 2655; 1 9 3 0 . II. 691. 
2351). (Metali-Wirtschaft 9. 825—27. 3/10. 1930. Stockholm, Inst. f. allg. u. anorgan. 
Chemie.) ' SKALIKS.

0. Mineralogische nnd geologische Chemie.
H. Buttgenbach, Mineralogischc Mitteilungen (Krystalle von Gold, Sphen und 

Granat). Krystallograph. Beschreibung u. Messung an speziellen Krystallen. (Buli. 
Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5]. 1 6 . 874—80. 1930.) S k a l ik s .

Pan Tcheng Kao, Mikrographie von piezoelektrischem Quarz. Vf. untersueht 
mikrophotograph. mit EluBsaure angeatzte positive u. negative Flachen senkrecht zur 
elektr. Achse. Zwei beigegebene Mikrophotographien zeigen deutlich die verschiedene 
Struktur der Flachen; die negative Flachę erscheint faserig (Fasern parallel zur opt. 
Achse), die positive Flachę ist rein krystallin. Um gute Ergebnisse zu erhalten, muB 
mit einem verd. Korrosionsbade gearbeitet werden; eine polierte Flachę wird schwerer 
angegriffen ais eine einfach geglattete Flachę, die Korrosion geht bei einer positiyen 
Flacho stets viel langsamer vor sich ais bei einer negativen Flaclie. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 1 9 1 . 334—35. 18/8. 1930.) W r e s c h n e r .

W. Kunitz, Die IsomorphieverMltnisse in der Hornblendegruppe. Homblenden 
yerschicdener Herkunft wurden chem. u. opt. untersueht. Eine neue Bestimmungs- 
methode fiir die D. fiir kleine Substanzmengen wurde eingefiihrt. Dieselbe beruht 
darauf, daB man zu einer spezif. schweren FI., dereń D. genau bekannt ist, aus der 
Biirette eine bestimmte Menge eines Verdunnungsmittels zuflieBen laCt, u. so eine 
Eielikurve aufstellt. Die D. wird dann nach der Schwebemethode oder mit der Zentri- 
fusre bestimmt. Dann werden die einzelnen Mischuncsrcihen der HornblendeaTuppe

H2 
Na, 
Mg, 
Mg,

besprochen u. die Abhangigkeit der opt. Konstanten von der chem. Zua. in Kurven 
ąngegeben. Aus den Unterss. lassen sich fur die Endglieder der Homblenden folgende 
Ubersichtsformeln aufstellcn: Anthophyllite, H 2Mg7Sij02.„ Aktinolithe, H 2Ca2Mg5Si80 24,

■ H, bzw. H, bzw. H, H,
(SiOs)8 Mg,

Mg,
„ Ca, 
„ Mg,

„ Na, 
„ Al, I I (Si03),j (AlOo), T T T

Mg, 111 (Si03)6(Si0a),
- Mg, » Mffs „ Mg, Mg, •
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Glaukophane, H 2Na2Al2Mg3Si80 81, griine Hornblenden, H 2Ca.Mg6Si80 24, syntagmatit. 
Hornblenden, H 2Ca2Mg4Al2Si60 22, u. arfvedsonit. Hornblenden, H 2Na2Mg4Si2Si0O22, 
Diese Formeln lassen sich alle auf hoch komplexo Kieselsauren zuriickfiihren, u. zwar 
die ersten 4 auf Formel I, die folgende auf Formel II u. die letzte auf Formel III. Weiter- 
hin gclit Vf. sehr eingeliend auf die Moglichkeiten der isomorphen Vertretung der ein- 
zelnen Elemente untereinander ein. Feu-Mg sind in den Hornblenden in allen Ver- 
haltnissen mischbar. Mit steigendem Geh. an Fe11 nimmt sowohl das Brechungs- 
vermogen, ais auch die D. linear gleichfórmig zu. Fen i-Alnl vertreten sich nur in der 
Glaukophanreihe ziemlich weitgehend. Fe111 wirkt auf dio Liclitbrecliung viel stiirker 
ais Fe11. Die Elemente Si-Ti zeigen nur in den basalt. u. arfvedsonit. Hornblenden 
starkere Isomorphiebeziehungen. Der EinfluB des Ti auf die Lichtbrechung ist sehr 
groG. Die Vcrtretung der OH'-Gruppen durch F ' setzt das Brechungsvermogen be- 
deutend herab. Der EinfluC des F  ist bei den Hornblenden sehr gleichmaBig. Daneben 
konnen noch Vertretungen von Atomgruppen, wie [CaMg]-[NaAl] u. [CaAl]-[NaSi], 
auftreten, von denen die erste von den tonerdefreien Aktinolithen zu den Glaukophanen 
u. die letzte von dem Syntagmatit zu den Alkalieisenamphibolen ubcrleiten. Eine Zu- 
nahme des Na-Geh. bedingt in beiden Fallen eine Abnahme des Brechungsvermogens, 
der Doppelbrechung u. des opt. Achsenwinkels. (Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 
Abt. A. 60. Beilageband. 171—250. 1930. Halle a. S.) E n s z l i n .

Esper S. Larsen und Earl V. Shannon, Z wet Phosphate von Dehm, Dehmit und 
Crandallit. Delirnit bildet eine krystalline Kruste auf einem breccienartigen Phosphorit. 
E r ist graulich bis grunlichweiC. Hartę nun 5. D. 3,04. Schmilzt selir leicht. Er ist opt. 
einachsig ncgativ u. hat die Lichtbrechung co =  1,622 u. e =  1,614. DieZus.istO,12Unl., 
50,88 CaO, Spur A120 3, 37,12 P 20 5, 1,20 K 20, 7,11 Na20, 1,52 H 20  (+  112°), 0,16 H 20 
(—112°), 1,49 C02 u. kein Cl u. F, was wahrscheinlich der Formel 6 CaO ■ Na20  ■ 2 P 20 5 ■ 
H aO entspricht. Dicso Formel kommt dor des Merrillits sehr nahe, mit dem Unterschied, 
daB in letzterem 1 Na20  durch H 20 ersetzt ist. Die opt. u. physikal. Eigg. beider Mino- 
ralien sind auch sehr ahnlich. Der Crandallit bildet weiBe faserige Aggrcgate, u. ist 
opt. positiv mit a =  1,59 u. y  =  1,60. E r ist wahrscheinlich orthorhomb. Er ist U. in 
HNOa u . HC1, u. hat die Zus. CaO-2 Al20 3-P20 5-6 H 20. (Amer. Mineralogist 15 . 303 
bis 306. Aug. 1930.) " “ E n s z l i n .

Esper S. Larsen und Earl V. Shannon, Die Mineralien der Phosphatfoiollen aus 
der Nahe von Fairfield, Utah. (Vgl. vorst. Ref.) Die Phosphatknollen sind aus einer 
ganzen Reihe verschiedener, zum groBen Teil neuer Phosphatmineralien zusammon- 
gesetzt. Die Trennung der sehr feinkórnigen Mineralien erfolgte durch Auslesen mit 
der Hand, u. schwere Lsgg. Der Wardit bildet hellgriine Oberzuge oder Spharolite.
D. 2,81. Hartę 5. Er ist opt. einachsig positiv mit co — 1,590 u. e =  1,599. Die Analyse 
ergab die Zus. 2 Na20-CaO -6 Al20 3-4 P 20 5-17 H 20. Dor von L a c r o ix  beschriebene 
Souniansit ist ident. mit Wardit u. ais Mineralname zu streichen. Ais Hauptmineral 
der Knollen tr i t t  Pseudowavellit auf. Er hat co =  1,618 u. e =  1,623 bei einer D. von 
2,92 u. der Hartę 5. Die Zus. ist 3 CaO-6 Al20 3-4 P 20 5-17 H 20, also diesolbe wie bei 
Wardit, nur daB 2 Na20 durch 2 CaO ersetzt sind. Pseudówavellit bildet hexagonalo 
Tafeln, Deltait bildet charakterist. zJ-fórmige Aggregate, u. macht der Menge nach 
ctwa y« der Knollen aus. Er bildet Fasern u. Prismen. D. 2,95. Hartę 5. Er ist opt. 
positiv u. wahrscheinlich einachsig mit co =  1,641 u. e — 1,650. Die Zus. dieses neuen 
Minerals ist 8 CaO- 5 A120 3- 4 P 20 5-14 H 20. Der Dennisonit, welcher nach J. Mi D e n n i 
s o n  benannt ist, bildet diinne” weiBe Krusten. Hartę 472- D. 2,85. Das Minerał ist 
opt. negatiy, einachsig mit co =  1,601 u. e =  1,591. E r hat die Zus. 6Ca0-A l30 3-
2 P2Os-5 H 20. Der Dehmit bildet kleine hexagonale Krystalle oder Krusten. Ein Toil 
der hexagonalen Prismen haben woniger Alkalien u. mehr W., ais der Dehrnit. Diese 
werden Lewistonit benannt. Derselbe besteht haufig aus einem opt. einachsigen Kern, 
welcher von einer opt. zweiachsigen Schale umgeben ist. Die Lichtbrechung der letzteren 
ist a =  1,613, /3 =  1,623 u. y  =  1,624 je ±0,005. D. 3,06. Die Zus. entspricht ungefahr 
der Formel 15 CaO-(K, Na)20 -4 P 20 5-8 H 20. Ein weiteres neues Minerał, welches 
nach G. L. E n g l is h  Englishit benannt wurde, bildet bis 1 mm dicke tJberziige auf 
Gordonit. E r ist weiB bis farblos. Hartę 3. D . 2,65. Er hat einen kleinen Achsenwinkel, 
vollkommene Spaltbarkeit, u. ist opt. negativ mit a =  1,670, y  — 1,572 je ±0,005. 
Das Minerał ist wahrscheinlich orthorhomb. Die Zus. entspricht der Formel 4CaO- 
K 20-4  Al20 3-4 P 20 5-14 H 20. Das neue Minerał MiUisit, benannt nach F. T. M il l is , 
kommt ais wciBer, faseriger Gemengteil zusammen mit Wardit vor. Es ist opt. zwei- 
achsig negativ mit der Lichtbrechung a =  1,584, /? =  1,598 u. y =  1,602. Hartę 51/ 2
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u. D. 2,83. Die Zus. entspricht der Formel 2 CaO• Na20  • 6 A l,0:) • 4 P 20 6 • 17 H 20 , also 
beinahe die eines Wardit, in dem die Halfte der Alkalien durch CaO ersetzt sind. Der 
Lchiit bildet ebenfalls Krusten, t r i t t  aber nur in einzelnen Handstiicken auf. E r hat 
die Hartę 5Ł/2 11 ■ die D. 2,89. E r bildet Easern mit sehr grofiem Aehsenwinkel, ist opt. 
negativ m it a =  1,600, f) =  1,615 u. y =  1,629. Die Zus. ist 5 CaO-(Na, K )20-4  A120 3-
4 P20 5-12 H 20. Eines der best krystallisierten Mineralien ist der ziemlieb selteno 
Gordonit, benannt nach S. L. G o r d o n , welcher den Paravauxit, ein dem Gordonit 
nahe verwandtes Minerał, zuerst besehrieb. Gordonit bat die Hartę 372, die D. 2,28, 
u. ist 1. in Siiuren. Er ist zweiachsig positiv mit 2 V =  73° u. a — 1,534, fi — 1,543 u. 
y  — 1,558. Nach der Analyse kommt dem Minerał die Zus. MgO ■ Al20 3 • P20 5 • 9 H 20  
zu. Neben diesen neuen Mineralien t r i t t  noch Variscit ais Gemengteil auf. Weiterhin 
wurden in den Knollen noch mindestens 8 neue Mineralien gefunden, dereń einwand- 
freie Best. aber nicht gelang. Das alteste Minerał ist der Variscit, aus dem der Deltait 
u. Pseudowavellit entstand. Millisit u. Wardit sind jiinger ais Deltait. Dehrnit, Lewisto- 
nit u. Dennisonit sind wahrscheinlich wiederum jiinger ais Wardit, wahrend das Alter 
von Englishit u. Gordonit nicht zu bestimmen ist. (Amer. Mineralogist 15 . 307—37. 
Aug. 1930.) ENSZLIN.

L. H. Bauer und Harry Berman, Bevierkungen iiber einige Mineralien von Franklin. 
Ein Zn-lialtiger Amphibol wurde untersucht. Derselbe hat die Zus. H 2(Mg, F e, Zn, Mn),- 
(Si03)8. Das Yerhaltnis Mg: F e : M n: Zn ist 20: 18: 19: 13. D. 3,44. Lichtbrechung a =  
1,657, (3 =  1,674 u. y =  1,685. Weiter wurde ein Apophyllit mit 1,79% ZnO untersucht. 
Der Barysilit liat die Zus. 3 PbO • 2 S i02, ist einachsig negativ m it co — 2,033 ±  0,004 
u. s =  2,015 ±  0,004 fiir Na-Licht. Der Clinozoisit von F r a n k l in  wurde neu unter
sucht, wobei sich lierausstellte, daB derselbe mit Chbrophoenicit ident. ist. Beschreibung 
eines Datoliths. Neu angezeigt wird ein Ferroschalhrit der Zus. 8 RO • 3/i  As20 3- 6 S i02-
4 HoO mit R =  Mn: F e  =  2: 1. Der Mangaribrucit hat die Lichtbrechung co =  1,59 
u. s =  1,60. Das Verlialtnis von Mg: Mn ist 5: 1. Weiter wird eine Analyse des Svabits 
angegeben. (Amer. Mineralogist 1 5 . 340—48. Aug. 1930.) E n s z l i n .

Karl Chudoba und Kurt Obenauer, Uber Baryt aus dem Carbon der Grube 
Friedriclistlial (Saargebiel). Beschreibung der geolog. Verhaltnisse des Vork., der Bildungs- 
weise des Baryts. Weiter folgt eine krystallograph. Unters. u. Betrachtungen iiber die 
mit der Paragenese von Kupferkies, Siderit u. Dolomit im Zusammenbang stehenden 
Tracht- u. Persistenzverhaltnisse. Auf der Basis der Barytkrystalle treten Rillen auf, 
welche bis jetzt noch nie beobachtet wurden. Ihrc Bldg. hangt wahrscheinlich mit don 
auf der Basis aufgewachsenen Kupferkicskrystallen zusammen. (Ztrbl. Minerał., Geol., 
Palaont. Abt. A. 1 9 3 0 . 239—50. Bonn, Mineralog. Inst. d. Univ.) E n s z l i n .

Kurt Obenauer, Nachtrag zu der Mitteilung, Baryle aus dem Carbon der Grube 
Friedrichsthal (Saargebiel). (Vgl. vorst. Ref.) Barytstufen aus einigen anderen Stellcn 
der Grube Friedrichsthal haben trotz der anderen Unterlage u. des Vork. in einer von 
Stórungen freien Zone dieselbe Tracht wie die friiher beschriebenen. Man kónnte daher 
einen ,,Saar“-Typ mit den Indices f^ooi nach Ch u d o b a  aufstellen. (Ztrbl. Minerał., 
Geol., Palaont. Abt. A. 1 9 3 0 . 387—89. 1/9.) E n s z l i n .

C. Friedlaender, Der Chloritoid vom Crestlianderstobel. Der Chloritoid tr i t t  ais 
ICluftmineral in Quarzgangen auf u. bildet blatterige Aggregate. Die Analyse von 
J. Jakob ergab 26,62 Si02, 0,21 T i02, 37,65 A1„03, 11,91 Fe20 3, 13,70 FeO, 0,04 MnO,
2,G7 MgO, 0,00 CaO, 1,21 Ńa20, 0,46 K 20, 5,59 H 20 +  u. kcin H 20 —, woraus sich das 
Yerhaltnis S i02: R 20 3: R O : H 20  =  3: 3: 2: 2 berechnet, was mit den bisherigen 
Analysen von Chloritoid nicht iibereinstimmt. Die Lichtbrechung ist na =  1,724 ±
0,002, np =  1,726 ±  0,002 u. ny =  1,737 ±  0,003. Der Aehsenwinkel betragt 2 Vy — 
63° i  2°. (Schweiz. Mineralog.-Pctrograph. Mitt. 9. 247—64. 1930. Sep.) E n s z l i n .

Charles Palache, S. C. Davidson und E. A. Goranson, Das Hiddcnitvorkovnnen 
in Alexander County, Nord-Carolina. Der Hiddenil kommt in einom Pegmatit u. ais 
Holilraumfiillung vor. Ais Begleitmineralien treten auf Adular, Holmquisitit, Beryli, 
Turmalin, Granat, Nontronit, Rutil, Monazit, Apatit, Arsenkies u. Carbonate. Krystallo- 
graph. Beschreibung derselben. (Amer. Mineralogist 15 . 280—302. Aug. 1930. Haryard 
Univ.) E n s z l i n .

Charles Palache undF. A. Gony er, Lazulitli vonChittenden, Vermont. DerLazulith 
zeigt keine Krystallform, wohl aber Spaltflachcn. D. 3,08. Die Zus. ist (Mg, Fe)0- 
A120 3^ 5 0 5 - ^ 0  mit einem Verhaltnis M g:Fe =  8 : l .  Starker Pleochroismus a =  
1,612 (farblos), fi ----- 1,634 (hellblau) u. y  =  1,643 (blau) je ±0,002. (Amer. Mineralogist 
1 5 . 338—39. Aug. 1930.) E n s z l i n .
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William F. Foshag, Harry Berman und Ruth Allen Doggett, Skorodit von 
Gold Hill, Toole Co., Utah. Es gelang, reine /S&orotZiikrystalle zur Analyso zu bringen. 
Diese zeigen ohno isomorphe Bcimischung von Phosphat die Zus. Fe20 3-As20 5-4 H 20. 
Das Minerał ist graugriin, opt. ncgativ mit der Lichtbrechung a =  1,784 ±  0,001, 
P =  1,796 ±  0,002 u. y =  1,814 ±  0,001. (Amer. Mineralogist 1 5 . 390—91. Aug. 
1930.) E n sz lin .

H. J. Fraser, Die Paragenese beim Nemy-Pegmatit, Maine. (Amer. Mineralogist 
1 5 . 349—64. Aug. 1930.) E n s z l i n .

Ernst Gerhard Schulze, Uber bislier unbekannte Erwptivgesteinsvorkommen im 
sachsischen Elbsandsteingebirge. Bei einer magnet. Vermessung wurde ein aus 13 Einzel- 
gangen bestehender Gangzug entdeckt, weleher nach der mkr. u. chem. Unters. ais 
augitfreier bis augitarmer Polzenit zu betrachten ist. Derselbe diirfte ein Auslaufer 
der nordbohm. Polzenitvorkk. sein. Ein anderes Vork. am Darnsteinweg erwies sich 
ais Feldspatbasalt. (Ztrbl. Minerał., Geol., Paliiont. Abt. A. 1 9 3 0 . 380—87. 1/9.) E n s z .

Pereira de Sousa, Uber die Eruptivgesteine im westlichen Teil von Algarve. Be- 
schreibung u. Angaben von Analysen eines Basanits u. zweier Mandchourite vom west
lichen Algarve. Letztere sind mikrolyt. oder porphyr. ausgebildet. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 1 9 1 . 59—61. 7/7. 1930.) v E n s z l i n .

Karl Chudoba, „ B randberg ite in  neues aplitisches Gestein aus dem Brandberg 
(Siidwestafrika). Der Granit des Bandbergs wird durch ein aplit. Gestein, den Brand
bergit, durchsetzt, dessen Hauptgemengteile aus Feldspat, Quarz, Biotit, Arfvedsonit 
u. wenig Albit bestehen. Er ist mit den Paisaniten verwandt, aber sowohl durch den 
Mineralgeh., ais auch durch die Struktur leicht zu unterscheiden. Er ist nach den 
NiG GLischen Projektionswertcn ein ty]). Vertrcter der Natronreihe, wahrend der Kern- 
granit zur Kalireihe zu zahlen ist. (Ztrbl. Minerał., Geol., Paliiont. Abt. A. 19 3 0 . 
389—95. 1/9.) E n s z l i n .

A. A. Ssaukow, Zinnoberlagerstiitten in Nertschinsk. Der mittlere Zinnobergeh.
der untersuehten Proben des am rechten Newtschaufer gelegenen Vork. betrug 0,0034%. 
teilweise aber auch bis zu 0,4%. Einige Erzadern wurden naher untersucht. Die Adern 
bestehen aus Calcit u. Chalcedon mit unregelmaBigen HgS-Einschliissen versehiedener 
Dichte. In  der Abscheidung der Mineralien wurde folgende Reihenfolge festgestellt: 
CaC03-HgS-Si02-CaC03. Ais HgS-Begleiter wurde auch Baryt u. N akrit beobachtet. 
(Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.] 
Serie A. 1 9 3 0 . 314—20.) Sc h o n f e l d .

H. V. Ellsworth, Die Nickel-Kobaltmineralien auf Calumel Island in Quebec. 
Die Zuss. der yerschicdenen Materialien sind wie folgt: eingesprengter (u. massiver) 
Ni-Fe-Pyrrhotit: 1,76 (3,61) %  Ni, 0,24 (0,22) %  Co, 0,35 (0,43) %  Cu, Unlosliches 
31,27 (4,02), 2,08% CaO u. 47,70% Fe u. 41,01% S. Pyrit: 41,95% Fe, 2,75% Ni,
0,17% Co, 0,03% Cu, 49,45% S, 2,93% Unl., 1,25% CaO usw. Kobalthaltiger Gers- 
dorffit: 13,65% Ni, 7,95% Co, 12,74% Fe, 0,32% Cu, 37,26% As, 21,98% S u. 
5,05% Dni. Sowohl der Pyrrhotit wie der Pyrit enthalten eine geniigende Menge Ni 
mit etwas Co. Sollten die Vork. groB genug sein, so ist eine Trennung der beiden 
Mineralien nicht notwendig. Es ist wahrscheinlich, daB eine Konz. aller Sulfide u. 
Arsenide zusammen durch Olflotation ein Ni-Co-haltiges Konzentrat ergibt, das 
Handelswert besitzt. Der Gersdorffit stellt ein hoehwertiges Co-Ni-Erz dar. (Canadian 
Mining Journ. 51 . 886—88. 12/9. 1930. Geological Survey of Canada.) W i l k e .

Margaret D. Foster, Der chemische Charakter der heifien Quellen von Arkansas und 
Virginia. Die h. Quellen haben ihre chem. Zus. seit 1901 kaum gcandert. Bei den 
meisten machen auch die Schwankungen innerhalb des Jahres kaum etwas aus. Einigo 
weisen geringe Unterschiede in der Zus. mit dem Wechsel der Jahreszeiten auf. (Ind. 
ongin. Chem. 2 2 . 632—33. Juni 1930. Washington, U . St. Geol. Survey.) E n s z l i n .

B. Nikitin und L. Komleff, Der Radiumgelw.lt peti oleumhaltiger Wasser von 
Baku und Daghestan. (Vgl. W e r n a d s k y , C. 1 9 3 0 . II. 1056.) In  B i b i-E i b a t  bei 
B a k u  fanden Vff. in Petroleumquellen einen Ra-Geh. bis zu 1,6-10-10 Gewichts-%. 
Benachbarte Brunnen des gleichen Lagers mit ungefahr gleicher chem. Zus. zeigten 
merkwurdigerweise verschiedenen Ra-Geh. Die Brunnen der Station B e r i k e i in 
D a g h e s t a n  enthielten im allgemcinen 1,2-10“10%  Ra, es fand sich keine Pro- 
portionalitat zwischen dem Ba-Geh. (ca. 0,03%) u. dem Ra-Geh. dieser Quellen. Die 
Ra-Menge der W .-Proben desselben Brunnens scheint m it der Zeit abzunehmen. Viele 
dieser Brunnen sind selir wasserreich u. scliaffcn jahrlicli groBere Ra-Mengen (ca. 0,2 g) 
an die Erdoberflache. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 1 . 325—26. 18/8. 1930.) We.
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S. Chapman, tiber die jahrlichen Schwankungen des Ozongehalts der oberen Altrn- 
spliare. Vers. oiner Tlieorie des Gleichgowichta u. der jahrlichen Schwankungen des
0 3 in der Atmosphare. (Philos. Magazine [7] 10 . 345—52. Aug. 1930.) LORENZ.

S. Chapman, tiber Ozon und atomaren Sauerstoff in der oberen Atmosphare. (Vgl. 
vorst. Ref.) Der Bldg. von 0 3 in der oberen Atmosphare muB eine Dissoziation von
0 2 — ->- 2 O vorangehen. In  geniigend groBer Hohe ist dio Rekombination langsam, 
so daB sich wenig 0 3 bildet; die Konz. von O wird steigen, u. O wird (bei Abwcsenheit 
von He oder H2) zusammen mit atomarem N den Hauptbestandteil der Atmosphare 
in  groBen Hohen bilden. In  niedrigerer Hohe wird O immer leichter rekombinieren 
u. 0 3 bilden. Oberhalb der Schieht maximaler 0 3-Konz. wird also der 0 3-Geh. raseh 
abnehmen u. die O-Konz. steigen. (Philos. Magazine [7] 10 . 369—83. Sept. 1930.) L or.

Charles Palache und F. A. Gonyer, E in neuer Eisenmeteorit ton Carbo, Mexiko. 
Der Eisenmeteorit zeigt deutlich oktaedr. Struktur mit regelmaBigen 0,5—1 mm breiten 
Kamazitbandern. Die Taenitbander sind sehr schmal. Plessit fiillt die Zwischenraume 
der Kamazitbander aus. Deutlich sind bis 3 cm lange RElCHENBACHSohe Lamellen 
von Schreibersit wahrzunehmen. Daneben kónnen noch Troilitknollen festgestellt 
werden. Die Zus. ist 90,64 Fe, 8,68 Ni, 0,36 Co, 0,16 P, 0,03 S, 0,04 Unl. Spur Cu, 
kein Mn. (Amer. Mineralogist 15 . 388—89. Aug. 1930. Harvard Univ.) E n s z l i n .

[russ.] P. J. Anossow, Yanadium in einigen Sedimentgestcinen. Einzelfragen iiber seino
Geochemie. Leningrad: Akademie der Wissenscliaftcn. 1930. [3] (79 S.) Rbl. 2.—. 

[russ.] Anatoli Kapitonowitsch Boldyrew, Seltene Erden enthaltende Apatito des Lebjashiner
Bergwerks und des Berges Wyssoka im Ural. Leningrad: Geolog. Komm. 1930. (57 S.)
Rbl. 0.75.

D. Organische Chemie.
N. A. K ljukw in und S. S. K ljukw ina, Methanuriiwandlung. I. Mitt. Es wurde 

die Zers. von CHi u. die Rk. von CH4 mit C02 u. mit W.-Dampf bei Tempp. bis 1000° 
naher untersucht. Das von Olefirien etc. gereinigte CH., wurde in einem Porzellanrohr 
von 50 cm bzw. Eisenrohr von 100 ccm Lange erhitzt; Gasgeschwindigkeit 3 1/Stde., 
entsprechend einer Kontaktdauer von 38 Sek. Versuchsdauer jeweils 10 Min.

1. Z e r s .  v o n  CH4 i n  Ggw.  v o n  N i - K a t a l y s a t o r  ( P o r z e l l a n 
r o h r ) .  Die CHr Zers. beginnt bereits bei 300° (5% H2 in den Zers.-Gasen); bei 
850° ist das CH4 bis auf 1,6% zersetzt; das gebildete Gasgemisch enthalt geringe 
Mengen O, u. CO,. Umgereehnet auf reines H , +  CH., erhalt man bei 300° 5,4, 
bei 500° “ 24,3, bei 750° 92,1, bei 800° 97,2, bei 850° 98,3% Vol.-% H 2. 
Der Katalysator spielt bei der CH4-Zers. eine entscheidende Rolle. Die ohne Ni wieder- 
holten Verss. ergaben bei 850° noch einen CHj-Geh. des Gases von 69,8°/0 u. selbst 
bei 1000° betrug der CH4-Geh. noch 57,2%. Die in Abwesenheit des Katalysators 
erhaltonon Zers.-Gase onthalten (0,6%) ungesatt. KW-stoffo, CO u. C02. — II. Z e r s. 
e i  n e  s CHr C02-G e m i s c h  e s (1:1) i n  G g w. v o n  Ni. Die Zers. nach der R k .: 
CH., +  C02 =  2 CO +  2 H2 ist erst bei 1000° vollstandig. Zwischen 400—700° findet 
die Zunahme an H 2 u. Abnahme an CH4 gleichmaBig s ta tt; bis 700° ist das gebildete 
Gasgemisch prakt. frei von CO, aber oberhalb 700° findet eine rasche CO-Zunahme 
statt. C02 erlióht nach den Verss. die Temp. der CH4-Umwandlung, die unter 900—950° 
nicht durchfiihrbar ist. — III. U m w a n d l u n g v o n  CH4 u. C02 i n G g w. v o n Ni +  
A120 3 (1: 2). Der allgemeine Verlauf der Umwandlung wird durch Zusatz von A120 3 
zum Ni nicht boeinfluBt, die Rk. wird aber, namentlich bei den niederen Tempp. ver- 
langsamt. Ohne Katalysator wurden bei der Umsetzung der CH4-C02-Gemischo 
ahnliche Bcobachtungen gemacht, wie bei der CH4-Zers. — Verss. im Eisenrohr haben 
die katalyt. Wrkg. der Rohrwande klar ergeben. — Bei dreifacher Gasdurchleitimgs- 
(CH, +  C0 2)-geschwindigkeit (9 1/Stde.) sank die CH4-Umwandlung um etwa 10%. 
Aus den Verss. folgt ferner: Im  Eisenrohr betragt die CH4-Umwandlung selbst bei 
1000° nur 76%. Bei niedrigeren Tempp. erhalt man im Porzellanrohr in Ggw. von 
Ni oder Ni +  A120 3 eine viel geringere CH4-Zers., ais im Eisenrohr. Ni ist demnach 
ein sehr wirksamer Katalysator fur die Umwandlung von CH4 in H 2 bei Tempp. iiber 
700°; bei niedrigeren Tempp. begiinstigt Ni die umgekehrte Rk.: CO +  2 H 2 — CH4. 
Fe ist ais ein schwacher Katalysator in beiden Richtungen anzusehen: Weder findet 
bei hóheren Tempp. restlose Umwandlung zu H 2, noch bei Tempp. unterhalb 700° 
eine Rk.-Verzogerung u. Red. des CO zu CH4 statt. (Journ. chem, Ind. [russ.: Shumal 
chimitscheskoi Promyschlennosti] 7■ 743—52. April 1930.) ŚchÓNFELD.
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N. A. Kljukwin und S. S. Kljukwina, Methanumwandlung. II. Mitt. (I. vgl. 
vorst. Ref.) Nach Aufklarung der Bedingung der CH4-Umsetzung mit C02 wurde 
die CH4-Konversion mit W.-Dampf naher untersucht. DieMethodik blieb im aUgemeinen 
die gleiche, wie in der I. Mitt. Nur muJJte an Stelle des Porzellanrohrs bei den Verss. 
mit W.-Dampf ein Fe-Rk.-Rohr benutzt werden. Die Umwandlung sowohl yon reinem 
CHj, wie im Gemiseh mit anderen Gasen, ist eine katalyt. Rk., die sich in Ggw. yon 
Katalysatoren restlos durchfiihrcn laCt. Ein sehr akt. Katalysator der CH4-Zers. ist 
Ni, jedoch erst oberhalb 700°. Akt. u. einfache Birkenliolzkohle u. ebenso die Wando 
des Fe-Rohres zeigen eine katalyt. Wrkg. auf die CH4-Umwandlung, jedoch eine 
schwachere ais Ni- Eisen.-f Kohle nahert sich in der katalyt. Wrkg. dem Ni. Zusatz 
von C02 zu CH4 (1 :1) erhoht die Umwandhmgstemp. u. ergibt ein Gemiscli aus gleichen 
Teilen H2 u. CO. Die Umwandlung von CH4 mit W.-Dampf ergibt ein dreifaches 
(u. noch gróBeres) Gasvol., bezogen auf das angewandte CH4, enthaltend etwa 80% H2. 
Die Umsetzungstemp. des CH4 mit W.-Dampf liegt etwa 100—150° unter der Kon- 
yersionstemp. mit C02. Die Umsetzung mit H 20  ergibt ein CO u. C02 enthaltendes 
Gasgemisch. Erhóhung des W.-Dampfvol. begiinstigt die CH4-Umsetzung, hat aber 
auch eine Zunahme des C02- u. Abnahme des CO-Geh. der Zers.-Gase zur Folgę. 
Aus den Verss. ergeben sieli fiir die prakt. Durchfuhrung der CH4-Umwandlung folgende 
Schlusse: Soli CH4 fur die Methanolsynthese, verwertet werden, so wird die Umwandlung 
in ublicher Weise bei Tempp. oberhalb von 700° ausgefuhrt, wobei ein C02-freier, 
CO-haltiger H 2 erhalten wird. Soli CO-freier H2 hergestellt werden, dann wird (1. Phase) 
CH4 bei hoher Temp. umgewandelt, wobei ein Gemiseh von H2 u. CO entsteht. Hierauf 
(2. Phase) wird das Gasgemisch unter 700° (400—500°) iiber eine Kontaktmasse ge- 
leitet, woboi CO durch W.-Dampf zu C02 oxydiert u. dieses in bekannter Weise ent- 
fernt wird. Dieses Verf. ist besonders geeignet fiir die Umwandlung von Kokereigas 
u. anderen Gasgemischen, die neben H 2 CH4 u. CO enthalton. (Journ. chem. Ind. 
[russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 7. 877—85. 1/5. 1930.) S c h ó n f .

J. Barraudy und A. Lalande, tjber einige Eigenschaften des absoluten Alkohols. 
Vff. untersuchten industricll hergestellten reinen absol. A., dessen D .25 0,78523 einem 
A.-Geh. yon 99,96% entsprach. Kp.,6o 78,335° ±  0,01; [dT/dP]iao =  0,034°/mm. Die 
Brechungsindices wurden fiir verschiedene Wellenlangen von A =  0,436 — 0,671 fi be- 
stimmt; dnjdt =  0,00042 ±  0,00001. Die Oberflachenspannung wurde mit einem 
Tensiometer von L e c o m t e  DU N o u y  gemessen u. nach der Formel von H a r k in s  
u. J o r d a n  (vgl. C. 1 9 3 0 . II. 528) berechnet =  22,10 ±  0,05 Dyn/cm. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 1 9 1 . 406—08. 1/9. 1930.) W r e s c h n e r .

J . Merriam Peterson, Die Viscositaten von Glycerintrinilrat und einiger vericandter 
Glykolsalpetersaureesler. Mittels des Viscosimeters yon B in g h a m  u . J a c k s o n  (Science 
Papers B ureau of Standards 1 9 1 7 . Nr. 298) wurden dio Viscositaten g u t gereinigter 
Praparate von Propylenglykoldinitrat, Q)H6(N03)2, D .15,5 1,3939; Athylenglykoldinitral, 
C2l£4(N03)2, D.15ls 1,4956; Trimelhyhnglykołdinitrat, C3H|,(N03)2, D.15ls 1,4708; Di- 
athylenglykoldinitral, C4H80(N 03)2, D.151S 1,3901 u. Glycerintrmilrat, C3II5(N03)3,
D.151S 1,5978 in C. G. S.-Einheiten (Poises) in Interyallen von je 5° iiber den Temp.- 
Bereich yon 10—60° (einschlieClieh) gemessen. Die entsprechenden Fluiditaten (rezi- 
proken Viscositaten) wurden berechnet u. fiir die Ester die Viscositats-Temp.- u. 
Fluiditats-Temp.-Kurven aufgezeichnet. Fiir Propylen- u. Athylenglykoldinitrat sind 
die Werte fast gleich, wahrend die beiden Isomeren Propylen- u. Trimethylenglykol- 
dinitrat stark differieren. Uberraschend war der hohe Wert fiir die Viscositat von 
G lycerintrin itrat. (Journ. Amor. chem. Soc. 52 . 3669—76. Sept. 1930. Kenyil [N. J .],  
Hercules Powder Co.) B e h r l e .

G. Gilta, Die Krystallform einiger Alkylarsinsauren und ihrer Alkalisalze. Darst. 
u. krystallograph. Messung von folgenden Verbb.: OH3AsO(OH)2 (monoklin), Na-, 
Gs-Salz (rhomb.), K-, Li-, Rb-, NHt-Sah  (monoklin), C2H;iAsO(OH)„ (rhomb.), 
CflsAsOlONalySHzO  (rhomb.), Ó2H5As0(0Na).y2H20  (monoklin), G2H~AsO(ORb)2- 
x H 20  (rhomb.), 7i-C3H7AsO(OH)2 (monoklin), Na-Salz (rhomb. bzw. monoklin), 
n-CAHgAsO{OH)2 (monoklin). (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5]. 1 6 . 942—56. 
1930. Briissel, Univ.) S k a l ik s .

N. Maxim und N. Ioanid, Einwirkung gemischier Organomagnesiumverbindung&n 
auf N-substituierte Crotonsaureanilide. III . (II. ygl. C. 1 9 3 0 . I. 2550.) In  Fortsetzung 
friiherer Verss. lasscn Vff. Organomagnesiumverbb. auf N-substituierte Crotonsaure
anilide einwirken. Die x\usbeute ist jedoch so gering (nur 50—60%)> daC die Rk. zur
Darst. nicht in Frage kommt. Es entsteht ein Nebenprod., das noch nicht identifiziert
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werden konnte. Die Konst. der entstandenen gesafcfc. Anilide wurde durch Hydrolyse 
m it 40%ig. HBr festgestellt, es entstanden dabei die entspreehenden gesatt. Sauren. — 
Crotonsduremetliylanilid, Cu H13ON, aus Methylanilin u. Crotonylchlorid in. wasser- 
freiem Bzl. Schwach gelbe FI., Kp.lf) 158°. — Crotonsaureatlnjlanilid, C12Hł5ON, 
analog der yorigen Verb. hergestellt; aus Lg. Nadeln, F . 47° (ygl. B is c h o f f , Bor. 
Dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 2132). — fS-Met,liylvaleriansauremethylanilid, . c 13h 10o n , 
aus Crotonsauremetliylanilid u. Athylmagnesiumbromid in wasserfreiem A. Die Mg- 
Verb. wird mit angesauertem W. zers., Kp.is 170°. Durch Hydrolyse mit HBr ent- 
steht p-Methylvaleriansaure, Kp. 196°. — f}-Phenylbuttersduremethylanilid, Ĉ 7H19ON, 
aus Crotonsauremetliylanilid u. Phenylmagnesiumbromid in wasserfreiem A. neben 
Diphenyl u. einem anderen nicht definierten Prod. Zahe, sehwach gelbe FI., Kp .18 205 
bis 210°. Durch Hydrolyse mit 40%ig* HBr entsteht fi-Phenylbutterstiure, Krystalle, 
F . 40°. — fS-Meihylvaleriansaureathylanilid, O^H^ON, aus Crotonsaureathylanilid u. 
Athylmagnesiumbromid in wasserfreiem A. neben einem nicht definierten Prod. 
Kp.u  160°. Durch Hydrolyse mit HBr entsteht f}-Metliylvaleriansdure, Kp. 196°. 
(Bulet. Soc. Chim. Romania 12. 28—32. Jan./Aprił 1930. Bukarest, Univ.) F i e d l e r .

Costin D. Nenitzescu, tJber den Mechanismus der Einwirkung von Organo- 
magnesiumverbindungen auf N-disubstituierte Amidę der a,p-ungesattigten Sduren. Vf. 
bezieht sich auf zwei Arbeiten yon N. Maxim u . N. Io a n id  iiber Einw. yon Organo- 
magnesiumyerbb. auf N-disubstituierte Zimtsaureamide (ygl. C. 1928. II. 754; 1929.
I. 2162) u. weist einige Irrtiimer darin nach. Er behauptet ferner, daB die Arbeiten 
der genannten Autoren zum groCten Teil eine Reproduktion der alteren Arbeiten 
von K o h le r  u . H e r i ta g e  (Amer. chem. Journ. 34 [1905]. 132 u. friiher) sind u. 
daB Zimtsaureathylanilid u. fi,P-Diplienylpropionsdureathytanilid, m it denen auch 
K o h le r  u . H e r i ta g e  (1. c.) arbeiteten, nicht ais „neue Korper“ bezeichnet werden 
durften, da sie schon in die Literatur (B e ils te in )  iibergegangen sind. — Die Einw. 
von Organomagnesiumverbb. auf N-disubstituierte Zimtsaureamide kann entweder 
nach Sehema I  (Anlagerung an die Doppelbindung) oder II (Anlagerung an die Enden 
des konjugierten Systems) erfolgen. Bei der Acylierung mit einem Saurechlorid wiirde 
im Fali I la , im Fali n  I la  entstehen. Die drei Korper, die Maxim u . Io a n id  in dieser 
Rk.-Folge erhielten, yon ihnen ,,ungesatt. Ester A, B u. C“ genannt, wurden yon 
ihnen nach I la  formuliert. Das stimmt nicht, die Verb. ist naeli la  zu formulieren, 
wie Vf. nachweist. Dies beweist jedoch keineswegs, daB das primare Additionsprod. 
nicht doch die Formel H eines Enols besitzt, denn man weiB, daB bei der Alkylierung 
oder Acylierung von Metallverbb. eines Enols die Substitution entweder am Enol- 
sauerstoff oder am benachbarten Kohlenstoff erfolgen kann (ygl. C la i s e n ,  L ie b ig s  
Ann. 277 [1893]. 171; Ber. Dtsch. chem. Ges. 25 [1892]. 1760 u. S c h e i b l e r  u . Mit- 
arbeiter, C. 1930. II. 726 u. friiher). Was den „ungesśitt. Ester“ M a x im s aus Zimt- 
saureathylanilid, Phenylmagnesiumbromid u. Acetylchlorid anbetrifft, so zeigt sich 
daB er yollstandig gesatt. gegen Bromwasser u. K-Permanganat ist u. leicht ein Phenyl- 
hydrazon liefert, wodurch eine Ketongruppe nachgewiesen ist. Der „ungesatt. Ester B “ 
von Maxim u . Io a n id  erwies sich ais a.-[Dip7ienylmełhyl]-acelessigsduredłhykniilid.

C6H6—C H =C H -C O N R s 4- R 'M g X < ^
C6H5—CH—CH—CONR, I  

R ' MgX
C9H5- C H - C H = C - N R a I I  

R ' OMgX

1T CH3■ CH:C H • CO• N(C9H6)3 +  CH3MgJ — > q ^ > ° H • CII:

Y CH3 • CH: CH • CO • N(C«H6)a +
CHS • CH • CHS • CO ■ N(CBHS),

(CH3)2CH• CH:C <Q jjg j'^! — h T I (CH3)2CH .Ć:C < g ^ y ^

CH5.CH.CH0-c ° .  N(C8HA
(CH3),CH • CH • CO • N(C0H6),
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Der Beweis wurde durch Herst. des Kórpers auf andere Weise gefuhrt. Bei der Be- 
handlung des Additionsprod. aus Zimtsaurcathylanilid u. Phenylmagnesiumbromid 
mit Chlorameisensaureathylester erhielt Vf. ein zahes gelbcs Cl das nicht krystallisierte, 
sich aber ais sehr ungesatt. gegen Bromwasser erwies u. wahrschoinlich ein O-sub- 
stituiertes Enol ist.

Vf. kontrolliert ferner die Angabe Ma x im s  (vgl. C. 1 9 3 0 . I. 2550), daB bei der 
Einw. von Methylmagnesiumjodid auf Crotonsiiurediphenylamid neben Isovalerian- 
sdurediplienylamid eine Vcrb. der Formel G33H3l0 2N i u. der Konst. III entsteht, die 
durch Hydrolyse zwei yerscliiedene Sauren mit den F.F. 133 u. 158° liefern soli. Diese 
beiden Verbb. werden von Ma x im  ais Stereoisomere bezeichnet. Es ergab sich, daC 
die Verb. C33HM0 2N 2 von Ma x im  unyollstandig hydrolysiert worden ist. Bei voll- 
standiger Hydrolyse entsteht eine stickstofffreie Sdure C\IllaOĄ, dereń Bldg. nach 
folgendem Schema erldart werden kann: C33H;>40 2N2 +  2HaO — >- C?H10O4 +
2(C6H5)2NH. Die Verb. C33H340 2N2 ist also das Telraphenyldiamid einer zweibasisclien 
Sdure C9Uu Ot , u. zwar- der f}-Methyl-a.-isopropylglutarsaure. Den Bk.-Mechanismus 
erklart sich Vf. nach Schema IV. An den Korper mit Enolcharakter addiert sich 
ein zweites Mol. Crotonsiiurediphenylamid (vgl. V), es entsteht Verb. VI, aus der 
durch Zers. mit W. die Verb. C33H340 2N2 hervorgeht, dereń Formel also VII ist.

V e r s u c h e .  Phenylhydrazon des a.-[Diphenylmethyl]-acetessigsdureathylanilids, 
C31H31ON3, aus den Komponenten, von denen die letztere, der „ungesatt. Ester B “ 
Ma x im s , nach den Angaben dieses Autors hergestellt wurde. Aus A. Krystalle, F. 178°. 
Der „ungesatt. Ester B“ Ma x im s  wurde auCerdem auf folgende Weise hergestellt: 
a-[Diphenylmethyl]-acetessigester (nach den Angaben der Literatur dargestellt) wird im 
Olbade mit Athylanilin 2 Stdn. auf 150° u. dann 3 Stdn. auf 220—230° erhitzt. Aus A. 
F. 138°, Mischschmelzpunkt m it'der MAXlłlschen Verb. ebenfalls 138°. — ji-Methyl-a- 
isopropylglutarsaure, C„H160 4, aus der Verb. C33H340 2N2 (die nach den Angaben von 
Ma x im , nur mit dem Unterschicde, daC ais Lósungsm. Bzl. angewandt wurde, her- 
gestellt wurde; sio zeigte den F. 134°). Die Verseifung erfolgte mit 49%ig. HBr durch
3-std. Kochen. Zunachst scheiden sich die grofien Krjrstalle des Diphenylaminhydro- 
bromids ab, u. nach dem Zufiigcn von W. u. Eindampfen fallt die stickstofffreie Sauro 
aus. Von dem Korper C21H 250 3N vom F. 133°, den Ma x im  erhalten haben will, wurde 
keine Spur gefunden. Die /l-Melhyl-a.-isoprojiylglutarsaure schm. bei 116—117°. Besser 
Terlauft die Verseifung, wenn man erst in alkal., dann in saurcm Mittel arbeitet; 
dabei erhalt man auĆer Diphenylamin eine Vcrb., die aus A. F. 156° zeigt u. 
wahrschoinlich ein Gemisch teilweise verseifter Verb. ist. Mit HBr wird die Ver- 
seifung vollstandig. (Bulet. Soc. Chim. Romania 12. 48—57, Jan./April 1930. Buka- 
rest, Univ.) F i e d l e r .

N. A. Tananajew und N. A. Lasarkewitsch, Einwirkung von Ozalsaure auf 
Alkalichloride. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 
7. 697—98. 1/4. 1930. — C. 1 9 3 0 . II. 1887.) S ch o n ee ld .

K. Bernhauer und J. Nistler, tjber Zuckcroxydationen und -zersetzungen. II. Mitt. 
Die Einwirkung von Wasserstoffsuperozyd auf Glucose usw. in Gegenwart von Calcium- 
carbonat. (I. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1677.) Bei Einw. yon / / 20 2 in alkal. Lsg. auf Glucoselsgg. 
bei 37° findot tiefgreifender Zerfall statt. Am charakteristischsten unter den Zers.- 
Prodd. des Zuckers erscheint Metliylglyoxal u. ais typ. Zerfallsprod. desselben Essig- 
sdure, ferner HCOOH, HCHO u. CHICHO. Es wurde die Einw. von H 20 2 auf Glucose 
usw. in Ggw. von CaC03 untersueht. Aus Glycerin entstand mittels H 20 2 in Ggw. 
von CaC03, CI120, HCO„H, Essigsdure, Glycerin- u. Tartronsaure; die primare Bldg. 
von Glycerinaldehyd wurde wahrschoinlich gemacht. Bldg. von Brenztraubensiiure 
wurde nicht beobachtet; diese gibt mit H20 2 Spuren von E C 02H u. reichlich Essig- 
saure. Reichliches Auftreten von HC02H bei don ubrigen Verss. spricht gegen dio 
Annahme der Brenztraubensaure ais Zwischenprod. bei der Bldg. der fliichtigen Sauren. 
Milćhsaure lieferte bei der H 20 2-Oxydation mehr HC02H. Essigsdure ergab yornebmlich 
Oxalsaure, bzw. HC02H u. CO,. HCOM  wird viel langsamer von H 20 2 angegriffen 
ais Essigsaure. Aus Glucose entstanden bei Einw. von H20 2 u. CaC03 CHaO, HĆ02H, 
CH3-C02H, Oxal- u. Traubensaure, Penlosen u. grofie Mengen Oxysauren. Die Bldg. 
dieser Prodd. ist auf intermediare Bldg. der drei akt. Hexosedienole zuriickzufuhren 
(Ew ans u . H ass, C. 1 9 2 7 . I. 66). Das 3,4-Dienol zerfśillt in Glycerinaldehyd, das 2,3- 
Dienol zerfallt in Oxal- u. Traubensaure, das 1,2-Dienol ergibt CH20, HC02H u . 
Pentosen, — Gluconsaurc ergab mit H 20 2 CH,0, CH3-CHO, HC02H, CH3- C02H,
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danebcn OxaI- u. Traubensiiure, sowie Polyoxysauren. Aus Zuckersaure wurde 
HC02H , abor keino Essigsaure erhalten. — Verss. tiber die Hemmung der H 20 2- 
Wrkg. durch die Ggw. von N-, besonders aminhaltigen Stoffen haben folgendes er- 
geben: Bei Verss. zum evtl. Abfangen der Brenztraubensaure mittels der D o b n e r - 
schen Rk. hat sich gezeigt, daB fi-Naphthylarnin die H2Os-Einw. stark verzogert. 
Verss. mit Olykokoll, Anilin, CH3N E 2, Pepton u. Hamstoff lieBen gleickfalls eine 
starkę Hemmung der H 20 2-Wrkg. erkennen. Das erste Mol. H 20 2 wurde bei den 
Glucoseverss. langsam, die weiteren Mole sehr rasch verbraucht. (Biocliem. Ztsehr. 
2 0 5 . 230—39. 1929. Prag, Deutsche Univ.) ScHONFELD.

K. B erahauer, U ber Zuckeroxydationen und -zersetzungen. III . Mitt. Zur Theorie 
des Zuckerabbaues. (II. vgl. vorst. Ref.) An die Vorstellungen tiber die Enolisierung 
von Zuekerarten in alkal. u. teilweise in saurer Lsg. kniipft die NEFsehe Zerfalls- 
theorio der Zucker an, indem die gebildeten Dienole unter bestimmten Bedingungen 
nicht der Umlagerung, sondern dem Zerfall unterliegen u. zwar erfolgt der Zerfall des
з,4-Dienols(CH2OH-CHOH- C(OH): C(OH)CHOH- CH2OH— y  2CH2OH- CHOH- CHO) 
spontan. Die gebildeten Bruchstiicke (Glycerinaldehyd) gehen tiber Methylglyosal 
in Milchsaure tiber. Es wird erortert, daB gemaB der N E Fsehen Theorie ein langer 
Weg bis zur Bldg. des 3,4-Hexosedienols erforderlich ist. N ach  Gr o o t  (C. 1 9 2 7 .

,---------------------O--------------- ,
II. 44) findet in Ggw. von Alkali zunachst Alkaliglucosatbldg. [CHOH • CHOH • CHOH- CH 
CHOH-CH2OH] sta tt u. der Abbau volIzieht sich unter Aufspaltung des Oxydringes. 
Dieses Schema laBt sich nur auf den Zerfall der /tj-Glucose (labile y-Form) beziehen
и. nicht auf die n. Glucose. Demnack muBte in alkal. Lsg. ein tlbcrgang der n.-Glucose 
in ^-Glucose stattfinden. Die Auffassung, daB die 1,4-O-Brticke der labilen y -Glucose 
fiir dereń Zerfall von entscheidender Bedeutung ist, scheint ais Arbeitshypothese 
gut brauchbar zu sein u. es ist naheliegend, die Mitwrkg. des O-Ringes bei der Zucker- 
spaltung auch auf den Zerfall anderer Zuekerarten zu ubertragen. Der chem. Zerfall 
eter Galaktose unter Bldg. von C3-Ketten erfolgt in viel geringerem Umfange, ais bei 
Glucose. Wie aus den Konfigurationsformeln der Glucose u. Galaktose zu ersehen 
ist, ist ein tlbergang der 1,5-O-Brticke der n.-Glucose zur 1,4-O-Brticke der ^-Glucose 
leicht móglich, da die O-Briicke auf der gleichen Seite liegt, wie die OH-Gruppe des C4. 
Bei Galaktose ist das nicht der Fali u. die n. Galaktose kann deshalb nur viel schwerer 
in die fuoride Form ubergehen. Dieses chem. Verh. der beiden Zucker steht in Analogie 
zum biolog. Verh.: Galaktose wird schwerer vergoron ais Glucose u. ihre Eignung ftir 
Glykolyse (Milchsaurebldg.) ist noch nicht erwiesen. — Es gelang, unter bestimmten 
Bedingungen aus Rohrzucker eine so hohe Ausbeute an Milchsaure zu erhalten, daB 
ein fast quantitativer Zerfall der Fructose in C3-Ketten angenommen werden muB. 
Die entwickolte Theorie tiber die Mitwrkg. der O-Brueken beim Zuckerzerfall kann 
nur ftir die Spaltung der Glucose Geltung haben, wahrend ein Zerfall der stabilen 
Zuckerformen auf Grund dieses Mechanismus nicht denlcbar ist. Man muB daher 
annehmen, daB die Wrkg. von OH-Ionen auf Zuekerarten auf Umformung der Zueker- 
form durch Enolisierung u. Zerfall der Dienole u. ferner im t)bergang in die labile 
y-Form, was zur Spaltung in C3-Ketten ftihrt, beruht. Diese Theorie wird auf den bio- 
chem. Zuckerabbau erweitert u. es wird gezeigt, daB sich mittels der entwiekelten 
Theorie eine ganze Reihe biolog. Abbauvorgange in ein bestimmtes System bringen 
laBt. (Biochem. Ztsehr. 2 1 0 . 175—85. 1929. Prag, Deutsche Univ.) SchÓNFELD.

K. B em hauer, Uber Zuckeroxydationen und -zersetzungen. IV. Mitt. Zum V er- 
Jialien der Glucose in schwefelsaurer Lósung. (III. vgl. vorst. Ref.) Bei Einw. von H 20 2 
auf Glucose in H 2S04-Lsg. in Ggw. von FeS04 fand bereits bei Zimmertemp. weit- 
gehender Abbau statt, jedoeh wurde niemals Essigsaure gebildet, wohl aber gróBere 
Mengen HC02H. Die Menge der gebildeten HCO,H ist eine Funktion der H2S04- 
Konz., aber von 10-n. H 2S04 an finden auch sek. Prozesse statt. In  Ggw. von 1—5-n. 
H 2S04 blieb das H 20 2 am langsten bestehen, die Glucose scheint hierbei in ihrer 
stabilsten Form vorzuliegen. Durch Einw. von H 2S04 allein auf Glucose traten 
Anderungen ein, die sieh in der Erhóhung der opt. Drehung zeigten. Bis zu 10-n. H 2S04 
tra t keine wesentliche Verminderung der Glucosemenge ein; hohere H 2SO.-Konz. 
bewirkte weitgehende Anderung im Zuekergeh.; dabei wurde durch Best. des Re- 
duktionsvermogens stets erheblich melir Zucker gefunden, ais durch Vergarung. Dies 
konnte einerseits durch die Bldg. unvergarbarer Disaccharide, andererseits durch den 
Ubergang der n-Glucose in die h2- Glucose erklart werden. (Biochem. Ztsehr. 2 1 0 . 
186—90. 1929.) S c h o n f e l d .
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H .W olf, tlber Zuckerozydationen und -zersetzungen. V. Mitt. tlber die Milchsdure- 
bildung aus Iiohrzucker unter Druck. (IV. vgl. vorst. Ref.) Bei Einw. von Kalk auf Bohr- 
zucker unter Druck werden bis zu 73% Milchsaure gebildet, aus Invertzucker nur bis etwa 
38%. Hinsichtlich der HC02H -Menge zeigte sich ein umgekehrtes Verh. Demnach 
scheint die im Rohrzucker vorhandene labile JVttc<o.semodifikation quantitativ in Milch
saure zu zerfallen. (Biochem. Ztschr. 210. 458—65.1929. Prag, DeutseheUniv.) S c h o n f .

K. Bemhauer und H. Wolf, tlber Zuckeroxydationen und -zersetzungen. VI. Mitt. 
Die Spaltung der Glucose in Cs-Ketten durch Erdalkalicarbonate. (V. vgl. vorst. 
Ref.) Bei der Einw. von Erdalkalicarbonaten ais schwachen Alkalien auf Glucoselsgg. 
in der Hitze bleibt die ZerfaUsreihe Glucose— >- Triose— y  Methylglyozal— y  Milch
saure in der Hauptsaehe bei der ersten Stufe stehen (vgl. auch F is c h l e r , C. 1927-
II. 116). Die gebildeten Triosen wurden ais Mełhylglyozal nachgewiesen u. bestimmt. 
Im giinstigsten Falle konnen 12—13% des angewandten Zuckers in Triosen zerfallen 
(lioch konz. Lsg., MgC03). Geringe Mengen von Methylglyoxal u. Pentosen konnten 
nachgewiesen werden, dagegen keine Milchsaure.

V e r s u c h e  (mitbearbeitet von B. Górlich u. F . Ve5era). 1. Dest.-Verss. 
Zu sd. Alkalilsgg. bzw. -suspensionen liiBt man eine 5 g enthaltende Lsg. von Glucose 
innerhalb von 3 Stdn. zutropfen. Im Destillat Best. von Methylglyoxal, im Riickstand 
Gesamtred.-Verm6gen nach B e r t r a n d , unverbrauchter Zuckcr durch Vergai-ung, 
Triosen durch Red.-Best. nach der Vcrgarung. CaC03 u. MgC03 bilden am meisten 
Triosen. Tabelle. — 2. Kochverss. Glucoselsgg. verschiedener Konz. werden unter 
RiickfluB mit CaC03 bzw. MgC03 gekocht. Tabelle. Im Wasserdampfdestillat konnte 
in einem Falle Glyoxalosazon, F. 165°, isoliert werden, wodurch die Bldg. von Glykol- 
aldehyd wahrscheinlich gemacht wird. Melhylglyoxal wurde ebenfalls ais Osazon vom 
F. 145° nachgewiesen, Pentosen nach Vergarung des unverbrauehten Zuckers im Destillat 
von der angesauerten Lsg. mit Anilinacetat u. Phloroglucinsalzsaure. — Triosen 
lieferten bei Schwefelsauredest. Methylglyoxal, das ais Osazon vom F. 145° u. p-Nitro- 
phenylosazon vom F. 277°, nach Red. mit A12(S04)3 u. Na-Amalgam ais Glycerintri- 
benzoat vom F. 75° identifiziert wurde. Quantitative Best. der Triosenbldg. durch 
tlberfiihrung in Methylglyoxal u. Best. nach F is c h l e r  u . B o e t t n e r  (C. 1928. II. 
337). (Biochem. Ztschr. 212. 443—51. 1929. Prag, Dtseh. Univ.) E r l b a c h .

K. Bernhauer und B. Gorlich, tlber Zuckeroxydationen und -zersetzungen. 
VII. Mitt. Die Umwandlungen des Methylglyoxals. (I. Die intramolekularen Um- 
lagerungen.) (VI. vgl. vorst. Ref.) Im alkal. Medium kann sich Methylglyoxal aufler 
nach den bekannten Rkk. I, III u. IV des Schemas unter dem EinfluB von Erdalkali
carbonaten u. ZnC03 nach Rk. II zu Triosen (wahrscheinlich Glycerinaldehyd) um- 
lagem. Diese kondensieren sich weiter zu Hexosen:

Fiir die einzelnen Rkk. werden Formulierungen aufgestellt u. diskutiert. Naher 
untersucht wurden Rk. I u. II. Die Milchsaurebldg. verlauiu bei Raumtemp. anfangs 
rasch mit spater abnehmender Geschwindigkeit, wobei die Abhangigkeit vom pn-Wert 
noch untersucht werden soli. — Die Umlagerung in Triosen erfolgt ebenfalls bereits 
bei Zimmertemp., gleiehzeitig kondensieren sich die Triosen in betrachtlichem MaBe 
zu Hexosen, die ais a-Acrosazon isoliert wurden. Bei Siedetemp. Terharzt der groBte 
Teil der Lsg., so daB keine reinen Osazone erhalten werden konnten. Die Triose ist 
wahrscheinlich Glycerinaldehyd, denn reines Dioxaceton liefert unter den Vers.-Be- 
dingungen keine Hexosen. Ais gebildete Hesosen kommen d,l-Glucose, d,l-Mannose 
u. d,l-Fructose in Frage, die alle a-Acrosazon liefern.

V e r s u c h e  (zinn Teil mitbearbeitet von F. Ve6era). Milchsaurebldg. l°/(4g- 
Methylglyoxallsgg. werden mit NaOH verschiedener Konz. bei Zimmertemp. stehen

Hexose
Kondensation ^ /

MilchsSure I
\.X  Intramolekulare

tlmlageruug"'‘ii \
M

Spaltung /
A • 111Ameisen- u. EssigaBure

Methylglyoxal
\  Dismut-ation j y

Acetol (bzw. Milchsiiurealdehyd) 
und Brenztraubens2ure

II  Triose
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gelassen u. die gebildete Milchsiiure nach F u r t h  u . C h a r n a s s  (O p p e n h e im e r -  
PlNCUSSEN, Methodik der Ferment©) bestimmt. Tabelle. —- Triosenbldg. A. 0,5- bis 
5%ig. Methylglyoxallsgg. werden mit MgC03, ZnC03 oder CaC03 unter RiickfluB 
gekocht. Stark braungefarbte Lsgg., die schon in der Kalte FEHLiNGsęhe Lsg. kraftig 
reduziert. Quantitativ wird festgestellt, daB das Red.-Vermogen zuniichst rasch an- 
steigt, dann allmahlich abnimmt. Methylglyoxal selbst reduziert die iibliche FEHLlNG
sche Lsg. nicht. Zahlenmaterial in Tabellen. B. Bei Zimmertemp. geschtittelte Lsgg. 
zeigten ebenfalls einen Anstieg des Rcd.-Vermogens (Maximum nach 60 Stdn. bei 
Verwendung von MgC03, 84% der Theorie an Triosen waren gebildet), dann Abnahme. 
Aus den Lsgg. konnten mit Phenylhydrazin Trioseosazon, aus Bzl. Nadeln vom F . 132°, 
sowie a-Acrosazon, aus 70%ig. A., F . 213°, isoliert werden. — CaC03 wirkt langsamer 
ais MgC03, was durch einen Geh. des letzteren an MgO (11,1%) bedingt wird. 
(Biochem. Ztschr. 212. 452—65. 1929. Prag, Dtsch. Univ.) E r lb a c h .

Nathan L. Drakę und Ray M. Carter, Einige dem Athylenglylcol verwandte 
reprdsentatwe. Carbonate und Carbiithoxyderivale. Von Glykolmonoalkylathern, die in- 
folge ihres Losungsvermogens fur Celluloseester industrielle Bedeutung besitzen, wurden 
durch Einleiten der berechneten Menge Phosgen die Carbonate hergestellt. Waren 
die Nebenrkk. zu stark, so wurde mit gutem Erfolg das betreffende Na-Glykolat mit 
in Bzl. gel. C0C12 behandelt. Zur Darst. der Carbatlioxyderivv. wurde Chlorameisen- 
saureathylester auf den Glykolather bzw. in einigen Fiillen besser auf das Na-Glykolat 
in Bzl. zur Einw. gebracht. — Bis:\fi-methoxydthyl\-carbonat, durch Einw. von COCl2 
in Bzl. auf das Na-Deriv. des Athylenglykolmonomethylathers (Methylcellosolve), 
CH30-C H 2-CH20H, in Bzl., Kp.760,4 230,2—232,1°, D .254 1,0936, nD25 =  1,4193. — 
Athyl-[p-melhoxyathyl]-carbonat, aus Methylcellosolve mit C1C02C2H5, Kp.760,<i 182,1 bis 
183,1°, D.25., 1,0424, nD25 =  1,4036. — Bis-[fi-athoxydthyl]-carbonat, aus Glykolmono- 
athylather (Cellosolve) mit COCl2, K p .758l8 245,1—246,1°, D .254 1,0635, no25 =  1,4239. — 
Athyl-[fi-dtlioxydt>iyl~\-carbonat, K p .762,7 194—194,9°, D.25, 1,0115, nc25 =  1,5064. — 
Bis-[fi-butyk>xyathyl]-carbonat, aus Glykolmonobutylather (Butylcellosolve) mit C0C12, 
Kp.701l, 297,2—298,2°, D .254 0,9766, no25 =  1,4279. — Athyl-[fi-butyloxyathyV]-ca.rbonat, 
Kp-759,o 223,9—224,4°, D .234 0,9756, nD25 =  1,4143. — Dicarbitolcarbonat, [C2H50- 
CH2• CH,■ O• CH,- Clio■ O]2CO, aus Diathylenglykolmonoathylather (Carbitol), C2H50- 
CH2;.CH2-0-CH;-CH 20H , mit COCl2, Kp.55 231,9—234,9°, D .254 1,0636, nD25 =  1,4353.
— Athylcarbilolcarbonat, C2H 50 'C H 2-CH2-0-CH 2-CH2-0 -C 0 2C2H5, aus der Na-Yerb. 
des Carbitols in Bzl. mit C1C02C2H5 in Bzl., Kp.,at,i 242,7—244,2°, D.254 1,0485, nn25 =  
1,4203. — Alle diese Verbb. aufler den Deriw . des Glykolbutylathers zeigten gutes 
Lósungsvermógen fiir Nitrobaumwolle. Das Carbonat u. Carbathoxyderiv. von Methyl- 
cellosolve losten Celluloseacetat, wahrend die anderen Priiparate es bloB zum Schwellen 
brachten. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3720—24. Sept. 1930. College Park, Univ. 
of Maryland.) B e h r l e .

Montague Alexandra Phillips, Die Arsinsauren von p-Aminoplienol. o-Acetamino- 
phenylarsinsaure gibt in H2S04 mit H N 03 (D. 1,42) +  H2S04 bei 5° 5-Nitro-2-acet- 
aminoplienylarsinsaure, blassgelbe Prismen; wird zur 5-Nitro-2-aminophenylarsinsdure 
hydrolysiert. — 5-Amino-2-acelaminophenylarsin$aure, C8Hn 0 4N2As, Bldg. aus der 
5-Nitrosaure in 2-n. NaOH bei 10° +  Na-Hyposulfit; farblose Prismen, 1. in Alkalien, 
Alkalicarbonaten, verd. Mineralsauren, unl. in W. — 5-Nitro-2-oxyphenylarsinsaure, 
Bldg. aus 5-Nitro-2-acetaminophenylarsin8aure mit 50%ig. NaOH-Lsg. am RiickfluB. — 
Gibt mit Na-Hyposulfit, Ferrosulfat u. NaOH oder Glucose u. Alkali 5-Amino-2-oxy- 
phenylarsinsaure. — Gibt bei Acetylierung in alkal. Lsg. 5-Acclamino-2-oxypheriyl- 
arsinsaure; farblose Platten, F. 230—235° (Zers.); Ba-Salz, farblose Nadeln; entsteht 
auch, unrein, aus der Diazoverb. von 2-Amino-5-acetaminophenylarsinsaure mit saurer 
CuSÓ4-Lsg. — m-Arsanilsaure, Bldg. aus Ferrosulfat in W. +  NaOH in W. bei 90° +  
m-Niłrophenylarsinsaure in 30%ig. Na2C03-Lsg. — 3-OxalylaminophenyIarsinsaure, 
Bldg. aus m-Arsanilsaure +  Oxalsaure bei 150°. — 2-Nitro-5-oxalylaminophenylarsin- 
saure, Bldg. aus vorst. Saure mit K N 03 +  H 2S04 bei 0°; blaBgelbe Prismen, aus 
Na2C03 +  Mineralsauren, unl. in W. — 4-Nilro-3-aminoacełanilid, Bldg. aus 4-Nitro- 
m-phenylendiamin +  Essigsaure am RiickfluB +  Essigsaureanhydrid neben 4-Nitro-
1,3-diaceiamiTiobenzol, F. 246° (im Verhaltnis 2 :1 ); erstere Verb. hat F. 200°, rotę 
Prismen, aus 30%ig. Essigsaure. — Sie gibt in HC1 boi 0° beim Diazotieren mit N aN02 
in sd. A. p-Niłroacelanilid, F. 207°. — 3-Chlor-4-nitroanilin, Bldg. aus 4-Nitro-3-amino- 
acetanilid beim Diazotieren, +  CuprochloridZers.bei 50° u. hydrolysiert mit sd. 25%ig- 
H2S04; Krystalle, aus A., F. 152°. — 2-Niłro-ó-aminophenol, Bldg. aus 4-Nitro-3-amino-
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acetanilid, diazotiert in H,SO.,, +  2-n. Cu-Sulfatlsg. u. 2-n. H 2S04, liydrolysiert mit 
25%ig. H 2S04. — Entsteht auch aus 4-Nitro-l,3-diacetaminobenzol u. 40%ig- KOH- 
Lsg. am RuckfluB +  Na-Acetat; orange Nadeln, aus W., F. 103°. — Ace.Ujlde.riv., 
C8H80 4N2, blaCgclbe Prismen, aus W. oder wss. A., F. 200°. — Diacetylderiv., C10Hi0O5N2, 
weiBe Nadeln, F. 118°. — 5-Chlor-2-nitrophenol, Bldg. aus 2-Nitro-5-aminophenol in
4-n. HC1, diazotiert boi 0° mit N aN02, +  Cuprochlorid; F. 40°. — m-Acetaminophenol 
gibt bei 0° mit H N 03 (D. 1,45) 2 Prodd.: a) F. 260°; 1. in 25 Tin. sd. A. u. b) F. 221°,
1. in 9 Tin. sd. A. a) gibt bei der Hydrolyse mit 25°/0ig. H 2S04 4-Nitro-3-aminophenol, 
F. 185°, das bei der Deaminierung p-Nitrophenol gibt; b) gibt bei der Hydrolyse ein 
Nitroaminophenol, F. 163°, nicht ident. mit der 2-Nitro-5-aminoverb.; Acetylderiv., 
F. 221°, das auch mit 2-Nitro-3-acetaminophenol nicht ident. ist; vielleicht das 6-Nitro- 
3-aminophenol. — 2-Nitro-5-acetaminophenylarsinsaure, C8H90 6N2As, Bldg. aus dem 
Rk.-Gemisch von der Acetylierung von 4-Nitro-m-phenylendiamin +  W. +  HC1 
(D. 1,16), diazotiert bei 10° mit NaN02, getrennt von der unveranderten 1,3-Diacet- 
aminoverb., Zufiigen von Cu-Arsenitsuspcnsion (As20 3 +  NaOH +  W. +  2-n. CuS04- 
Lsg.); gelbe Platten, aus 30°/„ig. Essigsaure, unl. in Mineralsauren u. W., 1. in Alkalien 
u. Alkalicarbonaten. — 2-Amino-5-acetaminophenylarsinsaure, C8H u 0 4N2As, aus der
2-Nitroverb. mit Na-Hyposulfit; weiBe Prismen. — 2-Nitro-5-aminophenylarsinsaure, 
Bldg. aus 2-Nitro-5-oxalylaminophenylarsinsaure mit 2-n. HC1 am RuckfluB; blaB- 
gelbe Nadeln, aus alkal. Lsg. +  verd. Mineralsauren. Entstelit auch aus 2-Nitro-
5-acetaminophenylarsinsaure +  2-n. HC1 am RuckfluB. — 2-Nitro-5-oxyphenylarsin- 
sdure, C6H0O0NAs,H2O, Bldg. aus 4-Nitro-3-aminophenol durch Arsenieren nach der 
modifizierten Methode von B a r t  (D. R. P. 250264) oder aus 2-Nitro-5-aminophenyl- 
arsinsaure mit 25°/0ig- NaOH-Lsg. am RuckfluB, +  HC1; das Monohydrat der Saure 
bildet gelbe Bliitter, verliert bei 100° kein W., schm. bei 175°, wird wieder fest u. schm. 
dann bei 205°. Gibt mit Ferrosulfat u. NaOH die Aminosaure, die bei Acetylierung 
in kaust. Alkalien 2-Acetamino-5-oxyphenylarsinsaure gibt; farblose Prismen, F. 230° 
(Zers.); unl. in W. u. Mineralsauren, 11. in Alkalien; das Mg-Salz ist amorph, das Ba-Salz 
mikrokrystallin, das Ca-Salz bildet Platten. Die Saure entsteht auch aus 5-Amino-
2-acetaminophenylarsinsaure durch Diazotieren in H2S04 u. Behandlung der Diazo-
lsg. bei 90° mit saurer CuS04-Lsg. — 2,5-Diaminophcnylarsinsaure, Bldg. aus ihren 
Monoacetylderiw. durch Saurehydrolyse; farblose Prismen, F. 220°; 11. in Minoral- 
sauren, Alkalien, Alkalicarbonaten, unl. in W. — 2,5-Diacetaminophenylarsinsaure, 
C10H 13O5N2As,H2O, weiBe Platten, F. 225° (Zers.); verliert 1 H20  nicht bei 100°; 
Ca-Salz, farblose Nadeln, Ba-Salz desgleichen, Mg-Salz amorph. — 5-Nitro-2-methoxy- 
phenylarsinsdure, C7H80 6NAs, Bldg. aus 2-Methoxyphenylarsinsaure in H„S04 +  H N 03 
(D. 1,42) +  H 2S04 bei 5»; weiBe Nadeln, 1. in Alkalien u. Alkalicarbonaten mit gelber 
Farbę. Gibt mit Ferrosulfat u. NaOH 5-Amino-2-methoxyphenylar$insaure, C,H10O4NAs ; 
weifieNadeln, F. 240—245° (Zers.); 11. in Alkalien u. Sauren. — Acetylderiv., C9H12OsNAs, 
F. 260—262° (Zers.); farblose Nadeln, unl. in W., Mineralsauren, 11. in Alkalien u. 
Alkalicarbonaten. — Mononatriumsalz, C9H u 0 5NAsNa,H20 ; gibt bei 90° 1 H 20  ab. 
(Journ. chem. Soc., London 1930. 1910—16. Aug. Wandsworth, Res. Lab. v. Ma y  & 
B a k e r , Ltd.) B u s c h .

Renś Truchet, Einwirhung von Magnesiumverbindungen auf Sulfochhride. Die 
Unters. der Rk. von Arylsulfochloriden mit D eriw . von Acetylen (vgl. BotjrGUEL  
u. T r u c h e t ,  C. 1930.1. 3542) wird nun auf Verbb. RC=CMgBr (R =  CaH5 oder C6H U) 
ausgedehnt. Die Resultate von G ilm a n  u. FOTHERGILL (vgl. C. 1930. I. 524) werden 
bestiitigt; die Ausbeuten des Vfs. betragen 35—40°/o. — Die Rk. zwischen C2H5MgBr 
u. RS02C1 ist sehr heftig. EinRk.-Prod. mit dem Kp. +15° ist nicht einheitlich, ent- 
halt die fiir C2H5C1 berechnete Menge Cl, kein Br. Die dem angewandton Sulfochlorid 
entsprechende Sulfinsaure wird mit einer Ausbeute von 32°/„ gewonnen. AuBerdem 
bilden sich Heine Mengen CaH5SC2H5 u. C6H5SOC2H5 (vgl. H u p w o r t h  u . C la p h a m ,  
C. 1921. III. 1232; W e d e k in d  u . S c h e n k ,  C. 1921. III . 625). Mit C2H5MgJ gleiche 
Resultate. In  keinem Falle findet Vf. ein Sulfon (ygl. dagegen G ilm a n  u . F o t h e r g i l l ,
1. c.). — Die Bldg. des Sulfoxyds geht nach Vf. in folgender Weise vor sich:

O R
R—S—OMgX +  RMgX — >- R - Ś < q 5 J §  — > RSOR +  MgO,MgX„.

Um diese Ansicht zu stiitzen, bringt Vf. 2 Moll. C2H5MgBr auf 1 Mol. CaH5S02H durch
3-std. Erhitzen zur Einw. Es bildet sich wenig CaHsSC2H5, viel Sulfoxyd u. Sulfinsaure.
(Compt. rend. Acad. Sciences 191. 296—99. 11/S. 1930.) Lorenz.
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Harold Lłewelyn Bassett, Untersućhungen iiber die Reaktionsfiihigkeit von aromati- 
schen llydroxylgruppen. Teil I. Es wird die Bk. zwischen Phcnolen u. Acetylbromid in 
Athylacetatlsg. bei 0° vorwcndet. — Die aus einer Zeit-Titrationskurve erhaltenen 
Halbwertszeiten (in Min.) sind: Phenol 14,5 (1); o-Kresol 25,25 (0,574); m-Kresol 8,5 
(1,71); p-Kresol 6,17 (2,35); Thymol 31 (0,468); Garvacrol 20 (0,725). — Die in Klammern 
angegebonen Zahlen sind dio reziproken Werte, gegen Phenol =  1. — Wahrend Ver- 
anderungen in der Konz. des Phenols die Rk.-Gcsehwindigkeit beeinflussen, haben 
wesentliche Veranderungen des Verhaltnisses Acetylbromid: Phenol keinen EinfluB. 
Daraus geht hervor, daB die Rk. keine einfache bimolekulare ist: źuerst findet eine 
schnelle Anlagerung der zwei Reagenzien statt, der ein langsamerer, unimolekularer 
Zerfall folgt, welche Rit. gemessen wird. — In  Ggw. nur geringer Mengen W. erfolgt 
fast yollstandige Bldg. von Phenylaeetat, der langsamer die Hydrolyse folgt. (Journ. 
chem. Soc. London 1930. 1313—15. Juni. Cardiff Univ. Tatem-Lab.) B u s c h .

Herbert Henry Hodgson und Arnold Kershaw, Die Nitrosierung der Phenole. 
X. Weitere Untersuchung der Nitrosierung des m-Jodphenols. (IX. vgl. C. 1930. II. 
1980.) Bei gleichzeitigem Einlaufen einer Lsg. von m-Jodplienol in Alkali u. H 2S04 
in angesauerte Nitritlsg. entsteht 3-Jod-4-nitrosophenol (?), gelbe Nadeln, welche sieli 
bei 190° unter Verfiirbung zersetzen. Sowohl nach der Alkali- wie nacli der Saure- 
methode (vgl. C. 1929. II . 2555) entsteht 3-Jodbenzochinon-4-oxim. Benzoat, 
C13Hs0 3NJ, aus Chlf.-PAe., F. 166° u. Methylather, C7H0O2NJ, aus verd. A., F. 143°. 
Durch Oxydation des Amins mit CAROscher Siiure entsteht 3-Jod-d-nitrosoanisol, 
C7H 60 2N J, aus A. grune Prismen vom F. 72,5°. (Journ. chem. Soc., London 1930. 
1969—70. Aug. Huddersfield, Techn. Coli.) T a u b e .

Arthur Cecil Bottomley, Arthur Lapworth und Arthur Walton, Einwirkung 
von Monochlordimełhylather auf Benzylmagnesiumchlorid. Bei dieser Rk. soli nach 
B a y e r  & Co. (D. R. P. 154 658; C. 1904. II. 1355) o-Tolylcarbinólmethylather, CH3- 
C6H4 • CIL - O - CH, (Kp. 187—188°), entstehen. Vff. erhielten jedoch neben hochsd. 
Prodd. (Kp. bis 270°) eine bei 175—205° iibergehende Fraktion, die mit alkal. KMnO,,- 
Lsg. hauptsachlich Benzoesaure u. nur wenig Phthalsaure lieferte. 4,6 g eines durch 
scharfere Fraktionierung gowonnenen Prod. vom Kp. 186—189° gaben 3,5 g Benzoe
saure, ca. 0,2 g Terephthalsaure (Diathylester, F. 138—139°), u. <0,2 g Phthalsaure. 
Es entsteht also etwas o-Tolylcarbinolmethylather, daneben aber auch p-Tolylcarbinol- 
methylather u. eine sehr viel gróBere Menge Methyl-fi-phenathylather, C6H5-CH2-CH2-
0-CH 3. C8H5• CH2• MgCl liefort mit Aceton u. Acetaldehyd Prodd., die bei der Oxy- 
dation uberhaupt nur Benzoesaure geben. (Journ. chem. Soc., London 1930. 2215—16. 
Sept. Manchester, Univ.) O s t e r t a G.

Harold Burton, Durch bewegliche Anionen rerursachte Tautomerie. V. y-Phenyl- 
a-p-dimethylaminophenyluUylalkohol. (IV. vgl. C. 1930. I. 2728.) Die Beweglichkeit 
der Gruppe X im System R-CHX-CH: CH-R' ^  R-CH: CH-CHX-R' hangt von 
der Elektronenabgabefahigkeit der Gruppen R  u. R ' ab; wahrend a-p-Tolyl-y-phenyl- 
allylalkohol aus p-CH3 ■ C6H, • MgBr u. Zimtaldehyd dargestellt werden kann, erhalt 
man aus p-ClC6H.,MgBr u. Zimtaldehyd ein Gemiseh von Isomeren (B u r t o n  u. I n g o l d , 
C. 1928. II. 41). Da die Elektronenabgabefahigkeit dem o,p-Orientierungsvermógen 
parallel geht, ist bei der Einfuhrung von C6H4-OCH3 u. C6H4-Ń(CH3)2 eine noch gróBere 
Beweglichkeit des obigen Gleichgewichts vorauszusehon. Dies ist in der Tat der Fali; 
bei Verss. zur Darst. von y-Phenyl-a-p-melhoxyphenylallylalkohol aus Zimtaldehyd u. 
CH30  ■ CjHj ■ MgBr u. von y-Phenyl-a.-p-dimethylaminophenylallylalkohol aus CeH;,- 
C H : CH • MgBr u. p-Dimethylaminobenzaldehyd erhalt man fl., auch bei 0,001 mm nicht 
destillierbare Prodd. Die Dimethylaminoverb. gibt keine festen D eriw . Ihre iith. Lsg. 
gibt mit verd. HC1 eine carminrote Farbung, die auf Zusatz yon Na-Acetat verschwindet; 
die Farbung ist auf Bldg. eines chinoiden Ammoniumsalzes zuriickzufuhren. Die Meth- 
oxyverb. gibt in Eg. mit H 2S04 eine rote Farbung. (Proceed. Leeds philos. literary Soc.
2. 61—63. April 1930. Leeds, Univ.) O s t e r t a g .

W. Faber, Weitere Beobachtungen an Adrenalmchlorhydrał: Inleonstanz der 
Brechungsezponenten. (Vgl. C. 1929. II. 1157.) Die Brechungsexponenten der mono- 
klinen u. rhomb. Modifikation des Adrenalonchlorhydrats wurden fur verschiedene 
Wellenlangen neu bestimmt. n-, der monoklinen Modifikation muBte nach B r o g g e r - 
RAMSEYscher Methode bestimmt werden. Dabei zeigte sich, daB Krystalle derselben 
Krystallisation verschiedene Lichtbrechung besitzen. So wurde an einem Krystall 
der monoklinen Modifikation nan zu 1,50359 u. n#D zu 1,6470, bestimmt, ein anderer 
Krystall zeigte nan =  1,5028! u. n,jd =  1,64550. Der Wert fiir nyu schwankt zwischen
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1,7480.! u. 1,74856. Diese Erseheinung beruht nicht auf MeBfehlcrn, starker Temp.- 
Abhangigkeit der Brechungsindices oder Veriinderung derselben mit dem Alter der 
Krystalle, wahrscheinlich aueh nicht auf einem Unterschied in der chem. Zus., sondern 
diirfte auf nicht ganz gleichen, unyollkommenen Gitterbau zuriickzufiihren sein. Die 
Werte fiir die Lichtbrechung der rhomb. Modifikation sind fiir die D-Linie na =  1,5043, 
np =  1,6108 u. ny =  1,757. (Ztschr. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. 75. 147—52. Sept. 1930. Hannover, Mineralog. Inst. d. Techn. Hoeh- 
schule.) E n s z l i n .

Jens Abildgaard und H. Baggesgaard-Rasmussen, Die lonisationskonstante und 
das Absorplionsspeklrum von Ephedrin und Pseudoephedrin. (Arch. Pharmaz. u. Ber. 
Dtseh. pharmaz. Ges. 268. 353—57. Juli 1930. — C. 1930. II. 551.) H e r t e r .

P. S. Varma und P. B. Panicker, Halogenierung. IV. Bromierung und Jodierung 
aromatisclier Sauren. (III. vgl. C. 1928. I. 489.) Es wurde nach 2 Verff. gearbeitet.
I . : 5 g aromat. Saure u. 5 g Br oder J  mit oder ohne Lósungsm. auf W.-Bad unter 
RiickflufJ erhitzt, 10 ccm des wie friiher hergestellten Gemisches von raucliender H N 03 
u. Nitrosulfonsaure durch den Kuhler eingetropft (alle 3 Min. 1 ccm), noch 4 Stdn. 
erhitzt, in 200 ccm W. gegossen, freies Br oder J  mit NaHS03 entfernt, Nd. ab- 
gesaugt, gewaschen, aus verd. Eg. umkrystallisiert. — I I . : 5 g aromat. Saure, 5 g Br 
oder J  u. 10 g N aN 02 im Kolben, 10 ccm rauchende H2S04 eingetropft, sonst wie bei I., 
unveriindertes Br auf W.-Bad entfernt. — Zusatz von 10 ccm CC14, bei Anissaurc 
Eg., erwies sich ais giinstig. Olme Lósungsm. waren die Ausbeuten viel schlechter. — 
Aus Benzoesdure: m-Bronibenzoesaure, F. 155°; 6,8 g nach I., 4 g  nach II. m-.Jod- 
benzoesdure, F. 186°; 5,7 g nach I., 5,2 g nach II. — Alle folgenden Beispiele nach II. — 
Aus p-Tóluylsaure: 3 g  3-Brom-4-meiJiylbenzoesaure, F. 204°, u. 3 g 3-Jod-i-methyl- 
benzoesdure, F. 206°. — Aus o-Toluylsdure: 2,5 g 5-Brom-2-meihylbenzoesdure, F. 167°, 
u. 1,7 g 5-Jod-2-methylbenzoesaure, F. 178°. — Aus Anissdure: 3 g 3-Bromanissaure,
F. 215°, u. 2,5 g 3-Jodanissaure, F. 192°. — Nicht halogeniert wurden m-Toluylsaure, 
p-Nitro-, p-Chlor- u. o-Brombenzoesaure u. dio 3 Phthalsauren. (Journ. Indian chem. 
Soc. 7. 503—04. Juni 1930. Benares, Hindu-Univ.) L indenbaum .

M. Mihailescu und L. Protopopescu, tJber die Einwirkung von Hydrazinacetat 
auf 3-Nitrophthalsaureanhydrid. (Vgl. C. 1924. II. 1590.) V ff. setzen ihre Unterss. 
iiber die Einw. von Hydrazin auf Phthalsaureanhydrid fort unter Verwendung von 
3-Nitrophthalsaureanhydrid. Auch hier entsteht 3-Nitro-N-aminophthalimid u. nicht 
3-Nitroplithalsaurehydrazid, wie F o r s t e r l in g  (Journ. prakt. Chem. 51 [1895]. 371) 
annimmt. Vff. wenden sich gegen die Ausfiihrungen von R a d u l e s c u  u . Ge o r g e s c u  
(C. 1925. II. 2159), welche die Formel von F o r s t e r l in g , dessen Methodo sie aller- 
dings nicht fiir sehr geeignet haltcn, zu stiitzen suchen. Es werden weitero Bewreise

0:0 C:0
" N H - N H j

N O , - ' v I  r \ x t  I 1 1  II / N — N H — C O - C H jo,N-0f>
C :0  

^ 0 K
fiir die Formulierung der Einw.-Prodd. des Hydrazins auf Phthalsaureanhydi-ido ais 
N-Aminophthalimide gebraeht. — 3-Nitro-N-aminophthalimid, CgH-OjN;,, durch Kochen 
einer Lsg. von 3-Nitrophthalsaureanhydrid in Eg. mit einer wss. Lsg. von Hydrazin- 
sulfat +  Na-Acetat. Schm. nicht bis 300°. Wird von Schwefelsiiure, Salzsaure u. 
Salpetersaure aufgel., aber nicht angegriffen. Saureanliydride u. Siiurechloride geben 
nur monoacylierte Prodd. Lóst sich in Alkalien in der Kiilte u. gibt Salze. — K-Salz, 
KC8H70 5N3, schm. nicht bis 300° u. zers. sich dann unter Explosion. Um die Bldg. 
dieses Salzes zu crklaren, wird Hydrolyse angenommen, so • iaB dem Salz die Formel I 
zukommt. — 3-Nitro-N-acetylaminophthalimid (H), aus 3-Nitro-N-aminophthalimid u. 
Acetanliydrid. Watteiihnliche Nadelchen, F. 230°. Alkali greift die Verb. an, u. es 
bildet sich das Salz der 3-N itro-N-aminophthalamidsaure. Ein diacetyliertes Prod. 
konnte nicht erhalten werden. — 3-Nitro-N-benzoylaminophthalimid, aus 3-Nitro-N- 
aminophthalimid u. Benzoylchlorid in Ggw. von Pyridin. Sandfarbenes Pulver, F. 260°. 
Ein Dibenzoylderiv. bildet sich nicht. — Silbersalz, dunkelgelb, explodiert, wenn man es 
im Tiegel verbrennt. — Bariumsalz, feine gelbe Krystalle, die beim Trocknen im Ofen 
rotlichgelb werden.— 3-Nitro-N-methylaminoplithalimid, C9H ,0 4N3, aus 3-Nitro-N-amino- 
phtlialimid mit Dimethylsulfat. Blattchen, F. 265°. — 3-N itro-N-p-methoxybenzyliden- 
aminophtlialimid, aus 3-Nitro-N-aminophthalimid u. Anisaldehyd durch Kochen mit 
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gesclimolzenem Na-Acetat. Krystalle, F. 280°. Wss. KOH spaltet den Aldehydrest ab 
unter Bldg. des Salzes der 3-Nitrophthalhydrazidsaure. (Bulet. Soc. Chim. Romania 12. 
95—102. Jan./April 1930.) F ied ler .

Nevil Vincent Sidgwick und Leslie Ernest Sutton, Das System Cyclóhexanol 
und Wasser. Das System wird in dem Bereiehe 0—93% (Gewicłits-%) Cyclohesanol 
untersueht. — Die Resultate werden in zwei Tabellen u. einer Figur wiedergegeben. 
Die Existenz des von DE F o r c r a n d  besehriebenen festen Hydrats C0H ,2O Ł/ 2 H 20  
(Compt. rend. Acad. Sciences 155 [1912]. 118) wird nicht bestatigt. — S"eine Fest- 
kurve ahnelt der der Vff., liegt aber bei einer niedrigeren Temp., weil wahrscheinlich 
Oberkiihlung nicht geniigend vermieden wurde. (Journ. chem. Soc., London 1930. 
1323—26. Juni. Oxford Dyson Perrins Lab.) B u s c h .

James Bell, Die Behandlung von Cedren mit Mercuriacetat. 28 g Cedren gibt mit 
86 g Mercuriacetat in 400 g W. (nach 5— 6 Wochcn) Mercuroacetat u. eine Verb. 
Cu Hw0 6Hg2, fein gelbes Pulver, aus Chlf. -j- A., F. 193—195° (Zers.); schm. nicht 
bei 1—2 mm Druck bis 280°, leicht Dunkelfarbung bei 240° u. Zers. unter Abscheidung 
von Hg-Tropfen u. Cedrengeruch; enthiilt eine Acetoxygruppe (Kakodyltest); ist nicht 
ein echtes Acetoxymercurideriv. des Sesąuiterpens; ist vielleicht ein Gemisch yon
2 oder mehr Derivy. — Cedren gibt mit H gO  in Eg. bei 60—70° den Alkohol CvJ i 2aO, 
Kp.jo 140—150°, D .204 0,9872 nn20 =  1,5071; [R l]d  =  66,9 (ber. fiir einen tricycl. 
Sesąuiterpenalkohol 66,4). — Cedren hat D.20., 0,95 04; nD20 =  1,5020. Gesattigt gegen 
Br. —  Anscheinend mit einem aus Cedren +  H 20 2 von H e n d e r s o n  u . S w o r d  (nocli 
nicht yeroffentlicht) erhaltenen gesatt. Alkohol C15H 20O u. dem Pseudocedrol von 
S e m m le r  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 4 5  [1912]. 1384) ident., obwohl bei beiden Prodd. 
die Analyse besser auf eine Verb. C]5H2.|0 stimmt). (Journ. chem. Soc., London 1930. 
1908—10. Aug. Glasgow, Univ.) B u s c h .

H. Gordon Rule, R. H. Thompson und A. Robertson, Optische Aktwitdt und 
Polaritat substiluierender Oruppen. XIV. Einflufi der Pole und Dipole ton Substituenlen 
auf die Drehung von l-Menthylacetaten. (X III. ygl. C. 1930. I. 2089.) Bestimmt wurde 
die opt. Drehung von l-Menthylestern der Dimethylamino- u. Didthylaminoessigsduren, 
ihrer Hydrochloride u. Jodmethylate, sowie des Natrium-1-me.nthylmalonates u. Natrium-l- 
menthylsulfoacetates. Da ein verstarktes positiyes Feld, gebildet am asymm. Kohlen- 
stoffatom durch den Substituenten zu einer yerstarkten negativen Drehung fiihrt, 
steht zu erwarten, daB das Na-Sak des Mono-l-menthylmalonesters eine geringere 
Drehung zeigen wird ais die freie Carbonsaure. Desgleichen muB die Drehung des Di- 
metliylaminoacetats im Verlialtnis 7,um unsubstituierten Ester gering sein, muB jedoch 
anwachsen bei Uberfiilirung in das Hydrochlorid oder Jodmethylat. Die ausgefiihrten 
xi. tabellarisch zusammengestellten Messungen bestatigen diese Annahmen.

V e r  s u c h e. Aus Menthylchloressigester u. Dimethylamin l-Menlhyldimethyl- 
aminoacetat, C14H 270jN, K p ,9 132°. a2t,5.I61 =  —71,96°, Hydrochlorid, F. 169°, Jod
methylat, C15H30O2ŃJ, F. iiber 250°. 1-Menthylchloressigester liefert mit Natrium- 
sulfit Natrium-l-menthylsulfoacetat, C12H210 5SNa-2 H 20, wl. in W., unl. in A. (Journ. 
chem. Soc., London 1930. 1887—94. Aug. ) T a u b e .

H. Gordon Rule und James Bain, Optische Aktwitdt und, Polaritat substiluierender 
Oruppen. XV. Phenylsubstituierte Ester und Ather des l-Menihols und fj-Octylalkohols. 
(XIV. ygl. yorst. Ref.) Untersueht wurden die 1-Menthyl- u. /J-Octylather der Mono-, 
Di- u. Triplienylcarbinole, die /J-Octylester der Mono-, Di- u. Triphenylessigsauren 
u. der d-Bornyltriphenylmetkylatker. In  allen Fallen bewirkt die Einfuhrung des ersten 
u. zweiten Phenylrestes eine Steigerung der Drehung, wahi-end die dritte Plienylgruppe, 
bis auf einen Fali des 1-Menthylathers, einen Abfall bis zur Umkehrung des Vorzeichens 
bewirkt. Die Annahme, daB dieser Abfall durch die Schwache der dreifach pheny- 
lierten Saure bedingt ist (ygl. yorst. Ref.) konnte nicht bestatigt werden, vielmehr 
zeigten Leit.fiihigkeitsbestst., daB die Triphenylessigsaure die starkste der drei Sauren 
ist. (Die Angaben yon E l b s  u. T o l l e , Journ. prakt. Chem. 3 2  [1885] 624 u. S c h m id - 
LIN u. HODGSON, Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 1  [1908] 441 sind daliingehend zu korri- 
gieren.) Vff. glauben yielmehr, daB die verringerte Drehung eine Folgę der Anhaufung 
von Phenylradikalen an einem Kohlenstoffatom ist, wodurch diese raumlich in  groBere 
Niihe des aktiyen Komplexes gebracht werden. Ahnliche Depressionen sind auch bei 
Einfuhrung einer Phenylgruppe in o-Stellung des 1-Mentliylbenzoates u. in die <5-Stellung 
des 1-Menthylvalerats (Biegung der Methylenkette) zu beobachten.

V e r 8 u e b e .  Aus Triphenylmethylchlorid, l-/S-Octylalkohol u. Pyridin Tri- 
phenylmethyl-l-fj-octyldther, C27H320, Kp.0>3 178°; d-Bornyltriphenylmethyldther, C29H320,
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F. 116. Aus Diplienylraethylchlorid u. 1-Mentholnatrium in Toluol l-Mcnthyldiplienyl- 
methyldther, C23H30O, aus Methylalkohol, F. 67°. Analog Diphenylmethyl-l-fi-oetylather 
C21H2B0, Kp.lcl 202° u. Benzyl-l- fi-oclyluther, C15H240, Kp.18 154°. Aus Phenylacetyl- 
chlorid u. Octylalkohol mit Pyridin l-jl-Octylphmylacetat, C1SH240 2, Kp.12 174°, analog 
d-fl-Octyldiphenylacetat, C22H2S0 2, Kp .17 221° u. d-fi-Oclyltriphenylace.tat, C28H320 2, 
Kp.0i03 206°. (Journ. clicm. Soc., London 1930.1894—1903. Aug. EdinburgUniv.) T a u .

M. K. Bessubetz, Zur Darstellung von fl-Naphthy lamin aus fi-Naphthol. Bei der 
Aminierung des /?-Naphthols nachBuCHERER (D. R. P. 117 471) liŁBt sich  das NH4H S03 
(+  NH3) durch N aH S03 (+  NH3), ohne Beeintrachtigung der Ausbeute an /?-Naphthyl- 
amin ersetzen. Die Konz. des NH4NaS03 u. des NH3 ist ohne EinfluB auf den Verlauf 
der Aminierung, sondern nur die absol. Menge NaNH4S03; es geniigen prakt. 0,6 Mol.

. Sulfit. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 7. 908 
bis 910. 1/5. 1930.) . Sc h o n f e l d .

G. J. Desner, Physikalische Eigenschaften des Furfurols. Die Loslichkeit von
Furfurol in W., die Zers. u. D. der wss. Lsgg., die Konz. der Lsgg.^ ihr Kp. u. Zus.
des Destillats u. die D. geringe W.-Mengen enthaltenden Furfurols wurde bestimmt 
u. in Tabellon angegeben. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promy
schlennosti] 7. 695—96. 1/4. 1930.) Sc h o n f e l d /

N. N. Maxim, Einwirltimg von Organomagnesiumverbindungen auf Furfurylide.n- 
aceloplienon. Neue Ketone mit Furanring. Die Rk. zwischen Organomagnesiunwerbb. u. 
Furfurylidenacetophenon vollzieht sich nach Sehema I. Es werden gesatt. Ketone 
mit Furanring erhalten. — Furfurylidenacetophenon wurde nach der etwas modifizierten 
Methode von K o s t a n e c k i  u . PODRAJANSKI (Ber. Dtsch. chem. Ges. 29 [1896]. 2248) 
aus Furfurol u. Acetophenon in wss.-alkoh. Lsg. mit verd. (10%ig.) NaOH bei ge-

wohnlicher Temp. erhalten. Gelbe FI., Kp.12 180°. Beim Abkiihlen liefert sie eine 
krystallin. M., F . 46°.— ft-Furylbutyrophenon, C14H I40 2, aus Furfurylidenacetoplienon 
mit Methylmagnesiumjodid in wasserfreiem A. unter energ. Kiihlung. Die Magnesium- 
verb. wird durch 20u/oig. Schwefelsaure nacli 4-std. Erwarmen auf dem W.-Bade u. 
12-std. Aufbewahren bei gewóhnlicher Temp. zers. K p .30 1 78°. ■—■ Semicarbazon, 
C15H170 2N3, aus A. F. 140—141°. — P-Furylmlerophenon, C15H 160 2, aus Furfuryliden
acetophenon u. Athylmagnesiumbromid in wasserfreiem A. K p .,2 173°. — Semicarb
azon, Clf,H190 2N3, aus A. Krystalle, F . 119—120°. — p-Phenyl-fi-furylpropiopheiurii, 
Cl9H I0O„, aus Furfurylidenacetophenon u. Phenylmagnesiumbromid in wasserfreiem A., 
Kp.12 219°. Beim Abkiihlen krystallin. M. Aus A. F . 70°. -— Oxim, C19H170 2N, aus 
absol. A. Krystalle, F. 90°. (Bulet. Soc. Chim. Romania 12. 24—27. Jan./April 1930. 
Bukarest, Univ.) F i e d l e r .

N. N. Maxim, tiber die Herstellung einiger Ketone mit Furanring. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die Methode zur Darst. von aromat. Ketonen aus N-disubstituierten aromat. Saure- 
amiden u. Organomagnesiumverbb. (vgl. C. 1926.__II. 754; 1927. I. 2648) wird auf 
Ketone mit Furanring ubertragen. Einw. von Athylmagnesiumbromid u. Propyl- 
magnesiumjodid auf Brenzschleimsaurediathylamid lieferte die ensprechenden Ketone

in 80—85% Ausbeute. Die Rk. findet nach Schema I  statt. — Brenzschleimsaure- 
chlorid entsteht in geringer Ausbeute durch Einw. von TSionylchlorid auf Brenz- 
schleimsaure. Besser gelingt die Darst. durch Einw. von PCI, auf die Saure. — Brenz- 
schleimsćiurediałhylamuł, C4H3-0-C0-N(C2H5)2, aus dem Chlorid mit Diathylamin in 
wasserfreiem Bzl. unter starker Kiihlung; Kp.20 140°. Beim Abkiihlen wird eine kry
stallin. M. erhalten, F. 23°; riecht angenehm. — Athylfurylketon, C7Hs02, aus Athyl
magnesiumbromid u. Brenzschleimsaurediathylamid in wasserfreiem A. Nach 4-std. 
Erwarmen auf dem W.-Bade uberlaBt man das Rk.-Prod. 12 Stdn. sich selbst; Kp. 192°. 
A s a h in a  u. Mu r a y a m a  (C. 1914. II. 1196) erhielten die Verb. durch Einw. von 
Organomagnesiumyerbb. auf Brenzschleimsaurenitril nach B l a is e . Die Ausbeute ist 
dabei geringer. Semicarbazon, F. 190°. Propylfurylketon, C8H 10O2, aus Propylma- 
gnesiumjodid u. Brenzschleimsaurediathylamid; Kp. 183°. Wurde ebenfalls schon von

lid '----- l'CH
H C -j^ ^ jC -Ć —R

o  o
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A s a h in a  u . Mu r a y a m a  (1. c.) erhalten. Semicarbazon, F . 189°. (Bulet. Soc. Chim. 
Romania 12. 33—35. Jan./April 1930. Bukarest, Univ.) F i e d l e r .

Reynold C. Fuson und Ralph A. Connor, Die Bildung von Pyrrolidinderwaten 
aus tx,a.'-Dibroinadipinsduredidthylester und einigen se.kunddren Aminen. Das Verli. 
von Dimetliylamin gegeniiber dem a,oc'-Dibromadipinsaurediathylester, der mit anderen 
sek. Aminen leicht unter Bldg. von Pyrrolidinverbb. reagierte (ygl. F u s o n  u. B r a d l e y , 
C. 1929. I. 1802; v o n  B r a u n , C. 1929. II. 858 u. friiher), veranlaBte Vff., das Aus- 
bleiben einer analogen Rk. genauer zu untersuchen. Dabei stellte sich heraus, daB

die Hauptrk. in diesem Falle zu einem wasserloalichen u.
benzolunl. Prod. fiilirte, in dem wahrscheinlich ein cycl.
quarternares Ammoniumbromid der Formel I  vor- 
lag. Diese Annahme konnte dadurch bestatigt werden, 
daB das erhaltene Materiał bei der trockenen Dest. den
l-j}fethylpyrrolidin-2,5-dicarbonsduredidthylester lieferte, 
der ais Chloroplatinat identifiziert werden konnte. Bei 

der Bldg. von l-Phenylpyrrolidin-2,5-diearbonsaurealkylestern (vgl. L e S u e u r  u. 
H a a s , Journ. cliem. Soc., London 97 [1910]. 173) aus Mono- oder Diathylanilin ist 
wahrscheinlich ebenfalls die Bldg. eines ąuarternaren Salzes anzunehmen.

V e r  s u c h e. Ein Gemisch von Dimethylamin in absol. A. u. Meso-oc,a'-dibrom-
adipinsaurediathylester wurden 2 Stdn. am RuekfluBkiihler auf dem Wasserbad er- 
hitzt u. von der erhaltenen gelben Lsg. der A. u. ubersehiissiges Amin unter vermindertem 
Druck abdest. Aus dem Ruckstand lieB sich durch wiederholtes Extrahieren mit B zl. 
ein Ol vom K p .20 150—160° isolieren, dessen Zus. dem a,a'-TetramethjTldiaminoadipin- 
saurediiithylester, (• CH2 • CH • N(CH3)2COOC2H5)2, entsprach. Der wasserl., benzolunl. 
Teil des Riickstandes lieferte bei der Dest. neben Dimethylamin den wasserunl. 1-Methyl- 
pyrrolidin-2,5-dicarbonsduredidthylester ais Ol vom Kp .3 112—113°. Das Chloroplatinat 
(F. 180— 185° korr.) war ident. m it dem nach B r a u n  u . S e e m a n n  (C. 1923. III. 
1363) hergestelltem Salz. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 2985—87. Juli 1930. Urbana, 
Illinois, Univ.) POETSCH.

Satish Chandra De und Devendra Nath Dutt, Synthesen in der Pyrazolreihe. 
Emwirkung von Semi- und Thiosemicarbazid auf Ketonsdureester. III. (II. vgl. C. 1928.
II. 2250.) Vff. haben die Einw. yon Semicarbazid (I) u. Thiosemicarbazid (II) auf 
verschiedene Substitutionsprodd. des Acetessigesters untersucht. Von diesen reagiert 
nur das Metliylderiv. schon bei Raumtemp., alle iibrigen erst beim Erhitzen. — Methyl- 
acetessigester liefert mit I  in der Warme ausschlieBlich IV (R =  CH3), bei Raumtemp. 
auch eine Zwisehenstufe, welche aber nicht isoliert werden konnte, entweder das Semi
carbazon oder III  (R =  CH,). Mit II  entsteht das Thiosemicarbazon, welches schon 
beim Kochen mit W. in IV (R =  CH3) ubergeht. — Dimcthylacetessigesler liefert mi I  u. II 
das IV entsprechende Pyrazolon. — Athylacetessigestcr reagiert mit I  unter gleich- 
zeitiger Bldg. von I II  u. IV (R =  C2H5). Mit II  wurde nur IV erhalten. — Oxalessig- 
ester liefert mit I  2 Verbb. Dio eine ist das wio gewohnlich gebildete Pyrazolon V. 
Die andere bcsitzt Formel VI oder VII, gebildet aus V durch Rk. des C02C2H 5 mit 
einem weiteren Mol. I  u. Cyclisierung unter H 20-Abspaltung. — Acetbemsteinsdureester 
gibt mit I  ebenfalls 2 Verbb., welche durch W. trennbar sind. Die Natur der darin 
unl. Verb. konnte noch nicht ermittelt werden. Die 1. Verb. ist aus den Komponenten 
durch A ustritt von H 20  u. C2H 5OH u. Abspaltung der Gruppe CO-NH2 entstanden, 
kann also Formel VIII oder IX besitzen. Da sie aber nicht mit der von CuRTlUS 
(Journ. prakt. Chem. [2] 50 [1894]. 517) aus demselben Ester u. N2H4 erhaltenen 
Verb. VIII ident. ist, so bleibt nur Formel IX  iibrig. — Benzoylacetessigester reagiert 
mit I  u. II  unter Bldg. von X (R =  C6H-), also Abspaltung von 2H20  u. CO-NH2. — 
Diacetylessigester dagegen liefert mit I  2 Verbb., namlich X (R =  CH3) u. XI, letztere 
gebildet durch A ustritt von H ,0  u. C2H5OH u. A.bspaltung der Gruppen CO • CH, u.

c h 3• c = = n  i i i  '  c h 3- c = n  i v  c o 2c 2h 5. c = n
R-ÓH-CO-Ń-CO-NH, R.CH-CO-1ntH v  Óh 3-CO-Ńh

NH-------C -C  - ~ N N—= — C— C- — -  N CH3- C = = N
NH-CO-N ÓH2-CO-ŃH N H -C O .^H  Ó h2.C O -Ń h C02C2IL .C H 2.6 h .C 0 -Ń H

VI V II ■ V III
IX  CH3.C = N — N H  X R . C = = N  CHs- C = = N  CH3- C = = N  X II
C02C2Hs.ĆHCH2-Ć0 C 02C2H6.Ó:C(CH3)-NH X I ÓHs-CO-ŃH Ó h2.CO-N-CS-NIL

c o o c 3h 6

CII,—Ćh
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C0-NH2. Der Ester reagiert also gleichzeitig ais /j-Diketon u. ais /J-Ketonsaureester. 
Audi mit II entstehen 2 Yerbb., namlich X (R =  CH3) u. XII.

V e r s u c h e .  Unter I bzw. II ist immer ein Gemisch von je 1 Mol. Hydrochlorid u. 
Na-Acetat verstanden. — 3,4-Dimethylpyrazolon-(5), G;H8ON2 (nach IV). Durch ca.
2-std. Kochen von je 1 Mol. der Komponenten in wss. A. Aus W. krystallin., Sintern 
249°, F. 262°. — Metliylacelessigesterthiosemicarbazon, C8Hł50 2N3S. Durch Schiittcln in 
W. bei Raumtemp. Aus A., F. 192°. — 3,4,4-Trimethylpyrazolon-(5), C6H10ON2. Mit 
Dimethylacetessigester in sd. wss. A. (5—6 Stdn.). Aus W., F. 262—263°. — 3-Me- 
lhyl-4-atliylpyrazolon-(5), C6H 10ON2 (nach IV). In  wss. A. (W.-Bad), dicken Nd. mit A. 
gekocht, welcher bei Verwendung von I  nur einen Teil lost. Aus dem Filtrat Krystalle, 
F. 226°. — 3-Methyl-4-athylpyrazolon-(5)-l-carbonaviid, C7Hu 0 2N3 (nach III). In A. 
unl. Teil. Krystalle, F. 258°. Geht mit sd. W. allmahlich in voriges iiber. — 3-[5-Oxo-
l,2,4-triazolinyl-(3)\-pyrazolon-(5), C6H50 2N5 (VI oder VII). In sd. verd. A. (3—4 Stdn.), 
ungel. Teil. Krystallin., F. 265°. — Pyrazolon-(5)-3-carboiisdureathylester, C6H80 3N2 
(V). Aus dem Filtrat des vorigen. Nadeln aus absol. A. +  A., F. 178°. — 3-Methyl-6- 
oxołeirahijdropyridazin-4-carbonsaureathylester, C8H120 3N2 (IX). Durch 1-std. Erhitzen 
in verd. A., Nd. mit W. gekocht. Aus dem Filtrat krystallin. Nd., F. 220°. — Ungel. 
Teil bildet Krystalle, F. 258° (Zers.), nicht umkrystallisierbar. — 3-Phenyl-S-melhyl- 
pyrazol-4-carbonsaureathylester, C13H140 2N2 (nach X). In sd. verd. A. (1 Stde.). Platten 
aus W., F. 232°. — 3,5-Dimethylpyrazol-4-carbonsauredthylester, C8H120 2N2 (nach X). 
Gebildeten Nd. mit A. geschtittelt. Aus der iith. Lsg. Krystalle (aus A.), F. 96°. — 
In  A. unl. Teil ist (mit I) 3-Methylpyrazolon-(5) (XI), aus A., F. 215°, oder (mit II)
3-Methylpyrazolon-(5)-l-thiocarbonamid (XII), aus A., F. 180°. (Journ. Indian chem.

Mangesh V. Betrabet und Gopal Chandra Chakravarti, Farbę von komplcxen 
Diazolen. IV. Konstitution von Tliieles vermeintlichem o-Benzylenbenzimidazol. (III. 
vgl. C. 1 9 3 0 . II. 240.) T h ie l e  u . F a l k  (L ie b ig s  Ann. 3 4 7  [1906]. 112) haben aus 
o-Phthalaldehyd u. o-Phenylendiamin eine Verb. erhalten, welcher sie Konst. II eines 
o-Benzyleiibenzimidazols erteilt haben, weil dieselbe durch KMri04 zu dem konstitutiv 
gesicherten III oxydiert wurde. Normalerweise sollte I entstehen, u. es ist nicht ein- 
zusehen, weshalb sich I in II umwandeln sollte. Vff. haben daher nach einer Synthese 
von II gesucht, welchc keinen Zweifel an der Konst. liefi. Wio sich Phthalsaureanhydrid 
mit o-Phenylendiamin iiber IV zu III kondensiert, so sollte sich Phthalid mit demselben 
Amin iiber V zu II kondensieren. Die ersten Verss. yerliefen nicht in der gowiinschten 
Weise, sondern lieferten VI u. VII. Sehr wenig V, neben VI, wurde durch Konden- 
sation von o-[Oxymethyl]-benzoesaure u. o-Phenylendiamin mittels HC1 erhalten. 
Dieselben Komponenten verbinden sich in k. A. zu einem Salz, welches sich leicht in 
V n i uberfiihren laBt. VIII bildet sich aber auch dirckt u. recht glatt aus Phthalid u. 
dem Diamin in k. A. Bei hoher Temp. oder unter der Wrkg. von Acetanhydrid liefert
VIII unter Abgabe von 2H20  eine Verb., welche nur II sein kann. Dieselbe wird auch 
durch KMn04 zu III oxydiert u. ist verschieden von der THIELE-FALKschen Verb., 
welcher demnach Formei I zukommen muB. Die Oxydation von I zu III erklart sich 
zwanglos mittels der Zwischenstufe IX bzw. X. — Mit Athylendiamin wurden analog 
XI u. XII synthetisiert.

V e r s u c h e .  Benzimidazol-2-[benzyl-o-phenylendiamin], C20H18N4 (VI). Aus 
Phthalid u. o-Phenylendiamin bei 160—170° (2 Stdn.) unter Entfernung des gebildeten 
W., mit verd. Alkali, dann A. extrahiert. Krystallin. aus Xylol, F. iiber 300°, unzers. 1. 
in Sauren (blau). — o-[o'-Aminwnilin#melhyl]-o''-amiii-obenzanilid, C20H 20ON4 (VII).

Soc. 7. 473—80. Juni 1930. Dacca, Univ.) L in d e n b a u m .

i  . j^> C 6H4
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Aus denselben Komponenten in sd. absol. A. (3 Stdn.). Platten aus A., F. 162°. Mit 
CH3-COClinsd. Eg.: Diacetylderiv., C24H 240 3N4, Nadeln aus verd. A., F. 136—136°.— 
Durch 2-std. Erhitzen auf 180—185° geht VII in VI iiber. — o-[Oxymethyl]-benzoe- 
saure u. o-Phenylendiamin mit 4-n. HC1 %  Stde. geschiittelt, 1 Stde. gekocht. Beim 
Abkiihlen Nd. von Phthalid. F iltrat mit konz. NaOH alkalisiert: Nd. von o-Phenylen- 
diamin +  VI. F iltrat mit HC1 kongosauer gemaclit: Nd. von Phthalid +  2-\o-(Oxy- 
mcthyl)-phenyl]-benzimidazol, C]4H12ON2 (V), nach Extraliieren mit Bzl. Platten aus 
verd. A., F. 237—239°. — o-lOxymethyl]-[o'-ami?iophenijlammoniu7n]-benzoat, CUH 16 
0 3N2. Durch langeres Schiitteln von o-[Oxymethyl]-benzoesaure u. o-Phenylendiamin 
in wenig absol. A. Aus wenig absol. A., F. 103—104°. — o-[Oxymethyl']-o'-amino- 
benzaniUd, C14H 140 2N2 (YI1I). 1. Aus vorigem mit sd. absol. A. (3 Stdn.). 2. Durch 
langeres Schiitteln von Phthalid u. o-Phenylendiamin in absol. A. Prismen aus A., 
F . 152°. — o-Benzylenbenzimidazol, C14H10N2 (II). Aus VIII durch kurzes Erhitzen 
auf 180—190° u. Auszielien mit absol. A., wobei VI ungel. bleibt, oder durch i/a-std. 
Kochen mit Acetanhydrid. Prismenrosetten aus Xylol, F . 185°. Bildet kein Pikrat 
oder Chloroplatinat. — o-Benzylylphenyle)idiamin [richtiger: o-Pbthalylidenphenylen- 
diamin; d. Ref.], C14H 10N2 (I). Nach T h i e l e  u .  F a l k . Rosetten aus A .,.F. 213,5°. 
Bildet leicht ein Pikrat u. Chloroplatinat. — o-Benzoylmbenzimidazol (III). 1. Aus I 
nach T h ie l e  u. F a l k . 2. Aus I I  durch Losen in Bzl., Eintropfen einer schwefelsauren 
KMn04-Lsg., Losen des M n02 mittels S 0 2 u. Verdampfen der Bzl.-Lsg. Gelbe Nadeln 
aus A., F. 211°. — o-[Oxymethyl]-N-[P-aminoathyl]-benzamid, C10H 140 2N2. Durcli 
Schiitteln von Phthalid u. Athylendiamin in absol. A. Krystallin. aus A., F . 179—180°.
— 2-[o-(Oxymetliyl)-plienyr\-diliydroimidazol, C10H 12ON2. Aus vorigem mit sd. absol. A. 
(3 Stdn.). Krystallin., F. 210—211°. — o-Benzylendihydroimidazol, C,0H 10N2 (XI). 
Aus vorigem mit sd. Acetanhydrid (1 Stde.), verdampft, mit A. extrahiert. Prismen 
aus A., F. 152—153°. — o-Benzoylendihydroimidazol, ClnHgON2 (XII). 1. Aus XI mit 
KMn04 wie oben, Rohprod. mit verd. Soda, dann Bzl. extrahiert. 2. Aus Phthal- 
saureanhydrid u. Athylendiamin. Prismen aus Eg., F. 229—230°. (Journ. Indian 
chem. Soc. 7. 495—502. Juni 1930. Bangalore, Indian Inst. of Sc.) L i n d e n b a u m .

P. P. Patel, I. Sengupta und G. C. Chakravarti, Einwirkung von Schwefd- 
inonocTilorid auf Mercaptane. II . Bildung organischer Tri- und Hexasulfide. (I. ygl. 
C. 1 9 2 3 . III . 1647.) Uber die Einw. von S 2CU auf Mercaptane liegen Unterss. vor von 
T r o g e r  u .  H o r n u n g  (Journ. prakt. Chem. [2] 60  [1899]. 133), H o l m b e r g  (L ie b ig s  
Ann. 3 5 9  [1908]. 81) u. S m y t h e  u .  F o r s t e r  (Journ. chem. Soc., London 9 7  [1910]. 
1195). Vff. kaben bestatigt, daB sich in CS2 oder CC14 im allgemeinen Tetrasulfide bilden. 
Dagegen nimmt die Rk. in Bzl. einen anderen Verlauf, indem Trisulfide u. in mehreren 
Fallen daneben Hexasulfide entstehen. Unter der wohlbegriindeten Annahme, daB 
S2C12 zugleich in den Formen C12S: S u. CIS-SCI reagieren kann, lassen sich die Rkk. 
wie folgt erklarcn:

I  2 R- SH +  S2C12 — 2 HC1 +  (RS)2S : S —->- RS- S- SR +  S.
I I  2 R- SH +  S2C12 — >  2 HC1 +  (RS- S)2 - l i - t -  (RS- S)2S2.

Das nach I  gebildete unbestandige Tetrasulfid zerfallt in Trisulfid u. S, welch 
letzterer in nascierendem Zustand von dem nach II  gebildeten bestandigen Tetrasulfid 
addiert wird. Diese Auffassung wird gestutzt erstens durch die Bldg. von mehr Tri- 
sulfiden, ais nach den Gleichungen zu erwarten sind, zweitens durch die Isolierung yon 
Di-/)-naphthyUelrąsulfid, weil in diesem Falle die Addition des S nach I I  sehr langsam 
verlauft. — Die von T r ó g e r  u .  HORNUNG (1. c.) aus R-SH  u. SC12 dargestellten Tri
sulfide waren wohl nicht einheitlich, da die Individualitat des SC12 selbst zweifelhaft 
ist. — Ein weiteres u. yielleicht das beąuemste Verf. fiir die Darst. yon Trisulfidcn 
besteht in der Einw. yon iiberschussigem S auf Cu-Mercaptide in sd. Bzl.:

(RS)„Cu +  2 S =  RS-S-SR +  CuS.
Diese Rk. ist wichtig, weil sie die Existenz der Radikale RS— beweist, wclchc sich 

zweifellos zuerst bilden u. sich dann mit S yerbinden. Die Trisulfide bilden sich nicht 
etwa aus den Disulfiden u. S, weil diese iiberhaupt nicht miteinander reagieren. Auch 
eine Zers. der Disulfide in Mono- u. Trisulfide (ygl. HlNSBERG, Ber. Dtsch. chem. Ges. 
43 [1910]. 1874) kommt nicht in Frage, weil in keinem Falle ein Monosulfid erhalten 
wurde.

V e r s u c h e. Di-p-tolyltrisulfid, C14H 14S3. 1. Aus 5,5 g p-Tolylmercaptan u. 3 g 
S2Cl2 in trockenem Bzl., nach heftiger Rk. bis zur beendeten HCl-Entw. gekocht 
(ca. x/2 Stde.), Bzl. abdest., Mercaptan u. Disulfid mit W.-Dampf entfernt, halbfeste
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M. wiederholt mit h. Eg. extrahiert. Beim Erkalten zuerst Ol, langsam zu halbfester M. 
erstarrend, dann Krystalle. 2. 3 g Cu-p-Tolylmercaptid mit 0,7 g S in trockenem Bzl. 
9—10 Stdn. gekocht, filtriert, Bzl. abdest., dickes Ol mit h. A. extrahiert. Farblose 
Platten aus Eg. oder A., E. 82—83°. — Di-p-tolylhexasulfid, C14H14S6. Obige halbfeste 
M. mit Eg., dann sd. A. extrahiert, Ol in PAe. gel., nach 1 Woche von etwas S filtriert, 
verdampft, iiber P 20 5 im Vakuum getrocknet. Dickes, gelblichbraunes, unangenehm 
riechenaes Ol, swl. in sd. A. Gibt mit Piperidin rotbraune Farbung (Additionsprod.). — 
Di-[p-bromplienyV\-trisulfid, C12H8Br2S3. Analog, Rohprod. mit h. A. extrahiert. Hell- 
gelbe Platten aus A., F. 69°. — Di-[p-bromphenyl\-hexasu1fid, C12H8Br2S6, tiefbrauncs, 
schweres Ol, in Eis erstarrend. — Di-[p-jodphenyl]-lri$ulfid, C12H8J 2S3, gelbe Blattchen 
aus A., F. 91°, sehr unbestandig (J-Abspaltung). — Sehr zersetzliches Hexasulfid nicht 
rein erhalten. — Dibenzyltrisulfid, Ci4H14S3, \veiJ3e Plattchen aus A., F. 47—48°. — 
Dibenzylhexasu1fid, C14H14S0, gelbliches, stark lichtbrechendes Ol, in Kaltegemisch er
starrend. — Diphenyltrisulfid u. -hezasulfid wurden nicht rein erhalten, da beide ólig 
waren. Trennung mittels A. Vakuumdest. des Rohprod. ergab ein fl. Destillat, an- 
scheinend das Trisulfid, aus welchem sich Krystalle des Disulfids (aus A., F. 60°) ab- 
schieden. Der Dest.-Riickstand sah aus wie teigiger S. Das hóhere Sulfid hatte sich 
also bei der Dest. zers. — Di-fi-naplithyUrisulfid, C20H14S3, aus A., F. 107—108°. Bei der 
Darst. aus C10H7-SH entstand auJBerdem Di-fi-naphthyltetrasulfid, F. 99°. Trennung 
durch fraktionierte Krystallisation aus A., in welchem das Tetrasulfid schwerer 1. ist. 
Hexasulfid nicht erhalten. — Diathyltrisulfid, C4H 10S3. Isolierung durch Dampfdest. 
(sehr langsam). Rotbraunes Ol. — Diathylhezasulfid, C4H 10S6. Riickstand von der 
Dampfdest. in A. aufgenommen, Lsg. verdampft, Prod. in viel PAe. gel., 1 Woche stehen 
gelassen usw. Rotbraunes, stark rieehendes Ol. — Di-n-propyllrisulfid, C6H14S3, gelb- 
liche, bewegliche Fl. — Di-n-butyltrisulfid, C8H18S3, hellgelbes Ol. Hexasulfid nicht rein 
erhalten. (Journ. Indian Inst. Science. Serie A. 13. 73—84. 1930.), L in d e n b a u m .

P. P. Patel und G. C. Chakravarti, Einwirkung von Schwefelmonochlorid auf 
Mercaptane. III. Ozydation unsymmetrisch substiluierter Dithiohydrazodicarbonamidc 
zu Thiodiazolen. (II. vgl. vorst. Ref.) Um die Rk. des S 2Cl2 auf „poleniielle“ Mercaptane 
kennen zu lernen (vgl. auch I. Mitt.), haben Vff. einige 4-subslituie.rta Thiosemicarbazidc
(I) gewahlt, welehe bekanntlich in alkal. Lsg. in der tautomeren Form II oder III 
reagieren. Es bilden sich Thiodiazole (IV) u. daneben Dithiohydrazodicarbonamide (V). 
Die Bldg. von IV wird wie folgt erklart:

N H — NH
2RN:C(SK).NH-NH2 +  S2C11 -> 2KC1 +  2 S +  NtH4+RN:C-S-S-Ó:NR -> S  +  IV.

DaB derartige Disulfide leicht in S u. Thiodiazole zerfallen, hat F rom m  (C. 1924.
I. 190) gezeigt. Die Bldg. von V erklart sich so: Bei der Bldg. der K-Salze von I  auf- 
tretendes W. zers. etwas S2C12; dadurch gebildeter HC1 zers. I  in N2H4 u. Senfól, u. 
letzteres addiert sich an uiwerandertes I. Diese Auffassung wird durch folgendo Tat- 
sachen gestiitzt: Wird die Rk. im Kaltegemisch ausgefiihrt, so entsteht nur IV, u. da
neben tr i t t  Senfol auf; dagegen bildet sich bei Raumtemp. (27°) nur V. Die Addition 
von Senfól an I  unterbleibt also bei tiefer Temp. Ferner erhalt man V (R =  CjH.) 
durch kurzes Erhitzen von I  (R =  C6H 5) mit verd. alkoh. HCl. — 1,4-Disubstituierte 
Thiosemicarbazidc reagieren mit SsCl2 in komplizierter Weise unter Bldg. amorpher, 
hochmolekularer Prodd. — Verbb. "IV mit yerschiedenen R sind noch nicht bekannt. 
Vff. haben solche Verbb. durch Oxydation der entsprechenden Verbb. V mit J  dar- 
gcstellt. Auch durch sd. Pyridin kónnen die Verbb. V in IV ubergefiihrt werden.

n
V R-NH-CS-NK-NH-CS-NH-R

V e r  s u c h e. 6 g 4-Phenylthiosemicarbazid (nach I) ir alkoh. Lsg. von 2 g KOI! 
gel., Lsg. von 3 g S„C12 in Bzl. allmahlich eingeruhrt, nach 15 Min. filtriert, Nd. mit h. 
absol. A. gewascheń, Filtrate eingeengt. Zuerst fiel wenig symm. Diphenyldithiohydr- 
azodicarbonamid, C14H14N4S2 (nach V), aus, aus A. oder Pyridin, F. 184°̂  (Gasentw.),
II. in verd. Alkalien. Aus der Mutterlauge nach weiterem Einengcn 2,5-Di-[phcnyl- 
irnino^-2,3,4,5-letrahydro-1,3,4-thiodiazol, C14H 12N4S (nach IV), Platten aus A. oder 
verd. Aceton, F. 247° (vgl. Gu h a , C. 1923. III . 1085, u. Fromm, 1. c.); Diacetylderiv., 
C18H160 2N4S, aus A., F. 225°. — Mit 4-p-Tolylthiosemicarbazid (aus A., F. 139—140°): 
Symm. ~Di-p-tohjldithiohydrazodicarbonamid, Ci6H18N4S2, F. 198° (Gasentw.). 2,5-Di- 
[p-tólylimino]-2,3,4,5-tetrahydro-l,3,4-thiodiazol, C18H1GN4S, aus A., F. 248°; Diacctyl-
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deriv., C2„H20O2N,S, F. 172° (nach G u h a :  235°). —• Mit 4-o-Tolylthiosemicarbazid: 
Symm. Di-o-tolyldithiohydrazodicarbonamid, C16H18N4S2, F. 175° (vgl. F rom m  u .  Mit- 
arbeiter, C. 1 9 2 4 . I. 335). 2,5-Di-[o-tolylimino']-2,3,4,5-tetrahydro-l,3,4-thiodiazol, 
C16H16N4S, aus A., F. 222°; Diace.tyldc.riv., CjjHjoOąNjS, aus A., F. 257°. — 2-[Phenyl- 
imino]-5-[o-tolylimino]-2,3,4,5-tetraliydro-l,3,4-thiodiazól, C15H I4N,,S. Aus 1,6-Phenyl-
o-tolyldithiohydrazodicarbonamid (dieses vgl. F rom m  u .  Mitarbeiter, 1. c.) m it J  in sd. 
A. bis zur bleibenden Braunfarbung, F iltra t mit KOH versetzt. Aus A., F. 200°. Di- 
acetylderiv., Cl9H180 2N4S, aus A., F . 223°. — 1,6-Plienyl-m-tolyldithioliydrazodicarbon- 
amid. Aus I  (R =  C6H5) u. m-Tolylsenfol. F . 180°. — 2-[Phenylimino']-5-[m-tolyl- 
imino]-2,3,4,5-teirahydro-l,3,4-thiodiazol, C15H1.1N1,S, aus A., F. 216°. Diacc.tylde.riv., 
Cł9H180 2N4S, aus A., F . 177°. — 1,6-o-Toiyl-m-tolyldithiohydrazodicarbonamid: Aus I  
(R =  o-Tolyl) u. m-Tolylsenfól. F. 166°. — 2-\o-Tolylimino]-5-\m-tolylimino]-2,3,4,5- 
teirahydro-l,3,4-thiodiazol, aus A., F . 190°. Diacelylderiv., C20H2„O2N4S, F. 231°. —
l,6-m-Tolyl-m-xylyldithiohydrazodicarbonamid. Aus I  (R =  m-Xylyl) u. m-Tolyl
senfól. F . 161°. — 2-[m-Tolylimi7w]-5-[m-xylylimino\-2,3,4,5-telrahydro-l,3,4-thio-
diazol, F . 190°. Diaceiylderiv., C21H 220 2N4S, F . 263°. — 1,6-o-Tolyl-m-xylyldithio- 
hydrazodicarbonamid. Aus I  (R =  o-Tolyl) u. m-Xylylsenfól. F. 164°. — 2-[o-Tolyl- 
imino]-5-\m-xijlylimino]-2,3,4,5-tetraliydro-l,3,4-thiodiazol, aus A., F. 205°. Diacctyl- 
dcriv., C21H220 2N4S, F. 224°. — l,6-Phenyl-m-xylyldithiohydrazodicarbonamid. Aus I 
(R =  C6H5) u .  m-Xylylsenfól. F. 171°. — 2-[Phenylimino}~5-[m-xylylimino]-2,3,4,5- 
letrahydro-l,3,4-lhiodiazol, aus A., F. 189°. Diacetylderw., C20H 2()O2N,łS, aus A., F. 120°. 
(Journ. Indian Inst. Science. Serie A. 13 . 85—92. 1930. Calcutta, Univ., u. Bangalore, 
Indian Inst. of Sc.) L in d e n b a u m .

L. N. Diakonowa-Schulz, Die Zerfallsreaktionen der Addilionsprodukle von 
halogensubstituierten Estern an tertiare Aminę. Die weiter untcn angefiihrten halogen- 
substituierten Ester liefern mit Pyridin bzw. Chinolin recht bestandige, vierfach sub- 
stituierte Ammoniumsalze; Zers. unter Bldg. von C02, Halogen-KW-stoffen u. tort. Aminen 
tr i t t  erst bei Tempp. iiber 100° ein. Zur Unters. gelangton: (1) CIL,■ CHBr■ COOCH.,,
(2) CH3• CHBr■ COOC2H5, (3) CH3-CHBr-COOC3H7, (4) CH,-CH2-CHBi"COOC2H5, 
(5) CH,• C(CH3)Br■ COOĆH3, (6) CH3-C(CH3)Br-'COOC2H5, (7) CH3-CH(CH3)-CHBr- 
CÓOC2H5. Dio halogensubstituierten Ester zweibasischer Sauren geben mit Pyridin 
u. Chinolin unbestandigo Additionsverbb., welche bereits bei Zimmertemp. C02 ab- 
spalten u. boi iiber 100° eine tiefergehende Zcrs. erlciden. Zur Unters. gelangten: 
(8) Cl—CH(COOC„H5)„, (9) Br—CH(COOC„H5)„, (10) Cl—C(CH3)(COOC2H5)2, (11) Br- 
C(CH3)(C00C„H5) ;  "

CSHSN — ĆH— COOC2H 6 C5H 6N — CCCOOCjH,), CSH 5—N — CaH 5

Ćl CSH 5 I  Ćl ĆH3 I I  I I I  Ćl
COOC2H 5 c o o c 2h 6 COOC2H 5

CsH 5N — C— COOCHj C9H7N — CH— COOC2H6 CeII7N — CH— COOC2II6

Br ĆHS IV Br V Br CH3 VII
VI C9H7— N— CH— COOC2H6 

Br Ć2HS
V e r s u c h e .  Das Anlagerungsprod. von Pw idin an (1) zersetzt sich bei 130° 

in Brommethyl, C02 u. Pyridin, analog das Anlagerungsprod. an (2) in Bromathyl, 
C02 u. Pyridin. Ahnliche Zers. erlciden die Anlagerungsprodd. von Pyridin an (3), 
(4), (5), (6) u. (7), sowie von Chinolin an die Ester (1) bis (7). Das Additionsprod. von 
Pyridin an (9) zerfallt bei 100 unter Entw. eines Mol. C02 bei 220° unter Entw. von
2 C02, C2H5Br u. Pyridin. Mit (8) liefert Pyridin nach cinigen Tagen dirckt unter 
C02-Verlust Verb. I, die ais Chloroplatinat charakterisicrt werden kann, bei 200° setzt 
Zerfall ein wie bei (9). Mit (10) entstehen dic Ycrbb. II u. III nebeneinander, letztere 
ais Ncbcnprod.; mit (11) wird Verb. IV gebildet. Das mit Chinolin aus (9) zugangliclic 
Prod. V zersetzt sich sclion nach 45 Min. unter C02-Entw. zu VI, welches bei 145° 
unter Bldg. von C02 u. Bromathyl zerfallt. Mit (8) u. (10) konnten die Additions- 
verbb. aus Chinolin wegen ihrer Zersetzlichkeit nicht isoliert werden, das Additions
prod. an (11) (VII) zersetzt sich bei 200° unter Bldg. von C02 u. Bromathyl. (Journ. 
Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 62 . 957—74. 1930.) " * T a u b e .

Umaprasanna Basu, fi-Dikctonc bei Ringbildungen. I. Bei der Kondensation 
von Cyanacetamid (I) mit fł-Diketonen sollen diese nach B a r d h a n  (C. 1 9 3 0 . I. 229)
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in der Ketoform, nach Sen u . B a s u  (C. 1930. II. 2136 u. friiher, besonders 1927. II. 
435) in der Enolform mit der Doppelbindung roagieren. Die Gesamtrk. kann wio folgt 
formuliert werden:

R-C(OH): CH-CO-R')
oder \ +  CN ■ CIIS • CO • NII, (I) — y

R-CO-CH2-CO-R' J 
R-C(OH)-CH2.CO-R' __ R-C-CH:C-R '

CN-ÓH-CO-NH, _  *  CN-Ó-CO-ŃH 11
Um zu entsclieiden, ob sich  das intermediare Aldol II durch Addition an die Doppel- 

bindung der Enolform (MiCHAELsclie Rk.) oder an das CO der Ketoform (Aldolrk.) 
bildet, h at Vf. die relativen R k .-F ah igkeiten  des CO u. der Doppelbindung in /?-Di- 
ketonen bestimmt. Da die Enolform ein a,/3-ungesatt. Keton darstellt, u. da ein un- 
mittelbar an der Doppelbindung liaftendes OH die Additionsfahigkeit derselben bc- 
kanntlicli stark erhóht war, so war wohl anzunehmen, daB die /J-Diketone mit der CH2- 
Gruppe von I ontspreohend der MlCHAELschen Rk. zusammengehen wurden. Dies 
ist tatsachlich der Fali, denn Acetylacełon u. Acetbrenztraiibensaureester kondensieren 
sich mit dem Na-Salz von I le ich t zu denselben Prodd., welche B a r d h a n  mittels des 
ICNOEVENAGELSchen Reagenses erh alten  hat. Auch daB sehon eine Spur C2H5ONa die 
Kondensation bewirkt, beweist die fundamentale Gleichheit der MlCHAELschen u. 
der Aldolrk. — Sodann wurde der nach Cl a is e n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 
3903, ferner C. 1926.1. 2336) dargestellte Benzoylaceton-O-athylatlier IV mit I umgesetzt. 
Es wurde nicht das Pyridon III (R  =  C6H5, R ' =  CH3) erhalten, gebildet durch Rk. 
mit der CO-Gruppe, sondern das Isomere (R =  CH3, R ' =  C0H5), gebildet durch 
Addition an die Doppelbindung zu V usw. III (R =  C0H5, R ' =  CH3) -wurde aus dem 
nach WEYGAND (C. 1925. II. 1967) dargestellten Benzoylaceton-O-metlirylather VI 
(isomerer Typus) u. I erhalten . Obwohl also I mit seiner akt. CH2-Gruppe ein K eton- 
rcagens ist, greift es doeh zuerst dio Doppelbindung in IV u. VI an. — Vf. hat scine 
Hypothcse auch noch durch Umsetzung der nach DlECKMANN (C. 1923. I. 245) dar- 
gestellten beidon isomeren G-Methyldibeńzoylinethane (Keto- u. Enolform) mit 1 zu 
stiitzen versucht. Beide lieferten jedoch mit dcm KNOEVENAGELschen Reagens 
dasselbe Pyridon u. mit fast gleicher Ausbeute. Es bildet sich also in Lsg. u. in Ggw. 
des alkal. Reagenses ein Gleichgewichtsgemisch beider Isomeren. Die W iederholung  
des Vers. mit HC1, welcher bekanntlich die Kondensation von CO mit CH2 bewirkt, 
war wegen Matcrialmangels unmóglich. Dafiir wurde aber festgestellt, daB sich Acelyl- 
aceton mit I in Ggw. von HC1 nicht kondensiert. — Dic Bldg. von III aus II crfolgt wahr- 
scheinlieh iiber die Stufen VII u. VIII. Formel IX ist auszuschlieBen, denn das aus Acetyl- 
aceton u. dem Na-Salz von I resultierende Na-Salz von i n  (R u. R ' =  CH3) lieferte mit 
CH3J  X, ist folglich das N-Na-Salz. X ist auch direkt aus Aeetylaceton u. Cyanacet- 
melhylamid erhaltlich. Ais letztere Kondensation mit dem Na-Salz des Amids in Bzl. 
ausgefiihrt wurde, entstand ein Na-Salz, welches mit W . X u. mit CH3J  XII lieferte 
u. demnach Formel XI besitzen muB. XII wurde auch direkt aus Methylacelylacelcm 
u. Cyanacctmethylamid erhalten. — Uber theoret. Erórterungen zur MlCHAELschen 
Rk. vgl. Original. — SchlieBlich wurde noch CycIohexanon-2-oxalcslcr mit I kondensiert. 
Es wurde nur e i n Prod. erhalten, welches wahrscheinlich Konst. XIII besitzt.
IV CHS• C(OC,II5) :CH• CO• C8H5 CH3• C(0C2H6)• CH,• CO• CeHs R-C-CH,.CO-R'
VI C6HS• C(OCII3):CH• CO• CH3 CN-CH-CO-NH, V CN-5-CO-NH, V II

R.C-CH,.C(OH).R ' CH3 • C • CH: C ■ CH3 CH3 • C • C(CH3) : C • CH3

CN- Ó- CO- ŃH V III '  CN-Ó-CO-N-CH, '  CN-C— CO— Ń-CH3
R-C-CH,-C-R ' CH3.C-CHNa-C(OH)-CH3 CH2-CH2-C----- NH-------CO X III

CN• C ■ CO • N IX  CN-C— CO— Ń-CH3 X I CH2• CH,• C ■ C(C0,C,H5):Ć • CN
V e r s u e h e .  3-Cyan-4-mcthyl-6-phenyl-2-pyridon, Ci3H 10ON2 (nach IU). 1. Aus

IV u. dem in absol. A. suspendierten Na-Śalz von I, nach 2 Tagen-isoliertes Na-Salz 
in wss. Lsg. mit Saure zers. 2. Mit freiem I in wss. A. unter Zusatz von (C2H5),NH 
(W.-Bad). Krystalle aus Eg. +  wenig W., F. 310°. — 4-Methyl-6-,phenyl-2-pyridon, 
C12H u ON. A us vorigem mit h. 80°/„ig. H2S04, mit Soda neutralisiert. Aus A ., F. 182 
bis 183°, 1. in  sd. W. Mit alkoh. FeCl3 hochrot. — 3-Cyan-4-phe.nyl-6-meihyl-2-pyridon, 
Ci3H 10ON2 (nach III). Aus VI wie oben uhter 1, nach 3 Tagen CO, eingeleitet. Nadeln 
aus A., dann Eg., F . 275—276°, unzers. 1. in Alkalien u. konz. H 2S04, 1. in sd. W. —
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4-Phenyl-6-methyl-2-pyridoń, C12H u ON. Aus vorigem wie óben. Nadeln aus verd. A., 
F. 206—207°. — Benzoylaceton liefert m it I  in verd. A. +  (C2H5)2NH obige beiden 
Verbb. III. Verb. 310° ist leickt, die andere schwer rein zu isolieren (F. 263—264°). 
Vgl. dazu BABDHAN (1. c.). — 3-Cyan-4,6-diplienyl-5-methyl-2-pyridon, c 19h 14o n 2. 
Aus den beiden Methyldibenzoylmethanen u. I in  sd. verd. A. +  (C2H 5)2NH (12 Stdn.), 
dann angesauert. Platten aus Pyridin +  wenig W., F. 304—305°. — Daraus: 4,6-Di- 
phenyl-5-meihyl-2-pyridon, C18H lsON, Nadeln aus verd. A., F. 263—264°. Mit alkoh. 
FeCl3 rot. — 3-Cyan-4,6-diphenyl-2-pyridon, C18H 12ON2 (nach III). Aus Dibenzoyl- 
methan u. I  in  A. +  etwas Piperidin (W.-Bad, 3 Stdn.). Nadeln aus Pyridin +  wenig 
A., F. 318—320°, wl. — Daraus: 4,6-Diphenyl-2-pyridon, C17H 13ON, Nadeln aus verd. 
A., F. 207—208°. Mit alkoh. FeCl3 rot. — 3-Cyan-6-methyl-2-pyridon-4-carbmmurc- 
athylester. 1. Acetbrenztraubensaureathylester mit dem trockenen Na-Salz von I  in 
Bzl. 2—3 Stdn. geschiittelt, nach Stehen uber Nacht Na-Salz in wss. Lsg. mit Sśiure 
zers. 2. Ebenso mit freieml u. Piperidin. — 6-Mctliyl-2-pyridon-4-carbons&ure, C7H 70 3N 
+  H 20. Aus vorigem mit sd. 30%ig. NaOH. Geibliche Platten durch Einengen der 
wss. Lsg. im Vakuum, bei scknellem Erhitzen F. 225—226°, sonst dunkeł bei 270° u. 
kein F. H2S0.i-Lsg. fluoresciert griin. — 3-Cyan-4,6-dimeihyl-2-pyridon (nach III).
1. Aus Aoetylaceton u. dem Na-Salz von I in Bzl. nie oben. 2. Mit freiem I u. Na oder 
Spur C2H6ONa in A. F. 288—289°. — 3-Gyan-l,4,6-trimethyl-2-pyridm, C9H 10ON2 (X).
1. Aus dem bei yorst. Kondensation gebildeten Na-Salz (mit A. u. A. gewaschen, im 
Vakuum getrocknet) mit CH3J  u. CH3OH im Rohr (105—110°, 3 Stdn.). 2. Aus Acetyl- 
aeeton u. Gyanacetmethylamid (C.,H0ON2; durch Schiitteln von Cyanessigester mit 
33%ig. CH3-NHj-Lsg.; Krystalle aus A., F. 104°) +  etwas Piperidin bei 40—50°, dann 
Raumtemp. 3. Mit dem Na-Salz des Amids in A. oder Bzl. (2 Tage), Zers. des gebildeten 
Na-Salzes mit W. Krystalle aus CH30H , F. 203—204°, 1. in sd. W., unl. in Alkali. —
3-Cyan-4,5,6-trimethyl-2-pyridon, C„H10ON,. Aus Methylacetylaceton u. I  in A. +  
Piperidin. Nadeln aus A., F. 305—306°, unzers. 1. in Alkali. — 3-Cyan-l,4,5,6-łetra- 
methyl-2-pyridon, C10H 12ON2 (XII). 1. Aus Acetylaceton u. Na-Cyanacetmethylamid 
in Bzl. (vgl. oben) gebildetes Na-Salz (XI) mit CH3J  im Rohr 3 Stdn. auf 100° erhitzt, 
Bzl.-Riiekstand in W. gel. u. alkalisiert. 2. Aus Methylacetylaceton u. Cyanacetmethyl- 
amid oder dessen Na-Salz wie iiblich. Seidige Nadeln aus W., F. 180°, unl. in Alkali.—
3-Cyan-5,6,7,8-tetraliydro-2-chinolon-4-carbonsauredthylester, C13H 140 3N2 (XIII). In  A. +  
Piperidin bei 60° (2 Stdn.). Ein Teil fiel aus, Rest nach Stehen uber Nacht u. Ansauern. 
Krystalle aus Amylalkohol, F. 214—215°, 11. in starken Sauren u. Alkalien ohne Zers. 
Alkoh. Lsg. fluoresciert smaragdgriin. -— 5,6,7,S-Tetrahydro-2-chi7wlon-4-carbonsdure, 
C10H I10 3N. Aus XIII m it konz. HC1 (Rohr, 170—180°, 4 Stdn.), mit Soda neutralisiert. 
Nadelbiisehel aus verd. Eg., F. 308°. Glatte Abspaltung des C02H  gelang wegen Zers. 
nicht. (Journ. Indian chem. Soc. 7. 481—94. Juni 1930. Calcutta,Univ.) LlNDENBAUM.

L. Vecchiotti, tiber die Bildung eines von Quecksilberatomen gesclilossenen, hełero- 
cydischen Ringes. Durch Umsetzung von o-Dibrombenzol mit 2°/0ig. Na-Amalgam in

zu 1,2-Dijodbenzol (F. 270°) ais o-Deriv. charakterisiert. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 
2275—76. Naturo 126. 313. 17/9. 1930. Bologna, Univ.) O s t e b t a g .

Essie White Cołm, Eine Modifikation der Skraupschen Chinolinsynthese. (Vgl. 
D a r z e n S, D e l a b y  u . H ir o n , C. 1930. I. 2741.) Durch die Zufiigung von Borsaure 
konnte bei der Ferrosulfatmodifikation der SKRAUPschen Chinolinsynthese (Cla r k k  
u. D a v is , „Organie Syntheses“ , J o h n  W i l e y  and Sons, Inc., New York 1922. Bd. II, 
S. 79) die Heftigkeit der Rk. gemindert u. die Ausbeute erhóht werden. Durch Messung 
der Schnelligkeit - der Temp.-Steigerung in bezug auf dic Erhitzungszeit wurdo die 
Heftigkeit der verschiedenen Rk.-Mischungen festgestellt 1. fiir die ursprungliche 
Sk r a u psc Iic Mischung, 2. fiir die Essigsauremodifikation von CoHN u. GuSTAVSON 
(C. 1928. II. 2651), 3. fiir die Ferrosulfatmodifikation von Cl a r k e  u . D a v is  (1. c.) 
u. 4. fiir die Borsauremodifikation des Autors. — Zur Ausfiihrung werden 14 g FeS04, 
38 g Anilin u. 29,5 g Nitrobenzol in eine Literflasche gegeben, eine Lsg. von 25 g Bor
saure in 150 g Glycerin zugefiigt, das Ganze vermischt, zum SchluB 69,8 ccm 95%’g*
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H 2S04 zugegeben, gut gemischt u. unter RiickfluB 9—20 Stdn., je nach der gewiinschten 
Ausbeute, erhitzt. B ei 15-std. Erhitzen erhalt man 90% Chinolin, auf Anilin  berechnet. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3685—88. Sept. 1930. Denver, Univ. of Colorado.) B e h r .

Osman Achmatowicz, Reginald Clifford Fawcett(t), William Henry Per- 
kin jun. und Robert Robinson, Strychnin und Brucin. Teil XI. U ber Dihydrobrucin 
und einige Derivate. (X. vgl. C. 1 9 3 0 . II. 916.) Dihydrobrucin, C22H 280 3N (: N-CO-), 
Bldg. aus Brucin in 50%ig. Essigsaure mit H u. Pd-Norit; Rhomben, aus sd. W., ent
halt 4 H20, die es im Vakuum bei 105° verliert; das Tetrahydrat hat F. 70—72°, bei 
130—140° krystallisiert das wasserfreie Prod. aus u. schm. wieder bei 179—181°; 
rhomb. Prismen, aus Essigester, F. 48—50°; enthalt 1,5 CH3C02C2H5. — H at dio 
Neigung, auch andere Losungsmm. zuriickzuhalten. — Die Farbenrkk. des Dihydro- 
brucins sind denen des Brucins ahnlich; sclimeckt intensiy bitter. — Wird durch 
KMn04 in Aceton nicht angegriffen. — Hydrojodid, Stabchen, aus W., erweicht bei 
250°, F. 260—262°. — Gibt mit Dimethylsulfat Verb. C23H 280 4N2,(CH3)2S04,2H20 ; 
farblose Tafeln, aus W., F. 242—244°, sintert bei 215°. — Jodmethylat, C21H:110.,N2 J ,H 20, 
aus der Dimethylsulfatvorb. +  N aJ; farblose Doppelpyramiden, aus W., sintert bei 
245°, F. 283—285° (Zers.). — Dihydrobrucin gibt mit CH3J  direkt Jodmethylat, C24H31- 
0 4N2J ; farblose Nadeln, aus CH3OH, F. 242—245° (Zers.). — Die Yerschiedenheit der 
FF. kann auf Verunreinigungen, aber auch auf Stereoisomerie zuriickgefiihrt werden. — 
Pikrat, orange Tafeln, aus A., explodiert beim Erhitzen. — Bisapomethyldihydrobrucin, 
C21H 240 4N2, Bldg. aus Dihydrobruoin nach L euchs u . A n d erso n  (Ber. Dtscli. chem. 
Ges. 4 4  [1911]. 2136); farbloses Krystallpulver, aus dem Hydrochlorid (blaBgelbe 
Prismen) +  KHC03 in W., schm. nicht bei 320°; Rkk. ahnlich denen des Bisapomethyl- 
brucins. — Dihydrobrucidin, C22H280 3N (: N-CH2-), Bldg. aus Brucidin in verd. Essig- 
saure mit H 2 u. Pd-Norit bei 60—65°; blaBgelbe Stabchen, aus Aceton, F. 172—172,5°; 
enthalt 1 C:lH0O. Gibt mit FeCl3 in verd. HC1 die charakterist. Brucidinrk., griin in 
dicken, blaBrot in diinnen Schichten bei durchfallendem Licht; NaN02 gibt in saurer 
Lsg. tiefgriine Farbung, die sofort in gelb umschlagt; Na2C03 gibt weinrote Farbung, 
die durch Extraktion mit Chlf. entfernt wird. — Pikrat, altgoldene Nadeln, aus A., 
explodiert beim Erhitzen. — Hydrojodid, Platten aus W., wird bei 230° weich, F. 235 
bis 240° (Zers.). — Dimełhylsulfatrerb., C23H30O3N2,2Me2SO4, farblose Stabchen, aus 
Aceton +  5% CH3OH, F. 270°. — Hezahydrobrucin, C22H280 3N(NH)(CH2-0H ), Bldg. 
aus Tetrahydrobrucin mit H 2 u. Pd-Norit; Mikrokrystalle, aus Bzl. +  Leichtbenzin, 

•F. 131—133°; die FeCl3-Rk. gibt in schwach saurer Lsg. griine, dann gelb werdende 
Farbung. — Dihydrobrucin gibt bei der elektrolyt. Red. in 20%ig. H 2S04 Dihydro
brucidin u. Hexahydrobruein, das aber nicht rein erhalten werden konnte. (Journ. 
chem. Soc., London 1 9 3 0 . 1769—72. Aug. London, Univ. Coli.; Oxford u. Manchester, 
Univ.) Btjsch.

Sydney Smith und Geoffrey Millward Timmis, Die Alkaloide von Mutterkorn. 
Teil I. Vff. haben die vier Alkaloide des Mutterkorns, Ergotinin, Ergotozin, Ergotamin 
u. Ergotaminin in reinem Zustand dargestellt. — Es ist fiir die Natur der Alkaloide 
unwesentlich, ob sie nach K r a f t  (Areli. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 2 4 4 . 
336 [1906]) oder nach S t o l l  (D. R. P. 257 272) dargestellt werden. Jedoch wurden 
in Mutterkorn verschiedener Handelsmuster aus Spanien, Portugal, RuBland, Polen, 
Skandinavien, Ungarn u. Tscheehoslowakei nur Ergotoxin u. Ergotinin erhalten, 
u. zwar alle aus Mutterkorn von Roggen. Aus Mutterkorn aus Neuseeland, von Gras- 
halmen (Festuca) wurde Ergotamin u. Ergotaminin gewonnen, dereń Isolierung also 
von der Natur des Mutterkorns, aber nicht von den Extraktionsmethoden abhangt. — 
Die Formeln C36Hn 0 6N5 u. C35H390 5N5 fiir Ergotoxin u. Ergotinin u. 
fiir Ergotamin u. Ergotaminin konnen noch nicht festgelegt werden.

V e r  s u c h e. Ergotozin, sechsseitigc Prismen, aus h. Bzl., enthalt 21% Bzl; 
[a ]lił5j6i =  —179°; [a]195790 =  —156° (c =  1 in Chlf.); kann aus Toluol, den Xylolen 
u. Mesitylen krystallisiert werden u. hat nach Entfemung des Losungsm. [a]18546l =  
—226° u. [ct]1957!)0 =  —197° (c =  1 in Chlf.); wl. in CS2, daraus Prismen; aus Aceton +  
W. fallt es zum Unterschied von Ergotamin amorph aus; die amorphe Base ist hygro- 
skop.; ■\vird trocken, von 180° (korr.) an weich, schm. sehr unscharf zwischen 190° u. 
200°; 11. in 1—3% wss. NaOH-Lsg., unl. in Na2C03-Lsg. — Ergotinin, farblose, 
Losungsm. freie Prismen, aus h. A. +  W.; fa]193461 =  + 5  1 3°; [a]195790 = + 4 3 5 °  
(c =  1 in Chlf.); F. 239° (Zers.); wird vorher dunkel; unl. in Alkalihydroxyden u. 
-carbonaten. — Ergotamin u. Ergotaminin wurden ebenso wie die anderen aus Roggen, 
aus Festuca gewonnen u. mit CH3OH (ersteres darin 1.) getrennt. — Ergotamin, aus
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10 Tin. Aceton +  Lsg. von Phosphorsaure in Aceton, +  A. u. NaHC03; Platten, aus 
Aceton +  W., oder Nadeln, aus Bzl.; trocken hat es [a]'-°5.161 = —181°; [a]205730 =  
—159° (c =  1 in Clilf); F. ziemlich seharf 213—214° (korr.) unter Zers.; 1. in vcrd. 
NaOH-Lsg., unl. in wss. Na2C03. Das aus Festuca isolierte Ergotamin ist ident. mit 
dcm aus kauflichem Ergotamintartrat isolierten bzgl. Krystallform, F. u. Drehung. — 
Ergotaminin, Platten, aus A., [a]185lei =  +450°; [a]18579,, =  + 3  85° (c =  0,5 in Chlf.); 
F. 252° (korr.; Zers.); unl. in vcrd. Lsgg. von Alkalihydroxyden u. -carbonaten. 
(.Journ. chem. Soc., London 1930. 1390—95. Juni. Dartford, Wcllcome Chem. 
Works.) B u s c h .

Michiyo Tsujimura, Vber aus griinem. Tee isoliertes Teełannin. (Vgl. C. 1929.
II. 1015.) Vf. hat aus griinem Tee auch eine Tanninsubstanz isoliert, welche er Tee-

iannin nennt. Dieses ist wahrscheinlich
O der Gallussdureesler des Teecałechins von

HO -|-^ i^-^^iClLCjHatOHjj3’' ncbensfc. Konst. Es wird durch sd.
PIT .O .PO .P W COTT1 5%ig. H2SO„ in Gallussaure u. eine

6 - 3 rotbraune Substanz gespalten, -welche,
OH 3 m it 50°/oig. KOH auf 180° erbitzt,

Phloroglucin liefert. Die iibrigen Eigg. 
ahneln denon des Catechins u. der Gerbsaure. Das Tannin gibt mit Mg u. HC1 nicht die 
Farbrk. der Flavone. Es liefert ein Iieplaacetylderw.

Y c r s u e h e .  Teełannin, C22H 18O10 +  2 H 20. Teepulver mit 10°/o W. enthalten- 
dem Essigester bei Raumtemp. extrahiert, Riickstand des Extraktesin W. aufgenommen, 
m it Pb-Acetat gefallt, Nd. mit 10%ig. H 2S04 zers., F iltrat mit Essigester ausgesehiittelt. 
Weitere Rcinigung mit A., Chlf., A. Ygl. Original. Fast farbloscs, amorphcs Pulver, an 
der Lxift allmahlieli rotbraun, 1. in W., A., A., Essigester, Aceton, Eg., unl. in Chlf., Bzl. 
Wss. Lsg. sauer, adstringierend schmeckend. Gibt mit FeCl3 blaue Farbung oder blauen 
Nd., mit Bromwasser gelben, mit Gelatine weiCen, m it Pb-Acotat gelblicliweiCen Nd., 
mit Kalkwasser purpurrote Farbung. Fichtenspanrk. positiv (Phloroglucin). [a]D,,i3 =
—162,5° in A. — Heptaacetylderiv., C36H320 17 +  1/2 oder 1 H 20. Mit Acetanhydrid +  
H2S04 oder Na-Acetat. Aus A., dann CH3OH weiC, amorph. faje2,3 =  —100° in Bzl. — 
Im  Original sind die Absorptionsspektren von Teecatechin, Teetannin u. Gallussaure 
wiedergegeben. (Sciont. Papers Inst. physical. chem. Res. 14. 63—69. 5/8. 1930. 
Tokyo.) " L indenbaum .

H. Fischer und Waldemar Kutscher, Vorarbeiten zur Ringsynthese von Por- 
phyrinen mit substituierten und ungesattigten Seitenketlen. II. Mitt. (I. ygl. C. 1929.
I. 1348.) 2,4-Dimethyl-5-carbathoxy-3-ehloracetylpyrrol wird in besserer Ausbeute 
nach F riedel-Crafts mit Chloracetylchlorid u. A1C13 gewonnen ais durch Um- 
setzung mit Chloraeetonitril (C. 1923. III. 215). Mit Chlorpropionylchlorid wird nach 
der gleichen Methode (C. 1926. II. 578) die entsprechende /?-Chlorpropionylverb. I 
gewonnen, aueh in das isomere 2,3-Dimethyl-5-carbathoxypyrrol, dessen Darst. ver- 
bessert wurde u. das reaktionstrager ist, konnte so Chloracetyl, Acetyl u. Propionyl 
eingefiihrt werden. Aus dem so gewonnenen 2,3-Dimethyl-5-carbathoxy-4-acetylpyrrol 
kann durch Red. nach Wolff-Ktshner in guter Ausbeute Hamopyrrol erhalten 
werden. Der Aldehydrest u. Blethoxymethylmalonester konnten in 2,3-Dimethyl-5- 
carbathoxypyrrol nicht eingefiihrt werden. 2,3-Dimethyl-4-propionyl-5-carbonsauro, 
die durch Verseifung der Carbathoxvverb. entsteht, kann aueh auf ringsynthet. Wege, 
durch Kondensation von Propionylbrenztraubensaureester mit Aminobutanon dar- 
gestellt werden. Das Cl in I u. der entsprechenden Chloracetylverb., das schon friiher 
(1. c.) gegen den Dimethylaminorest ersetzt worden war, kann mit Natriummethylat 
auch duroh den Methoxyrest vertauscht werden, wobei gleichzeitig in a-Stellung Um- 
esterung erfolgt, analog entsteht auch die Athoxyverb., die Hydroxylverb. ergibt 
nach Verseifung u. Brenzrk. 2,4-Dimethyl-3-oxyacetylpyrrol II. Durch Red. nach 
CLEJIMENSEN mit Aluminiumamalgam konnten die Ketone nicht reduziert werden, es 
wurde nur Ersatz von Cl u. Methoxyrest durch H erzielt, auch die Red. mit Hydrazin- 
alkoholat yersagte. Bei den Dimethylaminoderiw. gelang jedoch die Red. mit Alu- 
miniumamalgam, wobei unter Abspaltung der Dimethylaminogruppe 2,4-Dimothyl-3-a- 
oxathyl-5-carbathoxypjTrol III (C. 1929.1. 1348), das ins entsprechende Vinylpyrrol u. 
dessen Dimeres verwandelt werden konnte, auftrat, wahrend aus dem homologen 
Pyrrol ohne Entfernung der Dimethylaminogruppe der Alkohol IV erhalten wurde, 
der durch W.-Abspaltung in das 2,4-Dimcthyl-3-dimethylaminoallyl-5-carbathoxy- 
pyrrol V ubergefiihrt wird. Die Bromierung der Cl-Kórper fuhrte nur im Falle des



1930. II. D . Or g a n isc h e  Ch e m ie . 3033

2.4-Dimethyl-3-chloracetyl-5-carbathoxypyrrols zu einer Verb. der liypothet. Konst. VI, 
die jedocli nicht reaktionsfahig war. Die a-freien Pyrrolc gaben mit Formaldehyd u. 
Salzsaure in iiblichcr Weise die bestiindigen Methane VII, die mit Oxydationsmitteln 
nicht in Methene ubergefiihrt werden konnten, da offenbar die Seitenketten zuerst 
oxvdiert werden. Die entsprechenden Methene sind jedoch existenzfahig, sie lassen 
sieli auf dem allgemeinen Weg iiber die Aldehyde VIII erhalten. Auch cyansubsti- 
tuierte Pyrrole sind der Red. mit Aluminiumamałgam zuganglich. So entsteht aus
2.4-Dimethyl-5-carbathoxy-3-cyanacetylpyrrol der sekundare Alkohol, der mit trocknem 
Chlorwasserstoff ins Cyanvinylpyrrol iibergeht. Aus dem homologen Cyanpyrrol, das 
aus I mit NaCN gewonnen ist, wird ebenso der sekundare Alkohol u. 2,4-Dimethyl-3-co- 
cyanallyl-5-carbathoxypyrrol IX erhalten, durch Verseifung entsteht 2,4-Dimethyl-3- 
ketobuttersaurepyrrol-5-carbonsaure, die auch zum sekundaren Alkohol reduzierbar ist. 
Anwendung der Sulfurylchloridrk. auf 2,4-Dimethyl-5-pyrrolaldehyd fiihrt zum Di- 
aldehyd X. Bis-(3,5-dimethyl-4-śithylpyrryl)-athanon XI ist der erste Vertreter einer 
Kórperklasse, die im Hinblick auf Konst.-Moglichkeiten des Chlorophylls interessant ist. 
tlber ein dimeres u. ein polymeres Pyrrol vgl. im Vers.-Teil.

H3G|----- nR
h 5c so o o ! ^ c h 3

NH
I  R =  COCfI2.CH2Cl

I I I  R =  CHOH-CH3
IV R =  CHOH-CH2.CHs- N < q j[3

V R =  CH=CH • CHj • N < Q g 3
IX  R =  CH=CH-CH,*CN

HO • H2C • OCn---- r,CH3 H3CiT----- r.CO • CHS ■ OH
V II [OCH3, OC2H5] H jJ l  |L _ _  c h 2____ J M ! c h 3 [ ° c h 3> 0C*h J

" ^ H  2 " n H
V e r s u c h e. 2,3-Dimethyl-4-carbuthoxy-,r)-pyrrolcmbonąa>ire. Zu 100 g Amino- 

butanonchlorhydrat in 140 ccm W. werden 70 ccm 10%ig- HC1 u. im Laufe von 6 
bis 8 Stdn. unter Turbinieren 190 g Natriumoxalessigestcr in 165 ccm W. suspendiert u. 
290 ccm 10%ig. NaOH eingetragen. Rk.-Prod. abgesaugt, das ais Nebenprod. ent- 
standene Tetramethylpyrazin wird mit W.-Dampf abgetrieben, 30—50 g Prismen. 
F. 2010 aus A. — 2,3-Dimetlujl-pyrrol, durch Verseifen der Estersaure mit 20°/oig. KOH 
durch 20-std. Kochen, Ausfiillen mit verd. ILSO.,, rasch absaugen, trocknen; Decarb- 
oxylierung durch Erhitzen in trockencm Glycerin auf 210°, abdest. im Vakuum, auf- 
nehmen in A., waschen m it W., Vakuumdest., Kp.14 65°, Ausbeute 4,5 g aus 10 g 
Saure. —- 2,3-Dimethyl-5-carbdlhoxy-4-chtoracetylpyrrol, C^H^OjNCl, aus 1 g 2,3-Di- 
methyl-5-carbathoxypyrrol in 10 ccm CS, u. 2 g Chloracetylchlorid, 1,5 g A1C13, dliges 
Rk.-Prod. mit W. zers., weiBe Nadeln aus A., F. 103°. — 2,3-Dimethyl-4-acetyl-5-carb- 
athozypyrrol, Cn H 150 3N, ganz analog gewonnen aus A., in dem es in der Kalte sl. ist, 
durchsichtige Prismen, F. 137°, 50% Ausbeute. — Red. mit Hydrazin u. Natrium- 
iithylat in iiblieher Weise bei 165° durchgefuhrt ergibt Hamopyrrol, Pikrat, F. 122°, 
daneben eine Verb., die in A. unl. ist. — 2,4-Dimethyl-3-methoxyacetyl-5-carbomethoxy- 
pyrrol, Cu H 150 4N, durch Kochen von 5 g 2,4-Dimethyl-3-chloracetyl-5-carbathoxy- 
pyrrol mit einer Lsg. von 0,5 g Na in Methylalkohol, Nadelbtschel aus Methylalkoliol, 
F. 139°, 11. in A., A., Essigester, unl. in W. u. Ligroin. — Red. des 2,4-Dimethyl-3- 
iithoxyacetyl-5-carbathoxypyrrols mit Aluminiumamałgam in A. fiihrt zu 2,4-Di- 
methyl-3-acetyl-5-carbdthoxypyrrol, Cn H 1503N, F. 142° aus Bzl. — Analog 2,4-Di- 
methyl-3-acetyl-5-carbomethoxypyrrol, Clc,H130 3N, Nadeln, F . 154—155°. — Aus 2,4-Di- 
methyl-3-dimethylaminoacetyl-5-carbathoxypyrrol entsteht m it Aluminiumamałgam
2.4-Dimethyl-3-(a.-oxyathyl)-5-carbdthoxypyrrol, Cn H170 3N, Prismen von F. 97—100° 
aus Bzl.-PAc. Durch Erhitzen auf 110—115° im Vakuum sublimiert wenig 2,4-lJi- 
methyl-3-vinyl-5-carbalhoxypyrrol, F. 112°, der groBte Teil liegt ais dimeres Pyrrol, 
F. 187° vor, das auch mit HCl-Gas in der absol. atli. Lsg. des sekundaren Alkohols 
entsteht. •— 2,4-Dimethyl-3-(a.-oxy-y-dimethylaminopropyl)-5-carbdthoxypyrrol IV, Cł4-

COCHjOH H3C.t------riCOCHjCl
11 ^CH3 H6CsO O cli7^icH jB r
NH NH

H3Cn----- nCO-CHj-OCH, CL, r,CH3
h 3 L  J c h 3 g d W c g

NH V III NII
I t C U — T.CH , H ,G t ---------t iC ,H 5

Had i ^ / i i— CHj—CO— IL J-Ic H3
NH X I NH
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H2103N2, aus dem Dimethylaminopropionylpyrrol mit Aluminiumamalgam in A., 
lango Prismen aus Bzl., F. 122°. — 2,4-lJiniethyłamino-3-(y-dimethylaminoałlyl)-5- 
carbdlhoxypyrrol V, C1.1H220 2N2, aus IV mit HCl-Gas in A. Chlorhydrat von V, das 
mit NaOH zerlegt wird, weifie Nadeln aus A.-W., F . 95°, 11. in A., A., Bzl., Chlf., wl. 
in PAe. Entfarbt Br-Lsg. u. KMnO^-Lsg. Entsteht auch m it Benzoylehlorid. Pikrat, 
F. 182° aus A. Chlorhydrat aus A.-A., F. 187°. — Durch Bromieren von 2,4-Dimethyl-3- 
chloracetyl-5-carbathoxypyrrol in A. Verb. VI, Cu H 130 3NClBr, Prismen aus A., 
F. 147°. — 2,4-Dimethyl-3-m,ethoxyacetyl-5-carbonsdure, O^H^O^N, aus dem Metliyl- 
ester durch Verseifung mit NaOH, aus Acetonchlf. F. 188°, kann mit Dimethylsulfat 
wieder verestert werden. — 2,4-Dimethyl-3-tithoxyacetyl-5-carbonsaure, . c u h 15o,,n, 
aus A., F. 175—180°. — 2,4-Ihmethyl-3-dthoxyacetylpyrrol, C10H lsO2N, aus Bzl., 
F. 89°. — 3,5,3',5'-Tetramcthyl-4,4'-di-(metlioxyacetyl)-pyrromethan VII, CI9H 2aO,,N.> 
(nach C. 1929. 1. 1348), F. 245° Zers., 11. in Pyridin, unl. in A., Aceton, Eg. —
3,5,3',5'-Tetramethyl-4,4'-di-{athoxyacetyl)-pyrroniethan, C21H30O4N2, aus A. wetzstein- 
formige Krystalle, 1. in Eg. u. Aceton, 11. in h. A. — 2,4-Dimethyl-3-methoxyacetyl-5- 
formyipyrrol VUI, C10H 13O3N, in absol. A. m it uberschiissiger HCN u. HCl-Gas, Zer- 
legen des Iminchlorhydrates mit NaOH, F. 127°, Nadeln aus A. — 2,4-Dimethyl-3- 
titlioxyacetyl-5-fomiylpyrrol, Cu H 150 3N, analog, Nadeln, F. 121°. — 3.5,3',5'-Telra- 
methyl-4,4'-7mthoxyacetylpyrromełhenbromhydrat, C19H2501N2Br, aquimolare Mengen
2.4-Dimethyl-3-methoxyacetylpyrrol u. 2,4-Dimethyl-3-methoxyacetyl-5-formylpyrrol 
werden in A. mit HBr in iiblicher Weise behandelt, rotę Krystalle aus Chlf.-PAe., 
F. 174°. Mit verd. NH3 entsteht die freie Base, rotes Krystallpulver, F. 143°. —
3,5,3',5'- Tetramethyl-4,4'-dthoxyacetylpyrromethenbromhydrat, C21H20O4N2Br, ebenso, 
F. 169° Zers., aus Chlf.-PAe.; freie Base, F. 129°. — 2,4-Dimethyl-5-carbdthoxy-3- 
(a.-oxy-f)-cyandthyl)-pyrrol, Cł2H 10O3N2, durch Behandeln des Cyąnacetylpyrrols mit 
Aluminiumamalgam u. A. iiber Nacht, F. 134—136°, 11. in A. u. A. — 2,4-Dimethyl-3- 
cyanuinyl-5-carbdtlioxypyrrol, C12H 140 2N2, aus vorigem in  absol. A. mit HCl-Gas, 
F. 201°, aus A., worin es h. 11. ist, k. wl. — 2,4-Dimethyl-5-carbdthoxy-3-cyanpropi<myl- 
pyrrol, Cł3H 1Q0 3N2, 5 g Chlorpropionylpyrrol werden m it 2 g NaCN in 100 ccm A.
2 Stdn. gekocht, F. 173®. — 2,4-Dimelhyl-5-carbdlhoxy-3-(a.-oxy-co-cyanpropyl)-pyrroJ, 
Cł3H lg0 3N2, wie oben mit Aluminiumamalgam, Nadeln aus A., umlcrystallisiert aus 
A.-W., F. 113°. — 2,4-Dimethyl-5-carbdthoxy-3-(uj-cyanallyl)-pyrrol, IX, C13H 10O2N2, 
mit HCl-Gas in A. Nadeln aus A., F. 160°, in h. A. 11., in k. wl. — 2,3-l)imethyl-4- 
propionyl-5-carbathoxypyrrol, C12H 170 3N, 1 g 2,3-Dimethyl-5-earbathoxypyrrol wird in 
10 ccm CS2 mit 2 g Propionylchlorid u. 1,5 g A120 3 versetzt, nach Zersetzen mit W. Ol, 
das mit A. aufgenommen wird, Blattchen, F. 102° aus A.-W. — 2,3-Dimethyl-4-pro- 
pionyl-5-carbonsdurepyrrol, Ci0H 13O3N, durch Verseifen des yorigen durch Kochen 
mit 10%ig- NaOH, Fallen mit HC1, Prismen aus h. A., F. 187°. — 2,3-I)imethyl-4- 
propionyl-5-carbonsdurepyrrol, C10H13O3N, zu 14 g Aminobutanonchlorhydrat in 35 ccm 
W. u. 20 ccm yerd. HC1 unter Turbinieren 20 g Propionylbrenztraubensaureester u. 
10%ig. NaOH, nach 24 Stdn. abgesaugt, nębenbei entstandenes Tetramethylpyrazin 
wird m it W.-Dampf abgetrieben, mit A.-A. gewaschen, langliche Prismen aus A., 
F. 187°. — 2,4-Dimethyl-3-lcetobultersdure-5-carbonsdurepyrrol, durch Verseifen von
2.4-Dimethyl-3-cyanpropionyl-5-carbathoxypyrrol m it 20°/0ig. NaOH durch Kochen 
bis zum Aufhóren der NH3-Entw., gefallt m it HC1, aus A. Prismen, F. 188°. Dimełhyl- 
ester, C13H 170 5N mit Diazomethan oder m it Dimethylsulfat, nicht mit methylalkoh. 
HC1, Nadeln aus Methylalkohol-W., 11. in A. u. A. LaBt sich in ath. Lsg. mit Alumi
niumamalgam zum sekundaren Alkohol reduzieren. — Behandlung des 2,4-Dimethyl-5- 
carbathoxy-3-cyanpropionylpyrrols m it Hydrazin u. Alkoholat nach WOLFF-KiSHNER 
bei 165° fuhrt zur 2,4-Di'methylpyrrol-3-keiobuttersdure, C10H l3O3N, isoliert durch Aus- 
athern nach dem Ansauern, feine Nadeln aus A.-W., F. 165°, entsteht auch durch 
Decarboxylierung aus der 2,4-Dimethyl-3-ketobuttersaure-5-pyrrolcarbonsaure. —
2.5-Diformyl-3-methyl-4-chlorpyrrol X, C7H60 2NC1, durch Behandeln von 2,7 gi-2,4-Di- 
methvl-5-pyrrolaldehyd in 50 ccm absol. A. mit 6 g Sulfurylchlorid in 20 ccm A. unter 
starker Kiihlung, nach 12 Stdn. im Vakuum yerdampft, mit W. gekocht, beim Er- 
kalten yerfilzte Nadeln, F. 145°. Diphenylhydrazon, Ci9H lsN5Cl, mit Phenylhydrazin 
in h. A., gelbe Krystalle, F. 178°. — Bis-(3,5-di7nethyl-4-dthylpyrryl)-dlhanon, XI, 
C1SH 260N 2, aus der GRIGNARDschen Verb. aus 6,2 g Kryptopyrrol mit 10 g fein- 
gepulvertem 2,4-Dimethyl-3-athyl-5-chloracetylpyrrol, nach 3-std. Kochen Zersetzen 
mit Ammoniumcbloridlsg., Abdampfen des A., Nadelbiischel aus A., F. 142—143° 
nach Sintern. — Dimeres 2,4-Dimethyl-5-carbdthoxypyrrol, Ci8H210 4N2, aus den Riick-
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stśinden der Aldehydgewinnung aus dem monomeren Pyrrol, mehrfachem Krystalli- 
sieren aus A., F. 236°. — Polymeres Pyrrol, C21H2(10 2N3, bei der Darst. des 2,3-Di- 
methyl-5-carbathoxypyrrols ais Nebenprod., das auch in A. wl. ist, Nadeln aus h. A., 
F. 274—275°. Die Analyse stimmt auf eine Verb. aus 3 Dimetliylpyrrolresten mit 
einer Carbathoxygruppo. (L tebig s  Ann. 4 8 1 . 193—214. 26/8. 1930. Miinchen, 
Techn. Hochsch.) T r e i b s .

H. Fischer und Paul Rothemund, tlber Pyrrolnitrile und einige ihrer Umsetzungen. 
Durch Yerseifen des 2,4-Dimethyl-3-cyan-5-carbathoxypyrrols I  wird die Carbonsaure 
erhalten, ohne daB der /J-Nitrilrest verseift wird, durch Brenzrk. entsteht daraus
2,4-Dimethyl-3-cyanpyrrol (II). Beim 2,4-Dimethyl-3-co-cyan-cr/-carbathoxyvinyl-5- 
carbathoxypyxro! (C. 19 2 8 . II. 252) wird erst dio /J-Seitenkette verseift u. dann erst 
die a-Carbathoxygruppe. II ist einfacher durch Ringsynthese aus Acetessigester u. 
Acetessigsaureamid zu gewinnen, noch besser durch Kondensation von Aminoaceton- 
chlorhydrat u. Acetessigsaureamid. Mit Formaldehyd u. Salzsauro wird aus II in 
iiblicher Weise das 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dicyanpyrromethan erhalten, das jedoch 
abweiehenderweise nicht zum Methen oxydiert werden konnte, obwohl letzteres nach 
der allgemeinen Methode mit Ameisensanre u. HBr aus der a-Carbonsiiure von II zu 
erhalten ist. Vom Methen sind Cu-, Co- u. Zn-Komplexsalze dargestellt, letzteres 
krystallisiert mit 1 Molekuł W. u. 1 Molekuł Zinkacetat. Mit HCN erhalten Vff. aus II 
den 2,4-Dimethyl-3-cyan-4-pyrrolaldehyd III, dessen Oxim mit Essigsaureanhydrid
2,4 Dimethyl-3,5-dicyanpyrrol liefert. III gibt beim Verkochen mit Salzsaure das 
erwahnte Methen, durch Bed. nach W o l f f -K is h n e r  2,4,5-Trimethyl-3-cyanpyrrol, 
ais Nebenprod. 2,4,5-Trimethylpyrrol, infolge Verseifung u. Decarboxylierung. Aus III 
werden durch Kombination mit Trimethylpyrrol, Kryptopyrrol u. Kryptopyrrol- 
carbonsiiure die entsprechenden Nitrilmethene gewonnen. Das aus Kryptopyrrol- 
aldeliyd u. 2,4-Dimethyl-3-cyanpyrrol erhaltono Methen ist mit dcm durch die um- 
gekehrte Kombination erhaltenen ident. Umsetzungsverss. der Nitrilmethene zu 
Porphyrinen blieben ergebnislos (vgl. 1. c.), unter Spaltung der Methene u. Porphyrin- 
bldg. der einen Komponento konnte nur Atioporphyrin II isoliert werden. Die Bro- 
mierung der Methene gelang nicht, da offenbar die a-Methy]gruppen sehr wenig re- 
aktionsfiihig sind. Mit Br u. Natriumbromat kann jedoch aus I 2-Tribrommethyl-3- 
cyan-4-oxymethyl-5-carbiithoxypyrrol (IV) erhalten werden. 2,4-Dimethyl-3-cyan- 
pyrrol liiBt sich in a-Stellung bromieren. Durch Einw. yon Sulfurylchlorid auf I wird 
ein Chlorierungsprod. erhalten, das durch Umsetzung mit W. 2-OxjTmethyl-3-cyan-4- 
methyl-5-carbathoxypyrrol Y ergibt, mehr Sulfurylchlorid fiihrt zu 2,4-Bistrichlor- 
mothyl-3-cyan-5-carbathoxjrpyrrol, VI.

Y e r s u c h e .  2,4-Dimetliyl-3-cyan-5-carbonsaurepyrrol, durch Verseifen von I 
mit h. Natronlauge, F. 250°. — 2,4-Dimcihyl-3-cyanpyrrol. II, C;H8N2, durch Dest. 
des vorigen im Vakuum bei 150°, aus W. F. 107°, Ausbeute die Halfte der angewandten 
Carbonsaure. — 2,4-Dimethyl-3-car'bonsaurcamid-5-carbdt}ioxypyrrol, C10Hj,,O3N2. Zu
12 g nitrosiertem Acetessigester in 150 cem Eg. werden 9 g Acetessigsaureamid gegeben 
u. unter 60° 40 g Zn-Staub eingetragen, dann kurz erhitzt, in Eiswasser abgesaugt,
1,8 g farblose Krystalle, F. 173°. — 2,4-Dimethyl-3-cycm-5-carbatlioxypyrrol, I, durch 
Kochen des Silureamids mit Essigsaureanhydrid u. Na-Acetat, aus A.-W. Nadeln 
vom F. 173°. — 2,4-Dimethyl-3-carbonsaureamidpyrrol, C;H 10ON2. Zu 1,5 g Amino- 
acetonchlorhydrat, das mit 20°/oig. NaOH schwach alkal. gemacht wird, gibt man 
eine konz. Lsg. von 1,3 g Acetessigsaureamid u. behandelt 2 Tage bei 40—50°, F. 180°, 
Ausbeute l g .  — 3,3',5,ó'-Tetramethyl-4,4'-dicyanpyrromethan, C15H 16N4, aus II mit 
Formaldehyd u. Salzsaure (konz.), farblose Nadeln. — 3,3',5,5'-Telramethyl-4,4'- 
dicyanpyrroniethcrib-rcmhijdrat, C15H 35N4Br, aus 20 g 2,4-Dimethyl-3-cyan-5-carbon- 
siiurepyrrol mit 100 ccm Ameisensaure u. 40 ccm HBr auf ciem W.-Bad, goldgelbe 
Blattchen, beim Erkalten, 13—15 g. Aus Chlf.-PAe. F. 242° Zers. — 3,3',5,5'-Tetra- 
methyl-4,4'-dicyanpyrr(methencklorhydrat, C15H]5N4C1, analog dem Bromhydrat, dunkel- 
rotbraune Krystalle F. 225° Zers. aus Chlf.-PAe. — 3,3',5,5'-Tetramełhyl-4,4'-dicyan- 
pyrromethen, Cj5H14N4, durch Zerlegon der Chlf.-Lsg. der Śalze mit NH3 oder der Lsg. 
in A., aus Chlf.-PAe., Eg.-W. oder A. roto Nadelbuschel, F. 280°. Cu-Komplexsalz, 
C=0H26NsCu in A. mit ammoniakal. Cu-SalzLsg., derbe Krystalle mit metali, grunem 
Glanz, lóst sich mit roter Farbę. Co-Komple,xsalz, C30H26N8Co, in A. mit Co-Acetat, 
derbe griine Kiystalle. Zn-Komphxsalz, C30H2BN8Zn +  Żn(C2H30 2)2 +  H ,0 , wie das 
Co-Salz, rosa Krystalle, gibt 2,2 akt. H-Atome. — 2-Oxymethyl-3-cyan-4-methyl-.r>. 
carbdthoxypyrrol, V, C10Hi„O3N2, zu 0,5 g I in 30 ccm absol. A. tropfenweise 2 g Sul-
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furylclilorid, Koohen, nach Stehen Ausschutteln mit W., nach Abdampfen Ol, das 
mit W. ansgekocht wird, nach dem Erkalten weiBe Nadeln, 145° sintern unter Rot- 
farbung, F. 195—196°. — 2,4-Bistrichlonmlhyl-'i-cyan-5-carbdlhoxypyrrol, YI, C10Ha-
O,N2Ci0, wie voriges beim Behandeln des oligen Chlorierungsprod. mit A., F. 98°. —
2-Tribrommethyl-3-cy(m-4-oxymethyl-5-carb&thoxypyrrol, CI0H,jO=N2Br,, aus I  mit
3 Mol Br u. 1/2 Mol Natriumbromat in Eg. bei 50°, dann Siedehitze, weiBe Blattehen, 
m it W., aus Eg.-AV. F. 183°. 20°/o Ausbeute. Gegen Alkalien unbestandig, gibt mit 
Zn-Staub u. Eg. I zurtiek. — 2,4-Dimtthyl-3-cyan-5-formylpyrról, C8H8ON2, III, in 
iiblieher Weise mit HCN u. HC1 aus II in Chlf.-A., aus A.-W., weiBe Nadeln, F. 223°. 
Oxim, C8H9ON3, aus A. F. 206°. Semicarbazon, C9Hu ON5, aus A. Prismen, ohne F. 
Plienylhydrazon, C14H ł4N4, aus A.-W. Blattehen, F. 175°. — 2,4-Dimethyl-3,5-dicyan- 
pyrrol, C8H7N3, aus dem Óxim mit Essigsaureanhydrid u. Kaliumacetat durch x/2-std. 
Kochen, h. mit W. yersetzen, abdest., zugespitzte Stabchen aus W., F. 209°, 11. in A., 
A., BzI., Chlf., wl. in PAe. — Durch Kochen yon III mit 10%ig. HC1 wird 3,3',5,5'- 
Tetramethyl-4,4'-dicyanpyrromethenclilorhydrat, F. 222°, Zers. aus Eg. erhalten. — 
Durch Behandeln von 2,4-Dimethyl-3-cyan-5-formylpyrrol, 1 g, mit 1 g Na in 15 cem A. 
u. 2,5 ccm Hydrazinhydrat bei 180°, W.-Dampfdest. zunachst Trimethylpyrrol, dann
2,4,5-Trimelhyl-3-cyanpyrrol, F. 140° aus A.-W. — 2,4-Dimetliyl-3-cyan-5-brompyrroł, 
C7H7N„Br, durch Bromieren yon II mit Br in Eg. in der Kai te, sofortiges Fallen mit W., 
farblose Blattehen aus Aceton-W., 11. in A., Aceton, Chlf., Eg., unl. in W. u. PAe., 
besitzt keinen F., yerfiirbt sich ab 130°. — 3,3',4',5,5'-PciUame.thyl-4-cyanpyrromethen- 
bromhydrat, C15H 18iNT3Br, aus 0,75 g 2,4-Dimethyl-3-eyan-5-formylpyrrol u. 0,55 g
2,3,4-Trimethylpyrrol in 10 ccm A. mit 0,5 ccm HBr (48%)> 1>3 g gelbe Tafeln aus Eg., 
Zers. 230°. — 3,3',5,5'-Tetramethyl-4-cyan-4'-dthylpyrromethenbromhyd.rat, C16H20N3Br, 
analog, in 80%ig. Ausbeute orange gefiirbte Nadeln, F. 241°, ab 190° Dunkelfarbung. 
Ebenso aus 2,4-Dimethyl-3-eyan-5-formylpyrrol u. Kryptopyrrol. — 3,3',5,5'-Tetra- 
‘meihyl-4-cyan-4'-propionsaurepyrrometheribromhydrat, C17H 20O2N3Br, analog goldgelbe 
prismat. Nadeln, F. 240°, Zers. — Mit Na u. A. konnte II nicht reduziert werden. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 63 . 2249—57. 17/9. 1930. Munchen, Teehn. Hoch-
schule.) T r e ib s .

Hans Fischer, Heinrich Gebhardt und Alexander Rothhaas, Uber Mesochbrin 
und Oxymesoporphyrine. X III. Zur Kenntnis der Clilorophylle. (XII. vgl. C. 1930 .
II. 2139; vgl. auch C. 1 9 2 9 . II. 1695.) Hamin in Amylalkohol suspendiert wird in 
H-Atmosphiire mit Na erhitzt, wobei die braune Farbę bald in Smaragdgriin uber- 
geht. Das entstandene Perhydrochlorin geht durch Oxydation mit FeCl3 in Chlorin 
iiber, aus dcm mit methylalkoh. Kalilauge Mesoporphyrin erhalten wird. Ebenso 
vcrlauft die Rk. mit Tetramethylhamatoporphyrineisensalz. Die ungesatt. Seiten- 
ketten werden bei der Red. abgesatt.; auch bei der Red.-Methode nach B u s c h  (C. 1925.
II. 584) konnte nur Mesoporphyrin, nicht aber Protochlorin gefaBt werden (Chlorin- 
bildung bei dieser Rk. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 230). Auch bei Verwendung von Mesohamin 
wird iiber das Perhydrochlorin Mesoclilorin erhalten, das auch Cu- u. Fe-Komplex- 
salze gibt. Mesoclilorin ist in saurer u. ammoniakal. Lsg. gegen Luft-0 bestandig, 
wird jedoeh in sd. methylalkoh. KOH zu Mesoporphyrin oxydiert, von dem sich das 
Chlorin durch einen Mehrgeh. von 2 Atomen H unterscheidet. Mesoclilorin, Mctliyl- 
ester F. 190—191°, ist spektroskop, mit den Chlorinen aus Atioporphyrin u. Porphin- 
monocarbonsaure VII ident. u. gibt nach Ze r e w it in o f f  keinen Gch. an akt. H, 
wahrend Mesoporphyrinogen (Ztschr. physiol. Chem. 84 [1913], 271) 6 aktive H-Atome 
aufweist. Geht bei der Red. mit Amalgam in eine Leukoverb. iiber, die bei der Re- 
oxydation neben wenig Porphyrin Mesochlorin zuriickbildet. Vff. nehmen in diesen 
Chlorinen einen Pyrrolinring an. Bei Verwendung von Mesoporphyrin bzw. seinem 
Ester erhalt man nur Spuren, mit dem Cu-Salz kein Chlorin. Ais Nebenprod. wird 
Diamylmesohamin gewonnen, das in Chlorin iiberfiihrbar ist. Die Jodwasserstoffred., 
dio bei den Chlorophyllchlorinen zu Porphyrinen fiihrt, gibt nur Spuren Mesoporphyrin, 
in der Hauptsache findet Totalred. zu Pyrrolen statt. Einw. yon S03-haltiger H 2S04 
ergibt in der Hauptsache unter Dehydrierung Mesorhodin u. nur wenig eines Anhydrids, 
das dem Phytochlorin spektroskop, sehr nahe steht. Verbesserung der (C. 1 9 2 7 . I. 
2430) Wasserstoffsuperoxydoxydation durch Anwendung yon Kaliumpersulfat liefert 
aus Mesoporphyrin in geringer Ausbeute neben andern Prodd. Dioxymesoporphyrin, 
Dimethylester F. 188°, durch eine hohe Salzsaurezalil, 14,5, ausgezeichnet; spektroskop, 
ist eine gewisse Ahnlichkcit mit Chlorinen vorhanden. In  den Rkk. finden sich wenig 
Analogien mit den Chlorinen u. Rhodinen der Chlorophyllreihe. Porphyrin gab nur
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die Behandlung mit Eg.-HBr, wenig die Na-Amalgamred. u. Reoxydation, nicht da- 
gegen die Behandlung mit H J, mit KOH in Methylałkohol u. Erhitzen mit Ameisen- 
saure. Ein O-Atom wird leioht eliminiert unter Bldg. von Monooxymesoporphyrin 
(Einzelheiten vgl. Versuchsteil). Dioxymesoporphyrin gibt 1,4 akt. H-Atome, doch 
findet dabei Veranderung statt, wie die Aufarbeitung der Grignardreaktionslsg. ergibt, 
ahnliehes ist auch beim Monooxymesoporphyrin, das den Wert 1 ergab, zu beobachten. 
Einw. von Natriumathylat auf Di- u. Monooxymesoporphyrin fiihrt zum Mesochlorin. 
Die Stellung der Oxygruppen wird an den Methinbrucken oder durch Anlagerung an 
die Doppelbindungen derPyrrolringediskutiert. Atioporphyrin I  gibt mit H20 2 in H2S04 
Dioxyatioporphyrin.

V e r s u c l i e .  Mesochlorin, C3łH40O4N4, 0,1 g Mesohśimin wird mit 20 ccm Iso- 
amylalkohol u. 1 g Na in H-Atmosphare zum Sieden erhitzt, bis alles Na gel. ist. 
Smaragdgriine Lsg. mit 10—15°/0ig. alkoh. HC1 angesauert, Farbę dunkelblau, mit 
W. verd. Farbstoffe mit A. aufgenommen, dem sie mit 18°/0ig. HC1 entzogen werden, 
nach Verd. auf 10% HC1, Abtrennen der ath. Sehieht, wird nach Verjagen von allem 
A. mit FeCl3 bei 30—40° oxydiert, bis in A. rein griine Farbę auftritt. Reinigung durch 
Salzsaurefraktionierung. Gibt mit FeCl3-Lsg. rotyiolette Anlagerungsverb., beim 
Schiitteln in A., die mit W. zerlegt wird. Nadeln aus A., in dem es rein wl. ist, 11. in 
Chlf. u. Aceton, unl. in PAe. — Mesohdmindiisoamylester, C.,:1H ,ll0 1N1FeCl, bleibt im 
A. nach dem Ausziehen mit 18%ig. HC1, schlecht ausgebildete Krystalle aus Methyl- 
alkohol. -— Mesochlorindimeihylester, C36H440 4N 1, durch k. Veresterung mit methyl- 
alkoh. HC1, Nadeln, F. 190° aus A.-PAe. — Mesochlorineisenkomplexsalz, C34H380 4Ń4- 
FeCl, schwarze Krystalle aus Eg. — Mesochlorin-Cu-Komplexsalz, 0 34H38O4N4Cu, 
griine Nadeln aus Pyridin-Chlf.-Eg., die beim weiteren Umkrystallisieren durch Luft- 
oxydation rotviolett werden. Ester dunkelblauschwarze Krystalle, die auch beim 
Umkrystallisieren sich yerfarben. — Mesochlorinanhydrid, C^H^OaNj, durch Zutropfen 
von Oleum in die eisgekiihlte Lsg. von Mesochlorin in H 2SÓ4; ohne Kiihlung wird 
Mesorhodin erhalten; nach mehreren Tagen Aufarbeitung durch Salzsaurefraktionierung, 
in geringer Menge dunkelblauschwarze Stabchen, Salzsaurezahl 1,5—2. — Durchleiten 
von Luft durch eine Lsg. von Mesochlorin in sd. konz. KOH in Methylałkohol gibt unter 
Farbumschlag von tiefblau nach braunrot Mesoporphyrin, ais Ester identifiziert. — 
Dioxymesoporphyrin, C34H38(40)O6N4, 1 g Mesoporphyrin in 100 ccm H2S04 unter 10° 
mit 100 ccm 3%ig. H 20 2 tropfenweise versetzt, bis in der rein grtinen Lsg. nur mehr 
wenig Porphyrin vorhand.cn ist. Durch Salzsaurefraktionierung in 3% Ausbeute blau- 
violette Prismen aus A. Darstellung durch Schiitteln einer Lsg. von Mesoporphyrin 
(1 g) mit 8 g Persulfat ergibt 5% Ausbeute. Spektroskop. Beschreibung von 3 Neben- 
prodd. — Dioxymesoporphyrin-Fe-Komplexsalz, auf iibliche Weise, durch Zerlegung 
mit konz. H2S04 wird Dioxymesoporphyrin zuruckgewonnen. — Bei der Cu-Salzbldg., 
die auf iibliche Weise erfolgt, wird Monooxymesoporphyrin-Cu-Salz erhalten, 
C34H3G0 5N4Cu, blauschwarze Nadeln aus Chlf.-Methylałkohol, F. 278,5°, Lsg. in Chlf. 
tiefblau. Gibt bei der Zerlegung mit H2S04 Monooxymesoporphyrin, c 34h 38o 5n 4, 
schrag abgeschnittene Nadeln, in Spektrum u. Salzsaurezahl mit der Dioxyverb. 
ubereinstimmend. — Dioxymesoporphyrindimethylester, C36H420 6N4, mit k. gesatt. 
methylalkoh. HC1, blauschwarze Nadeln aus Chlf.-Methylalkohol, F. 181—182°. Ver- 
esterung des Dioxymesoporphyrins mit Diazomcthan in A. fiihrt zum Dimethylester 
des Monooxymesoporphyrins, C36H420 5N4, blauschwarze Nadeln aus A., F. 188°, der 
mit 10%ig. NaOH zum Monooxymesoporphyrin verseift wird. — Bei der Bldg. des 
Cu-Komplexsalzes aus Dioxymesoporphyrindimethylester in Chlf.-Methylalkohol wird 
Moiwoxymesoporphyrinester-Cu-Komplexsalz, C36H40O5N4Cu, erhalten. — Mit 5%ig. 
Na-Athylat wird aus Dioxymesoporphyrin bei 200° Mesochlorin erhalten, durch Spek
trum u. Salzsaurezahl charakterisiert, daneben wenig Mesoporphyrin. Mesochlorin wird 
auch aus dem Dimethylester u. aus Monooxymesoporphyrin gebildet. —- 24-std. Kochen 
mit Ameisensaiire fiihrt Dioxymesoporphyrin in Monooxymesoporphyrin iiber. — Ein 
Acetylierungsversuch mit Essigsaureanhydrid u. etwas H2S04 gab nur Ausgangs- 
material zuriick. — Kochen von Dioxymesoporphyrin mit Hydroxylaminchlorhydrat 
in Pyridin-Methylalkohol fiihrt zum Mcmooxymesoporphyrin, ebenso beim Ester Mono- 
oxymesoporphyrinester, F. 224—225°. — Behandlung von Dioxymesoporphyrin mit 
methylalkoh. KOH bei 155° gibt Ausgangsmaterial zuriick (spektroskop.), bei 250° 
wird ein in A. griiner Farbstoff beobachtet, kein Porphyrin. — Dioxydtioporphyrin, 
C32H380 2N4, analog wie beim Mesoporphyrin unter 2°, langliche rotbraune Rhomben, 
spektroskop, mit Dioxymesoporphyrin ident. — Mesochlorin gibt bei der Oxydation 
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mit HoO, einen griinstichig-rotlichen Farbstoff der Salzsaurezahl 12—13. — Meso- 
chlorin wird aus Hamin in ganz ahnlicher Weise gewonnen w'ie aus Mesohamin, Be- 
statigung durch Uberfuhrung in Mesoporphyrin u. Mesorhodin wie oben. Gleiches 
Resuitat hat die Rk. ausgehend von Tetramethylhamatoporphyrineisensalz. — Be- 
handlung von 0,1 g Protoporphyrin m it 10 ecm 10%ig- methylalkoh. KOH, 3 g Pd- 
Caleiumcarbonat u. 10 Tropfen Ilydrazinhydrat in der Siedehitze ergab Mesoporphyrin, 
ais Ester identifiziert, keine Spur Mesochlorin. Alle Farbstoffe sind spektroskop, 
charakterisiert. (L ie b ig s  Ann. 4 8 2 . 1—24. 22/9. 1930. Miinchen, Techn. Hoch- 
schule.) T r e i b s .

H. Fischer und Elsę Jordan, Syntliese einiger Porphyrine vom Atioporphyrin II I -  
Typ, sowie eines Teiramethyltripropionsaureporphins. XXX. Mitt. uber Porphyrin- 
synthesen. (XXIX. vgl. C. 1 9 3 0 .. II. 924.) Bei der Blutfaulnis, die zum Deuteropor- 
phyrin fiihrt unter Abspaltung der Vinylgruppen des Hamins, entstehen Nebenprodd.; 
móglicherweise werden dabei eine oder beide Vinylgruppen durch reduktive Spaltung 
zu Methylgruppen abgebaut. Da auch beim alkal. Abbau des Hamatoporphyrins 
zum. Hamoporpliyrin nach WlLLSTATTER (Ztsehr. physiol. Chem. 87 [1913]. 484) 
ein Porphyringemisch entsteht, aus dem Mesoporphyrin isoliert werden kann (C. 1 9 2 5 .
I. 2016), somit eine Red. der Oxathylreste zu Athylresten bewiesen ist, kommt auch 
hier noch Abbau von Oxatliylresten zu Methylgruppen in Betracht. Es miissen in 
beiden Fallen dann Hexamethyldipropionsaureporphin, bzw. zwei isomere Penta- 
methylmonoathyldipropionsaureporphine entstehen, dereń Eigg. zunachst auf synthet. 
Wege studiert werden. — Die Syntliese des l,2,3,5,8-Pentamethyl-4-athyl-6,7-di- 
propionsdureporphins (I), sowie die des isomereń l,3,4,5,8-Pentamethyl-2-athyl-
6.7-dipropionsaureporphins (II), gelingt durcliKombination von MethenlY mit Methen III 
u. mit V. IV ist schon besehrieben (C. 1 9 2 9 . I. 87), III wird drach Kondensation von 
Kryptopyrrolaldehyd mit Trimethylpyrrol erhalten. I  entsteht in der Bernsteinsaure- 
schmelze bei 250°, Methylester, F. 255°, u. wird durch Cu-, Fe- u. Ag-Komplexsalze 
des freien Porphyrins u. des Esters charakterisiert. Das Ag-Salz entlialt 1 Atom Ag, 
das demnach zweiwertig auftritt. V ■wird durch Yereinigung des Trimethylpyrrol- 
aldehyds mit Hamopyrrol erhalten u. zweckmiifiig in den a-Methylgruppen bromiert, 
was sich auch bei HI empfiehlt. Der Methylester von II schmilzt bei 290°, auch hier 
sind die Metallsalze hergestellt. Das Gemisch der beiden isomereń Methylester schmilzt 
bei 274—275°, liegt also zwischen den FF. der rcinen Ester. Die Eisenkomplexsalze 
der beiden Porphyrine enthalten kein Cl, obwohl sie durch Verseifen der Estersalze 
u. Fallen mit HC1 gewonnen sind. Es ist intramolekulare Anhydrisicrung zwischen 
einer Carboxylgruppe u. der intermediar am Eisen entstandenen OH-Gruppe ein- 
getreten, die bisher nur beim Uroporphyrin beobachtet ist (C. 1 9 2 7 . II. 2606). Es gelang 
nicht, die Monomethylester aus den Anhydriden herzustellen. 1,2,3,4,5,8-Hexameihyl-
6.7-dipropion-saureporphin (VI), wird durch Kombination von Methen IV mit VII 
.erhalten, fiir letzteres wird eine verbesserte Darst. aus Trimethylpyrrol mit Ameisen- 
saure u. Bromwasserstoff ausgearbeitet (vgl. C. 1 9 2 7 . I. 430); die Methene werden 
in bromierter Form angewendet, das Porphyrin mit 10%'g- Ausbeute in der Bern- 
steinsaureschmelze erhalten. Der F. des Methylesters liegt besonders hoch bei 320° 
infolge der zahlreichen Methylgruppen. Die FF. der synthetisierten Porphyrine liegen 
alle sehr hoch, wahrend Hamoporphyrin viel tiefer schmilzt, auch Alkalibehandlung 
bei 170° ergab nur Ester vom F. 202° u. 186—-187°. Vff. synthetisieren weiter Hem- 
methylporpliin VIII, aus den Methenen IX u. X (vgl. C. 1 9 2 7 . I. 430; C. 1 9 2 9 . I. 87). 
Das Porphyrin ist ganz auBerordentlich seliwerloslich u. konnte daher nur durch 
,Hochvakuumsublimation rein erhalten werden. Die beiden freien Methingruppen 
kónnen bromiert werden, es entsteht ein Perbromid mit 8 Atomen Br, wovon sich 
fi mit Aceton entfemen lassen. Das Hexamethylporphin ist mit Optoporphyrin 
(ScHUMM, C. 1 9 3 0 . I. 1625) nicht ident., da spektroskop. Untersehiede best-ehen, 
es ist spektroskop, auch von Atioporphyrin verschieden. Die hier beschriebenen Por
phyrine kommen ais Zwischen- u. Nebenprodd. der Hamoporphyrinrk. nicht in Be
tracht, die diesbeziigliche Unters. von Blutfaulnisgemischen steht noch aus. Durch 
Kombination des Methens IV mit XI ( C. 1 9 2 9 . II. 3133) wird 2,3,5,8-Tetramethyl-
4.6.7-tripropionsdur&porphin (XH) erhalten. Ebenso wie beim Hexamethylporphin 
u. anderen ist auch hier infolge einer freien /?-Methinstelle die Ausbeute herabgesetzt. 
Beim Behandeln mit Alkali unter Bedingungen, die beim Chlorophyll zu Monopropion- 
situren fiihrt, erweist sich die Tripropionsaure stabil.

V e r  s u c h e. 3,4,5,3',-5'-Penłamethyl-4'-dthylpyrronMlienbromhydrat, C16H53N2Br,
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I  R = C H 3, R p = C sHs 

CH I I  R =  C2H5, R, =  CH3 

T I R =  CH,, R ,==CH 3

(HI), aus 2 g Trimethylpyrrol u. 2,8 g Kryptopyrrolaldehyd in 5 ccm A., mit 2 ccm HBr 
in der Kalte, F. 285° aus A. quantitative Ausbeute. — 3,4,5,3' -Pe.ntameihyl-4'-alhyl- 
pijrromethen, C10H22N2, aus III, gelost in A. mit wss. NH,. F. 134°. — 3,4,3'-Trimeihyl- 
4'-athyl-5,5'-dibromrneihylpyrromethe,nbromhijdrat, Ci6H21N2Br3, aus III  mit 3 Moll. Br 
in k. Eg., hat kcinen F. — ] t2,3,5,8-Pentamethyl-4-athyl-G,7-di'propionsaureporp}iin,
c 33h 3:04N, (I), Salzsaurezahł 0,378, F. 383° (Błock), aus aquivalenten Mengen III
u. IY in 1 g Portionen in der Bornsteinsaurescłimelze bei 250°, wahrend 8—10 Min. 
tlblichc Aufarbeitung, infolge der Schwerloslichkeit in A. wurde auf die Remigung 
iiber A.-HC1 Yerzichtet u. uber den Ester gereinigt. Dinieih.ykuter, C35H40O4N4, feine 
Nadelchen aus Chlf.- oder Pyridin-Methylalkohol, F. 255°, 10% Ausbeute. — Ester- 
kupfersalz, C35H380 4N4Cu, aus Chlf.-Methylalkohol, lange, ieine Nadeln, F. 214°. — 
Esterhamin, C35Hf!80.1N4FeCl, aus Chlf.-Methylalkohol, Zers. 273°. — Este.r-Ag-Kcymple.x- 
salz, C35H380 4N4Ag (die Formeln aller Ag-Salze sind im Original mit einem H zu viel 
geschrieben), der Porphyrinester wird in einem Gemisch von Chlf. u. Pyridin mit 
Silberacetat auf dem W.-Bad erhitzt, bis zur YÓlligen Komplexbldg., iiberschussiges 
Ag durch Waschen mit Yerd. NH3 entfernt, Chlf. abdest. u. aus Bzl. krystallisiert, 
rote Stabchen, F. 233°. — Ou-Salz vón I, C33H340 4N4Cu, aus Pyridin-Eg. oder Pyridin- 
Methylalkohol in feinen Nadeln, F. 364—366° (Błock). — Fe-Sąlz von I, C3jH330 4N4Fe, 
(Hamatin-HaO), auf iibliche Weise. Durch Verestern mit Methylalkohol-HCl, C35Hsa- 
0 4N4FeCl (2 OCH.;). — Ag-Salz von I, C33H340 4N4Ag, kann nicht durch Silberein-
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fuhrung in das freie Porphyrin erhalten werden, sondern durch Verseifung des Ester- 
Ag-Salzes mit methylalkoh. NaOH u. Pyridin, aus Pyridin-Eg. rote Nadeln. — 
4,5,3',4',5'-Pentamethyl-3-dthylpyrromethenbromhydrat, C16H23N2Br (Y), auf ublicho 
Weise aus Hamopyrrol u. Trimethylpyrrolaldehyd, aus A. griin schillernde prismat. 
Blattchen, Zers. 255—258°. — 3',4,4'-Trimethyl-3-athyl-5,5'-dibrornmethylpyrrometlien- 
bromhydrat, C16H21N2Br3, aus Y in der Hitze, krystallisiert aus Eg., Zers. 280°. —
l,3,4,5,8-Pentamethyl-2-dthyl-6,7-dipropio7isdureporphin, C33H3(!0 4N4 (II), aus Pyridin- 
Eg., rhomb. Platten, F. 385° (Błock). Darst. wie I  iiber den Ester, C35H4()0 4N4, F. 274 
bis 275°, spindelfórmige Nadeln aus Chlf.-Metliylalkohol. — Ester-Cu-Salz, ć 35H380 4N4Cu, 
verfilzte Nadeln aus Chlf.-Methylalkohol, F. 266°. — Hamin des Esters, C35H380 4N4FeCl, 
aus Chlf.-Methylalkohol wetzsteinfórmige Krystalle, F. 277°. — Ag-Salz des Esters, 
C35H380 4N4Ag, wie oben, spindelfórmige Nadeln aus Bzl., F. 272°. — Durch Ver- 
soifung des Porphyrinesters mit konz. HC1 wie aueh mit NaOH wird II erhalten, Salz
saurezahl 0,378. — Cu-Salz von II, C33H340 4N4Cu, aus Pyridin-Eg. haarfeine Nadeln, 
F. 382° (Błock). — Fe-Salz, C33H330 4N4Fe, rautenfórmige Blattchen aus Eg.-W. — 
Ag-Salz von II, C33H340 4N4Ag, durch Verseifen des Esters, aus Pyridin-Eg. spindel
fórmige rote Nadeln, gibt mit Diazomethan den Ester zuriick. — 3,3',4,4'-Tetramethyl- 
5,5'-dibrommethylpyrrometlienI)romhydrat, Cj5H ,9N2Br3, durch Bromieren in heiCem 
Eg. aus Hexamethylpyrromethenbromhydrat. — 1,2,3,4,5,8-Hexametliyl-6,7-dipropion- 
saureporphin (VI), durch Bernsteinsaureschmelze bei 240—250° von obigem Methen 
mit IV, auch hier wegen Schwerlóslichkeit Reinigung iiber den Dimethylester, C^HjgOjNj 
aus Pyridin-Methyłalkohol verfilzte Nadelchen, F. 318—320° (Błock). — Ester-Cu-Salz, 
C34H 3flO.,N4Cu, aus Pyridin-Eg. rote Nadeln, F. 297°. — Ester-Hamin, C34H360 4N4FeCl, 
Nadeln, umkrystallisicrt aus Chlf.-Eg., F. 316°. — Clilorhydrat von VI, C32Hm04N4 •
2 HC1, durch Verseifen des Esters mit konz. HC1 verdiinnen m it W., F. 387 (Błock). — 
Verb. VI, C32H340 4N,„ aus dem F iltrat des Chlorhydrates durch Fallen mit NaOH u. 
Natriumacetat, feine Nadelchen aus Pyridin-Eg., Salzsaurezahl 0,2. — Cu-Salz von VI, 
C32H320 4N4Cu, lange Nadeln aus Pyridin-Eg. — Hamin yon VI, C3aH320 4N4FeCl, 
feine Nadeln. — l,3,5,6,7,8-Hexametliylporphin, C20H 26N4, VIII, in iiblicher Weise 
aus zweifach a-methylbromiertem IX u. X, wegen Schwerlóslichkeit muBte auf die 
Salzsaurefraktionierung verzichtet werden, aus Chlf.-Methylalkohol kleine ąuadrat. 
Platten, F. 415—420° (Błock). Dieses Praparat enthielt noch 4,37°/0 Br, die nur unter 
groBen Verlusten entfernt werden konnten, durch Umkrystallisieren aus Pyridin- 
Methylalkohol, Schiitteln der Chlf.-Lsg. mit wss. NH3 u. Sublimieren im Hochvakuum. — 
Cu-Salz von VIII, C2t!H24N4Cu aus Chlf.-Eg., dann Chlf. Methylalkohol. — Hamin 
von YHI, C2SH24N4FeCl, aus Chlf.-Eg. — Die Salzsaurezahl des Hexamethylporphins 
ist 0,7%. daher liiBt es sich vom Atioporphyrin durch Salzsaurefraktionierung leicht 
trennen, indem die ath. Lsg. der beiden Porphyrine mit 0,7%ig. HC1 ausgezogen wird. — 
Bromierung von VIII in h. Eg. mit geringem Br-t)berschuB gibt groBe Blattchen 
des Perbromids C28H18N4Br8 (?), beim Stehen mit Aceton wird annahernd die Halfte 
des Br abgespalten, wobei violette Krystalle entstehen, die durch Kochen m it Aceton 
in C2aH24N4Br2 iibergehen, das infolge groBcr Schwerlóslichkeit nur aus h. Nitrobzl. 
umkrystallisiert werden konnte, wobei rautenfórmige Blattchen erhalten werden. 
Durch langeres Kochen mit Nitrobzl. wird das Bromporphyrin zerstórt. — 2,3,5,8- 
Tetrametliyl-4,6,7-tripropionsaureporphin (XII), aus IV u. XI in iiblicher Weise, Auf- 
arbeitung wie vorher, Trimethylester, C36H400 0N4, Nadeln aus Chlf.-Methylalkohol, 
F. 215°, Ausbeute nur 3—4%. — Ester-Cu-Salz, C36H3a0 6N4Cu, rote Nadeln, aus 
Pyridin-Eg., F. 233°. — Ester-Hdmin, C36H380 8N4FeCl, rautenfórmige Blattchen aus 
Eg.-W. — 0,5 g Hamatoporphyrinchlorhydrat werden mit 35 g KOH in 75 ccm A. 
eingekocht bis zur Temp. 170°, die 24 Stdn. eingehalten wird. Durch Salzsaure
fraktionierung wird eine Fraktion 0-,5%ig. HC1 abgetrennt, Ester-F. 196°. In  besserer 
Ausbeute wird eine derartige Fraktion bei kiirzeren Erhitzen auf 160° gewonnen. 
Spaltet im Hochvakuum bei 200—210° kein W. ab. Durch weitere Reinigung Ester-F. 
202°. Die Mischproben mit Mcsoporphyrinester geben keine F.-Depression. Ebenso 
verlief ein Vers. mit Kaliumathylat. — Alle Porphyrine u. Komplexsalze sind spektro
skop. charakterisiert. (Ztschr. physiol. Chem. 1 9 1 . 36—64. 10/9. 1930. Miinchen, 
Techn. Hochsch.) T r e i b s .

Stefan Minovici und Mihail Vanghelovici, Vber das Additionsverm6gen der 
Chólsdure. Vff. stellen Additionsverbb. der freien Cholsaure mit beonders reaktions- 
fahigen organ. Verbb. in alkoh. alkal. Lsg. lier, die kryśtallin. erhalten wurden, sich 
aber zunachst wegen ilirer groBen Zersetzlichkeit nicht reinigen lieBen. E rst nachdem
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die organ. Substanzen mit Cholsaure in der Warme kondensiert u. nach dem Erkalten 
mit einem neutralen Losungsm., wie CC14, Toluol, Lg. etc. ausgewaschen wurden, 
lieB sich die Additionsverb. in sclionen Krystallen, Nadelchen oder Prismen gewinnen. 
Die erhaltenen Additionsverbb. untersclieiden sich von denen der Desoxycholsaure, 
den Choleinsauren W ie l a n d s  (Ztschr. physiol. Chem. 9 7  [1916], 1), durch ihre viel 
geringere Bestandigkeit, besonders gegen W . oder A. Diese Labilitat ist wichtig fur 
don Stoffwechsel, denn sie erklart die Auflosung der unl. Stoffe im Darm u. ihren 
Transport ais Additionsverbb. ins Blut, wo diese sich zers. u. die freie Cholsaure iiber 
die Leber zur Gallenblase zuruckliefern.

V c r s u c h c. Verb. aus Cholsaure, und Nitrobenzol, (C24H40O5) ■ C0K5O2N, aus 
reiner, trockner Cholsaure mit Nitrobenzol durch Erhitzen. Beim Abkiihlen fallen 
lange prismat. Krystalle aus, die mit einem UbcrschuB von Toluol u. Lg. ausgewaschen 
werden, bis der Geruch nach Nitrobenzol verschwundcn ist; E. 159—1G0°. Ausbeute 
quantitativ. Die Verb. ist zicmlich bestandig in wss. oder alkoh. Lsg. u. zers. sich 
nur in Ggw. von Atznatron. — Verb. von Clwlsdure und Anilin , (C24H.10O5)' C6H.N, 
durch Erhitzen von Cholsaure mit Anilin. Die ausgefallencn Krystalle werden mit 
Toluol u. dann mit Lg. ausgewaschen, E. 140°. — Vcrb. von Cholsaure u. Amylalkoliol, 
(C24H.I0O5)-Cr>H12O, durch Erhitzen von Cholsaure u. Amylalkoliol. Die Krystalle 
werden mit Lg. ausgewaschen; E. 180—-182°. — Verb. von Cholsaure mit Benzaldehyd, 
(C2,H.10O5)-C,H0O, prismat. Krystalle, E. ca. 137°. — Verb. aus Cholsaure u. m-Toluidin, 
(C24H40O5)-C7H,,N, prismat. Krystalle, F. ca. 130°. — Verb. aus Cholsaure u. Benzyl- 
alkohol, (C21H 1(i0 5)-C,H80, Krystalle, F . ca, 126°. —- Verb. aus Cholsaure u. Triolein, 
('C24Hll0O5)5-C3H5(OC17H33CO)3, aus Cholsaure u. Triolein. Nach dem Auswaschen mit 
Lg. erhalt man eine mikrokrystallin. M., F. ca. 146°. — Bei dem Vers., eine Verb. 
aus Cholsaure u. Olemsiiure herzustellen, zeigte sich, daB dieselbe sehr unbestandig ist u. 
sich sehon beim Auswaschen zers. Der F . wurde bei ca. 130° gefunden. Um die Rein- 
heit der verwendetcn Cholsaure zu priifen, wurde diese mekrfach aus A. umkrystalli- 
siert; so wurde ein sehr reines Prod. vom F . 196° erhalten, das in Rhomboedern kry- 
stallisiert u. die Zus. (C21H 10O;;)-C2H5OH hatte. (Bulet. Soc. Chim. Romania 12.
5—13. Jan./April 1930. Bukarest, Univ.) F i e d l e r .

Heinrich. Wieland und Fritz Vocke, Unlersuchungen iiber die Gallensauren. 
XXX. Mitt. Zur Konstitution der Tetracarbonsdure C16Hu OR. (XXIX. Mitt. vgl. 
C. 1930. I. 2259.) Gegen die friiher (C. 1924. I. 2920) bei der Oxydation der Dikelo- 
dicarbonsaure, C23H3.,06 (I) zur Telracarbonsaure, Cu H2i0 s (II) angenommene Ver- 
kurzung der Seitenkette um 2 C-Atome sprieht der Umstand, daB dieser tJbergang 
schon in der Kalte stattfindet, daB Choloidansaure u. Pseudocholoidansaure bei energ. 
Oxydation mit H N 03-H2S0, keine Verkiirzung an der Seitenkette erleiden u. daB 
bei der Oxydation der aus l i  abgeleiteten Brenzsaure, C'15/ /220 5 (III) zur Tricarbon- 
saure (IV) <x-Methylglutarsaure gefunden wurde, dereń Bldg. sich unter Annahme der 
Formeln II, III u. IV, welche die noch nicht sicher lokalisierten 2 C-Atome des Gallcn- 
sauremol. ais Athylseitenkette an der 10-Stello tragen, nicht zwanglos erklaren laBt. 
Fiir die Vcrbb. der Formeln II, III u. IV werden deshalb die Formeln V, VI u. VII 
mit unyerkiirzter Seitenkette zur Diskussion gestellt. Die Ketodicarbonsaure, 
wurde nach Cl e m m e n s e n  zur Dicarbonsdure, Cn H2iOi (VIII) reduziert u. dereń Ester 
nach Gr ig n a r d  mit 2 Moll. C„H5MgBr in das saure Carbinol (IX) verwandelt. Dieses 
liefert mit H 2CrO., unter Abspaltung von Benzophenon die Saure Cu Hi2Ot (X). Wird 
der Ester von VIII mit iiberschussigem C6H.MgBr behandelt, so erhalt man das neuiralc 
Carbinol (XI) u. daraus dureh vorsichtige Oxydation mit H2CrO., unter Abspaltung 
der einen Carbinolgruppe die Diphenylcarbinolcarbonsdurc, C2eH320 3 (XII). Veresterung 
u. Grignardierung von X II u. Oxydation des erhaltenen GlykoLs fiihrte zur Uiphenyl- 
carbiiwlcarbonsaure, C2-//30O3 (XIII). Dieselbe Saure XIII wurde vom Ester der Saure X 
aus iiber das davon abgeloitete Glykol durch Oxydation mit Cr03 dargestellt. Aus VI 
entsteht durch Einw. von Br u. vorsichtige Spaltung mit Alkali eine Dibromtricarbon- 
saure, CliH220.1Br2 (XIV). Das Zwischenprod., die Dibromketodicarbonsaure, CrJ I 2aOriBr2 
(XV) entsteht durch Bromierung von VI in Eg. Durch energ. Behandlung von XIV 
mit Lauge wird HBr u. C02 abgespalten u. man gelangt so zu einer unęesatt. Mono- 
bromdicarbonsaure, Cu H.n 04Br (XVI). Mit Na-Amalgam wurde XIV in die Tricarbon- 
sawre, Cl:>H2/J 6 (XVII) "umgewandelt. Durch Oxydation von XVI mit KMnO,, ent
steht die Tricarbonsdure, C13H2r>0^ (XVIII), welche auch direkt aus AT durch H N 03- 
Oxydation hervorgeht. tiber die Stellung der beiden noch unerschlossenen C-Atome 
des Gallensauremolekiils, welche nach diesen Darlegungen nicht am Ring IV haften
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konnen, besteht noch keine Klarheit, doch wird einerseits an die Móglichkeit einor 
Pinakolinumlagerung wahrend des Abbaus gedacht, andererseits ersoheint es nicht 
ausgeschlossen, daB Ring I II  zwischen Cu u. CX2 ais 7. Glied eine -CH-CH3-Gruppe 
cnthalt, was durch Formel XIX veranschaulicht wird. — Tetracarbonsaure, Cu Hu Og (V). 
Bldg. aus I  bei 8-tiigiger Einw. eines gelciihlten Gemisches von H2S04 +  H N 03. Keto- 
dicarbonsaure, CvJ i^ O h (VI). Bldg. durch Erhitzen von V auf 305—310° u. Dest. 
im Hochvakuum. Krystalle aus h. W. Ausbeute 18—20% d. Th. — Dicarbonsaure, 
ClsH2iOt (VIII), verfilzte Nadelchen aus h. W., 11. in A., A., Eg. Kp. im Hochvakuum 
220—225° ohne Anhydridbldg. oder C02-Abspaltung. D i m e t h y l e s t e r ,  Ci,H280 4, 
aus CH3OH Nadeln, F. 70—71°. Kp. im Hochyakuum 160—170°. Saures Carbinol
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(IX), olig. Sdure (X). Prismen aus Eg., E. 238°. Kp. im Hochvakuum 220°.
D i m e t l i y l e s t e r ,  ólig. — Neutralea Tetraphenylcarbuwl (XI). Earbloscs Harz, 
Kp. im Hochvakuum 300°. Saure ClfiH320 3 (XII). Nadeln aus A. u. PAo., 11. in organ. 
Losungsmm., F. 183°. Kp. 246°. — Sdure C25H30O3 (XIII). Bldg. durch Grignardierung 
des Dimethylesters von XII u. Oxydation des entstandenen Neutralprod. mit Cr03. 
Prismen aus Eg., E. 185°. XIII entsteht auch aus X, das nicht halbseitig grignardiert 
werden konnte. — Dibromtricarbonsdure, C^H„2OaBr2 (XIV). Krystalle aus verd. 
Essigsaure, E. 204°. S a u r e r  M e t h y l e s t e r ,  ólig. Bestandig gegen HNOs 
bei 100° u. h. 20%ig. HC1 u. k. KMn04. — Bromdicarbomaure, Glj/HtlOiBr (XVI), 
lange Nadeln oder Prismen aus verd. Essigsaure, E. 153°. Tricarbonsdure, C15II„A06 
(XVII), Krystalle aus h. W., E. 208°. Dest. unverandert. Dibromketodicarbonsaure, 
0 lsHitl0 5Br2 (XV), Krystalle aus Eg., E. 214°. (Ztschr. physiol. Chem. 191. 69—82. 
10/9. 1930. Munchen, Bayr. Akad. d. Wissensch.) G u g g e n h e im .

Fritz Vocke, Die Synthese der a-Methijl-a.'-carboxyglularsdure. (Vgl. vorst. Ref.) 
Neben der ais Osydationsprod. der Gallensauren nachgewiesenen Tricarbonsaurc, 
(HOOC)2-C(CH3)CH2-CH2-COOH (I) (W iel a n d  u. V o c k e , C. 1928. II. 1443 u. 
yorst. Raf.) erschien dieBldg. von HOOO- (CH3)• CH2- CH(COOH), (II) beim oxydativen 
Abbau der Gallensauren nicht ausgeschlossen. Zu ihrer Synthese wurde Methacryl- 
sdure, H 0 2C-C(CH3) : CH2 durch Anlagerung von HBr in methylalkoh. Lsg. in fi-Brom- 
isobuttersaureester, CH300C-CH(CH3)*CH2Br uberfiihrt, der mit Na-Malonester den 
Ester der gesuchten oc-Methyl-a'-carboxyglutarsaure (II) lieferte , welche aus ihm durch 
gelinde Verseifimg mit alkoh. OH entstand. II ist viel zersetzlicher ais I, verliert beim 
Erhitzen leieht C02 unter Bldg. von a.-Methylglutarsaure. Ih r Auftreten ist daher beim 
iiblichen Abbau von Gallensaurederiw. nicht zu erwarten, doch kommt sie eventuell 
ais Vorprod. isolierter a-Methylglutarsaure in Betracht. — ji-Bromisobuttersdureester. 
Zur Darst. wurde die mit HBr gesatt. methylalkoh. Lsg. von Methacrylsauro dest., 
der Bromisobuttersaureester im Destillat mit W. abgeschieden u. in A. aufgenommen. 
Kp.12 65—67°. — a-Melhyl-a.'-carloxyglularsdure, C,H10O6. Bldg. aus dem Methyl- 
diathylester vom Kp.u  240—250°, durch Verseifen mit li. n. KOH. Die m it A. isolierte 
freie Saure krystallisiert aus k. gesatt. wss. HCI in Plattchen, F. 161° (unter Zers.). 
LI. in A., W. u. A. Kocht man den Methyldiathylester mit 18%ig- HCI, so entsteht
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a-Methylglutarsaure. (Ztsehr. pliysiol. Chem. 191. 83— 85. 10/9. 1930. Miinchen, 
Bayr. Akad. d. Wissensch.) GUGGENHEIM.

Martin Schenck und Henry Kirchhof, Zur Kenntnis der Qalle.nsa.uran. 
XXVIII. Mitt. (XXVII. Mitt. vgl. C. 1930. II. 1377.) Dio unter der Einw. yon HNO, 
aus Dehydrocholsauretrioxim heryorgehende Nitrohydroxamsaure C2iH3iN 2O0 oder

Verb. nut einem AtomN, welche in ihrem Verh. einer Verb. C2iH33NOs I I  oder
III entspricht u. beim Kochen mit NaOH in Biliansaure iibergeht. Das Umlagerungs- 
prod. des Biliansaureoximlactams C21H;llN2O10 oder C2.,H3(jN2Ojg, dem dio Eormel IV 
(C. 1930. II. 1377) zugeschrieben wurde, lagert sieli beim Erwiirmen mit konz. H 2SO., 
u. noch besser mit 90%ig- H 2SO., in eine isomere /?-Saure um, die nicht wieder in das 
a-Isomere zuriickverwandelt werden konnte. Verb. C2iH33NOs (II oder III). Bldg. 
boi 24-std. Einw. von 1%'g- KMnO^-Lsg. auf eine sodaalkal. Lsg. von I  boi Zimmer- 
temp. Die mit HC1 abgeschiedene Saure krystallisiert aus Eg. in Nadeln oder Prismen. 
Braunfarbung bei 260°, vóllige Zers. boi 270°, Diphenylaminwrkg. + • Aus den Eg.- 
Mutterlaugen von II bzw. III lieB sich mit W. Biliansaure abscheiden. In  einem Vers. 
wurde neben Biliansaure ein biliobansiiureahnliches Prod. isoliert. — Nitroaminosaurc- 
(f)-Form), C2iH?AN 2Ow oder C'u H36N„O10 (IV). Nadeln oder Blattchen aus 20°/„ig. 
Essigsaure, Zers. bei 205°. Rk. mit Phenolschwefelsaure negatiy. (Ztschr. physiol. 
Chem. 191. 89—96. 10/9. 1930. Loipzig, Veterinar-Physiol. List. d. Univ.) G u g g .

Walter Fuchs und Otto Horn, Uber die Salze und die Ester der Huminsauren. 
Unter Huminsauren yerstand man friiher nur in Alkali 1. Prodd., walirend man nach 
neueren Unterss. (F u c h s  u. S t e n g e l , C. 1930. I. 2571) auch dio in Alkali unii Prodd. 
dazurechnen muB. Denn bis auf die Losliclikeit in Alkali zeigen beide Gruppen analoge 
Eigg. Die naturlichen Huminsauren bilden nach W. F u c h s  eine Reihe, dio von 
peptisierbaren Sauren bis zu nicht peptisierbaren roiclit u. dereń Salzbldg. sich ais 
topochem. Vorgang abspielt.

Vff. fanden, daB man die Humate durch Schiitteln von Huminsauren mit alkoh. 
Aeetatlsg. bereiten kann. Die Huminsaui-en lasson sich in gemischte Atherester ver- 
wandeln (F u c h s  u. S t e n g e l , C. 1930. I. 2571). Da das Athcrmethoxyl crst durch 
sd. Jodwasserstoffsaure, das Estermethoxyl schon durch alkoh. Kalilauge verseift 
wird, so kommen Vff. auch auf diesem Wege zu Humaten. Da nur bei den freien 
Sauren Phenolatbldg. yerwirklieht werden kann, bei den methylierten Prapp. sich 
nur carbonsaure Salze bilden, so muB dereń Metallgeh. in eineni streng stoeliiometr. 
Yerlialtnis zum Geh. an Estermethoxyl stehen.

In  der Tafel l a  ist aus Spalte 4 u. 5 die gute Uberoinstimmimg der erreclineten 
u. gefundenen Werte zu ersehen u. aus Spalte 1, daB die Mitbeteiligung der Hydroxyl- 
gruppen an der Salzbldg. nur gering ist. — Die primaren Osydationsprodd., die Nitro- 
huminsauren, sind in A. 1., so daB man ihre Salze durch Fallung mit alkoh. Aeetatlsg.

C21H30N2Ó3 (I) (C. 1929. I. 2653) liefort mit KMn04 neben Biliansaure C21H340 8, eino
C-NO, 0 ------- C-NO

HOOC C--CII, I
HON:C-OH Ćli CO

CO C-CHj II
HOOC ' CII CO

O C C-N02

CO OH ÓH CO HOOC CH COOH

CII, c h 2
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erhalt. Aus Tafel Ib  ist eine vollige Analogie mit den urspriinglichen Huminsauren 
zu ersehen. Vergleieht man das Verhaltnis von Carbosyl- zu Hydrosylgruppen fiir 
Humin- u.Nitrohuminsauren, so erkennt man, daB durch die Oxydation die urspriinglich 
vorhandenen Yerschiedenheiten mehr oder weniger zum Verschwinden gebracht werden. 
Die Praparate zeigen unverminderte Basenaustauschfaliigkeit; so erhalten Vff. ein 
Ammoniumhumat.

K-Gelialt 
des Salzes 
aus freier 

Saure

Gesamt-
methosyl

Ester-
metlioxyl

K-Gehalt 
berechnet 
aus Ester- 
methoxyl

K-Gehalt 
des Salzes 
durch Vcr- 

aeifung

I Humin
sauren
Nitro- 

Ib humin- 
sauren

[Kasseler . . 
|Rheinische 
(Mitteldeutsche 
(Kasseler . . 
Rheinischc 

[Mitteldeutsche

13,0
5,0
6,4

10,5
10,8
10,8

17,1
19.3 
12.6
19.0
19.0
14.3

7,7
3,9
3.5 
9,25
5.6 
4,5

9,9
5.2
4,5

11,6
11,1
5,8

10,4
5,0
4,6

10,2
10,7
5,9

V e r  s u c h e. Die Proben der verschiedenen Braunkohlen wurden nach F u c h s  
u. S t e n g e l  mit HC1 von Asche befreit, im Soxhlet mit Benzol-A. 1: 1 entbituminiert, 
wobei die Temp. des Materials unter 70° bleibt. Zur Analyse wurde bei 56° u. 14 mm 
iiber P 20 5 u. akt. Kobie getroeknet. Die Resultate sind ais Mittelwerte, bercchnet auf 
aschefreie Einwaagen (Die Zahlen bedeuten der Reihenfolge nach: °/o %  H, %  OCH3) :
Kasseler Huminsaure: 59,47, 4,53, 2,38; Rhcinische Huminsaure: 62,26, 4,71, 3,79; 
Mitteldeutsche Huminsaure: 64,12, 6,17, 1,18. Aus diesen Praparaten wurden nach 
Vorschrift von F u c h s  u .  S t e n g e l  die Nitrohuminsauren u. Methylderiv. hergestellt.

Herst. der K-Salze der freien Sauren: a) 25 g rheinischc Huminsaure zweimal 
jo 2l/2 Stdn. mit einer Lsg. von 8 g Kaliumacetat in 250 ccm Methanol schiitteln. 
Nach jeder Behandlung absaugen u. schlieBlich einige Stdn. mit reinem A. erwarmen. 
Ausbeute 25 g. Das Prod. ist ein liellbraunes Pulver, unl. in W. u. A., gegen Lackmus 
neutral. b) 25 g Nitrohuminsaure aus rheinischer Huminsaure in 250 ccm A. unter 
Zufiigung von 10 ccm W. auf dem Wasserbade lósen. Nach dem Erkalten filtrieren 
u. Riickstand in gleicher Weise bchandeln, ungel. blcibcn 3 g. Die Lsg. in eine Lsg, 
von 8 g Kaliumacetat in 100 ccm A. unter Riiliren gieBen, das Salz abzentrifugieren. 
Ausbeute 22 g. Das Prod. ist ein hellbraunes Pulver, in W. 1.; in A. u. Aceton unl., 
gegen Lackmus neutral. — Herst. der Kaliumsalze durch Verseifung der methylierten 
Sauren: 5 g Methylprod. mit einer Lsg. von 1,5 g KOH in 50 ccm Methanol 1 Stde. 
im Sieden erhalten. Absaugen, mit Methanol bis zum Verschwinden der alkal. Rk. 
waschen u. nochmals mit Methanol schutteln. Ausbeute etwa 90%. Die Eigg. der Salze 
sind qualitativ dieselben wie die aus den freien Sauren. — Die Kaliumbest. crfolgte 
in iiblicher Weise. Die Mittelwerte sind in Tafel l a  u. Ib enthalten.

25 g Kasseler Huminsaure wurden im AnschluB an die Methylicrung mit Methanol- 
Salzsaure 6 mai mit Diazomethan beliandelt. Nach je 2 Behandlungen wurde der Meth- 
oxylgeh. u. nach Verseifung der Kaliumgeh. ermittelt, der dabei zu einem konstanten 
Wert sinkt. — Bei Verss„ aus versehiedencn Huminsauren mit wss. Acetatlsg. die Salze 
zu gewiimon, zeigte es sich, daB ctwa die halben K-Wertc der Tafel la , Spalte 1 er
halten werden. — 5 g huminsaures K  aus rheinischer Huminsaure wurden mit 50 ccm 
cincr Lsg. von 5 g NH.,C1 in 100 ccm W. zweimal 2—3 Stdn. goschiittelt. Die ver- 
einigten Filtrate entkalten 0,4805 g KC1, entsprechend 5,0% K im urspriinglichen 
Salz. Dor Austausch von K  gegen Ammonium ist quantitativ gelungen. (Brennstoff- 
Chem. 11. 372—75. 15/9. 1930. Miilhcim-Ruhr, Kaiscr-Wilhelm-Inst. fiir Kohlcn- 
forschung.) K a h n .

[russ.] Władimir Nikolajewitsch Ipatjew, Lehrbuch der organischen Chemie. 4. Aufl. Lenin
grad: Wiss. chem.-techn. Verlag. 1930. (415 S.) Rbl. 3.70.

E. Biochemie.
K u rt G. Steru, Neuere Ansclumungen uber die Zellproteolyse und ilire VerhiupJuntj 

mit oxydativen Prozessen. Ubersichtsreferat. (Klin. Wchschr. 9. 1735—38. 13/9. 1930. 
Berlin.) F r a n k .
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Brailsford Robertson, Die Lebensdauer. Ausgclicnd von ałlgemeinon Betrach- 
tungen, Bespreohung dor Erfahrungen mit Zollkulturen, der Ergebnissc von Protozoen- 
verss. m it besonderer Beriicksichtigung der Kernplasmarelation u. schlieBlich Demon- 
stration der Einfliisse von Hormonen (Tetlielin, Nudeinsaurekorper aus Tliymus u. 
Scbilddriise) auf die Lebensdauer hóherer Tiere. (Rep. Aust. Assoc. Adv. Science 18 . 
863—82. 1926. Adelaide, Univ., Dep. of Physiol. and Biochem. Sep.) OPPENHEIMER.

Handbuch der Biochemie des Menschen und der Tiere. Hrsg. von Carl Oppenheimer. 2. Aufl.
Erg.-Bd. Jena: G. Fischer 1930. 4°. Erg.-Bd. (VIII, 528 S.) M. 42.— ; Hldr. M. 48.—.

E 2. Pflanzenchem ie.
Gabriel Bertrand und Mokragnatz, tiber die Verteilung von Nickel und Kobalt 

in den Pflanzen. (Ann. Science agronom. Franęaise 47. 491—95. Juli/Aug. 1930. — 
C. 1930 . I . 3335.) Gr im m e .

E. Canals, J. Canaye und E. Cabanes, Physikochemische Untersuchungen an 
Pflanzensaften. Von den Salzbestandteilen in den Pflanzensaften sind K  u. Na voll- 
kommen, Mg u. P bis zu 90%> am wenigsten Ca dialysabel. (Buli. Soc. Chim. biol. 12 . 
1022—24. Juli/Aug. 1930.) ~ Op p e n h e im e r .

H. Subba Jois und B. L. Manjunath, Chęmische Untersuchung der Samen von 
Cassia tora, Linn. I. Gassia tora ist eine ind. Strauchpflanze, dereń Blatter, Samen u. 
Wurzeln vielfache Verwendung ais Heilmittel finden. Eine Probe der Samen wurde 
naeheinander mit verschiedenen Losungsmm. behandelt. Es extraliierten in % : PAe. 
5,2, A. 1,2, Chlf. 1,6, Essigester 2,2, A. 6,2. Priifung auf Alkaloide negativ. Ein wss. 
Auszug der Samen ergab die Anwesenheit von wenig reduzierenden Zuekern u. viel 
liydrolysierbaren Polysacehariden; Starkę u. Tannin abwesend. Enzymprobo positiv, 
Bldg. von reichlich C02 u. reduzierenden Zuekern. — P A c. - E x t r  a k t .  16 kg 
Samen lieferten 800 g eines dunkelbraunen, angenehm riechenden fetten Ols. Kon- 
stanten: D.25 0,8969, nn25 =  1,4669, SZ. 10,8, VZ. 154,2, JZ. 90,7, AZ. 9,6, R eicherT - 
MEISSL-Zahl 0,15, unl. Fettsauren 78,5%, Unverseifbares 5,4%. Die durch Verseifen 
mit KOH, Ausziehen der Seife mit A. (Unverseifbares) u. Zers. m it HC1 erhaltęnen 
Gesamtfettsauren zeigten Mol.-Gew. 285,7, JZ. 105,2 u. lieferten (nach T w itc h e l l )  
27,2% gesatt. Sauren mit Mol.-Gew. 272, JZ. 2,5 u. 72,9% ungesatt. Sauren mit Mol.- 
Gew. 297, JZ. 142. — Die stark gefarbten ungesatt. Sauren wurden iibor die Methylester 
(hellbraunes Ol, K pn  176—182°) gereinigt u. besaBen nun Mol.-Gew. 271—273. Obiges 
liohe Mol.-Gew. war wohl durch die stórende Wrkg. des Farbstoffs auf die Titrierung 
verursacht. Bromicrung der Sauren ergab kein A.-unl. Bromid (Abwesenheit von 
Linolensaure), dagegen Tetrabromstearinsaure (F. 113—114°). Oxydation mit alkal. 
KMn04 lieferte Dioxystearinsaure (F. 113—114°; ? d. Ref.) u. Tetraoxystearinsaurc 
(F. 158°). Somit waren Ol- u. Linolsdure nachgewiesen. — Auch die wenig gefarbten 
gesatt. Sauren wurden mittels der Methylester getrennt. Trotz sorgfaltigster Fraktio- 
nierung wurden nur Palmilin- u. Lignocerinsdure isoliert. Stearinsaure wurde nicht 
aufgefunden, obwolil das mittlere Mol.-Gew. der gemischten gesatt. Sauren (272) einem 
;iquimolekularen Gemisch von Palmitin- u. Stearinsaure entspricht. Vgl. hierzu K a t t i
u. M a n ju n a tii (C. 1 9 3 0 . I. 2265). — Aus dem Unverseifbaren wurde nur ein Pliyto- 
sterin, aus A., F. 133—134°, isoliert; Aceiylderiv., F. 120°. (Journ. Indian chem. Soc. 7. 
521—26. Juni 1930. Bangalore, Central Coli.) L indenbauM .

Yoshizo Shinoda, Zusammensetzung von Diospyros ebenum koen. Vf. findet 
folgende Analysendaten: W.-Geh. 10,5%. A.-Bzl.-Extrakt 15,1%, Lignin nach K o n ig  
36,8%> Cellulose nach C r o s s  u . B e v a n  36,9%> Pentosan 13,8%- Die Holzzueker 
wurden ais Xylose, Mannose u. Galaktose identifiziert. (Cellulose Industry 6. 37. 
Sept. 1930.) F r ie d e m a n n .

E 3. Pflanzenphyslologie. Bakteriologie.
Ken Iwasaki, Weitere Untersuchungen zur Fization des Luftstickstoffs durch 

Azolobakter. (Vgl. Me y e r h o f  u. B u r k , C. 1 9 2 9 . I. 2065.) Bei geeignetem Vorgehen 
laBt sich in  Fl.-Kulturen von Azotobakter in Luft die Zellteilung, die mit starkem 
Anstieg der AtmungsgrdBe Yerbunden ist, von der Stickstoffixation trennen. Die 
AtmungsgróBe ist konstant, wenn die Zellteilung ausbleibt. Bei niederem Sauerstoff- 
druck wird die Teilung gehemmt u. s ta tt  dessen die Stickstoffixation gefórdert. Hier- 
durch steigt fiir nicht zu lange Zeitraume die Energieausbeute der Oxydation an. 
In  Ggw. von Huminlsg. wird die Wachstumsgeschwindigkeit u. damit der Anstieg
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der AtmungsgroBe auBerordentlicli gesteigert. Dio Wrkg. hat eine Induktionsperiode 
von mehreren Stdn. u. ist hinsichtlich der GroBe der Atmungssteigerung yon der Humin- 
konz. unabhangig, doch ist die Dauer der Wrkg. dem Geh. an Humin direkt proportional. 
In  Ggw. yon Ammonsalz hórt die Stiokstoffixation in Luft auf. Dann hat Humin noch 
genau die gleiche Wrkg. mit derselben Induktionsperiode u. dem zeitlich begrenzten 
EinfluB yerschiedener Konzz., nur daB jetzt die Stickstoffassimilation an Stelle der 
Fixation gefórdert wird. Humin ist danach nicht an dem Fixationsvorgang selbst, 
sondern nur an der Assimilation des Stickstoffs beteiligt. (Biochem. Ztschr. 226. 
32—46. 22/9. 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilh.-Inst. f. Biologie, und Heidelberg, 
Inst. f. Physiologie im Kaiser Wilh.-Inst. f. med. Forschung.) K o b e l .

O. Meyerhof und Ken Iwasaki, tJber Beeinflussung der Garungsgrófie und des 
Oxydationsquotienten der Ilefe. Es wird die Wrkg. des von v. E u le r  u . M yrback  (C. 1925.
I. 1333. 1928. II. 1225) gefundenen ŹJ-Faktor im Hefeextrakt (Mazerationskochsaft, 
Hefewasser) u., in Bierwiirze auf die Garung lebender Hefe in Stickstoff u. Sauerstoff 
untersucht. Bei optimaler Konz. betragt die anaerobe Garungssteigerung bei Saccharo- 
myces Ludwigii 100—200% gegeniiber Zucker-Phosphatlsg., bei PreBhefe gegen 100%,
u. ist selbst in 1000-facher Verdiinnung der Extrakte noch erkennbar. Gleichzeitig 
wird der Oxydationsquotient der Garung erheblich gesteigert bei unverandert blei- 
bender AtmungsgroBe. Die Wrkg. steigt mit der Temp., bei 10° ist sie kaum nach- 
weisbar. Die Steigerung ist unabhangig von der Zuckerkonz. u. ist auch bei nicht 
mehr maximaler Garung (unter 0,2% Zucker) etwa dieselbe. Der Z-Faktor ist bereits 
in lebender Hefe yorhanden u. wird yon dieser in die AuBenlsg. abgegeben, insbesondere 
in  Ggw. yon Zucker u. 0 2. Daher wird die anaerobe GarungsgroBe einer mehrere Stdn. 
in 0 2-haltiger Zucker-Phosphatlsg. geschiittelten Hefesuspension erheblich erhóht 
ohne Zunahme des Hefetrockengewichts, u. die abzentrifugierte Suśpensionslsg. solcher 
Hefe steigert die Garung zugesetzter Hefe ebenso. Die Konz. des Z-Faktors, bezogen 
amf die Einheit des Hefegewichts, ist dabei groBer ais im Hefewasser, was beweist, 
daB diese garungssteigernde Substanz dauernd von der lebenden Hefe gebildet u. 
nach auBen abgegeben wird. (Biochem. Ztschr. 226. 16—31. 22/9. 1930. Berlin- 
Dahlem, Kaiser Wilh.-Inst. f. Biologie, u. Heidelberg, Inst. f. Physiologie im Kaiser 
Wilh.-Inst. f. med. Forschung.) K obel.

Erie Boyland, Phosphorsaureester bei der alkóholischen Garung. II. Pyrophosphat 
in Hefenpraparałen. (I. vgl. C. 1929. II. 2058.) Es wird eine Methode der Trennung 
von Hexosediphosphat u. Pyrophosphat beschrieben, die auf der Fallung von Barium- 
pyrophosphat in verd. Lsg. beruht. Lebende Hefe enthalt Pyrophosphat in einer 
Menge, die 25°/o des Gesamtphosphors der Hefe entspricht. Garendem Zymin zugefugtes 
Pyrophosphat wird schncll zu Orthophosphat liydrolysiert, das dann in bekannter 
Weise wirkt (Bldg. yon Hesosephosphaten u. C02). Ein durch Fallung von Hefen- 
saft mit Aceton dargestelltes Fermentpraparat yergor Zucker infolge Mangels an Hexose- 
phosphatase nicht. In  Ggw. von Acetaldehyd reagierte es aber sowohl mit Ortho- 
als mit Pyrophosphat u. bildete die theoret. Menge C02 u. 90°/o Hexosemonophosphat. 
Vf. schlieBt daraus, daB dieses Praparat eine yon Hexosephosphatase yerschiedeno 
Pyrophosphatase enthielt. (Biochemical Journ. 24. 350—54. 1930. London, Lister 
Inst., Biochemical Department.) K o b e l .

Arthur Harden und Mar jorie GiffenMac Far lane, Garung durch Hefenprdparate. 
(Vgl. auch C. 1930. I. 3567.) Die Unters. der Bereitungsweise des Hefensaftes hat 
ergeben, daB wenigstens 80% der eintretenden Verminderung der Garkraft auf den 
ProzeB des Zerreibens zuruckzufiihren sind. Ein weiterer Verlust wird durch das 
Pressen durch Kieselgur infolge Adsorption akt. Substanz hervorgerafen. — Weiter 
wird der EinfluB yerschiedener Reagenzicn auf die Garkraft der Hefe untersucht. 
Es ergibt sich, daB in der Hauptsache der Mechanismus der Hexosephosphatasewrkg. 
angegriffen wird. — Durch Autolyse von trockner Biickerhefe wird ein hexosephos- 
phatasehaltiger Extrakt gewonnen, der die Gargeschwindigkeit yon Zymin beschleunigt. 
(Biochemical Journ. 24. 343—49. 1930. London, Lister Inst., Biochemical Depart
ment.) K o b e l .

C. S. Boruff und A. M. Buswell, Garungsprodukte von Maissłengeln. Anaerobe 
Garung von reiner Cellulose (vgl. C. 1930. I. 1949) yerlauft fast quantitativ zu C02 u. 
CH4. Bei Verwendung yon cellulosehaltigem Pflanzenmaterial, z. B. Maisstengeln, 
w rd  der Grad des Umsatzes u. Menge u. Natur der Riickstande bestimmt. — 90-tagige 
Kultur, 50 g Maisstengel mit 22 Liter Uberlaufwasser yon einem Abwasserbecken; 
von Zeit zu Zeit ohne Luftzutritt Zufiigung von frisehen Maisstengeln u. Entnahme
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von Proben der FI. — Etwa die Hiilfte des Materials ist am ScliluB yergoren. Aus
1,5 kg Maisstengeln werden 375 Liter Gas von 47,7% C02, 42,5% CH.,, etwas N2 u. H» 
erhalten. Das Verlialtnis C02: CH4 ist also nahe dem theoret. 1 :1 . — GewichtsmiiBig 
sind 465 g Gas =  30% der zugefiigten Maisstengel gebildet, ferner etwa 5% fliiclitige 
organ. Sauren; etwa 10% des organ. Materials ist in humusartige Stoffe iibergefulirt. — 
In  den nicht yergorenenen Stengeln sind die W.-l. Bestandteile (Zucker) yollig ent- 
fernt, der Geh. an Cellulose etwas geringer geworden. — Nach dem Cellulose- u. Lignin- 
geh. des Ausgangsmaterials u. der Garungsriickstande miissen die 465 g Gas aus 147 g 
Lignin, 115 g Pentosan, 247 g Cellulose entstanden sein. Boi dieser anaeroben Garung 
sind also sowohl Cellulose ais auch Lignin erlieblicli abgobaut. (Ind. engin. Chem. 22. 
931—33. Scpt. 1930. Urbana, 111.) MlCHAEL.

Uno Boklund, Sludicn iiber die KoMensdureabs})aUting der Brenztraubensdurc.
1. FAnleitende Versuchc. Brenztraubensiiure laBt sich mit Hilfe verschiedener Amino- 
verbb. katalyt. in C02 u. Acetaldehyd zerlegen. Diese Decarboxylierung findet auch in 
verd. wss. Lsgg. bei n. Temp. sta tt. Die [H‘] ist fiir die GroBe der Katalyse ausschlag- 
gebond derart, daB diese wohldefinierten Katalysatoren bei einer bestimmten [H‘] 
(pI{ =  3,6) ein Wirkungsoptimum besitzen. Die beschriebenen Rkk. bieten daher 
gewisse Ahnliehkeiten mit don enzymat. Rkk., besonders mit der enzymat. Decarb- 
oxylierung der Brenztraubensiiure durch Carboxylasc. (Biocliem. Ztschr. 226. 56—61. 
22/9.1930. Lund, Med.-chcm. Inst. d. Univ.) Ko,BEL.

Arthur T. P. Henrici, Molds, yeasts and actinom ycetes. London: Chapman & H all 1930. 8°. 
17s. 6d . net.

Max Levine and H. W. Schoenlein, A compilation of culturo media for the cultivation of 
imero-organisms. London: Bailliero 1930. S°. 67s. 6d. net.

E 5. Tierphysiologie.
J. Flaks, Hormondrilsen und Tumorwachstum. II. Mitt. Sarkompartikclehen 

wurden in Nebcnniere oder in Milz-, Muskel-, Thymus-, Hoden-, Leber- u. Corpus- 
luteum-Stiickchen eingebettet u. Ratten in den Oberschenkelmuskel implantiert. Die 
in Nebenniere eingebetteten Sarkomę gingen nicht an, wahrend die in andere Gewebe 
eingebetteten Sarkomę gutos Wachstum aufwiesen. Das Wachstum blieb ebenfalls 
aus, wenn die das Sarkompartikelchen entlialtende Nebcnniere mit geronnenem Plasma 
umhullt u. dann eingebettet wurde. Die Implantation des Sarkoms in die Nebenniere 
in situ liatte im allgemeinen das iibliche Wachstum zur Folgę; in diesem Fali konnte 
ein wachstumshemmender oder wachstumsbeschleunigender EinfluB dieser Driise mit 
Sieherheit nicht festgestellt werden. (Ztschr. Krcbsforsch. 30 . 145—64. 19/10. 1929. 
Warschau, Histolog. Inst d. Univ.) W a d e h n .

Yoshitomi Tokumitsu, Die Beziehung zwischen Hormonen und Immunkorpem. 
Die intravenose Injektion einer Reihe yon wss. Extrakten hatto eine Steigerung des 
AgglutinintitersboiKaninchenzurFolge(Nebennierenrinde,Testikel, Insulin, Schilddriise, 
Leber), die anderer Extrakte eine Verminderung (Thymus, Pituitrin, Parathyreoidea, 
Niore). Die Exstirpation von Driisen der inneren Sekretion oder Transplantationen 
yermochton die Anderungen des Agglutinintiters zu verstarken odor aufzuheben. Die
i n den Ausziigen oder Transplantaten yorhandonen Hormone sind das wirksame Agens. 
(Acta Medicinalia Keijo 1 2 . 34—50. 1929. Chosen, Departm. of Pathol. Keijo Imp. 
Univ. Sep.) W adehn.

J. Freud, S .E . de Jongh, Ernst Laqueur und A .P . W. Miinch, Uber mann- 
liches (Sexual■) Ilonnon. (Vgl. auch C. 1 9 3 0 . II. 1237.) Es gelang, aus Rinderhoden u. 
Harn von Mannern mit Methoden, die dencn der Darst. des Menformons entspreclien, 
Estrakte darziistellen, die sich akt. am Kanun kastrierter Hahne u. Hennen u. an der 
Samenblase der kastrierten erwachsenen Ratte oder der niehtkastrierten infantilen
Ratte erwiesen. Ais Gesamtdose war Extrakt aus 1/,„—1 kg Hoden oder aus 2,5_10 1
Harn notwendig, Injektionsdauer meist 5Tage, 2-mal taglich. Bei Mausen war mit akn- 
lichen Dosen ein sicherer Effekt nicht zu erzielen. (Klin. Wchschr. 9. 772—74. 26/4. 
1930. Amsterdam, Pharmako-therap. Lab., Univ.) W a d e h n .

T. Ogawa, tiber den Einfluj3 der Omrien auf den Slicksktfjslojjwechsel. (Folia endo- 
crinologica Japonica 5. 116— 18. 20/3. 1930. Kyoto, I . m ed. Klin. Univ.) W a d e h n .

Ernst Laąueur und S. E. de Jongh, Zur Wirkung des weibliclien Semialhormons 
Menformon, im beso?ide?'en auf die Mciimnciy zwjlcich ein Beitrcig zur Bedeutung der 
Dosierung von biologisch wirksainen Prćiparaten. Die MiBerfolge E b h a r d t s  (ygl.
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C. 1 9 2 9 .1 1 . 181) berulien auf ungeniigender u. unzweckmaBiger Dosierung. Menformon 
isfc ais d a s  Hormon fiir die Ausbldg. der Mamma, wahrscheinlich auch fiir das Wachs- 
tiun der weiblichen Genitalien zu bezeichnen. (Monatsschr. Geburtsliilfe u. Gynaltologio 
8 0 . 425—41. 1928. Amsterdam, Pharmako-therap. Lab. Univ. Sep.) W a d e h n .

Alphonse M. Schwitalla, Das von Doisy isolierte Ovarialhormon. Mitteilung iiber 
die tjbertragung der Patentrechte D o iS Y s an seinem Hormonpraparat „Theelin“ an 
die St. Louis University. (Journ. Amer med. Assoc. 9 4 . 1523. 1930. St. Louis, School 
of Med.) W a d e h n .

Robert T. Frank und Morris A. Goldberger, Die klinische Anwendung des Nach- 
weises des weiblichen Sexualhormons. (New York State Journ. Medieine 1 9 2 9 . 13 Seiten. 
New York, Gyn. Service a. Labor. of Mt. Sinai Hosp. Sep.) W a d e h n .

H. L. Fevold, Frederick L. Hisaw und R. K. Meyer, Das Relaxinhormon des 
Corpus luteum. Reinigung und Konzentration. (Vgl. C. 1 9 3 0 . II. 1238.) Relaxin bo- 
sitzt einen scharfen isoelektr. Punkt: ph 5,4—5,5 in einer 0,l% ig. Lsg. Oberhalb ph 9 
tr i t t  ziemlich schnelle Zerstórung ein; in schwach sauren Lsgg. ist es lange haltbar. 
Gegeniiber Trypsin u. Pepsin ist es n i c h t  bestandig. — Durch Reinigung iiber die 
Pikrinsaurefallung erhalt man ein Priiparat, von dem 0,035 mg eine Meerschweinchen- 
einheit enthalt. Aus 1 kg Gelbkórper sind 800—1100 Einheiten zu ziehen. Dor N-Geli. 
der reinsten Praparate liegt bei 11,5%. Milion ist negativ, Biuret fraglich. — Das all- 
gemeine chem. Verh. des Relaxins ist dem des Insulins nicht unahnlich. (Journ Amer. 
chem. Soc. 5 2 . 3340—48. Aug. 1930. Univ. of Wisconsin. Depart. of Zool.) W a d e h n .

George van S. Smith und O. Watkins, Eine biochemische Unłersuchung iiber 
die Funktion des Corpus luteum. Verdnderungen des Blutzuckers und des Reststickstoffs 
nach der Verabfolgung von Corpus luteum-Extrakt bei Kaninchen. Der nach Co r n e r  
hergestellte Corpus luteum-Extrakt wirkte bei allen Kaninchen, die unter der Einw. 
natiirlich produzierten oder ihnen kiinstlich zugefiihrtcn Ostrins standen, stark Blut- 
zueker- u. Rest-N-steigernd. Der Blutzucker stieg um 30—60 mg-°0 nach Injektion 
von einer Kanincheneinheit Progestin, der Rest-N (im wesentlichen Harnstoff) um 
7—13 mg-%. (Amer. Journ. Physiol. 94 . 586—96. 1/9. 1930. Brookline, Mass., Fear. 
Res. Lab., Free Hosp. for Women, William Lowell Patnam Invest. of the Toxem. 
of Pregn.) W a d e h n .

J. S. Patel, Die Verhinderung des Ostrus durch Corpus luteum-Extrakt. Corpus- 
luteum-Kórper wurden mit A. extrahiert, der A.-Ruckstand aus Essigester umgelóst. 
Die Injektion derartiger Extrakte verhindert bei normal briinstenden Miiusen das Auf- 
treten des Ostrus ftir langere Zeit. Das diese Wrkg. hervorbringende Hormon Kythin 
greift am Ovar an u. rermindert dessen Ansprechbarkeit auf das Vorderlappensexual- 
hormon, zugleich vermindert es etwas die Empfindlichkeit des Uterus gegeniiber 
Ostrin. (Quarterly Journ. exp. Physiol. 5 0 . 245—62. 9/10. 1930. Edinburgh, Animal 
Breed. Res. Departm., Univ.) W a d e h n .

Bernhard Zondek, tlber die Hormone des Hypophysenrorderlappens. II. Follikel- 
reifungshormon (Prolan A)-Klimakterium. Kastration. (I. vgl. C. 1 9 3 0 . I. 1955.) Nor- 
malerweise enthalt HamvonM annernu.Frauenwenigerals 110 Mauseeinheiten Prolan A .
— Im Klimakterium sind 3 durch die verschiedene Hormonproduktion des Organismus 
bedingte Stadien zu unterscheiden. Das erste Stadium ist charakterisiert durch ver- 
mehrte JfoZZicwZinausscheidung im Harn, die 200 Einheiten im 1 u. dariiber erreicht, 
das ist das 20-fache der pramenstruellen Pliase. Im  zweiten Stadium hort die Hormon
produktion fast ganz auf, in dieser oligohormonalen Phase treten die vasomotor. Aus- 
fallserscheinungen auf. Das dritte Stadium ist charakterisiert durch das Versiegen 
der Ovarialfunktion u. das Einsetzen einer starken Produktion von Prolan A (110 Ein
heiten im 1 u. dariiber). — Nach operativer Kastration tr i t t  Prolan A bereits 10 Tage 
nach der Operation auf u. bleibt bis zu einem Jahr im Harn nachweisbar. Eigentiim- 
licherweise ist nach Róntgenkastration trotz der erreichtcn Amcnorrhóe erst nach
1—i y 2 Jahren Prolan A  im Harn nachzuweisen. die Rk. bleibt dann etwa l l/ 2 Jahro 
positiv. (Klin. Wchschr. 9 . 393—96. 1930. Berlin-Spandau, Geburtshilfe. Gynakol. 
Abt. Stadt. Krankenh.) W a d e h n .

Albert Szent-Gyórgyi, tlber den Mechanismws biologisclier Oxydationen wid die 
Funktion der Nebennierendriise. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I. 400.) AuBer der stark reduzierend 
wirkenden, in der Nebenriierenrinde yorkommenden Hexuronsaure ist in der Nebenniere,
u. zwar im Mark, eine stark reduzierende Substanz noch unbekannter Konst. enthalten. 
(Science 7 2 . 125—26. 1/8. 1930. Rochester, Minnesota, Div. of Chem., Mayo Foun
dation.) W a d e h n .
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W. Klein, Gr. Pfeiffer und G-. Hermann, Der chemische und histologische Nach- 
weis der Jodspeicherung in der Schilddruse. Es scheint, daB J  bei Yerfiitterung in Form 
von organ, gobundcnem J  z. B. in Form von Jodtropon, wesentlich besser in der 
Schilddruse gespeicliort wird ais bei Verabroichung von anorgan. J. Bei Hunden 
stieg nach Verfuttcrung gróBerer Dosen Jodtropon der J-Geli. dor JSchildclruse um 
etwa das ó-fache an. (Biochcm. Ztsehr. 225. 344—51. 6/9. 1930. Bonn-Poppelsdorf, 
Inst. f. Tierphysiol. Landwirtsch. Hochschule.) W a d e h n .

Nikolaus VOn Hedry, Die Verwertung des quantitativen Jodgehalts der normalen 
und pathologischen Schilddrilsen in der Patliologie und Klinik des Kropfes auf Grund ver- 
gleichender Untcrsuclmngen. Normale Scliilddriisen enthielten im Durchschnitt 0,14°/00 J, 
die operativ entfernten Krópfo 0,0087%o J. Der Gesamtgeh. an J  war boi der kropfigen 
Schilddruse annahernd gleich dem der gesunden Driise. Der Funktionszustand der 
Schilddruse war unabliangig von der vorgefundenen J-Menge, insofern sehr kleiner 
absol. oder relativer J-Gch. eine hohe Stoffwechsełsteigerung zustande bringt, u. 
andererseits Falle mit hohem J-Geh. n.Funktion aufweisen. (Arch. klin. Chirurgie 154. 
611—22. 1929. Sep.) W a d e h n .

Georg Bischoff, Nebenschilddriisenhormon und Ergosterinhypercalcamie. (Vgl.
C. 1930.1. 1320 u. II. 1240.) Bei Hunden, dereń Serumkalk durch fortgesetzte Vigantol- 
darroichung ubermaBig erhóht ist, erfolgt nach Injektion von Nebenschilddriisen- 
liormon nach kurzer Steigerung ein langer andauernder Abfall des Serumkalkes. Das 
Parathyreoideahormon wirkt also nicht immer steigernd auf den Serumkalk, sondern 
in bosonderen Fallen auch senkond; die Tatigkeit der Nebenschilddruse im Kalk- 
haushalt des Organismus ist ais eine allgemeinregelnde zu bezeichnen. (Ztsehr. pli3'siol. 
Chem. 188. 247—50. 26/4. 1930. Gottingen, Kinderklin. Univ.) W a d e h n .

Sergius Morgulis und Anne Mac Gregor Perley, Versuche iiber den Calcium- 
gehalt der Gerebrospinalfiissigkeit und des Serums mit besonderer Beriicksichtigung der 
Wirkung des Parathyreoidealiormons. Nach peroraler Verabfolgung von Ca-Salzen steigt 
der Ca-Gch. in der Cerebrospinalfl. nicht an, wahrend der Anstieg im Serum meist deut- 
lich meBbar ist. Wurde zugleich Parathyreoideahormon gespritzt, so war der Anstieg 
von Ca im Serum betrachtlich, es war nun aber auch eine geringe Vermehrung in der 
Spinalfl. zu beobachten. Auch wenn durch intravenóse Zufiihrung der Ca-Serumspiegel 
stark anstieg, folgte der Ca-Geh. in der Spinalfl. nur wenig. Das Yerhaltnis der beiden 
Ca-Werte ist also nicht durch osmot. Vorgange in den Membranen allein bedingt. Das 
Parathyreoideahormon scheint keinen EinfluB auf die Bldg. des niehtdiffusiblen organ. 
Ca im Serum zu haben; es becinfluBt die Verteilung des Ca zwischen Serum u. Spinalfl. 
nicht. (Journ. biol. Chemistry 88. 169—88. Aug. 1930. Omaha, Departm. of Biochem., 
Coli. of Med., Univ. of Nebraska.) WADEHN.

Chiao Tsai und Fong-Yen Hsu, Calcium und anorganischer Phosplior des Plasmas 
nach intravenóser Injektion von Parathyroideaextrakt; eine Studie iiber den Ursprung 
des Tnobilisierten Calciums. Die Erhohung des P-Spiegels im Plasma der Versuchs- 
hunde tra t 2 Stdn. spater ein ais die Erhohung des Ca u. erreichte erst nach 6 Stdn. 
nach der Injektion ihr Masimum; das Absinken des P-Wertes erfolgt, wahrscheinlich 
wegen verzógorter Aussclieidung, langsamer ais beim Ca. Dem absoluten Werte nacli 
betragt die Maximalsteigerung des Ca das doppelte der Maximalsteigerung des P, 
d. h. eine Proportion wie sie dem Calciumphosphat im Knochen entspricht, so daB dio 
Annahme von der Herkunft des durch das Hormon mobilisierten Ca u. P aus den Knochen 
berechtigt erscheint. (Chinese Journ. Physiol. 4. 265—71. Aug. 1930. Woosung, Shangai, 
Departm. of Physiol., Coli. of Med., Nat. centr. Univ.) W a d e h n .

H. Jensen und A.M . De Lawder, Uber die Aktiuierung von Insulin. Unter- 
suchungen an krystallisiertem Insulin. Es war nicht móglich, mit Serum oder Entero- 
kinase oder HefepreBsaft krystallin. Insulin oder hochwertiges Insulin des Handels zu
aktm eren. Die Unterss. von Gl a s e r  u . H a l p e r n  (C. 19 3 0 . I. 1488), die eine der-
artige Aktivierung beobachteten, waren mit vergleichsweise sehr unreinen Insulin- 
praparaten angestellt worden. (Biochem. Ztsehr. 225 . 141—50. 28/8. 1930. Baltimore, 
Pharmakol. Lab. J o h n s  H o p k in s  Univ.) W a d e h n .

A. J. van Bronkhorst, S. E. de Jongh und Ernst Lagueur, Orale Wirkung win 
Insulin und Desozycholsaure. Eine blutzuckersenkende Wrkg., die bei G-esunden durch 
die Kombination Insulin +  Desosycholsaure zu erreiehen ist, muB der Anregung der 
Insulinsekretion des Pankreas durch die Desoxycholsaure zugeschrieben werden. Bei 
Diabetikem bleibt diese Wrkg. aus. (Nederl. Tijdschr. Geneeskimde 74. II . 3270—83. 
28/6. 1930. Amsterdam, Unir., Pharmacothorap. Lab.) WADEHN.
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Jean Roche, Die pliysiologische Wirkung der Metluimoglobinanreicherung im Blut. 
Nach oraler Zufuhr einer untertódlichen A n i l i n  dosis beim Hundo erreicht die 
M e t h a m o g l o b i n  bldg. naoh 4 Stdn. ein Maximum, nach 24 Stdn. laBt sich 
prakt. kein Methamoglobin mehr nachweisen; bei Zufuhr todlicher Dosen erfolgt der 
Tod, wenn ca. 2/a des Blutpigments in Methamoglobin verwandelt sind; auch bei CO- 
Vergiftung tr i t t  der Tod ein, wenn 2/3 des Hamoglobins in CO-Hamoglobin verwandelt 
sind, woraus geschlossen wird, dafi in beiden Fiillen der Tod durch O-Mangel erfolgt. 
Die Methamoglobinbldg. in vitro erfolgt wesentlich langsamer ais in vivo. Nach intra- 
peritonealer Injektion einer todlichen Dose von T r i a m i n o p b e n o l  erfolgt der 
Tod des Vers.-Tiers ebenfalls nach Verwandlung yon 2/s des Blutfarbstoffs in Methamo
globin, nach intrayenóser Injektion erfolgt der Tod sofort. (Ar. In t. Pharmacodynamie 
Therapie 3 7 . 358— 68. 1930. StraBburg, Biol.-chem. Inst. d. med. Eak.) H . W o l f f .

W. F. Donath, Uber Vitamine. Zusammenfassender Vortrag iiber den gegen- 
wartigen Stand der Vitaminforschung. Tabellar. Obersicht uber den Vitamingeh. 
der gebrauchlichen, besonders auch der niederland.-ind. Nahrungsmittel. (Landbouw 5. 
.Nr. 7. 28 Seiten. Jan. 1930. Sep.) G r o s z f e l d .

Oskar Seifried, Untersuchungen iiber A-Avi)aminose bei Huhnem. I. Schadigungen 
der Ałmungsorgane und ihre Beziehungen zu einigen Infektionskrankheiten. Vff. haben 
eingehende histolog. Unterss. an 16 an A-Avitaminose erkrankten Huhnern durch- 
gefiihrt, da solehe bis jetzt felilen. Abbildung von Schnitten. Es wird festgestellt, 
daB nur durch histolog. Priifung zwischen A-Avitaminose u. den angefuhrten In 
fektionskrankheiten unterschieden werden kann. (Journ. exp. Med. 52. 519— 31. 
1/10. 1930. Princeton, Rockefeller Inst. Med. Research.) S c h w a ib o l d .

Oskar Seifried, Untersuchungen uber A-Avitaminose bei Huhnem. II. Schadigungen 
des oberen Verdauungstraktus und ihre Beziehungen zu einigen Infektionskrankheiten. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Auch hier ergab sich, daB die durch A-Avitaminose verursachte 
Erkrankung von einigen anderen Infektionskrankheiten nur durch histolog. Unterss. 
unterschieden werden kann, u. es wird darauf hingewiesen, daB gewisse durch A-Mangel 
eintretendo Schadigungen Ursache zu Infektionen sein konnen. (Journ. exp. Med. 
52. 533— 38. 1/10. 1930.) S c h w a ib o l d .

Friedrich Holtz und Emma Schreiber, Einige weitere jihysiologische Erfalirungen 
uber das bestrahlte Ergosterin und seine Umuiandlungsprodukte. Das durch Ultraviolett- 
bestralilung von Ergosterin entstehende Gemisch von Isomeren des Ergosterins be- 
sitzt neben seiner antirachit. Wirksamkeit bei starker Uberdosierung tox. Hyper- 
calcamie-verursachende Eigg. (Calcinosefaktor), welche nach der Ansicht der Vff. 
nicht durch Uberdosierung des antirachit. Prinzips bedingt sind, sondern durch die 
Anwesenheit von Ergosterinumwandlungsprodd., welche boi der Bestrahlung neben 
dem Vitamin entstehen. Vff. bestimmten an versclńedenen Prodd., welche durch Bp- 
strahlung yon Ergosterin mit Mg-Funkenlicht unter AusschluB von O u. durch Ent- 
fernung der mit Digitonin fiillbaren Anteile erhalten worden waren ( W in d a u s ,  C. 1 9 3 0 . 
II. 1391), die antirachit. Grenzdose (V. B r a n d - H o l t z ,  C. 1 9 3 0 . I. 999) u. die tox. 
Grenzdosis, d. h. die kleinste Gewichtsmenge, die bei ausgewachsenen Mausen peroral 
zugefiihrt in 10 Tagen eine Durchschnittsgewichtsabnahme von insgesamt 1/ s des 
Ausgangsgewiehtes herbeifiihrt. Ferner wurde die Dosis ermittelt, welche eine be- 
stimmte Anzahl von Tagen gegeben werden muBte, um eine ausgewachsene Maus 
zu toten. Toxizitiit (Gew.-Verlust) u. Verkalkimg (Kalkeinlagerung in die Nieren) 
laufen ziemlich parallel, jedoch nicht Toxizitat u. antiracliit. Wirksamkeit. Durch 
das Lagern (Altern) des vom Lósungsm. befreiten Prod. wird unter Veranderung des 
■Spektrums die antirachit. Wirksamkeit lierabgesetzt, wahrend die Giftigkeit un- 
verandert hoch bleibt. In  óliger Lsg. wurde eine solehe Abnahme nicht festgestellt. 
Beim Erhitzen auf iiber 160° andert sich das Absorptionsspektrum in ahnlieher Weise, 
unter gleichzeitiger starker Abschwaehung der antirachit. Wirksamkeit u. gleich- 
bleibender Toxizitiit. Oxydation mit Luft yernichtete gleichzeitig antirachit. u. tox. 
Wirksamkeit, Red. mit Na -f A. nur die antirachit. Aktivitat. Tiere konnen sich 
klin. von einer schweren Vergiftung durch bestrahltes Ergosterin vollig erliolen — 
im Gegensatz zu der Auffassung yon SCHMIDTMANN (C. 1 9 3 0 .1. 1491). Hypercalciimie 
tritt bei Hunden auch bei Uberdosierung von antirachit. unwirksamen Praparaten 
auf. Die Wrkg. auf den Phosphatgeh. des Serums ist nicht konstant, bisweilen stiegen 
Ca u. Phosphat gleichzeitig an, bisweilen blieb der Phosphatgeh. konstant. Der maximale 
H3P 0 4-Wert des Hundeserums nach Vergiftung mit Ergosterinbestrahlungsprodd. 
betrug, 17,7 mg-%, des Kaninchenserums 16,5 nig-°/0. Auch der Yitamin D-freie
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Calcinosefaktor zeigte die gleiclie Wrkg. auf den H.,PO.r C4eh. Die Wrkg. auf den 
Phosphatgeh. ist aber mSglicherweise eine sekundare Erscheinung der Hypercalcamie. 
Nach Vergiftung mit den antiraehit. unwirksamen Priiparaten zeigen die Tiere die 
gleichen allgemeinen Symptome (Mattigkeit, Durst, Nabrungsvenveigerung, Breeli- 
reiz) u. Kreislaufsveranderungen (Blutstauungen, Magenblutungen) wie nach Ver- 
giftung mit antiraehit. wirksamen. Die Schwere dieser Symptome geht nicht immer 
mit dom Anstieg des Serum-Ca parallel. Der vitaminfreio Calcinosefaktor ist aucli ein 
wirksames Mittel zur Bekanrpfung der Tetanie. Das Mengenverhaltnis des gebildeten 
Vitamin D zu dem gebildeten Calcinosefaktor scheint innerhalb sehr enger Grenzen 
zu schwanken. Da es bis jetzt nicht gelungon ist, ein antiraehit. wirksames, aber tox. 
unwirksames Praparat herzustellen, lassen sich die Befunde auch so deuten, daB bei 
der ultravioletten Bestrahlung aus dom Ergosterin eine Verb. entsteht, die gleich- 
zeitig den antiraehit. u. Calcinosefaktor darstellt. Durch bestimmte Eingriffo (Erhitzen 
u. vorsichtiges Hydrieren) wird dieses Ergosterinderiv. so veriindert, daB die anti- 
rachit. Wirksamkeit verschwindet, die tox., durch eine andere Atomgruppe bedingte 
Wirksamkeit aber erhalten bleibt. (Ztsehr. physiol. Chem. 191. 1—22. 10/9. 1930. 
Góttingen Chem. Labor.) ” Gu g g e n h e im .

J. C. Hoyle, Die tozischen Wirkungm von besłrahltem Ergosterin. Zwei Proben 
von Ergosterin wurden in A. gel. u. bestrahlt u. die bestrahlten Prodd. bei niedriger 
Temp. in Luft- bzw. Stiekstoffatmospbare isoliert. Die jeweilige Aktivitat war eine 
ahnliche (3500 bzw. 4000 Ratteneinheiten). Bei Verfiittorung von 20 mg taglich ais 
Zulage zu synthet. Futter traten bei den Versuchsratten schwere Verkalkungen der 
Arterion, Nieren u. des Myocardiums auf, ferner Atrophie der Milz u. Thymus. Das 
Gewicht letzterer von 12 Tieren war ein Drittel derjenigen von 12 n. Tieren (ais Folgę 
schwerer Ernalmmgsstorung). Es erfolgte starker Gewichtsverlust. Bei Zulage von 
Milch sind die Erscheinungen iihnliche. Werden die Ratten ausschlieBlich mit Brot 
u. Milch erniihrt, so fehlen die tox. Erscheinungen, jedoch ist die Gewichtszunahme 
mangelliaft. Hierdureh wird die Anschauung gestutzt, daB Vitamin D u. der tox. 
Faktor nicht ident. sind u. daB die reine Hypcrvitaminose nur die Obertreibung eines 
physiolog. Vorganges ist. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 38. 271—89. 1930. 
Cambridge, Pharmakol. Labor.) SCHWAIBOLD.

Ralph Hoagland und George G. Snider, VitaminG in bestimmten Fleischsorten 
und Schlachtabfallen. (Vgl. C. 1930. II. 2151.) Vergleichende Fiitterungsyerss , be- 
zogen auf lufttrockenen, fettfreien Stoff. Rind, Schwein u. Lamm entliielten nahezu 
die gleichen Mengen an G-Vitamin. 15—25% der Diat an getrocknetem Fleisch be- 
wirkten bei Ratten ausgezeichnetes Wachstum. Rindermilz enthielt fast die gleiche 
Menge des Vitamins wie das Fleisch. Rinder-, Schweineleber u. Rindernieren erwiesen 
sich ais ergiebige G-Vitaminquollen, etwa 5—8-mal so viel wie das Fleisch. 3,05% 
Schweineleber, 2,77% Rindernieren in der Diat lieferten reichlich Vitamin fiir ein 
gutes Wachstum der Ratten. Das Minimum scheint bedeutend niedriger zu liegen. 
(Journ. agrieult. Res. 41. 205—20. 1/8. 1930. U. S. Dep. of Agric.) Gr o s z f e l d .

M. Maeda, Uber den Einflu/3 der Eztrakte aus verschiedenen innerselcretorisclien 
Organen auf die Gewebsatmung der B-avitamindsen Ratten. (Vgl. auch C. 1930. II. 1568.) 
Dio Atmung der Gewebe B-avitaminoser Ratten wurde durch Extrakte aus verschie- 
denen innersekretor. Organen starker erhóht ais die Atmung des Gewebes n. Tiere. 
(Folia endocrinologica Japonica 5. 115—16. Miirz 1930. Kyoto, I. med. Klin., 
Univ.) WADEHN.

Ch, Kroetz, Mineraktoffwechsel bei Entziindung mul EiweiRzerfall. (Med. Welt 4. 
1422—24. 4/10. 1930. Frankfurt a. M., Univ.) F r a n k .

H. Mackler, J. M. D. Olmsted und W. W. Simpson, Uber die Pufferwirkung 
des Pliospliokrealins auf den Sdugetiermuskel. (Vgl. C. 1930. I. 2583.) Die Pufferwrkg. 
im Siiugetiormuskel (Muskclbrei von Katzen) gegeniiber der entstehenden ililehsauro 
ha.lt an bis 3/4 des vorhandenen Phosphokreatins verschwunden sind; dies ist der Fali, 
wenn die Milchsaure eine Konz. von 0,25°/o erreicht hat. (Amer. Journ. Physiol. 94. 
626—29. 1/9. 1930. Berkeley, Divis. of Physiol. Univ. of California Med. School.) W a d .

W. Fleischmann und F. Scheminzky, Die Bolle der Milchsaure bei der Muskel- 
ermudung. Zwischen der Abnahme der Kontraktionsfahigkeit u. Ermiidung einer- 
seits u. der ililchsaureanhaufung andererseits bestehen, wie die Verss. des Yf. am 
Froschmuskel ergeben haben, keine quantitativen Beziehungen. Dio Ermudung einea 
isolierten Muskels ist, wenigstens innerhalb gewisser Grenzen, unabhangig von der
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absol. GroBe der Milchsaureanhaufung. (Klin. Wclischr. 9. 1773. 20/9. 1930. Wien, 
Univ.) _ F r a n k .

T. H. Rider, Die Auswertung von Lokalandstheticis. Eine neue Methode zur Aus- 
wortung von anasthesieronden Substanzen am Skiatikusnerven des Froschprilparates, 
die gut iibereimtimmende Werte liefert, wird beschrieben. (Journ. Pharmacol. exp. 
Therapeutics 3 9  329—41. Juli 1930. New Haven, Departm. of Pharmacol. a. Toxilogy, 
Yale Univ. School of Med.) W adehn .

D. yon Klimko, Versuclie uber die Wirkung verschiedener Arerlindosen auf den 
Menschen. Durch klin. Beobachtungen wurden folgende A v e r t  i n dosen fiir das kg 
Kórpergewicht ais ungefahrlich u. brauchbar zur Einleitung der Basisnarkose ais 
Anhaltspunkt crmittelt: bei gescliwachten u. kachekt. Kranken 0,06 g, bei Erauen 
0,07 g, bei Mannern u. boi kraftig konstituierten Patienten iiberhaupt 0 ,08 g. (Schmerz, 
Narkose, Anaesthesie 3 . 89—91. 1930. Budapest, I I .  Chirurg. Uniy.-Klin.) H . W o l f f .

Ernst Melzner, Uber Einleitung der Narlćosen mit Avertin und Pernokton. Vf. 
halt die mit Pernokton eingeleitele Narkose fur die oinfachste u. ungefahrlichste. Die 
KiRSCHNER-Narkose vergroBert durch dio komplizierte Technik das seelische Trauma, 
wahrend die rektale ^wertiOTerabreiehung vorerst nur fiir gróBere Krankenanstalten 
in Frage kommt. (Dtsch. med. Wchschr. 5 8 . 1736—40. 10/10. 1930. Kónigsberg i. Pr., 
Univ.) F r a n k .

F. Fretwurst, J. Halberkann und F. Reiche, Uber Dormalgin und Pemocton 
und uber den Abbau ihrer Barbitursaurelcomponente im menschlichen Korper. Klin. Verss. 
an Monschen bestatigtcn die Brauchbarkeit hoher intravenóser Pernoctongahcn auch 
vom physiolog.-chem. Standpunkte. (Munch. med. Wchschr. 77. 1573—75. 12/9. 1930. 
Hamburg-Barmbeck, Allgem. Krankenh.) F r a n k .

K. H. Stauder, Uber Erfahrungen mit der 20°/0igen Luminallosung. Klin. Bericht. 
(Munch. med. Wchschr. 77. 1668—69. 26/9. 1930. Miinchen, Univ.) F r a n k .

L. Scremin, Pliarmakologische Wirkung von Luminal in Beziehung zur Injektioms- 
geschwindigkeit. Vf. untersuohte dio Wrkg. von Luminal bei intravencser Injektion 
einer 2°/0ig. Lsg. des Na-Salzes auf dio Atmung von Kaninchen. Sie war abliangig 
von der Injektionsgeschwindigkeit, doch war keine einfache RegelmaBigkeit vorhanden. 
Vielmehr nahm bei einzelnen Geschwindigkeiten der Atmungskoeffizient im Laufo 
der Injektion konstant ab bis zum Tod, bei anderen Gesehwindigkeiten durchlief er 
Masima u. Minima, dio z. T. sehr stark ausgepragt waren. Die Griindo fur diese Er- 
scheinung werden ausfiihrlich diskutiert. Auf Grund dieser auch bei den Bleisalzen 
(vgl. C. 1 9 2 4 . I. 2892) auftretenden Anomalie fordert Vf., daB bei Verss. iiber Anta- 
gonismus stets die Injektionsgeschwindigkeit beriieksichtigt wird. (Ar. In t. Pharmaco- 
dynamio Thćrapie 37 . 133—42. 1930. Padua, Pharmakolog. Inst. d. Univ.) H e r t e r .

A. Jalcowitz, Zur Frage der Lurribalanasthesie mit 5°/0 Novocainlosung, bei be- 
sonderer Berilcksichtigung des Bluldruckes. Lumbalanasthesie m it 5% Novocain\sg. 
stellt fiir alle Operationen vom Nabel abwarts eine gute u. relativ gefahrlose Art der 
Schmerzbetaubung dar. (Wien. med. Wchschr. 80. 1265—69. 20/9. 1930. Neunkirehen, 
Krankenh.) F r a n k .

C. Bahn, Iserbeck und Lindemann, Untersuchungen iiber den Einflup des Mor- 
phins auf die Diurese. Morphin bewirkt neben leichter Stickstoffretention eine erheb- 
liehe Hemmung der Wasserdiurese, die durch Atropin- oder Adrenalinzusutz etwas 
vermindert werden kann. (Ztschr. ges. exp. Medizin 7 1 . 156—69. 1930. Rostoek, 
Med. Univ.-Klinik.) St e r n .

M. K ochm ann, Zur Pharmakologie der Ezpektorantien. Wirkung auf die Flimmer- 
bewegung. (Nach Versuchen von H . J ah n . Es wurde der Einf luB von versehiedenen lonen (K, 
Na etc.) u. Expektorantien (N aJ , N H fiU , NHlGl, Emelin, dth. Olen etc.) auf die Flimmer- 
gesehwindigkeit des Rachenepithels des Frosches untersueht. Starkę Beschleunigung 
dureh K'-Ionen u. einige Expectorantien in geeigneter Verdunnung. Hóhere Konzz. 
hemmen meist, niedrige beschleunigen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 5 0 . 23—38. 
1930. Halle-Wittenberg, Pharmakol. Inst. d. Univ.) St e r n .

Hans Warner, Neotropin, ein neues Mittel zur Bekampfung der Haminfektion. 
Neotropin (Horst. S c h e r in g -K a h l b a u M) ist ein Butosydiaminazopyridin. Ais Harn- 
desinfiziens erwies es sich bei genugender Dosierung ais ausreichend wirksam. (Med. 
Welt 4. 1398—99. 27/9. 1930. Berlin-Lichtenberg, Kaiserin Augustę Yiktoria-Kranken- 
haus.) F r a n k .

A. D. Frazer, Tellur in der Behandlung der Syphilis. Von 7 mit einer Lsg. von Te 
in Glucoselsg. behandelten Syphilitischen wurden vier gunstig beeinfluBt, bei denen

XII. 2. ~ 194
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weder Neosalvarsan- noch Bi- oder Hg-Behandlung eine negativc Wassermannrk. be- 
wirkt hatten. (Lancet 2 1 9 .133—34.19/7. 1930. County Borough of Dudley.) Me i e r .

C. Levaditi, Wismut in der Behandlung der Syphilis. Zusammenfassung der 
experimentellen u. klin. Erfahrungen. (Amer. Journ. Sypliilis 14 . 156—68. April 1930. 
Paris, Inst. PASTEUR. Sep.) Me i e r .

A. M. Preobrashenski, Coffein ais HerztoniJcum nach Versuchen am Kaizenherz 
in situ. Bei Anwendung der Methode von H a t c h e r  u . B r o d y  am Katzenherz (Abder- 
haldens Handb. Abt. 4, Teil 7, H . 3 [1923]) wurde die am Froschherzen beobaehtete 
Resistenzerhóhung gegen Strophanthinintoxika,tion durch 6'q//embehand!ung bestatigt. 
(Ztschr. ges. exp. Medizin 71 . 72—87. 30/4. 1930. Charków, Pharmakol. Lab. d. Vet.- 
Inst.) St e r n .

Sanford M. Rosenthal und Carl Voegtlin, Biologische und chemische Versuche 
iiber die Beziehung zwischen Arsenik und krystallisierlem Glutathion. Ratten werden 
vor dem Tode durch eine sonst tódlich wirkende Injektion von Na-Arsenit u. 3-Amino-
4-oxyphenylarsenoxyd geschiitzt, wenn sie vorher SH-Glutathion in einer Menge 
injiziert erhalten, daB 10 Moll. Glutathion auf 1 Mol. der Arsenverb. kommen. Eine 
ahnlich sehutzende Wrkg. iibt Glutathion bei der Arsenikvergiftung von Trypano- 
somen in yitro aus; die Trypanosomen behalten unter diesen Umstanden ihre In- 
fektiositat gegeniiber Ratten. Bei quantitativen Bestst. iiber die Oxydationsgeschwin- 
digkeit von SH-Glutathion in Ggw. von Hamin ais Katalysator zeigte es sich, daB 
Arsenik die Oxydatiónsgeschwindigkeit stark herabsetzt, aber nur wenn seine Konz. 
dieselbe GróBenordnung wie das Glutathion hat. Es treten also zwischen diesen beiden 
Stoffen chem. Verbb. auf, derselben Art, wie sie sich bei Arsenvergiftung der lebenden 
Zelle bilden. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 39 . 347—67. Juli 1930. Washington,
D. C., Div. of Pharmacol., Hygien. Labor., U. S. Health Serv.) WADEHN.

G. W. Paradę, Herzschadigung nach Kohlensdurevergiftung. (Ztschr. klin. Med. 
1 1 4 . 250—55. 16/9. 1930. Breslau, Univ. —  C. 19 3 0 . II. 2547.) F r a n k .

L. Schwarz, Gewerbliche Cadmiumvergiftung. Bericht iiber Lungenerkrankung 
eines in einer Metallschmelze beschaftigten Arbeiters infolge Einatmens von Cd- 
Dampfen. Der Patient wurde nach langerer Zeit wieder voll arbeitsfahig. (Sammlg. 
Vergiftungsfallen 1. Gutachten 55—57. Bcilage zu Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
Sept. 1930. Hamburg, Hygien. Staatsinst.) F r a n k .

O. James Lasius, Ist Blutdruckerhohung ein Charakteristikum von Bleivergiftung1 
Unters. an sehr vielen Fallen von Pb-Vergiftung ergaben, daB der maximale Blut- 
druck bei 100 der schwersten Fiille nieht erhóht war. (Arch. Gewerbepathologie u. 
Gewerbehygiene 1. 574—81. 13/9. 1930. Berlin-Lichtenberg, Kaiserin Augustę Viktoria- 
Krankenh.) F r a n k .

A. Meyer, Manganvergiftung, chronische, des Zentralnervensystems. Beschreibung 
einer chroń. Mn-Vergiftung eines 46jahrigen Mannes, der 17 Jahre lang am „Mangan- 
ofen“ gearbcitet hatte. In  der Hauptsache Parkinsonsyndrom u. intellektueller Defekt. 
(Sammlg. Vergiftungsfallen 1. Vergiftungsfalle 79—80. Beilage zu Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 1930. Bonn, Univ.) F r a n k .

P. Hilpert, Manganvergiflung, chronische, gewerbliche. Vf. beobaehtete 14 Falle 
chroń. jUW ergiftung bei Arbeitern in Braunsteinmuhlen. Krankheitsbilder ahneln 
denen der Metencephalitis, zudem Schluckstorungen u. Tonusstorungen. In  frischen 
Fallen war stets Mn im Blute naehweisbar, die Mn-Verbb. nehmen ihren Weg iiber die 
Lungen ins Blut. Therapie voIlig maehtlos, die Lebensdauer des Erkrankten wird 
ińclit wesentlich beeintrachtigt. (Sammlg. Vergiftungsfallen 1. Yergiftmigsfalle 81—82. 
Beilage zu Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1930. Jena, Univ.) F r a n k .

L. Schwarz, Manganvergiftung, chronische, gewerbliche. Fali von J/?i-Vergiftung 
durch Aufnahme von Mn-Staub beim Vermalilen von Mn-Erzen. (Sammlg. Vergiftungs- 
fallen 1. Gutachten 33—34. Beilage zu Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1930. Hamburg, 
Hygien. Staatsinst.) F r a n k .

P. Hilpert, Manganrergiflung, chronische, gewerbliche. Ubersicht mit Literatur- 
angabe. (Sammlg. Vergiftungsfallen 1. Sammelberichto 1. Beilage zu Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 1930. Jena, Univ.) F r a n k .

J. Erdos, Quecksilberchloridvergiftungen. (Selbstmord und Selbstmordversuch)
2 Selbstmordverss. m it HgCl2. Der 1. Fali, Zufiihrung von 3 in W. gel. Sublimat- 
pastillen,. endete nach einigen Tagen tódlich, der 2. Fali, Einnahme von 2 in W. gel. 
Sublimatpastillen, ging in Heilung iiber. (Sammlg. Yergiftungsfiillen 1. Yergiftungs-
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falle 141—42. Beilage zu Arch. exp. Pathol. Pharmakol. Sept. 1930. Budapest,
U n iv .) _ F r a n k .

J. Jacobi, Medizinale Quecksilberoxycyanidvergiftung. Vergi£tung durch irrtiim- 
liches Einnehmen y o i i  1 Tablette Hydrarg. oxycyanat. zu 0,5 g bei einer 22-jahrigen 
Frau. Die Tabletten waren vom Arzte fiir Spiilungen verordnet. Es stełlte sich eine 
akute Nierensehadigung ein, die zur Heilung kam. (Sammlg. Vergiftungsfallen 1. 
Vergiftungsfalle 11—12. Beilage zu Arch. exp. Pathol. Pharmakol. Jan. 1930. Bonn, 
Univ.) F r a n k .

Koelsch und Lederer, Die Giftigkeit des Atliylenoxyds. Verss. an Meerschweinchen, 
Katzen u. Hunden. Das Athylenoxyd erwies sich im Tieryers. ais ein Stoff von mehr 
ais mittlerer Giftigkeit. Selbst niedere Konzz. fiihrtcn in kurzerer Zeit zu schweren 
bzw. tódlichen Schadigungen, bemerkenswert hierbei war eine ausgesprochene Spat- 
wrkg. Meist tra t eine starkę Gewichtsabnalime ein, besonders sinnfallig waren ferner 
die narkot. Wrkgg. Bei der Verwendung des Athylenoxyds, z. B. zur Schadlings- 
bekiimpfung, sind Sicherungen gegen die Einatmung der Diimpfe zu treffen. (Zentral- 
b latt Gewerbehygiene Unfalhrerhut. 1 7 . 264—66. Sept. 1930. Bayer. Inst. f. Arbeits- 
medizin.) F r a n k .

L. C. Maxwell und Fritz Bischoff, Versuche zur CliemotJterapie des Krebses. 
VIII. Die Reaklion der Flilssigkeit des Raltensarkoms 10. Die Aciditat der Sarkomfl. 
nahm im allgemeinen mit dem Alter des Sarkoms zu, in Durchschnittszahlcn ficl der 
PH-Wert von 7,3 bei 10 Tage alten Sarkomen auf etwa 6,9 bei 55 Tage alten; anderer- 
seits bestand eine gewisse Abhangigkeit der Aciditat zur Wachstumsgeschwindigkeit 
des Tumors, die rasch wachsenden Sarkomę hatten haufig eine Fl. m it niedrigerem pn 
ais die langsamer wachsenden. In  einer Reihe yon Fallen war auch das Gegenteil zu 
bemorken. — Die C02-Tcnsion in der Sarkomfl. ist hóhcr ais im Blut des betreffenden 
Tieres. (Journ. Pharmacol. exp. Tlierapcutics 4 0 . 1—5. Sept. 1930. Santa Barbara, 
Calif., Departm. of Cancer Res., Sta. Barbara Cottage Hosp.) W a d e h n .

Alexander Marberger, Zehn Jahre Friedmann-Tuberkuloseheihnittel. (Klin.
Wchschr. 9. 1959—64. 18/10. 1930. Budapest, Univ., Tubcrkuloscambulatorium der 
Landes-Kinderschutzliga.) F r a n k .

T. A. Hughes und D. L. Shrivastava, Blutveranderungen nach Sanocrysin- 
injektionen bei Lungentuberkidose. Sanocrysin ruft in kleinen Dosen beim n. Menschen 
eine relatiye Lymphocytose hervor. Das gleiche t r i t t  bei Tuberkulose ein, wenn der 
Effekt gunstig ist, ist er ungiinstig, so kommt es zu einem Abfall der Lymphocytenzahl 
(Brit. med. Journ. 19 3 0 . I I .  248—49. 16/8. Lahore, King Edward Med. Coli., Dep. of
Clin. Med.) ________  _ M e i e r .

Ragnar Berg, Kontrolle des Mincralstoffweclisels. Leipzig: S. Hirzcl 1930. (IV, S7 S.) 8° 
M. 5.— .

A. Gilbert, M. Loeper et Ch. Michel, Formulaire pratiąue de therapeutiąue et do pharma- 
cologie. Ancien formulaire de Dujardin-Boaumetz-Yvon. 32 ed. conforme aux derniers 
supplements du Codox. Paris: Gaston Doin et Cie. 1930. (X X V I, 957 S.) 32°. 30 fr.

F. Pharmazie. Desinfektion.
J. F. Stocker, Ein Beiłrag zur Verbandwattefabrikation unter besonderer Beriick- 

sicldigung der cliemischen Reinigungsvorgdnge. Die Herst. der Verbandwatte wird be- 
schrieben. Die Forderung des knirschenden Griffes ist zu yerwerfen, da letzterer nicht 
ais MaB hoclister Entfettung u. somit der Saugfahigkeit gelten kann. (Melliands Textil- 
ber. 11 . 512—14. 597—98. Aug. 1930.) H. S c h m id t .

David I. Macht, Nołiz iiber pharmakologische E-igenschaften von Holzkohle und 
Tierkohle. Die zu untersuchenden Kohlesortcn wurden in l% ig. Aufschwemmung 
in SHiVEscher Lsg. gekocht u. das F iltrat phytopharmakolog. an den Keimlingen 
von Lupinus albus gepriift. Wahrend die Ausziige aus Holzkohle keinen oder einen 
fórdernden EinfluB auf die Entw. ausiibten, war bei allen Ausziigen aus den yerschiedenen 
Tierkohlen ein hemmender Effekt festzustellen. Da Holz- oder Tierkohle zur Reinigung 
pharmazeut. Praparate benutzt wird, ist auf die Ggw. differenziert wirkender Stoffe 
in diesen Kohlen aufmerksam zu machen. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 39 . 
343—46. Juli 1930. Baltimore, Hynsom, Westcott and Dunning, Pharmacol. Res. 
Labor.) WADEHN.

Debat, Inotyól. Inotyol, ein hyperaulfiertes Schieferol mit Zusatz von Hama-
194*
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melisextrakt, borsaurer Soda, ZnO u. Titanoxyd wird in Salbcnforra angewendet. 
Das Praparat bewahrte sich bei allen Formen von Ekzcmen, Brandwunden u. dgl. 
(Wien. med. Wohschr. 80 . 1034—35. 26/7. 1930.) F r a n k .

— , Ph-armazeutische und andere Spezialitaten. Adanol- bzw. Claverol-Huhneraugen- 
mittel (A. D a n i e l ,  K assel) sind  nach A ngabe rein yegetab il. P raparate. —  Adanol- 
Darrnol (H erst. ders.): yerbessertes Paraffinol. —  Adanol-SchmerzJeapseln (H erst. ders.) 
enthalten  M agnes, phosphor., L ith . phosph., Analgesin. coff. citr. in  hom oopath. Ver- 
dunnung. —  Aratisudol ( A d o l f  P r a g e r ,  B erlin ): 6% ig- Fórm aldehydseifenlsg. —  
Bułellin, D ibutylam inopropanol(su lfat)-p -am inobenzoat soli in  A m erika a is dem  Cocain  
iiberlegenes O berflachenanasthetikum  yerw endet werden. —  Cannabisol (L o v e n s  
C h  e m . F  a  b  r . , K openhag en; V ertrieb: D r. F r a e n k e l  u . D r. L a n d a u ,  Berlin-O ber- 
schonew eide): 1 ccm  =  0,10 biolog, w irksam es E x tr . Cannabis ind icae. A uch  in  
T abietten  (1 S tiick  =  1 ccm  der L sg .). B e i depressiven Z ustanden. —  Canual (H erst. 
ders.): 1 T ab lette  =  0,05 g  A cid. phenylaethylbarbitur. u . 0,05 g  biolog, w irksam es 
E x tr . Cannabis indicae. Gegen depressiye Zustilnde. —  Donalgon-Tablelten (D r. S t a d -  
l e r  u . K e s z l e r ,  P forzheim ): 0,5 g  schw er, bestehen  aus „K om plexverb . aus D im eth y l-  
am inophenazon“ 35%. p-A cetph en etid in  40%, Coffein 5%> Chinin, ac. sal. su lf. 15%, 
Mg02 5%. Gegen Schm erzen, E rkaltungen usw . — Fett-Reduzin (A. D a n i e l ,  K asse l):  
besonders haltbares u. starkes Mg02. — Heidelberger Radium - Franzbranntioein 
Perkeo (D  i p  1. - 1 n  g. E . NAGELSTEIN, M annheim ): H eidelberger B ad iu m naturso le , 
sibir. L atschenkieferol u . 70% A . — Homoeoplex-Praparate ( S a g i t t a - W e r k ,
G. m. b. H., Miinchen): homoeopath. Komplexmittel. Die nachstehenden Handels- 
namen haben alle das Prafix ,,Homoeoplex“ : U.-Angin gegen Mandelentzundung: 
Lycopodium, Lachesis, Merc. sol., Apis. — H.-Anticholan gegen Magen- u. Darmkatarrh: 
Bismut., Cupr. arsenicos., Ipecac., Phosphor., MgO. — II.-Anticholan forte: Cupr. 
arsenie., Merc. corr., Aconit., Nuxvomica. Fl. — II.-Arsosulfin I  gegen nassendeFlechte: 
Sulf., Graph., As. Fl. — H.-Arsosulfin I I  gegen trockene Flechte: As, S, Rhus, Venen. 
Fl. — II.-Bronchiosan gegen Bronchialkatarrh: Bryonia, Merc. solub., Aconit., Ipecac. 
Fl. — H.-Calciossan gegen Rachitis: Cale. phosph., CaC03, P, Cale. glycerinophosph. 
Verreibung (V.). — II.-Cerinephrin gegen Gebimwassersucht: Strychnin, Veratr., 
Ńux yom., Aprotin (? Ref.). Fl. — H.-Colchicum gegen Gicht: Colchic., Rhus tox., 
Betula, ColoejTith. Fl. — II.-Cholobilin gegen Gelbsucht: Atropa, Berberis, Cholesterin. 
Fragaria yesea, Yitis yinif. Fl. — H.-Colieparon gegen Leberschwund: Chelidon,, 
Dolichos, Carduus mar., Berberis, Cholesterin. Fl. — H.-Coraslhmin gegen Herzasthma: 
Stramon., Hyoscyam., P. Fl. — II.-Coronephrin gegen Herzwassersucht: Kalmia, 
Spigelia, Digitalis. Fl. — H.-Cupronl gegen Keuchhusten: Naphthalin, Drosera, 
Arsenie, alb. Y. — H.-Cupron I I  gegen Keuchhusten (zusammen mit CupronI): Cupr. 
acet., Yeratr., P, Aconit. Fl. — H.-Diabetal 1 gegen Diabetes: Urea nitr., Acid. phosph. 
V. — H.-Diabetol I I  gegen schweren Diabetes: Insulin, Centaurea. Fl. — H.-Epi- 
lepticuml gegen Epilepsie: Agaricus, Stramon., Mygale (Myrica gale? Ref.). Fl. —
H.-Epilepticum I I : Au, Zinc. valer., Bryonia, China. Fl. — H.-Eucorvin gegen Herz- 
leiden aller Art: Yin. camph. mit Kalmia, Cactus, Crataegus. Fl. ■— H.-FelanI gegen 
Storungen der Gallenfunktion: Chelidon., Curcuma, Podophyllum. Fl. — II.-F elan ll 
gegen Gallensteine: Fel tauri, Cholesterin, Podophyllin. V. — H.-Femal A  gegen Gebar- 
muttererkrankungen: Sepia, Aral., Aloe, Seneeio. Fl. — H.-Femal B  gegen Gebarmutter- 
senkung: Lilium, Aesculus, CaC03. Fl. — H.-Ferrilactin gegen Bleiehsueht: Ferr. carb., 
Ferr. lact., Cale. glycerinophosph. Y. — H.-Fluidin gegen Grippe: Aconit, Bryonia, P, 
Sambucus, Eucalyptus. Fl. — H.-Fhtoral A  gegen WeiCfluB: Kreosot, Secale, As. 
foet., Pulsatilla. Fl. — H.-Fluoral B  gegen brennenden WeiBfluB: Hydrastis, Kreosot, 
CuS04. Fl. — II.-Gnaphalin gegen tuberkulose Darmleiden: Lycopod., Plumb. acet., 
Tuberkulin, P, Gnaphalium. Fl. — H.-Hamorrit I  gegen Hamorrhoiden: S, Nux vom., 
J . Fl. — H.-Hamorrit I I  (zusammen mit I  gegen blutende Hamorrhoiden): Hamamelis, 
Millefol. Fl. — H.-Hdmorrit laxans: Collins, canad., Opium. Fl. — H.-Heparon I  gegen 
alle Leberleiden: Fragaria yesea, Vitis vinif. — H.-Heparon I I  gegen Leberschwund: 
Lycopod., Hepatic., Chelone glabr. Fl. — H.-Hypoinensan gegen zu schwache Men- 
struation: Polygon., Pulsatilla, Apisin. Fl. — H.-Infanlan gegen Krampfe der Kinder: 
Bellad., Nux yom., Aconit. Fl. — H,-Jodosulfin gegen Furunkulose: S, J . Tabietten.
— H.-Kalichloratum gegen Rachenkatarrh: KC103, K 2Cr20 7. Fl. — H.-Kalistdfin 
gegen Sommersprossen: Kai. sulfurat. V. — H.-Kliman gegen Wechseljahrbeschwerden: 
Zus. nicht angegeben. V. — H.-Lapiren gegen Nierensteine: Rubia. Fl. — H.-Larrhyngal 
gegen LuftrShrenkatarrh: Merc. corr., HgS, Aconit. Fl. — H.-Masemmitlel I : Aconit.,
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Bellad., Apis. FI. — H.-Masernmitlel 11: S, P. FI. — H.-Multacid gegen Hyperaciditat: 
Centaurea cyan., Mg carbon., Carbo animal., Natr. phosph. V. — H.-Nephrin I  gegon 
Wassersuobt jederArt: Berberis, Junip., Scilla marit., Stropbanth., Heleb. (Helleborus? 
Ref.). FI. — Il.-Nervastkmin gegen nervoaes Asthma: Avena, Coffea, Carb. veg., P, As. 
FI. — H.-Nervin gegen Hysterie usw.: Acid. picrinic., K 2C03, P. FI. — H.-Pectasthmin 
gegenLungenasthma: K 2C03,Ipecac., Tartar. em 't., Spongia, Drosera. FI. — H.-Pecto- 
nepkrin gegen Brustwassersucht: K J, Eąuiset., Apooyn. eannab. FI. — H.-Phospho- 
sulfin gegen alcutes Nesselfieber: S, Si02, P. V. — H.-Phosphosulfin I I  gegen chroń. 
Nesselfieber: S, As, Rhus tox., P. Y. — H.-Renan A  gegen akute Nierenentziindung: 
Aconit. Bellad., Uva urs., P. FI. — H.-Renan B  gegen chroń. Nierenentziindung: 
Berberis, Ononis, Tereb., Colohicum. FI. — H.-Renolin A gegen Nierentuberkulose: 
Adrenalin, Tuberkulin. FI. — H.-Renolin B : Clematis, Hydrastis, Hamamelis, Ruta, P. 
FI. — H.-Renonephrin gegen Nierenwassersucht: Sabal, serrul., Collins., Burs. past., 
Tereb. FI. — H.-RheuminI gegen Rheumatismus: Caulophyll., Calendula, Gaultheria, 
Colchic. FI. — H.-Rheumin I I  gegen chroń. Rheuma: Rhus tox., Petroselin., Colchic., 
Uroga. F I .— H.-Rheumin I I I  gegen Gelenkrheumatismus: Aconit., Arnica, Colchic., 
Rhus tox. FI. — Il.-Scrofulen gegen carcinóse Darmleiden: Scrofula, Aesculus, H N 03, 
Hg(CN)2. FI. — H.-Secalin gegen zu starkę Menstruation: Secale, Viburn., Caulophyll., 
Valeriana. FI. — H.-Sexonervin: Johimboe, Cola, P. Ginseng. FI. — H.-Siccan gegen 
Bettnassen: Rhus aromat., P, As. FI. — H.-Somnol gegen Insomnie: Avena, Nfl,Br, 
Coffea. FI. — H.-Spasman gegen Magenkrampfe: Nux vom„ Atropin, sulf. FI. —
H.-Spongin gegen Fettsucht: Spongia, Thyreoidin., CaJ2. V. — H.-Stomachicum: 
Calamus, Raphan., Gentiana, China, Cola, Piper nigr. FI. — H.-Stomarin bei Magen- 
schwache: P, As. FI. — H.-Struman A jodhaltig gegen Kropf: Ca J 2, Spongia, Thyreoidin. 
V. — H.-Struman B  jodfrei: CaF2, Cale. phosph., Magn. phosph., Natr. phosph. V. —
II.-Tussenan gegen Husten usw.: Hg(CN)2, Sb2S;„ KC1. V. — H.-Tussin gegen Husten: 
CuBr2, K J. FI. — H.-Uron gegen Blasenleiden: Uva ursi, Bucco, Junip., Ononis spinosa, 
Berberis. FI. — H.-Ventronephrin gegen Bauchwassersucht: Adonis, ConvalIaria, 
Strophanth., Apis, J. FI. — H.-Verisan gegen Brechdurchfall: Ipecac., Veratr. alb., 
Pulsatilla, Merc. sol. FI. — H.-Vermin I  gegen Madenwiirmer: Alumina, Merc., Cepa. V.
— H.-Vermin I I  gegen Spulwiirmer: Cina, P. FI. — Hyperaemit-KurpacJcung ( Ch e m.  
W e r k e  R a d o l s t a d t  G. m. b. H . , Rudolstadt [Thiir.]): fl. Antirheumaticum 
aus Glycerinfettsauresalicylaten, Capsaicin, Fichtennadel- u. Campherol, (nach anderer 
Angabe auGerdcm Allylfonniat) u. perorales Antirheumaticum aus einem Acetylsalicyl- 
saurederiy., Phenacetin u. 10% Saponin in Tabletten. — Imido-Tabletlen (C. 1 9 3 0 . II. 
1250) sind zu streichen. Imido-Roche — l% 0ig- Histaminlsg. in Ampullen. — Laxan- 
wumizdpfchen enthalten nach Analyse des U. A. Leipzig Naphthalin. — Maltzin 
( D i a m a l t  - G e s e l l s c h a f t ,  Miinchen): neuer Name fiir Diamalterzeugnisse. — 
Paralhormone: Nebenschilddrusenpraparate amerikan. Herkunft. Gegen Tetanie, 
Spasmophilie usw. — Parathyral: Nebenschilddriisenpiaparat gleicher Indication. — 
ProvoreaJctin (Ca r l  W e is m a n n  u . Dr. Sc h e ib l e , Koln): kolloidale organ. Saure der 
Pyrogallolreihe in adsorptiver Verb. mit geringen Mengen J, Au u. Traubenzucker. 
Zur Carcinomfriihdiagnose nach B e c k  (Miinch. med. Wchschr. 1 9 3 0 . Nr. 12). — 
Seiembra-Tee gegen Lungenleiden besteht nach U. A. Leipzig aus Herba Pulmonariae.
— Stanninlcapseln: hier fur Staninkapseln (C. 1 9 2 9 . II. 1822). — Supogen (A . D a n i e l ,
Kassel): „schwacher eingestelltes" Mg02 (s. Fett-Reduzin). — Tussut ( P h a r m a -  
r i u m  G. m. b. H. , Berlin-Charlottenburg 5): Hustenpastillen aus Extr. sicca Tłiymi 
serpylli, Menthae pip., Bals. tolut., Sacchar. — Urinustee (Ad a l b e r t  N a a g e r , 
Goellheim [Rheinpfalz]): nicht deklariertes Tecgemisch gegen Diabetes. (Pharmaz. Ztg. 
75 . 437—39. 5/4. 1930.) H a r m s .

P. K. De, Untersuchungen iiber Desinfektion und Sterilisation. II. Die chemische 
Konstitidion von Terpenen und ihre desinfizierenden Eigen-schaften. (I. ygl. C. 1 9 3 0 .
II. 1733.) Terpen-KW-stoffe wirken prakt. nicht keimtótend. Verbb. mit —OH, 
—CHO, —CO— u. —O— waren allgemein sehr akt. Ungesattigtheit u. Erhohung 
des Gewichtes der Seitenkette, gereebnet von der Stellung der akt. Gruppe fiibrte 
nach den Beobachtungon zu erhohtem Desinfektionsvermógen, wahrend Vermehrung 
der Zahl der akt. Gruppen die Phenolkoeffizienten stark yerminderte. Verbb. mit 
akt. Gruppen an den C-Atomen des Kernes waren mehr akt. also solche mit denselben 
Gruppen in den Seitenketten. Veresterung fuhrte zu bedeutender Abnahme des 
Phenolkoeffizienten. Briickenvorbb. waren weniger reaktionsfahig ais solche mit 
geraden Ketten. Die Inaktivitat der Sesijuiterpene beruht wahrscheinlich auf ihrem
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hohen Mol.-Gew. im Vergloich zu gowohnlichen Tcrpcnen. Selbst dio Einfiihrung 
von akt. Gruppen erhóhte niclit ihren Phenolkoeffizienten in mcrklichem Ma0e. 
Tabellar. tlbersicht uber chem. Formeln u. Phenolkoeffizienten der untersuchten 
Verbb., Vorschlago, die Desinfektionswrkg. der Torpono im Sinne vorst. Erfahrungen 
zu steigern. (Indian Journ. med. Res. 18. 83—90. Juli 1930. Bangalore, Indian Inst. 
of Science.) G r o s z f e l d .

V. Subrahmanyan, Untersuchungen iiber Sterilisaiion und Desinfelction. III. Die 
Zusammenseizung von atherischen Olen und ihre desinfizierenden Eigenschaften. (II. vgl. 
vorst. Ref.) Die Desinfektionswrkg. eines ath. Oleś ist weitgehend durch Natur u. 
Menge seinor akt. Bestandteile bestimmt. Wegen techn. u. anderer Schwierigkeiten 
ist der Phenolkoeffizient eines Desinfoktans, bereitot aus einem Ol, nicht allein aus 
seinor Zus. abzuleiten. Es kommt auch eino Sammelwrkg. der akt. Bestandteile in 
Frage. Einige der billigeren ath. Ole Indiens kommen ais nichtkorrodierende, nicht- 
giftige u. dabei hochwirksame Ersatzmittel in Frage. Bei Emulsionen kann mit der 
Zeit eino Zunahme (Doryphora Sassafras) oder eino starko Abnahmo (Cardamomól) 
dor Wrkg. eintreten, was bei der prakt. Verwendung zu beachten ist. (Indian Journ. 
med. Res. 18. 91—96. Juli 1930. Bangalore, Indian Inst. of Science.) Gr o s z f e l d .

Erie K. Rideal, A. Sciver und N. E. G. Richardson, Eine Untersuchung iiber 
die keimtotenden Werte und capillare Wirksamkeit reiner Bestandteile von atherischen 
Olen. (Vgl. C. 1928. II . 1694.) In  der 1. c. beschriebenen Weise wurden der R i d e a l - 
WALKER-Koeffizient der keimtotenden K raft u. die Capillaritat folgender Verbb. 
bestimmt, die ais Hauptbestandteile von ath. Olen vorkommon: Linalool, Santalol, 
Menthol, Geraniol, Bomeol, Eugenol, Thymol, Citronellal, Zimtaldehyd, Citral, Menthon, 
Carvon, Gineol, Terpineol, Anethol, Safrol. Die Resultate sind in  Tabellen u. Kurven 
niedergelegt. (Perfumery essent. Oil Record 21. 341—44. Aug. 1930.) H e r t e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darstellung ton 
Hydnocarpsauredidłhylaminoathanolester durch Veresterung in iiblicher Weise, z. B. aus 
Saurechlorid u. Alkohol in Ae. unter Eiskuhlung, durch Veresterung mittels gasfórmiger 
HC1 oder durch Umesterung des Athylesters der Saure m it dem Aminoalkohol in H 2- 
Atmosphare am RuckfluB wahrend 12 Stdn. — Die Verb. bildet ein stark alkal. 01, 
Kp.0,02 200—210°; die Salze mit HC1 oder HBr sind in W. 11. u. sollen zu Injektionen 
Verwendung finden. (Schwz. P. 139 326 vom 27/11. 1928, ausg. 16/6. 1930.) A ltp .

E. Merck, Chemische Fabrik, Darmstadt, Verfahren zur Reinigung des Harmins, 
dad. gek., daB man das rohe Alkaloid in saurer Lsg. mit geringen Mengen KMnO.j 
bei etwa 0° behandelt. — Z. B. wird 1 Teil rohes Harmin in 12 Teilen 5%ig. H 2SO.i 
gel. u. die Lsg. unter Riihren bei etwa 0—3° mit 0,3%ig. KMnOd-Lsg. yersetzt, bis die 
rotviolette Farbung etwa 10 Sek. bestehen bleibt. Durch Zugabe von 25%ig. NaN03- 
Lsg. wird Harminnitrat ausgefallt. — Die Begleitstoffe werden hierbei oxydiert. (D. R. P. 
507 420 KI. 12 p vom 1/6. 1928, ausg. 16/9. 1930.) A l t p e t e r .

Florence Nightingale Dickison, Sydney, Haarivaschmittel. Das Mittel besteht 
aus Seifenflocken, einem antisept. Mittel, wio Phenol unter Zugabe von agyptischom 
Hennapuher. (Aust. P. 20259/1929 vom 23/5. 1929, ausg. 18/3. 1930.) S c h u t z .

6. Analyse. Laboratorium.
W. Normann. Eine Verbessemng an Mefikolben. Die beschriebenen neuen MeC- 

kolben haben s ta tt einer Auffullmarke fiir eine bestimmte Temp. eine Skala fiir Tempp. 
von 10—30°. Dio Kolben sind von der Firma A. D a r g a t z  in Hamburg zu beziehen. 
(Chem.-Ztg. 54. 744. 24/9. 1930.) J u n g .

Sigmund Frankel und Hermann Mathis, Vorschlage zur Verbesserung der Ein- 
richtung fiir die Hochmkuumdestillation. Beschreibung u. Abbildung eines App. zur 
Dest. im Hochvakuum. (Biochem. Ztsehr. 226. 157—61. 22/9. 1930. Wien, Lab. d. 
L u d w i g - Sp ie g l e r - Stiftung.) K o b e l .

Paul H. Prausnitz, Kolloidtechnische Sammelreferate. XVII. Filtralion im 
Laboratorium. (XVI. ygl, Sa u t e r , C. 1930. II. 1510.) Zusammenfassende Darst. der 
yerschiedenen moglichen Arten der Trennung fester Stoffe von fliissigen durch Filtration. 
Vf. gibt einen tjbcrblick iiber die yerschiedenen gebrauchlichen Filtriermethoden 
mit eingehender Beschreibung der Apparatur, dereń Herst. u. Verwendung. Es 
folgt eine Ubersicht iiber die wichtigstcn Methoden u. Gerate zur Ultrafiltration wss. 
u. nichtwss. Lsgg. sowie eine Zusammenstollung der App. zur Dialyse u. Elektro-
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dialyse. Die verschiedenen Metlioden zur Best. des Porenvol. von Filtermaterial u. 
Filterdurehlassigkeit -werden besohrieben. Tabelle der mittleren Porenweiten von 
Filtermasson; Gasfiltration, eingehendo Literaturiibersicht. (Kolloid-Ztschr. 50. 
77—85. 167—77. Febr. 1930. Jena.) L inda u .

Henry Hoffmann jr. und W. C. Johnson, Analytisclie Sublimation mit besonderer 
Beriicksichtigung der Mikrosublimation. Vergleichende Mikrosublimationen m it dem 
App. von H o r t v e t  bei n. Luftdruck u. im Vakuum. In  letzterem Falle waren die 
Ausbeuten stets etwas geringer. Im Original reichliches Tabellenmaterial u. zahl- 
reiche Mikrophotogramme. Quantitative Best. von Benzoesaure durch Sublimation 
ergab stets niedrigere Resultate ais die grawimetr. Methode. (Journ. Assoc. official. 
agricult. Chemists 13. 367—77. 15/8. 1930. St. Paul [Minn.j.) G r im m e .

Felix Goldschmidt, De,r elektrische Akkumulator im chemischen Laboratorium. 
Vf. weist auf die Ursach.cn der haufig in chem. Laboratorien beobachteten raschen 
Zerstorung von Alckumulatoren hin, die auf unsachgemaBe Behandlung zuriickzufuhren 
ist. (Chom.-Ztg. 54. 741—42. 24/9. 1930. Berlin.) Jung .

W. JostundH . Schweitzer, Eine neue Metliode zur Bestimmung der Uberfiihrungs- 
zahlen fester Korper. Vorl. Mitt. Anstatt die Gewichtsanderungen der einzelnen Teile 
eines Systems aus Zylindern des zu untersuchenden Stoffes nach Stromdurchgang 
festzustellen, werden Langenśinderungen gemessen. Das ist móglich auch bei rekry- 
stallisiorenden Substanzen, da die Zylinder nicht getrennt zu werden brauchen. Bei 
einem Stromdurchgang entsprechend einer abgeschiedenen Substanzmenge von etwa 
1 Millimol ist bei einem Zylinderąuerschnitt von 1 qcm eine Langenanderung der 
GróBenordnung l/10 mm zu erwarten, die erreichbare MeBgenauigkeit daher einige 
Prozent. — Prakt. Ausfiihrung: Zwisehen Anodcnzylinder u. den auf ihn folgenden 
Zylinder wird ein Quarzfaden geklemmt, seine Verschiebung gegen eine Markę wahrend 
des Vers. mkr. gemessen. — Priifung der Methode an a-Jodsilber u. Steinsalz. An 
Steinsalz wurden folgende Werte erhalten: 560° n^a =  0,85, 600° nxa =  0,45, 
650° n^a =  0,35. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. B. 10. 159—60. Okt. 1930. Hannoyer, 
Inst. f. physikal. Chemie d. T. H.) Sk a l ik s .

K. Hoffmann, Messung von zeitlich veranderliehen SpannvMgsvorgangen mit Hilfe 
des Kerrcffekts. Es werden zwei elektro-opt. Versuchsanordnungen zur relativen 
Spannungsmessung u. ihre theoret. Bcgriindung angegeben. (Physikal. Ztschr. 31.
841—49. 1/10. 1930. Koln, Inst. f. theoret. Phys. d. Univ.) B r il l .

Francis F. Lucas, Das Ultraviolettmikroskop. Vf. beschreibt das Ultraviolett- 
mikroskop u. seine Anwendung zur Unters. biolog. Objekte. (Instrument World 3. 
139—40. Okt. 1930.) W i n k e l m a n n .

Heinrich Lamm, Biegsame optisclie Gerdte. Die bisherigen Vorschlage bedeuteten 
durchweg k n i o k b a r e ,  nicht biegsame Instrument©. Vf. versucht, die Lichtstrahlen 
durch Biindel paralleler, diinner Glas- oder Quarzfaden fortzuleiten. Yerss. ergaben 
die prinzipielle Moglichkeit der Bildubertragung, nur waren die erhaltenen Bilder 
nicht heli u. scharf genug. (Ztschr. Instrumontenkunde 50. 579—81. Okt. 1930. 
Munchen.) S k a l ik s .

Ernst Lau, Entladungsrolir zur Erzeugung eines lichtstarken kontinuierlichen Spek- 
trums im Ullraoiolett. (Ztschr. Instrumentcnkundo 50. 581—82. Okt. 1930. Berlin- 
Charlottenburg.) S k a l ik s .

Donald C. Stockbarger, Einige Kennziige und Anwendungen von ultravioletten 
Slrahlen. Dio Eigg. u. allgemeine Wirkungsweise der Strahlen wird erórtert. (Amer. 
Dyestuff Reporter 19. 586—87. 15/9. 1930.) H. S c h m id t .

E le m e n t e  u n d  a n o r g a n isc h e  V e r b in d u n g e n .
G. Heyne, Einige MetJioden zur Bestimmung geringer Mengen von Stickstoff und 

KohlenstoJ} in technischem Wasserstoff. N-Best., 2 Methoden: a) AL wird mit 0 2 in einer 
„Pt-Kapillare“ vorbrannt, der uberschiissige 0 2 mit Pyrogallol absorbiert u. der N2- 
Rest direkt gemessen. Ais „Pt-Kapillare“ diente eine Quarzkapillare, in die ein Pt- 
Draht mit geringem Spielraum pafite u. welche mit einer Sparflamme geheizt wurde. 
b) Verbrennung'des IŁ  in einem senkrecht stchenden, mit CuO gefiillten, auf 400° 
erhitzten Hartglasrohr." — Unterss. von Stahlflaschenwasserstoff ergaben N2-Gehh. 
zwisehen 0,04 u. 0,7 Vol.-%. — C-Best.: Verbrennung in einem senkrecht stehenden, 
650 mm langen, mit CuO u. platinierten Tonstiicken beschickten Hartglasrohr. Der 
obere, 500 mm lange Teil enthalt CuO u. wird auf 400° erhitzt (elektr. Ofen), im unteren 
Teil befindet sich “der auf 600° erhitzte platinierte Ton. Das Gas wird von oben zu-
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gefiihrt, 0 2-Zusatz ist unnotig. Die gebildete C02 wird in  Ba(OH)2-Lsg. aufgefangen u. 
titrimetr. bestimmt. — Der untersuchte Flaschenwasserstoff enthielt nur einige Tau- 
sendstel bis Hundertstol Vol.-% CH4 bzw. CO. (Techn.-Wissenschaftl. Abhandll. 
Osram-Konzern 1. 343—48. 1930.) Sk a l ik s .

Irwin Stone, Rcagenspapier zum. Magnesiumnachweis. Filtrierpapier wird mit 
einer 0,01%ig. alkoh. Lsg. von p-Nitrobenzolazoresorcin (o,p-Dioxyazo-p’-niirobenzol) 
getrankt, getrooknet u. in  braunen Flaschen aufbewahrt. Ein Tropfen der zu priifenden, 
schwach sauren Lsg. wird auf das Papier gebracht u. eintrocknen gelassen. Bringt 
man nun das Papier in eine ca. l% ig. NaOH, so zeigt sich bei Anwesenheit von Mg 
ein blauer Fleck in  rótlichem Feld. War viel Saure im Probetropfen yorhanden, so 
sieht der Fleck zunachst gelb aus. Mit dieser Rk. ist der Nachweis von etwa 0,005 mg Mg 
móglich (entsprechend 1 Tropfen einer Lsg. m it 0,1 mg Mg im ccm). Ni u. Co geben 
ahnliche Farbungen, viel NH4-Salze u. organ. Substanzen yermindern die Empfind- 
lichkeit. (Science 72 . 322. 26/9. 1930. New York.) Sk a l ik s .

E. Cattelain, Das Verfahren von Vanino und Tre.vhe.rl zur gravimetrischen Bc- 
stimmung der Mercurisalze ais Mercurochlorid. Kurzer Bericht iiber eigene Verss. 
(Ygl. C. 1930. II. 2549). (Ann. Chim. analyt. Chim. appl. [2] 12. 257—59. 15/9. 1930. 
Paris, Facultć de Pharm.) GROSZFELD.

A. Emmerie, Eine quantitative Mikrokupferbestimmung mit Urobilin. Beschreibung 
eines colorimetr. Verf., beruhend auf der Rotfarbung, die Cu mit Urobilin noch in 
Verdunnung 1:20 000 000 gibt; noch 0,01—0,0001 mg Cu sind so nachzuweisen. 
Die Trennung des Cu von Au, Ag u. Hg, die stóren, erfolgt elektrolyt. (Chem. Weekbl. 
2 7 . 552—54- 27/9. 1930. Utrecht, Hygien. Lab.) Gr o s z f e l d .

Organische S u b s ta n z e n .
David Charles Jones und Simon Amstell, Die kritische Losungstemperatur des 

Systems Methylalkohol-Cyclohezan ais Mittel zum Nachuieis und zur Bestimmung von 
Wasser in Methylalkohol. Die krit. Losungstemp. im System Methylalkohol-Cyclo- 
hexan ist sehr empfindlich gegen die Ggw. von W. in CH3OH; dies dient zum Nachweis 
u. zur Best. von W. in CH30H. Die anderen gewóhnlichen Yerunreinigungen des CH3OH 
kónnen leicht entfernt werden. — Cyclohesan wird ais zweite Komponento gewahlt, 
weil es leicht rein erhalten werden kann. — Dor Methylalkohol wurde gereinigt u. die 
Reinheit durch die Mischungstemp. mit reinem Cyclohexan (69,15%) gepriift; fur 
trocknen CH30H  betragt sie 45,52°, nahe der krit. Losungstemp.; 0,01% W. im CH3OH 
fiihrt ein Steigen um 0,15° herbei. — Cydohemn, F. 6,48°. — Aceton, Kp.760 5 6,35°. — 
Benzol, F. 5,45°. — Lóslichkeitskurvon Methylallcohol-Cyclohexan, Mischungstempp., 
den verschiedenen Konzz. entsprechend, Einw. von W. etc. werden in verschiedenen 
Tafeln dargestellt. — Das W. kann m it ±  0,002% Genauigkeit bestimmt werden, 
wenn die Mischungstemp. auf 0,02° abgelesen wird. — Eine ahnliche Methode kann 
auch fiir Athylalkohol entwickelt werden, da dieser eine krit. Losungstemp. mit Cyclo- 
hexan (bei ca. —15°) bildet. — Zum SchluB wird die Einw. von Bzl. u. Aceton auf das 
System CH^OIl-C6Hn  untersueht. Es werden Lsgg. von Bzl. in Cyclohexan u. von 
Aceton in CH3OH hergestellt u. fiir die Best. der Mischungstempp. verwendet; 1% Bzl. 
erniedrigt die krit. Losungstemp. um 1,21°, 1% Aceton um 0,67°. — Die Empfindlich- 
keit der Mischungstemp. gegen Verunreinigungen wie Aceton in CH3OH oder Bzl. 
in C6H12 ist bei der Best. des Prozentgeh. von W. von Vorteil; iibordies wird ihre Wrkg. 
auf die Mischungstemp. nur wenig durch die Ggw. von W. im CH3OH (bis zu 0,5%) 
verandert. (Journ. chem. Soc., London 1930. 1316—23. Juni. London, Univ. East 
London Coli.) B u s c h .

J. H. van der Meulen, Bromojodometrische Untersuchungen. I. Bei Best. yon 
Harnstoff, NH4-Salzen oder Ameisensaure mit Br2 in Ggw. von KOH oder NaOH 
(Bromlauge) erhalt man viel zu niedrige Werte, richtige aber, wenn man mit K 2C03, 
KHCOs oder besser mit K 2B40 7 alkal. maclit. Die Konz. der Komponenten ist ohne 
EinfluC. Ais Reagens wird sta tt des leicht Br2-Dampfe abgebenden u. daher un- 
bestandigen Bromwassers eine wss. Lsg. von 40 g Br2 u. 100 g KBr im 1 (ca. 0,5-n.) 
empfohlen. Arbeitsyorschrift: 25 ccm Harnstoff lsg. (35—40 mg desselben) bringt 
man in JZ.-Kolben auf 50 ccm, fugt 10 ccm n. KHC03-Lsg. u. 10 ccm Br2-Lsg. zu. 
Nach 30 Min. 10 ccm n. KJ-Lsg., dann 15 ccm n. HCI u. nach 15 Min. Titration mit 
Thiosulfat. 1 ccm Unterschied gegen Leeryers. =  1 mg Harnstoff; von Ameisensaure 
yerwendet man 0,1-n. Lsgg. (Chem. Weekbl. 27. 550—52. 27/9. 1930. Arnhem.) Gd.
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B e s ta n d te i le  v o n  P fla n z e n  unrt T leren .
Waldersee Hendrey und Treat B. Johnson, Elektrolytische Trmnung der Amino- 

sauren Arginin und Alanin. Die elektrolyt. Trennung von Arginin u. Alanin wurde im 
Fiinfzellenapp. von A n d e r s o n  (C. 19 3 0 . II. 1413) bei pH =  5,5 ausgefiihrt. Bei 
diosem pn wandert Arginin, dessen isoelektr. Beroioh von pn =  9—12 reicht, zur 
Kathode, wahrend Alanin, mit einem isoelektr. Bereich yon pH =  4 bis 6,5, nicht 
transportiert wird. Die pn-Kontrolle geschah mittels eines zur Zollkammerlsg. zu- 
gefiigten Mischindikators, dor aus gleichen Teilen 0,2°/oig. Lsg. von Methylrot u.
0,l%ig. Lsg. von Methylenblau in A. bestand. Bei pn =  5,4 erscheint dieser Indikator 
schwach rosa, bei pn =  5,45 grau oder farblos, bei pa =  5,6 hellerbsengrun, bei gróBerer 
Entfemung vom Endpunkt ist die Leuchtkraft der Farben starker. Die Methode 
ermoglicht dio Wiedergewinnung von 95% Arginin von 85% Reinheitsgrad. (Biochem. 
Ztschr. 2 2 6 . 47—55. 22/9. 1930. New Haven, U. S. A., Chem. Inst. d. Yale-Uniy.) K o b .

C. K. Glycart, tJber mikrochemische Methodcn zur Alkaloidbeslimmung. Ais 
Reagenzien dienen 5%>g- Lsgg. von K J, HgCl2, PtCl4, K r a u t s  Reagens (8 g Bi(N03)3 
in 20 ccm H N 03 (D. 1,18), gemischt mit einer Lsg. yon 27,2 g K J  in wenig W. u. auf- 
gefullt auf 100 ccm) u. M il l o n s  Reagens. Zur Ausfiihrung der Rk. schiittelt man 
das betreffende Alkaloid in ammoniakal. Lsg. mit einem geeigneten Losungsm. aus, 
verdampft letzteres. Zu je 1 mg des Riickstands gibt man tropfenweise Vio'n- HC1 u. 
yerd. mit W. zu einer Konz. yon 1: 100. Reine Alkaloide werden in gleicher Konz. gel., 
hypoderm. Tablettcn lóst man zu gleicher Alkaloidkonz. 1 Tropfen Alkaloidlsg. ver- 
8etzt man auf einem Objekttrager mit 1 Tropfen Reagens u. beobachtet u. Mk. bei 
100—150-facher VergroBerung ohne zu mischen u. ohne Dcckglas. Brucin. Mit K J: 
Lange Massen von durchsichtigen rechtwinkligen Tafeln oder Rosetten; mit HgCl2: 
Krystalle in diinnen Rosetten. — Coffein. Mit HgCl2: Anhiiufungen von langen Kry- 
stallnadeln. — Epliedrin. Amorpher Nd. mit M il l o n s  Reagens, allmahlich iiber- 
gehend in Mikrokrystalle. Mit AuC14 keine Krystallisation, mit P t CI, desgleichen, mit 
K r a u t s  Reagens triibe, buschelige Krystalle. (Journ. Assoc. official. agricult. Che- 
mists 13 . 315—18. 15/8. 1930. Chicago [111.].) G r im m e .

G. D. Lander, Der MiJcronachweis von Alkaloiden. Zum Nachweis sehr kleiner 
Mongen von Alkaloiden reinigt u. extrahiert man das Materiał nach F r a n k e l ; man 
erhalt schlieBlich 0,3—0,5 ccm Extrakt. Die Rkk. werden angestellt, indem man 
nacheinander kleine Mengcn Extrakt u. Reagens in eine Capillare saugt. Die Grenzen 
fiir don Nachweis von Cocain, Strychnin, Chinin, Morphin u. Heroin werden angegeben. 
Vf. konnte so im Speichel eines Pferdes, das subcutan 0,1 g Strychninacetat erhalten 
hatte, das Alkaloid nachweisen. (Analyst 55. 474—76. Aug. 1930.) H e r t e r .

S. Ranganathan, Notiz iiber die Verwendung von Ammoniummolybdat bei dem 
Verfahren von Kultner und Cohen zur Mikrobestimmung von Phosphaten. Vergleichende 
Verss. mit wechselnden Mengen H 2SO., SnCl2 u. Molybdat bei dem Verf. yon K u t t n e r  
u. Co h e n  (C. 1 9 2 8 . II. 173) ergaben, daB die Anderangen boi Verwendung des NH,- 
s ta tt des Na-Salzes von bedeutend geringcrem EinfluB auf die Farbstarke waren, 
Das NHr Molybdat ist daher dem Na-Salz vorzuziohen. (Indian Journ. med. Res. 1 8 . 
109—15. Juli 1930. Coonoor, Pasteur-Inst.) Gr o s z f e l d .

H. Tangl, Mikromełhode zur Bestimmung von vierfach ungesattigten Fettsauren.
Beschreibung einer Mikromethodik, nach der die Menge der vierfach ungesatt. Sauren 
in Blut u. Organen bestimmt werden kann. Die Fettsauren werden aus 5 ccm Blut 
oder Serum, bzw. 1—3 g Organ mit A.-A. extrahiert u. im filtrierten Auszug m it 3%ig. 
Br-Lsg. in Eg. bromiert. Nach 24-std. Stehen wird der Nd. abfiltriert u. m it einigen 
ccm h. Bzl. gewaschen, wodurch die Fettsaurebromide, die weniger ais 8 Br-Atome 
en th a lten , entfernt werden. Dann wird der Nd. mit F ilter  im TsCHOPPschen Ver- 
aschungsapp. (C. 1 9 2 8 . I. 386), der 5 ccm 1/wr)-n AgNOn-Lsg. enthalt, durch l/r std. 
Kochen mit H 20 2 u. konz. H N 03 yerascht. Nach Abkiihlen wird das unyerbrauchte 
AgN03 zuriicktitriert. 1 cem der yerbrauchten 1/1TO-n. AgN03-Lsg. entspricht 0,397 mg 
Triarachidonat. Bestst. nach dieser Methode wurden im Blut u. verschiedenen Organen 
einiger Tiere ausgefiihrt. (Biochem. Ztschr. 2 26 . 180—84. 22/9. 1930. Budapest, 
Physiol. Inst. d. Univ.) K o b e l .

Karl Julius Anselmino, Vber eine Vereinfachung und Verbesserung der colori- 
meirischen Milchsaurebestimmungsmethode von Dische und Laszlo. Vf. gibt eine Ver- 
einfachung u. Verbesserung der colorimetr. Milclisaurebest.-Methode im Blute nach 
D is c h e  u ,  L a szlo  (C. 1 9 2 7 . II. 1987) an, dio besonders fiir Serienunterss. in Frage
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kommt u. neben groBerer Genauigkeit eine erhebliche Zeitersparnis erzielen laBt. (Bio- 
chem. Ztschr. 2 2 1 . 484—87. 27/5. 1930. Dusseldorf, Mediz. Akademie.) F r a n k .

Gabriel Monasterio, Neue Beaktionen des Bilirubins im Blutserum. Vf. fiigt 
zu 5—6 Tropfen Serum 1 Tropfen H20 2 u. 1 Tropfen Eg., es bildet sich dann bei Ggw. 
von Bilirubin schnell eine schóne smaragdgriine Farbę, besonders bei leichtem Er- 
warmen. Die Empfindlichkeit der Rk. ist etwas geringer ais die der nach H i y MMANS 
v a n  d e n  B e r g h . (Klin. Wchschr. 9.1772—73. 20/9.1930. Bari, Italien, Univ.) F r a n k .

C. G. L. Wolf, Zur Methodik der Kohlenstoffbestimmung im Hani. Vf. weist 
daraufhin, daB die von K. V o it (vgl. C. 1 9 3 0 . I. 2931) angegebene Methode zur Best. 
des C im Harn bereits vor fast 20 Jahren von ihm yeroffentlicht worden ist. (Bio- 
chem. Ztschr. 2 2 1 . 488. 27/5. 1930.) F r a n k .

James C. Munch, Die biologische Prufung von Capsicum nach U. S. P. X . I g  
fein gepulverter span. Pfeffer wird 3 Stdn. lang mit 50 ccm A. in einer Glasstopfenflasche 
geschuttelt. 0,1 ccm der durch Absitzen geklarten FI. mit 100 ccm 10%ig. Sucroselsg. 
verd. 5 ccm der Mischung 5 Sekunden lang im Munde schmecken. Die Scharfe soli 
der von 5 ccm einer Lsg. von 16 mg Piperin in 1 Liter 10°/0ig. Sucroselsg. entsprechen. 
Durch geeignete Konz.-Anderung laBt sich der Schwellenwert ziemlich genau fest- 
stellen. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 1 3 . 383—85. 15/8. 1930. Balti
more [Md.].) Gr im m e .

H. Fiłhner, Die Strophanthinlósungen des Handels und ihre Wirksamkeit. Vf. 
halt es fiir dringend erforderlich, daB Strophanthinlsgg.-Ampullen vor ihrer Abgabe 
erst pharmakolog. uberpriift werden. Eine Methode zur Best. des Strophanthins wird 
angegeben. (Dtsoh. med. Wchschr. 5 6 . 1727—29. 10/10.1930. Bonn, Univ.) F r a n k . .

R. S. Roe, Uber Quecksilberverbindungen. 1. Q u e c k s i l b e r j o d i d -  
t a b l e t t e n .  Folgendo Methode zur Hg-Best. in Tablotten wird vorgeschlagon: 
Eine 60—120 mg H gJ2 entsprechende Menge der fein gepulverten u. gut gemischten 
Probe wird im 300 ccm Erlenmeyer mit Glasstopfon mit oiner Mischung von 30 ccm 
konz. HC1, 20 ccm W. u. 5 ccm Chlf. bis zur Lsg. des H gJ2 geschuttelt. Titrieren mit 
KJO ;j-Lsg. (3 g, getrocknet bei 120°, gel. zu 1 Liter; 1 ccm =  0,00637 g H gJ2) unter 
kraftigem Schutteln bis zur Entfarbung des Chlf. tjbereinstimmung gut. — 2. K a 1 o - 
m e 1 s a 1 b e n. Nach Entfernen der Salbengrundlage mit A. oder Chlf. eignet sich 
die vorbeschriebene K J 0 3-Methode sehr gut. — 3. HgO - S a 1 b e n. Die Salben- 
grundlage laBt sich nur schwer von HgO trennen. Man arbeitet deshalb nach der 
U.S.P.-Rhodanmethode, welche einwandfreie Resultate liefert. (Journ. Assoc. official. 
agricult. Chemists 13 . 311—15. 15/8. 1930. Chicago [111.].) GRIMME.

J. Calloway, Uber Wismutverbindungenin Tabletten. 5g der gepulverten Substanz 
worden in einem 500 ccm KjELDAHL-Kolben mit 30 ccm W. angeschuttelt; unter 
Schutteln zugeben von 20 ccm konz. H N 03 in kleinen Portionen, erhitzen zur Zer- 
stórung dor organ. M., abkuhlen, iibcrfullen in 500 ccm Glasstopfenflascho (wenn 
notig filtrieren) auswaschen mit l% ig. H N 03, auffiillen zur Markę mit 1%'g- H N 03. 
Ein eventueller Nd. wird vor dem Auffullen in verd. H N 03 gel. 50 ccm Lsg. in 300 ccm- 
Becherglase tropfenweise mit konz. NH3 bis Bldg. eines Nd. versetzen, nach Zusatż 
von 4 ccm konz. H N 03 zum Sieden erhitzen, zugeben von 1 g NH4H 2P 0 4, gel. in 2 ccm 
H N 03 +  48 ccm W., 5 Minuten kochen, einige Stdn. w. stehen lassen unter Ersatz 
des yerdampfenden W., Nd. durch gegliihten u. gcwogenen Goochtiegel filtrieren, 
mit h. W. auswaschen, bei 100° trocknen u. dann bei hellcr Rotglut in der Muffel zur 
Gewichtskonstanz gluhcn. BiPO.j x  0,7664 =  Bi20 3. — Die Ammoniumphosphatlsg. 
stellt man am besten her durch Neutralisation yon 12 ccm 85%ig. H:.P04 mit NH3 
(ca. 15 ccm) gegen Methylorange, Auffullen auf 1 Liter unter Zugabe von 40 ccm 
konz. H N 03. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 1 3 . 348—51. 15/8. 1930. New 
York [N. Y.].) G r im m e .

Clement Genot, Einige Versuche zur Identifizierung von Isopral. Die physikal. 
u. therapeut. Eigg. u. die Loslichkeit von Isopral CCI3-CH(OH)-CH, in verschiedenen 
Mitteln werden angegeben. Aus W. scheidet es sich in sechsseitigen Prismen ab, die 
abgebildet werden. Es werden dieselben Farbrkk. wie bei Adnmon (C. 1930. II. 2416) 
ausgefiihrt. (Journ. Pharmac. Belg. 12. 735—36. 17/8. 1930. Luttich, Lab. f. industr. 
Chem. d. Univ.) H e r t e r .

Leslie Hart, Uber Thymol. Zur Best. von Thymol in antisept. Fil. werden 50 ccm 
nach Zusatz von 5 ccm 25%ig. NaOH in Pt-Schale zur Entfernung des A. im W.-Bade 
erhitzt; Riłckstand in 125 ccm-Schutteltrichter auf 75 ccm mit W. verd. u. mit PAe. 
die ath. Ole ausschutteln. PAe. mit 10 ccm 5%ig- NaOH waschen, yereinigte alkal. Fl.
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yiermal mit 25, 20, 20 u. 15 ccm A. ausschiitteln, A.-Extrakt nacli Zusatz von 10 ccrn 
0,5-n. alkoh. KOH zur Trockne vordampfen; auf 25 ccm gel., zugobon von 20 ccm HC1 
(1 +  1) u. sofort mit 0,1-n. Bromlsg. gegen Methylorange titrioron. Bercchnen auf 
Gramm Thymol in 100 ccm FI. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 13. 332—33. 
15/8. 1930. St. Louis [Md.].) Gr im m e .

C. K. Glycart und A. E. Paul, Uber Ephedra. Zur Best. von Ephedrin in Tablotten 
werden 20 Tabletten gewogen u. foin gepulvort. Eino genau gcwogeno Menge, ent- 
sprechend ca. 0,12 g Ephedrin, wird in einem Sehutteltrichter in moglichst wenig W. 
gel., mit 5 ccm konz. NH3 yersotzt u. yiermal mit jo 30 ccm mit W. gesatt. A. aus- 
geschiittelt. Jede Fraktion wird mit 1 ccm W. gewaschen. Vereinigte A.-Lsgg. durch 
mit A. angefeuchtete Watto filtrioren, bei gelindcr Temp. auf 10 ccm einengon, an 
der Luft zur Trockne verdampfen. Kiickstand in 2 ccm neutralem A. ohne Warme losen, 
zugeben von 0,5 ccm Bromthymolblaulsg. (0,04%ig. alkhol. Lsg.) u. titrieren mit 
0,02-n. H2S04 auf Grungclb, zum SchluB mit 20 ccm C02-freiem W. verd. 1 ccm
0.02.n. H 2S04 =  4,03 mg salzsaures Ephedrin =  4,28 mg schwefelsaures Ephedrin =
3,30 mg Ephedrin. — Q u a l i t a t i v e r  N a c h w e i s v o n  E p h e d r i n :  1 ccm 
enthaltend ca. 5 mg Ephedrin yersetzen mit 1 ccm CuSO.,-Lsg. (10°/o) u- 1 ccm NaOH 
(20%) u- schiitteln mit 2 ccm A. Bei Anwesenheit von Ephedrin oder Pseudoepliedrin 
farbt sich der A. purpurrot. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 13. 329—31. 
15/8. 1930. Chicago [Ul.].) Gr im m e .

L. B. Broughton und G. S. Weiland, Uber Chenopodiumól. Zur Best. von 
Ascaridol in Chenopodiumól schiittolt man 10 ccm Ol in einem Cassiakólbchen mit 
60%ig. Essigsaure, fiillt mit der Saure auf u. laBt zur Klarung stehen, bzw. Mart 
durch Zentrifugieren. (10 — ccm Ungolóstes) X 10 =  Vol.-% Ascaridol im Ol. Die Me- 
thoden von N e l s o n  u. P a Ge t  geben gut ubereinstimmende Besultate. (Journ. Assoc. 
official. agricult. Chemists 13. 334—43. 15/8. 1930. Coli. Park [Md.].) Gr im m e .

Georges Denigfes, Louis Chelle et Andrć Labat, Precis de chimie analytiąue. 6. ed. T. I.
Paris: Norbert Maloine 1930. (851 S.) 8°.

Allen’s Commercial organie analysis. Vol. 8. Ed. by C. Ainsworth Mitchell. 5th. ed. rov.
London: Churchill 1930. (762 S.) 8°. 30s. net.

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine chem ische Technologie.

Friedrich Moll, II oh ais Oebrauchsstoff fiir die Technik. Es werden die vorteilhaften 
Eigg. des Holzes ais Gebrauchsstoff fiir verschiedene Industrieen besprochen. (Chem. 
Apparatur 17. Korrosion u. Metallschutz 5. 33. 25/9. 1930.) J u n g .

A. Vogt, Das Absaugcn und Niederschlagen von Słaub und Dampfen. Beschreibung 
eines hydraul. Pressors mit Pumpwerk u. Absitzbehalter ais Entstaubungsanlage. 
(Chem. Apparatur 17. 209—10. 25/9. 1930. Dusseldorf.) J u n g .

Kurt Peters und Kurt Weil, Zur Kenntnis der Gastrennung durch Adsorption 
an Kohle. (Vgl. C. 1930. II . 1847.) An Hand von Verss. iiber die Adsorption von Edel- 
gasen wird gezeigt, daB es moglieh ist, aus wenigen Messungen die Bedingungen zu 
ermitteln, bei denen es gelingt, eine quantitative Trennung von Gasen u. Dampfen durch 
Adsorption an akt. Kohle u. nachfolgende Desorption zu erzielen. Fiir die Yerss. werden 
AJvohle — BAYER-Leyerkusen — ais Adsorbens u. Ar, K r u. X ais Adsorptive yerwandt. 
Es werden die Adsorptionsisothermen bei —80°, —18° u. 0° bestimmt u. aus den Iso- 
thermen dio Isosteren u. Isobaren ermittelt, aus denen die fur das behandeltc Problem 
wesentlichen Punkte entnommen werden kónnen. Prinzipiell stehen fiir die Praxis zwei 
Wege zur Trennung von Gasen durch Adsorption zur Verfugung: — 1. Trennung durch 
fraktionierte Adsorption u. — 2. Trennung durch fraktionierte Desorption. Bei dem
1. Verf. spielt dio Adsorptionsgeschwindigkeit eine wesentliche Rolle, wahrend beim
2. Verf. dereń EinfluB u. damit die Gefahr von Verlusten bei geeigneter Wahl der 
Temp. ausgeschaltet ist. Fiir das 2. Verf. lassen sich, auch wenn die AdBOrptionsiso- 
thermen nicht bekannt sind, durch einfache Verss. rasch die Tempp. ermitteln, bei 
denen eine quantitative Trermung moglieh ist. — Eine restlose Adsorption u. Gewinnung 
einer schwerer fliichtigen Substanz ist auch dann moglieh, wenn diese in so geringer 
Konz. yorhegt, daB sie chem. nicht mehr nachweisbar ist. So konnten Vff. Ba-Em in 
einer ’Vord. yon 1:100 Milliarden aus einer Lsg. in fl. Luft in kurzer Zeit quantitativ
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durch Adsorption abscheiden. (Ztschr. angew. Chem. 43. 608—12. 28/6. 1930. Mulheim- 
Ruhr, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Kohlenforsch.) L e s z y n s k i .

Friedr. W. Landgraber, 150-jahriges Jubilaum kunatlicher Kdlte. Inhaltlich 
ident. mit der C. 1930. II. 1259 referierten Arbeit. (Chem.-Techn. Rdschau 45. 701—02. 
5/8. 1930. Aubing bei Miinchen.) Jung .

Leopoldine Steffen, Wien, Kontinuierlichcs Abfiltrieren und Waschen von in 
Fliissigkeiten suspendierten Stoffen. Das Abfiltrieren, Waschen u. Entleeren des zu 
filtrierenden u. bei der Weiterbehandlung an dem Filter yerbleibenden Gutes erfolgt 
in mindestens drei kontinuierlich aufeinanderfolgenden Arbeitsgangen durch cycl. 
Yertauschung von mit dem Filter zusammen arbeitenden, getrennten GefaBen, wobei 
das Filtrieren u. Waschen mittels Unterdruck bewerkstelligt u. die aus diesen Arbeits
gangen resultierenden Fil. entsprechend ihrem Ursprung getrennt entnommen werden. 
(Oe. P. 118 759 vom 18/3. 1929, ausg. 11/8. 1930.) D r e w s .

Soc. An. des Procćdśs R. Audubert (S. A. P. _R. A.), Frankreich, Filter. Der 
im Hauptpatent beschriebene App. erhalt folgende Anderungen, welche yerliindern, 
daB am Filter sich festsetzende Yerunreinigungen in das Filtrat gelangen: Das im 
PreBrahmen fest eingespannte Filter hangt an allen Seiten tiber den Rahmen hinaus 
u. wird lose in einem vom erst-en unabhangigen Rahmen eingespannt. (F. P. 35 078 
vom 7/2. 1928, ausg. 3/12. 1929. Zus. zu F. P. 657693; C. 1929. II. 2706.) H o r n .

Ernst Beri, Deutschland, Fiillhorper fiir Wa-schlurme. Ais Fullmaterial werden 
Steine in Sattelform benutzt, die ungefahr gleiche Breite u. Hohe haben. Zur Er- 
leiehterung des DurchflieBens besitzen sie Rillen oder Locher. Um die Oberflacho 
zu vergróBem u. eine bessere Fl.-Verteilung zu erreichen, sind sie mit Hockem, Sporen 
u. a. ausgestattet. Die Lagerung in den Turmen kann beliebig sein. (F. P. 681 728 
vom 13/9. 1929, ausg. 19/5. 1930. D. Prior. 18/9. 1928.) H o rn .

Gas Industries Co., Pittsburgh, iibert. von: Isaac H. Levin, Pittsburgh, Ver- 
fliissigen von Lu-ft. Der hierbei venvendete Warmeaustauscher arbeitet so, daB eino 
Mehrzahl von parallelen Fl.-Stromen sich in einer Richtung bewegt; die Geschwindig- 
keit der Strome yergróBęrt sich am Ende ihres Weges. Gleichzeitig wird ein Strom 
des bei der fraktionierten Dest. erhaltenen Prod. in entgegengesetzter Richtung durch 
den Austauscher geleitet. (A. P. 1 775 434 vom 1/6. 1925, ausg. 9/9. 1930.) D r e w s .

Grasselli Chemical Co., Cleveland, Ohio, iibert. von: Edward A. Taylor, Cleye- 
land, Herstellung von verhaltnismapig dicken Schichten aus erstarrenden Fliissigkeiten. 
Man bildet zunachst auf der Oberflache der gekuhlten rotierenden Trommel eine dunne 
Schicht der zu kiihlenden FI., z. B. des geschm. NaOH, Na2S, NaHSOt u. dgl., wobei 
die Umdrehungsgeschwindigkeit der Trommel, die Kiihlwirkung, die Konz. u. die 
Temp. der Schmelze so eingestellt sind, daB die auf der Trommel befindliche fl. Schicht 
vor der Yollendung der Umdrehung erstarrt ist. Dieser Vorgang wird so oft wieder- 
holt, bis die auf der Trommeloberflache befindliche Schicht die gewiinschte Dicke 
erreicht hat. (A. P. 1775177 vom 13/10. 1927, ausg. 9/9. 1930.) D r e w s .

Imperial Chemical Industries, Ltd., London, und H. E. Cocksedge, Hartford, 
Krystallisieren. Der Krystallisationsbehalter weist in gewissem geringen Abstand von 
den Wandungen eino Scheidewand auf. Ein Riihrwerk driickt die Lauge zunachst 
nach unten, so daB sie sodann in dem Ringraum, der durch die Scheidewand gebildet 
wird, nach oben strómt u. auf diese Weise zirkuliert. Sobald die Krystalle eine be- 
stimmte GróBe erreicht haben, nehmen sie nicht mehr an der Zirkulation der Lauge 
teil, sondem sinken durch eine am Boden des GefaBes angeschlossene Rohrleitung 
in einen darunter befindlichen Behalter. Letzterer steht durch einen Sattiger u. ein 
weiteres ZwischengefaB mit dem KrystallisationsgefaB in Verb. Eine Pumpe sorgt 
fiir die Zirkulation der Lauge in den Behaltem. In  dem Sattiger findet die Bldg. neuer 
Krystallkeme, z. B. durch Kiihlung oder Zugabe von Salzen statt. Zur Unterstiitzung 
der Zirkulation kann in das KrystallisationsgefaB ein Gas oder Luft eingeblasen werden. 
Die Stromungsgeschwindigkeit der Lauge betragt nach einem Beispiel 3 Zoll/Sek. Es 
wurden Krystalle von Na2C03 von 0,5 Zoll Durchmesser erhalten. (E. P. 333 598 
vom 18/4. 1929, ausg. 11/9. 1930.) D r e w s .

J. J. Etrigde, Norton-on-Tees, und Imperial Chemical Industries, Ltd., Lon
don, Zinnhijdroxyd-Gel. Einer Sn-Salzlsg. wird unter Riihren nach u. nach NH3 zu- 
gesetzt. Das erhaltene Gol wird gewaschen, geformt, getrocknet u. bei 600° ak tm ert. 
Es kann bei der katalyt. Osydation yon S02 Yerwendung finden. Das Gel kann auch
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noch mit anderen katalyt. wirkęnden Oxyden yersetzt werden. (E. P. 333 670 vom 
5/6. 1929, ausg. 11/9. 1930.) D r e w s .

Enzyklopadie der technischen Chemie. Hrsg. von Fritz Ullmann. 2. Aufl. Lfg. 28. Bd. 6.
(S. 321— 480.) Berlin, W ien: Urban & Schwarzenberg 1930. 4°. JI. 9.— .

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
Andre Thomas, Induslrielle Hygiene und Berufskrankheiten. Es werden behandelt: 

auf feuchto Arbeitsraumo u. auf Staub zuriickzufuhrende Krankheiten, Erkrahkungen 
der Lungen, Nase u. Augen u. dio zahlreichen Vergiftungsersckeinungen. (Rev. gćn. 
Matieres piast. 6. 543—47. Sept. 1930.) Sp l it t g e r b e r .

P. H. Kramer, tJb&r Lungensilicose bei Sandstrahlarbeiłern. Berieht iiber einen 
Fali, boi dem die Auskultation dor Lungen keino, sondern erst dio Róntgenaufnahmo 
die sichere Diagnoso ermóglichte. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 74. II. 4879—83. 
4/10. 1930. Rotterdam, Ziekenhuis Bergweg.) G r o s z f e l d .

G. Lutz, Formalinekzeme bei Buclidruclcem. Vf. beschreibt mehrere Fiillo yon  
Ekzemen bei Buchdruckern, die auf Verwendung formalinhaltigen Kleisters zuriick- 
zufiihren sind. (Zentralblatt Gewerbeliygieno Unfallverhut. 17. 266—68. Sept. 1930. 
Stuttgart, Katharinenhospital.) F r a n k .

E. Holstein, Quecksilbervergiftung, chronische, gewerbliche. Beschreibung einer 
chroń. Hg-Vergiftung bei einer 39-jahrigen Frau, dio etwa 10 Jahre lang in einer Haar- 
hutfabrik bescliaftigt war. Nach Aiiderung der Beschiiftigungsart besserto sich ihr 
Befinden schnell. (Sammlg. Vergiftungsfallen 1. Vergiftungsfalle 143—44. Beilago zu
Arch. oxp. Pathol. Pharmakol. 1930. Frankfurt a. O.) F r a n k .

M. I. Dunajewsky und I. M. Peissachowitseh, Blutbild bei Quechsilberarbeitem. 
Die Blutveranderungen der Arbeiter in Hg-Betrieben betreffen in der Hauptsacho 
das weiBe Blutbild, das rote Blutbild leidet nur wenig. Charakterist. fiir die Hg-Arbeiter 
ist die Lymphocytose u. die Erscheinungen einer Reizung des Knochenmarks, welcho 
ihren Ausdruck hauptsachlich in einer Linksvcrschiebung in Eosinophilio u. Mono- 
cytoso finden. Die Blutveriinderungcn der Hg-Arbeiter stehen nicht immer mit der 
besonderen Art ihrer Tatigkeit im Zusammenhang, hangen auch nicht streng von dor 
Anzahl der iiberstandenen Intoxikationen ab u. gehen nicht immer dom klin. Zustando 
des Organismus parallel. Sie sind an u. fiir sich nicht spezif., stellen aber ein Symptom 
der schadlichen Einw. des Hg dar. Arbeiter, welcho oine geringe Arbeitszeit hinter 
sich haben, liefern den hochsten Prozentsatz von Anderungen des Blutbildes. (Arch. 
Gewerbepathologio u. Gewerbehjrgiene 1. 511—21. 13/9. 1930. Charków, Inst. f. 
Arbeitspathologie u. Hygiene.) F r a n k .

S. D. Reiselman, EinfluP der Quecksilberintoxilcation auf die inneren Organe. 
Dio Arbeit in Hg-Werken fiihrt haufig alcute u. subakutc Intoxikationen herbei. Nur 
yereinzelte Individuen weisen eine biolog. Resistenz gegeniiber Hg-Intoxikation auf, 
die meisten Arbeiter werden dagegen sofort yon dem Hg beeinfluBt, wenn sie damit 
in Beriihrung kommen. Dor Merkurialismus bewirkt tiefgreifende Yeranderungen, 
u. zwar nieht allein in der Mundhohle, dem Magendarmtrakt u. dem Nervensystem, 
sondern auch betriiehtliche des HerzgofaBsystems, wodurcli die Tatigkeit desselben 
tiefe Stórungen erfahrt. Die Folgen der Einw. des Hg auf den Organismus auBerten 
sich am Materiał des Vf. unter anderem in einer Stórung der sekretor. Magentatigkeit, 
in Hypersalivation u. Hyperhydrosis, Aniimie u. Cyanose der Extremitaten u. anderen 
Erscheinungen. (Arch. Gewerbepathologio u. Gewerbeliygieno 1. 496—510. 13/9. 
1930. Charków, Inst. f. Arbeitspathologie u. Hygiene.) F r a n k .

A. M. Weger, Veranderungen des Nervensystems bei Arbeitern des Quecksilber- 
betriebes. Boi Arbeitern in Hg-Werken entwickeln sich unter dem EinfluB einer Hg- 
Vergiftung Tremor u. psych. Dcpressionen. Lasionen des Neryensystoms infolge von 
Hg-Intoxikationen sind durchschnittlich nach 3 Monate langer Tatigkeit im Betriebo 
feststellbar. Den groBten Prozentsatz dieser Lasionen weisen RuBsehabor, Wascherinnen 
u. GieBer auf. Zur Bekampfung der Berufserkrankungen im Hg-Betriebe sind erforder- 
lich: Mechanisierung aller Prozesse des Betriebes, Arbeitsverbot fur Frauen u. Jugend- 
liche u. regelmaBigo arztliche Unters. der Arbeiter. (Arch. Gewerbepathologie u. 
Gewerbehygiene 1. 522—38. 13/9. 1930. Charków, Inst. f. Arbeitspathologie u. 
Hygiene.) F r a n k .

Hr. Zangger Erfahrungen iiber Queclcsilbervergiftungen. Hg-Yergiftungen werden
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heute in folgenden Betrieben beobachtet: Samenbeize, Konseryierung yon Sammlungen, 
Herst. von Injektionsmasscn, von Amalgamen, bei Feuervergoldung, bei zahnarzt- 
lichem Hilfspersonal. Zentren der Hg-Vergiftung sind die period. Regulatorenrepa- 
raturen, die Verwendung in Vakuum-Industrien u. ais Katalyt. Vergiftung durch Salze 
u. Hg-Dampfe scheinen, besonders im Zahnfleisch u. im Darm, oft erst nach Monaten 
u. Jahren Krankhcitssymptome heryorzurufen, wie SchweiBausbriiche, Kopfschmerz 
u. Intentionszittern. Bei Arbeitern in Fabrikabteilungen, in welchen Hg ais K atalyt 
yerwendet wird, treten Herzstórungen u. Depressionen mehr in Erscheinung. Ganz 
schwere Krankheitsbilder zeigen Arbeiter, die viele Jahre ohne Stórung in derartigen 
Betrieben gearbeitet haben, wenn sie einmal plótzlich von Hg-haltigen Schlammen 
uberschiittet werden u. bei dieser Gelegenheit aueh viel organ, fliichtige Stoffe ein- 
atmen. Ais beste Prophylaxe erwies sich Wechsel der Arbeit. (Arch. Gewerbcpathologie 
u. Gewerbehygieno 1. 539—60. 13/9. 1930. Ziirich.) F r a n k .

IV. W asser; Abwasser.
M. C. Potter, Wasscrstoffionenkonzentration des Regens und des Trinkwassers. 

Die gemessenen pn-Werto sohwankten bei dem in New Milton gesammelten Regen- 
wasser zwischen 5,0—7,4, bei den Trinkwiissern zwischen 5,0—9,0. (Naturę 126. 
434—35. 20/9. 1930. Corlcy Croft, New Milton, Hants.) S p l it t g e r b e r .

A. E. Clark, Neue Wasserbehandlungsarlen. Erorterung iiber neue Methoden in 
der Praxis der W.-Klarung, -Filtration u. -Chlorierung. (Publ. Works 61. Nr. 9. 50—54. 
Sept. 1930. Tcnn. State Dept. Public Health.) Sp l it t g e r b e r .

Abel Wolman, Wellington Donaldson und Linn H. Enslow, Fortschritte in der 
Kunst der Wasserbehandlung. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 22. 1161—77. Sept. 
1930. — C. 1930. II. 2170.) Sp l it t g e r b e r .

F. M. Veatch, Die Enteisenungsanlage in Albuquerque, New Mezico. Die Anlage 
arbeitet hinsichtlich der Beseitigung von Eisen u. Kohlendioxyd erfolgreich u. ent- 
hartet bis zum gewiinschten Grade. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 22. 1220—23. 
Sept. 1930. Kansas City, Mo.) S p l it t g e r b e r .

Austin R. Martin, W asserreinigung: Einige Eigenschaflen gewisser Basenaustausćh- 
materialien. Teil I. Verss. iiber Wirksamkeit yerschiedener synthet. Prodd. u. natiir- 
licher Mineralien ais Basenaustauschmittel zur Reinigung von Wasser. (Journ. Soc. 
chem. Ind. 49. Transact. 389—94.3/10. 1930. Teddington, Middlesex.) S p l it t g e r b e r .

W. Prann, Erfahrungen in der Wasserreinigung mittels Aluminiumsulfat. Be- 
sprechung von Betriebserfahrungen. (Chem.-Techn. Rdsch. 45. 881—83. 7/10. 1930. 
Leipzig.) S p l it t g e r b e r .

—, Das Geschmacksproblem gelóstl Beschreibung der yerschiedenen neuen Methoden 
zur Beseitigung von unangenehmem Geschmack aus dem Wasser. (Water Works 
Sewerage 77. 299— 305. Sept. 1930.) S p l it t g e r b e r .

L. M. Culter, Behandlung von Rohwasser fur Eisherstellung. Beschreibung der fiir 
Rohwasser benutzten Behandlungsmethoden. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 22. 
1215—19. Sept. 1930.) S p il t t g e r b e r .

Fritz Hoyer, Die Wasserreinigung im Fdbrikbetriebe. Es werden die bei der Wasser- 
reinigung zur Verwendung kommenden Filterarten u. Absitzbecken, sowie die Verff. 
zur Enteisenung, Enthartung u. Entgasung besprochen. (Chem.-Techn. Rdsch. 45.
842— 43. 862— 63. 23/9. 1930. Kothen, Anh.) JUNG.

A. Sulfrian, Grundlegendes zur Speisewasserpflege. Gegenuber den Ausfiihrungen 
yon R e g e l  (C. 1930. II. 107) yerweist Yf. auf seine eigenen friiheren Darlegungen 
(C. 1930. I. 419). (Braunkohle 29. 887—88. 27/9. 1930. Aachen.) S p l it t g e r b e r .

W. S. Coates, Neuzeitliche Erkenntnisse im Kesselbau und bei der Speiseiua-sser- 
behandlung. Behandelt wird die Kalk-Soda-Enthiirtung unter Hervorhebung der fiir 
die Wasserreinigung giinstigsten Bedingungen, die Unbestandigkeit yon Soda im Kessel- 
wasser u. die Phosphatbehandlung. (Journ. Soc. chem. Ind. 49. Transact. 206—08. 
213—14. 221—22. 230—32. 241—44. 23/5. 1930.) S p l it t g e r b e r .

F. W. Meier, Ein hochwerliges Kesselsteinverhutungsmittel. Empfehlung des 
Mittels „Tartrizid“. (Warme-Kalte-Technik 32. Nr. 18. 3—5. 30/9. 1930. Miin- 
chen.) _ S p l it t g e r b e r .

L. Fresenius und H. Lederer, Vber die Phenolphthalin- und Brenzcatechin-o- 
carbonsdurereaklicmen zur Erkennung der „Aktivitdt“ vonMineralwassem. Es wird gezeigt, 
daB sich die Erseheinungen, die man mit den Phenolphthalin- u. Brenzcatechin-p-
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carbonsiiure-Rkk. in natiirlichen Mineralwassern erhalten kann, auch in kiinstlichen 
Lsgg. reproduzieren lassen. Die Rkk. geben keinerlei Anhalt dafiir, daB in den natiir- 
lichen Mineralwassern ein besonderer akt. Zustand der gel. anorgan. Bestandteile 
besteht, -wie er von B a u d is c h  u . v . E u l e r  (C. 1930. I . 3689) angenommen wird. 
(Biochem. Ztschr. 226 .139—46. 22/9. 1930. Wiesbaden, Chem. Lab. F r e s e n i u s .) K o b .

H. F. Kuisel, Neue Gesichtspunkte zur wirtschaftlichen Verwertung der Faulgase. 
Die Chlorierung des Faulgases Methan u. die tJberfiihrung des Methans in Bzn. er- 
scheint durchfiihrbar. (Monats-Bull. Schweiz. Ver. Gas-Wasserfaclimannem 10. 293 
bis 297. Sept. 1930.) S p l it t g e r b e r .

—, Hdrlebestimmungen im Wasser. (Forts. von 1930. II. 436.) Schilderung der 
gebrauehlichen gewichtsanalyt. Methode zur Ermittlung der im W. vorhandenen 
Salze, sowie der mafianalyt. Best. der C02, Gesamtharte, Kalkharte, Magnesiaharte, 
Sulfatharte u. Carbonatharte. (Rev. univ. Soies et Soies artif. 5. 583—89. April 
1930.) S p l it t g e r b e r .

O. M. Urbain und J. N. Miller, Der Einfluft des Eisens auf die Oenauigke.it der 
Bestimmung von gelósten Sauerstoff nach der Winklerschen Methode. Vf. gibt eine 
Korrekturtabelle zur Berichtigung der durch Ggw. von Eisen zu hoch ausfallenden 
Ergebnisse. (Journ. Amer. Water Works Assoc. 22. 1261—65. Sept. 1930, Columbus, 
Ohio.) Sp l it t g e r b e r .

Karl Diem, Zur einheitlichen Darstellung der Analysen der Mineralwasser. Yf. 
halt internationale einheitliche Darstellungsformen der H’eilquellen in chem. u. balneo
log. Hinsicht fiir alle Lander fiir durchaus erforderlich. Ais gceignete Grundlage 
empfiehlt Vf. das in den ,,Archives of Bledical hydrology 1930. Heft 1“ veroffentlichte 
Memorandum der International Society of Bledical hydrology. (Wien. med. Wchschr. 80. 
1224—26. 13/9. 1 9 3 0 . ) __________________  F r a n k .

Jean Schneebeli, Hongg-Ziirich, Mitlel zur Verhiitung wid zur Beseitigung von 
Kesselstein, sowie zur Verzogerung der Korrosion wid des Sprodeuierdens von Kesselblech, 
bestehend aus einem Gemisoh von 50—75% Kopalharz u. 50—25% Alkaliphosphat. 
(Schwz. P. 139 517 vom 14/2. 1929, ausg. 1/7. 1930.) M. F. Mu l l e r .

russ.] Nikolai Georgewiłsch Malischewski, Trinkwasserreinigung. Moskau: Staatsverlag
1930. (288 S.) Rbl. 3.50.

Y. Anorganische Industrie.
Theo VOn Schiitz, Ein neuer Schwefelicasserstoffentwickler. Es wird ein H2S- 

Entwickler empfohlen, der mit Sehwefelnatrium u. Schwefelsaure arbeitet u. vollkommen 
geruchlos ist. (Chem.-Ztg. 54. 744. 24/9. 1930. Dusseldorf.) Jung .

— , Europaisches Yerfahren fiir das Zermahlen von Kalimineralien. Beschreibung 
der Mahlanlagen der K o n s o l i d i e r t e n  A l k a l i w e r k e ,  W e s t e r e g e l ,  
die von F r i e d . K r u p p  G r u s o n w e r k  gebaut worden sind u. sich yon den Anlagen 
im ElsaB u. Spanien durch die Yerwendung von Hammermiihlen unterscheidęn. (Engin. 
Mining World. 1. 475—76. Sept. 1930.) J u n g .

W. Borchers, Das Siedesalz. Ubcrblick uber Entw. u. Stand der Siedesalz- 
erzeugung. (Chem.-Techn. Rdsch. 45. 843—44. 23/9. 1930. Bernburg.) J u n g .

Espig, Edelsteine, die niclit zum Schmuck dienen. Abhandlung iiber natiirliehe u. 
synthet. Edelsteine. Dio Verwendung der synthet. Steine zu teehn. Zwecken, besonders 
der Korunde ais Lagersteine wird erortert, u. es wird nachgewiesen, daB sich das Verh. 
gegeniiber Kathodenstrahlen zur Unterscheidung natiirlicher von kiinstlichen Edel- 
steinen nicht eignet. Infolge des regelmaBigeren Aufbaues u. reiaeren IMaterials ist 
Hartę u. Festigkeit der synthet. Steine groBer ais die der Natursteine, u. daher sind 
sjTithet. Steine fiir techn. Zwecko geeigneter ais Natursteine. (Umschau 34. 832—34. 
11/10. 1930.) ________________  J u n g .

William Frederick Dalton, England, Ilerstellung von reinem Sauerstoff durch 
einfaehe oder doppelte Destillation. Der App. besteht aus zwei ineinandergebauten 
Kesseln. Der auBere nimmt fl. 0 2 auf, der durch Warmeschlangen rektifiziert wird. 
Der gereinigte gasformige 0 2 wird dem inneren Behalter zugefiihrt u. verlaBt diesen 
gasfórmig mit einem Reinheitsgchalt von iiber 98%. Besondere Sicherungshahne 
verhindern, daB fl. 0 2 in den inneren Behalter dringt. (F. P. 669 013 vom 21/1. 1929, 
ausg. 9/11. 1929.) H o r n .
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Oesterreichische Chemiscłie Werke G. m. b . H. ,  Wien, Wassersioff,mperoxyd. 
Das H20 2 wird gewonnen durch Dest. von H 2S20 8- oder Persulfatlsgg. in Heizrohren 
aus metali. Materialien, z. B. aus Pb, die zwar auf H20 2 katalyt. einwirken u. auch 
selbst von H 20 2 angegriffen werden, sich aber gegen die Riickstandsfl. indifferent ver- 
lialten. Die Fl. wird in engen Heizrohren auf langem Weg im Gleichstrom mit den 
H20 2-Dampfen mit hoher Durchflufigeschwindigkeit fortbewegt. Die zur Konden- 
sation des H 20 2 dienenden Teile des App. bestehen aus gegen H 20 2-Dampfe u. -Lsgg, 
indifferentem Materiał, z. B. keram. Stoffe, Glas. (Schwz. P. 140 084 yom 21/6. 1928, 
ausg. 16/8. 1930. Oe. Prior. 11/7. 1927.) D r e w s .

Sociśtó d’fitudes Scientifiąues et d’Entreprises Industrielles, Belgien, Oxy- 
dation von Phosphor. Man behandelt die neben P  auch CO enthaltenden Gase mit 
HN03 oder mit Stićkoxyden bei Tempp. von 60—70°. Die HNOs soli zweckmaBig 
iiber 25° Bó aufweisen. (F. P. 686 402 vom 10/12. 1929, ausg. 25/7. 1930. D . Prior. 
21/12. 1928.) D r e w s .

Phosphorus Hydrogen Co., New York, ubert. von: Frans Georg Liljenroth, 
Stockholm, Phospliorsaure. Man erhalt konz. H3P0., durch Einw. yon W.-Dampf auf 
P bei hohen Tempp., wenn das bei dieser Rk. erhaltene Gasgemisch derart fraktionierfc 
kondensiert wird, daB zuerst die H3PO., bei nahe oder iiber 100° liegenden Tempp. 
u. alsdann der W.-Dampf bei einer tieferen Temp. kondensiert wird. (Can. P. 280 022 
vom 18/5. 1926, ausg. 8/5. 1928.) D r e w s .

Pierre Evan Haynes, East Aurora, N. Y., V. St. A., Kohlensdure. Ein Erd- 
metallcarbonat wird zwecks Austreibung der C02 erhitzt; gleichzeitig wird ein Teil 
der M. mit W.-Dampf hydratisiert u. der andere Teil der M. der Einw. des iiber den 
ersten Teil geleiteten W.-Dampfes ausgesetzt. (Can. P. 278 471 vom 27/9. 1926, ausg. 
13/3. 1928.) D r e w s .

Erik Gustaf Robert Angel, Hudiksvall, Schweden, Kochsalz. Die Herst. von 
Tafelsalz aus den kaust. Laugen der Elektrolyse von Alkalichloridlsgg. geschieht so, 
daB die elektrolysierte Fl. eingeengt wird, die anfallenden Salzkrystalle von der Mutter- 
lauge getrennt, gewaschen u. getroeknet werden. (Can. P. 277 095 vom 5/12. 1923, 
ausg. 17/1. 1928.) D r e w s .

Hermann Frischer, Dcutschland, Herstellung von Natriumsulfał und Salzsaure. 
Dio mit der Saure in Beriihrung kommenden Teile des mechan. Ofens bestehen aus 
Carbiden, yomehmlicli SiC, oder aus Korund oder aus SiC-haltigen Materialien. 
(F. P. 686 419 vom 11/12. 1929, ausg. 25/7. 1930. D . Prior. 13/12. 1928.) D r e w s .

Vereinigte Aluminium-Werke Akt.-Ges., Lautawerk, Lausitz, Yerarbeiten von 
Bauxit. Aus Bauxit u. S-haltigen Stoffen hergestellte Schmelzen werden vor dem Er- 
starren abgeschreckt, um die Bldg. feinkómiger Tonerde zu bewirken. Man laBt 
z. B. die Schmelze in fl. Al einlaufen. Man kann aber auch zum Abschreeken W. ver- 
wenden. (Schwz. P. 139 177 yom 4/6. 1929, ausg. 16/6. 1930. D . Prior. 9/6.
1928.) D r e w s .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
P. Rehaus, Uber die Aufbereitung von Feuerłonengoben und Glasuren. Betriebs- 

anweisungen. (Keram. Rdsch. 38. 594—95. 25/9. 1930.) Sa l m a n g .
K. Altmannsberger, Weifier Grund. Co wirkt im Grund ais Metaborat, das eine 

Ausscheidung des die Haftung bewirkenden Fe-Borates yerursacht. Yf. schlagt an 
Stelle von Co Sb yor, das in Form des Pentoxydes in Hohe von 4%  das Gemenge 
eingefiihrt wird. (Sprechsaal 63. 762—63. 2/10. 1930.) Sa l m a n g .

W. Henze, Ungefrittete Bleiglasuren fiir kunstgewerbliche Tópfereierzeugnisse. 
Wiedergabe von Rezepten. (Keram. Rdsch. 3 8 . 606— 07. 2/10. 1930.) Sa l m a n g .

Reinhold Froelich, Guflemaille und Tempereisen. An Hand yieler Beispiele aus 
der Glasierung dichter keram. Massen u. von Emaillieryerss. macht Vf. den Yorsehlag, 
den Sand unserer Emailyersatze weitgehend durch keram. M. zu ersetzen, weil diese 
sich besser ais Trager der Oxyde eignet u. besseren Verband mit dem Fe gibt. (GieBerei 
17. 973—76. 3/10. 1930. MeiBen.) S a l m a n g .

Walter Kerstan, Uber die Ursaćhen von Blasen und Nadelsticlien in Guftnafiemaille. 
Fiir diese Fehler ist meist eine Reihe von Ursacken yerantwortlich zu machen. Das 
Eisen soli einen móglichst hohen Perlitgeh. haben innerhalb der iiblichen Zus. Dio 
Oberflachenreinigung muB tiefgehend u. sorgfaltig sein. Ferner kommt oft falsche Zus. 
des Frittegrundes, falsche Brenntemp. u. Dauer, u. Umwandlungen des Fe beim
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Brennen in Frage. Vf. gibt viele Bcispielo mit Abbildungen an. (GieBerei 1 7 . 965—72.
3/10. 1930. Koln.) S a l m a n g .

F. Niebling, Gascrzeugung und Gasfeue.ru.ng im keramischen Brennbetrieb. Bo- 
schreibung u. Empfelilung der Gasfeucrung. (Dtscli. Ziegel-Ztg. 1 9 3 0 . 454—56. 468—70. 
27/8.) S a l m a n g .

— , Ilóćhstbestandige Glaser. Bescbreibung der Pyrexgldser der C o r n i n g  G l a s s  
W o r k s .  (Journ. Franklin Inst. 2 1 0 . 241—44. Aug. 1930.) Sa l m a n g .

— , Die Dichte in Abhdngigkeit von der Zusammensetzung in Sodasilicagldsem. 
13 Gliiser wurden in Pt-Tiegeln ersclimolzen unter Andcrung der Zus. von 55-—80% 
Si02, der Rest war Soda. Die gut gekuhlten Gliiser wurden auf ihre D. untersucht. 
Diese betrug Z) =  0,07977 (86,5 — .4) 0,42107 +  2,203, wo A  die %  Si02 bedeuten. 
Man kann aucksehreiben: D  =  0,0030li?  — 2,988/(5 — 1) +  2,4756, wo B  die %  Soda 
bedeuten. (Journ. Franklin Inst. 2 10 . 251—52. Aug. 1930. Bureauof Standards.) Sa l m .

Carl Schmid, Die Ldslichkeit eines Flaschenglascs in Wasser ais Funktion von Zeit 
und Temperatur. Vf. bestimmt die Losliclikeit in Abhangigkeit von der Temp. durch 
Aufnahme von Lcitfahigkcitskurven des ausgelaugten W. Ais Glasproben wurden 
Zylinder benutzt, die in Ag-Bechcrn ausgekocht wurden. Die Ergebnisse wurden in 
Kurven zusammengestellt u. zeigen die hohe Resistenz der verwandten Gliiser. (Sprech- 
saal 63. 759—62. 2/10. 1930. Achcrn.) S a lm a n g .

Bernhard Neumann, Die Verfarbungen in gebranntem Kaolin. Aus einem Kaolin- 
preBkuchen wurden Ziegel herausgeschnittcn u. gebrannt. Es traten graublaue u. 
gclblieh-braune Verfarbungen auf. Die grauen erwiesen sich ais C-Ablagerungen, die 
in Ggw. von Fe20 3 beim Brennen aus CO gebildet wurden. Die blaulicho Farbung 
wurde durch TiO» liervorgerufen. Die Aussaigerung des Fe u. Ti konntc noch nicht 
orklart werden. (Sprcchsaal 63 . 757—58. 2/10. 1930. Breslau, Techn. Hochschule, 
Inst. f. chem. Technol.) S a l m a n g .

V . M . Anzlovar, Intemationalisierung der Normen. (Zement 1 9 . 942—43. 2/10. 
1930.) Sa l m a n g .

Shoichiro Nagai, Untersuchungen iiber Kallc-Tonerdezemente. I. Wegen der 
Armut Japans an Al20 3-reichen Erzen yersueht Vf., solehe Zemente mit mogliehst 
wenig A1203 herzustellen. Boi W.-Erhartung yerloren die Mórtel aber ihre Festigkeit, 
bei kombinierter Erhartung nahm sie zu. Ais hydraul. Bestandteile kommen 5 CaO-
3 A120 3 oder CaO-A120 3 in Frage. Die Massen hatten 30% A120 3 u. 50% CaO. (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.| 3 3 . 167 B —69 B. Mai 1930. Tokyo, Univ.) Sa l m a n g .

Shoichiro Nagai, Untersuchungen iiber Kalk-Tonerdezemente. II. (I. ygl. vorst. 
Ref.) Die Zus. von Klinkern wurde yariiert. Die Festigkeit bei 10% Fe20 3 war 
schlecht. 0,5—1% Borax tibte einen giinstigen EinfluC auf den Klinker u. die Brenn- 
temp. aus. Die Festigkeiten bei W.-Lagerung waren wegen des Auslaugens von Kalk 
schlecht. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 196 B—98 B. Juni 1930. Tokyo, 
Univ. Silicatinst.) Sa l m a n g .

Shoichiro Nagai und Keiichi Akiyama, Untersuchungen iiber eisenreiche Portland- 
zemente. III . (II. vgl. C. 1 9 3 0 . II. 1116.) Die Unterss. betrafen den sog. Kuhlzement 
aus natiirlichen Rohstoffen. Die besten Festigkeiten lagen bei den hoehsten Gehalten 
an R 20 3, das zur Halfte an Fe u. Al yerteilt war (je 7—9°/o)- Der CaO-Geh. betrug 
61,7—62,5%- Bei synthet. Proben aus reinom Ausgangsmaterial lagen die besten 
Wertc fur die Festigkeiten boi kombinierter Lagerung boi um etwa 2% hóheren Zahlen 
fiir die Zus., ais oben angegeben wurde. Bei reiner W.-Lagerung hatte ein 13,5% 
Fe20 3 enthaltcnder Zement die besten Werte. Vf. bercchnete den Anteil der Zemente 
an dćn einzelnen Verbb. u. deutet ihr Erliartungsvorh. mittels dieser Zuss. (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33 . 137B—140B. April 1930. Tokyo, Univ. Institute 
of Silicate Industries.) S a lm a n g .

Herbert J. Gilkey, Die selbsttdtige Heilung von Portlandzementmischungen unter 
Spannung. (Vgl. C. 1 9 2 7 . II. 1386.) Zerbrochene Probestucke wurden mit Gummi- 
band oder Draht zusammengefugt u. naC gclagert. Heilung wurde bei allen Sanden 
u. Zementen beobachtet. Der Sand- u. W.-Geh. der Mischungen war ohne EinfluC. 
Dabei war es gleichgiiltig, ob der Zement friseh oder langst erhartet war. Nach der 
Heilung wurden guto Festigkeiten festgestellt. Bei troekener Lagerung tra t keine 
Heilung ein, wolil aber nach folgender W.-Lagerung. Im RiC sind Krystalle sichtbar. 
Die Heilung reicht etwa 3 mm vom Rande ab. Sie scheint nicht auf der Ablagerung
1. Salze zu beruhen u. tr i t t  sowohl in ruhendem wic in strómendem W. cin. Die nach- 
her erzielte Festigkeit steht in keiner erkennba:ren Beziehung zu der Festigkeit vor dem
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Bruch. Dio Ursache der Heilung ist wohl in dor langsam verlaufenden Hydratation 
der Ca-Silicate u. der dicken Korner zu suehen. (Proceed. Amor. Soc. testing Materials 
29. P a r t i i .  593—610. Juni 1929. Boulder, Col., Univ.) Sa l m a n g .

F. O. Anderegg und D. S. Hubbell, Die Gescliwindigkeit der Hydratation von 
Zementklinker. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 29. P art II. 554—69. Juni 1929. 
Pittsburgh, Pa., Mellon Inst. — C. 1930. I I . 2031.) S a l m a n g .

Raymond E. Davis und G. E. Troxell, Der Elastizitiitsmodul und Poissons Vcr- 
haltnis fiir Beton und der Einfluf} des AUers und anderer Einfliisse auf diese Werte. Es 
wurden lang andaucrnde Verss. gemacht, um den EinfluB von Druck auf die bleibenden 
Volumanderungen festzustellen. Dabei wurden die Misckungen, dio Alter u. dio Be- 
lastungen ycriindert u. ihr EinfluB auf die Moduln festgestellt. (Proceed. Amer. Soc. 
testing Materials 29. P art II. 678—710. Juni 1929. Berkeley, Cal., Univ.) Sa l m a n g .

F. C. Lang, Einflup der Gule der Grobzuschlage auf die Betonfestigkeit. Zuscklag 
mit ungeniigender struktureller Festigkeit, wie sie durch die Abschleifprobe erfaBt 
wird, beeinfluBt dic Zug- u. Biegefestigkeit ungiinstiger ais die Druckfestigkeit. Die 
eigene W.-Aufnalime bleibt ohne EinfluB, wenn das Zement-W.-Verhaltnis riclitig an- 
gewandt wird. tiber die Oberflachenbeschaffenheit u. ihren EinfluB liegen noćh keine 
Erfahrungen vor. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 29. P a r t i i .  811—15. Juni
1929. St. Paul, Minn., Highway Dep.) Sa l m a n g .

S. H. Ingberg, Einflu/3 der Mineralzusanimensetzung der Zuschldge auf die Feuer- 
bestandigkeit von Beton. Besprechung der Eignung von Kalken, Feldspaten, Graniten, 
Sandsteinen u. kieseligem Materiał. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 29. P a r t i i .  
824—29. Juni 1929. Bureau of Standards.) Sa l m a n g .

F. R. Mc Milian und George W. Ward, Einflup des GrobzuscMags auf die Dauer- 
haftigkeit von Beton. (Vgl. C. 1929. II . 86. 1730; C. 1930. I. 1355.) Literaturubersicht 
uber die Zuschlagstoffe u. ilire Eigg. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 29. P art II. 
816—23. Juni 1929. Chicago, Ul., Portland Cement Ass.) Sa l m a n g .

H. F. Gonnerman, Feine Aggregate im Beton. Wiedergabe der Anschauungen 
des groBen rom. Architekten ViTRUVlUS u. von VlCAT. Beschreibung der Feinteile 
u. ihres Einflusses. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 29. P art II. 754—73. Juni
1929. Chicago, Ul., Portland Cement Ass.) Sa l m a n g .

J. C. Pearson, Feinaggregate in Mortel und Stuck. Alle Feinaggregate kónnen 
benutzt werden, wenn auch m it verschiedener Wrkg. (Proceed. Amer. Soc. testing 
Materials 29. P art II. 774—87. Juni 1929. Allentown, Pa., Lehigh Portland Cement 
Co.) S a l m a n g .

Herbert F. Kriege, Mineralaggregate fiir Abwasserzwecke und Eisenbahnschotter. 
(Proceed. Amer. Soc. testing Materials 29. P art II . 834—52. Juni 1929. Toledo, Ohio, 
France Stonc Co.) Sa l m a n g .

Hugh W. Skidmore, Feinaggregate in bitumindsen Mischungen. Ihre Menge kann 
von 20—100% sehwanken. Es ist von Bedeutung, ob sie ais Fiillmittel verwendet 
werden sollen oder nicht. Dem entsprechen auch die Anforderungen. (Proceed. Amer. 
Soc. testing Materials 29. P art II . 788—802. Juni 1929. Chicago, Ul., Chicago Paving 
Labor.) Sa l m a n g .

Prevost Hubbard, Wirkung von Aggregaten auf die Stabilitat bituminoser 
Mischungen. Unter Stabilitat ist hier der Widerstand gegen Verformung oder innere 
Verlagerung verstanden. Dichte Packung ist notwendig. Der Grad der Hartę derselben 
ist aber bei yerschiedenen Mischungen yon verschiedenem Wert. Von Bedeutung ist 
die Oberflachenbeschaffenheit der Kórner, weil sie den Verband bedingt. Vf. bespricht 
die Eigg. der wichtigsten Zuschlage. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 29. P art II. 
803—10. Juni 1929. New York City, The Asphalt Ass.) S a l m a n g .

C. N. Conner, Zuschlage fiir billige, unbehandelte StraPen. Sichtung eines groBen 
Literatur- u. Erfahrungsmaterials. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 29. P art II. 
830—33. Juni 1929. Washington, D . C., Am. Road. Builders Ass.) S a l m a n g .

R. V. Widemann, A. Jourdain und H. Cassan, Beitrag zum Studium der Aus- 
dehnung feuerfester Stoffe. Fast samtliche AusdehnungsmeBapp. der letzten Jahre, 
die fiir diese Zwecke empfohlen wurden, werden erprobt u. ais brauchbar gefunden. 
Versuchsergebnisse. (Ceramiąue 33. 239—47. Okt. 1930.) Sa l m a n g .

O. L. Moore, Eine Druckpriifung fur Portlandzement. Man kann die Verwendung 
von Standardsand bei der Herst. der Prufkórper umgehen, wenn man den Leerraum 
in der Form des Leerraums: Zement-Yerhiiltnisses in Rechnung stellt. Es ist dem
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W.-Zementverhaltnis des Betons proportional. (Proceed. Amer. Soc. fcesting Materials 
29. P a r t i i .  570—92. Juni 1929. Chicago, 111., Universal Portland Cement Co.) Salm.

N. H. Roy, Zucker im Sand: Eine Schnellmethode zur Feststellmig seiner Anwesen- 
heit auf bakteriologisckem Wcge. Da selbst kleine Mengen von Zucker den Beton zer- 
stóren, ist sein Nachweis wichtig. Die Sandaufschlammung wird mit wenig Bouillon 
u. dem Bakterium Aerobaeter aerogenes versetzt, das schnell C02 entwiekelt, welches 
aufgefangen werden kann. Es entwiekelt C02 nur aus Zuckern. (Proceed. Amer. 
Soc. testing Materials 29. P art II. 611—15. Junfl929. Urbana, Ul., Univ.) Sa l m a n g .

Duff A. Abrams, Priifungen pulteriger Beimischungen in Beton. Die Verarbeitbar- 
keit wurde durch die crprobten 14 Beimengungen nicht gestort. Doch waren sie alle 
wegen ihres groBen W.-Bedarfes storend. Die Minderung der Betonfestigkeit war 
ilirem W.-Bedarf proportional. Aus diesem Grunde waren die kolloidalen Tone vom 
Bentonittypus besonders schadlich. Die Festigkeitsverluste botrugen 1,5—5°/0 fiir 
jedes °/o Beimischungen, auf Zement umgereclmet. Demnachst war Infusorienerde 
am schadlichstcn. Hydraul. Stoffe wie Hochofenschlacke usw. zeigten in den ersten 
Tagen Zunahme, nach 7 Tagen aber Abnahme der Festigkeit. Diese war bei allen Stoffen 
in den ersten 3 Tagen am gróBten. Der EinfluB der Beimengungen war von ihrer 
Menge unabhiingig. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 29. P a r t i i .  618—77. Juni
1929. New York City, International Cement Corp.) S a l m a n g .

A. S. Rea, Methoden der Untersuclmng ton Mineralaggregaten. Die ungeheure
Bedeutung der Mineralaggregate fiir Strafienbau, Betonbau usw. erfordert eingehendste 
Prufung, fiir die Anleitung gegeben wird. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 29. 
P a r t i i .  745—53. Juni 1929. Columbus, Ohio, Ohio Departm. of High Ways.) S a l m .

F. H. Jackson, Notweiidigke.it der Untersuclmng ton Mineralaggregaten. (Proceed. 
Amer. Soc. testing Materials 29. Part II. 853—61. Juni 1929. Washington, D. C., 
Bureau of Public Boads.) Sa l m a n g .

01iver Bowles, Grundlegende Faktor en in der Prufung ton Mineralprodukten mit 
besonderer Rucksicht auf Scliiefer und ahnliches Materiał. (Proceed. Amer. Soc. testing 
Materials 29. P art II. 902—08. Juni 1929. Washington, D. C., Bureau of Mines.) Sa l m .

August Pahl, Berlin, Herstellung schmelzflussiger tfberziige aus Email, Glas und 
dhnlićhem Materiał durch Aufspritzen der in Pulverform zugefiihrten M. mittels Blas- 
flammen, 1. dad. gek., daB die pulverfórmige M. in ungeschm., nieht piast. Zustande 
auf die durch die Blasflamme auf Schmelztemp. erhitzten Stellen des zu uberziehenden 
Gegenstandes aufgeblasen wird u. erst auf der zu uberziehenden Stelle selbst in FluB 
gerat. — 2. dad. gek., daB die pulverfórmige Uberzugsmasse durch einen besonderen 
Blasstrom, getrennt von der eigentlichen Blasflamme, auf die durch diese auf Schmelz
temp. Yorgewarmte Stelle aufgeblasen wird. — Auf dem Trager ist nie uberschiissige, 
geschm. M. vorhanden. (D. R. P. 468 556 KI. 48c vom 26/2. 1925, ausg. 24/9.
1930.) K u h l i n g .

Georg Tiegel, Liineburg, Herstellung ton Muffeln, bei welchen neben keram.
Platten hochhitzebestandiger Stahl ais Baumaterial zur Verwendung kommt, dad. 
gek., daB ais inneres Traggeiiist der Muffel oder auch nur hochbeanspruchter Teile 
von ihr hitzebestandiger Stahl verwendet wird u. relativ diinne feuerfeste Platten 
aus keram. Materiał lediglich ais Auskleidung der Muffel dienen. — Die Erzeugnisse 
sind sehr haltbar, konnen eine erhebliche GroBe erhalten u. bestehen aus verhiiltnis- 
maBig dunnen Steinen. (D. R. P. 507 859 KI. 48c yom 11/4. 1929, ausg. 26/9. 
1930.) K u h l i n g .

Felix Meyer, Aachen, Erzeugung tan Einschniirungen an abgepafiten Glasrohrenden, 
dad. gek., daB daa an einem Ende verengte, verbogene, zugeschm. xler sonstwie, z. B. 
mit einem Pfropfen verschlossene Glasrolir an dem anderen Er.de mittels Walzen 
oder einer Klaue gefaBt u. gedreht wird, worauf ein zwischen den Walzen oder durch 
die durchbohrte Klaue hindurch in das Innere des Glasrohres bis an dessen anderes 
Ende hineingefuhrter Dom nach Erwarmung des Glases an der zu formenden Stelle 
weiter vorgeschoben wird, so daB das Rohr an der erwarmten Stelle ausgezogen wird.
— Der Vorschub des Domes wird zweckmaBig so gewahlt, daB die Glasrohrwandung 
an der Einschniirung auf dem Dorn zum Anliegen kommt. (D. R. P. 507 213 KI. 32a 
vom 18/6. 1926, ausg. 22/9. 1930.) K u h l i n g .

Fritz Eckert, Berlin, Schmelzen ton Glas in der Wannę, bei dem das geschm. Glas 
einem Ruhrvorgang unterworfen wird, dad. gek., daB das Glas nach vollstandigem 
Lautern in einem zwischen Lauterraum u. Entnahmestelle eingeschalteten besonderen
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Raum vou einer fiir die zu erzielende Ruhrwrkg. ausreicłienden GróBe bei einer die 
Arbeitstemp. merklich iibersehrcitenden Temp. einem mechan. Riihryorgang unter- 
worfen u. aus diesem Rainn unter scknellster Abkiihlung auf Arbeitstemp. der oder 
den unmittelbar anschlieBenden Entnalimestellen zugefiihrt wird. — Die Erfindung 
gestattet, die Homogenisierung der Glassehmelze durch mechan. Ruhrer zu bewirken, 
was bisher nicht móglich war. (D. R. P. 508 114 K I. 32a yom 5/3. 1927, ausg. 25/9. 
1930.) K u h l i n g .

Manhattan Electrieal Supply Co. Inc., New York, Yerschmelzen von Glasholil- 
kórpern mit Metallhohlkorpem oder Metallfaden, besondors von diimiwandigen Glas- 
holilkorpern fiir elektr. Entladungseinrichtungen, dad. gek., dal3 die Glaswandung 
dicker ais die Metallwandung gewahlt oder an der Verschmelzstelle dementsprcchend 
yerdickt wird u. zugleich der zu yersehmelzende Glaswandungsteil aus einem Glase 
hergestellt wird, das dasselbe Metali ais Bestandteil enthalt, aus welchem der Metali 
korper besteht. — Die Erfindung ist fiir die Herst. von Rontgenróhren, Radiorohren 
u. dgl. von Wichtigkeit. (D. R. P. 508152 KI. 32b vom 19/11. 1927, ausg. 24/9. 1930.
A. Prior. 2/7. 1927.) K u h l i n g .

Maria Schmidt, Belgien, Verbundglas, dad. gek., daB man ais Zwischenfolien 
Celluloidplatten oder Platten aus ahnlichem Materiał yerwendet, die man zuyor mit 
einem tjberzug eines natiirlichen oder kiinstlichen Harzes iiberzogen hat. (F. P. 686 271 
yom 7/12. 1929, ausg. 24/7. 1930. Big. Prior. 13/5. 1929.) ENGEROFF.

Bela Spiegl, Budapest, Aluminiumzement. Dio aus CaO u. einem Bauxit von
5—15% Eisengehalt bestehende Rohstoffmischung wird nur so fein gemahlen, daB 
auf einem 900-Maschensieb wenigstens 3%, auf einem 4900-Masehensieb wenigstens 
15% der Mischung zuriickbleiben. Die Gliihzeit muB gegeniiber der Verwendung yon 
Mischungen ubhcher Feinheit yerlangert werden, durch Ersparung von Mahlarbeit 
ist das neue Yerfahren aber trotzdem wirtschaftlicher. (A. P. 1 775 575 yom 16/5.
1928, ausg. 9/9. 1930. Oe. Prior. 15/10. 1927.) K u h l i n g .

Deutsche Heraklit Akt.-Ges., Simbach, Herstellung von Formstucken aus mit 
Sorelzement verkittetm Faserstoffm. (D. R. P. 508 316 K I. 80b vom 21/8. 1928, ausg. 
26/9. 1930. Oe. Prior. 16/8. 1928. Zus. zu D. R. P. 434348; C. 1926. II. 2 4 7 6 .— 
C. 1930. I. 575 [Oe. P . 114590].) K u h l i n g .

Fred Patee, Casper, V. St. A., Feuerbestandige Formkorper. Gemahlener Asbest 
u. gegebenenfalls Altkautschuk werden mit einer gesatt. Lsg. yon Na2B.,07 zum steifen 
Brei yerriihrt, der Mischung Harz, Schwefel u. Leinól o. dgl. beigemischt, sie geformt 
u. zunachst etwa 70 Min. bei etwa 70°, dann 3I/2—5 Stdn. bei 150 oder mehr Grad 
erhitzt. (A. P. 1775 621 vom 6/1. 1926, ausg. 9/9. 1930.) K u h l i n g .

Otto Graf, Versuclie m it verschiedenen Kiessanden, namentlich zur Beurteilung der fiir ge- 
wohnlichon Eisenboton und der fur Eisenbeton m it besonders guter Kornzusammen- 
setzung zu wahlenden Kornungen. Versuche m it W iirfehi yerschiedener GroCe. EinfluC 
d. Art d. E rm ittl. d. W iirfelfestigk. Vorausbestimmung d. Druckfestigk. d. Botons. 
Berlin: W . Ernst & Solin 1930. (III, 30 S.) (S. 30a, b. S. 31— 41.) 4°. =D eutscher  
AusscliuB f. Eisenbeton. H. 63. M. 9.15.

Hans Jebsen-Marwedel, Gustav Oppermann und Erich Zimpelmann, Gemenge-Bereitung. 
Bericht. Frankfurt a. M .: Deutsche Glastechnische Gesellscliaft 1930. (21 S.) gr. 8°. 
=  Berichte d. Fachausschiisse d. Doutschen Glastechn. Gesellscliaft. Bericht Nr. 16. 
FachausschuB 3. N icht im Buchhandel. Nur f. Mitgliedcr. M. 4.— .

F. H. Zschacke, Glas. Scino Herstellung u. Verwendung. Drcsden: Th. Steinkopff 1930. 
(XIV, 208 S.) 8°. =  TechnischoFortschrittsberichte. Bd. 24. M. 12.— ; geb. M. 13.C0.

VII. Agrikulturchem ie; Diingem ittel; Boden.
Heine und Reinhold, Dungungsversućhe. Aus den zahlreichen Verss. sei Folgendes 

heryorgehoben: Rhenaniaphosphat war Thomasmelil iiberlegen u. blieb nur sehr 
wenig liinter Superphosphat zuriick. Nitrophoska zoigte auf stark mineralhaltigem, 
anmoorigemBoden deutliche N-Wrkg., iiberflugelt deutlieh eineHarnstoff-PK-Diingung. 
Bei Treibgurken wirkte NH,NO:. besser ais Harnstoff. K 20  erzeugte bei Kiimniel 
starkę Ertragssteigerung. (Landwirtschl. Jahrbch. 72. Erg.-Bd. I. 390—99. 1930. 
GroBbeeren.) Grimme.

P. Vageler, Dungungsversuche und Bodenanalyse unter besonderer Beriicksichtigwuj 
der tropischen Verhdllnisse. (E rniihrung d . P flan ze  2 6 .1 0 ? — 0 9 .137—3 9 .1 5 /3 .1 9 3 0 .) Gr i . 

Heine, Ve.rgle.ich der Wirkung yerschiedener stickstoffhaliiger Diingemittel. Ver-
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gleicliende Diingungsverss. m it (NH4)2S04, Hamstoff, Ca(N03)2, Leunasalpeter u. 
NaN03. Vers.-Frucht Sellerie u. Rotkohl. Die N-Wrkg. war bei reichlicher Grund- 
diingung u. Bewiisserung ausgezeicbnet. Der Sellerieertrag wurde durekschnittlieh 
um 46%. die Rotkohlernte um 54% gesteigert. Am besten bewahrte sich NaN03, am 
wenigsten (NH4)2S04. (Landwirtschl. Jabrbch. 72. Erg.-Bd. I. 342—43. 1930.
Berlin-Daklem.) Gr im m e .

Ernst Jung, Zur 8uperphospJuitdmigung bei Gerste. Einseitige Diingung mit K„0 
u. N fiiliren zu einseitigcr Steigerung des Strobertrages, walirend Beidiingung yon 
Superpbospliat deutlicb auf den Kórnerertrag einwirkt u. das Ernteverlialtnis Korn: 
Stroh sehr gunstig verscliiebt. (Superphosphate 3 . 205. Sept. 1930.) Gr im m e .

Ray A. Pendleton, Natronsalpeter ais Weizendiinger auf gewissen Iowaboden. 
(Vgl. C. 1930. II. 2428.) Natronsalpeter ist ein guter N-Diinger auf Iowaboden. Vor 
allem bei spiiter Gabe erhóht er auch den Proteingeh. des Kornes botraehtlich, obwohl 
die Hauptwrkg. sich auf die Gesamternte auswirkt. (Journ. Amer. Soc. Agronomy 22. 
753— 56. Sept. 1930. Ames [Iowa].) Gr im m e .

Muth und Birk, Versuche mit Neddemin. Neddemin ist feingemahlener Quarzkies 
folgender °/0ig. Zus.: 98,95 Si02, 0,52 A120 3, 0,09 Fe20 3, 0,11 CaO, 0,14 MgO,
0,18 Gluhverlust. Dungungsverss. wurden ausgefiihrt mit Topfrcben, Tomaten, Kopf- 
salat u. Sommerblumen unter trockner u. fl. Gabe. Nur bei Tomaten konnte eine 
gewisse Wrkg. festgestellt werden. (Landwirtschl. Jahrbch. 72. Erg.-Bd. I. 420— 22.

Reinhold, Versuche mit Iłeizdiiiiger und Bodendesinfektion. Verss. bei Mohrriiben, 
Spinat u. Rosenkohl mit Karbolineum, Schwefel, K 2Cr20 7, CuS04, Chlorkalk, NaC103, 
BaMnO,, MnS04, Pb(N03)2 u. FeSO,,. Es ergab sich eine deutlichc Emtedepression 
bei Spinat durch Karbolineum, Mohrriiben hielten sich gut, die Unkrautvertilgung 
war heryorragend. Auch Chlorkalk war bei Spinat ertragsdriickend. S, MnSO., u. 
NaC103 bewirkten bei Spinat deutliche Mehrertrage. Nitrobenzol, Senfól u. Roh- 
karbolineum zeigten ungenugende Desinfelrtionskraft, doch wirkto Nitrobenzol in 
starken Gaben deutlich ertragssteigernd. (Landwirtschl. Jahrbch. 72. Erg.-Bd. I.

Heine, Bodawerbesserung durch Kalk. Diingungsverss. m it CaO in den ver- 
schiedensten Formen erbrachten nur geringe Erntesteigenmg. (Landwirtschl. Jahrbch. 
72. Erg.-Bd. I. 341—42. 1930. Berlin-Dahlem.) Gr im m e .

J. Reinhold und M. Schmidt, Versućhe mit Bodenbedeckung mittels Papier. 
Bericht iiber Verss. mit,,Natronag“-Papier dor Natronzellstoff- u. Papierfabriken A.-G. 
Berlin. (Landwirtschl. Jahrbch. 72. Erg.-Bd. I. 377—80. 1930. GroBbeeren.) G ri.

K. G. Schulz, Der Komkdfer und seine Bekampfung. Die Abtotung der sich sehr 
stark vermehrenden u. daher sehr schadlichen Tiere erfolgt durch mechan. Reinigung 
mit anschlieCcndem Erhitzon auf 55° oder chem. durch Begasung mit Areginal, dessen 
Dampfe in 10—12 Stdn. samtlicho Schadlinge nebst Entwicklungsstufen tóton. Zur 
Desinfektion der Speicher u. Lagerraumo bewahrte sich Grodyl. Beide Praparate 
liefert die I . G. Farbenindustrie. (Brennerei-Ztg. 47. 165. 24/9. 1930.) Gr o s z f e l d .

G. Gassner und W. straib, Beitrag zur Frage der Getreiderostbekćimpfung auf 
clieniischem Wege. Literaturubersicht u. Bericht iiber eigene Verss. Aus wirtschaft- 
lichen Erwagungen heraus kommen zur Bekampfung des Getreiderostes nur Schwefel, 
Kalkstickstoff u. Kainit in Frage, wobei die beiden letzteren unbedingt yorzuziehen 
sind, da sie gleichzeitig ais Dungemittel wirken. (Pliytopatholog. Ztsehr. 2. 361—76. 
1930. Braunschweig-Gliesmarode.) Gr im m e .

Muth und Birk, Uber den Einflufi von Schmierseife bei gleichzeitiger Vcrwendung 
von Schweinfurter Gruń auf den Verbrennungsgrad bei den Reben. Sciimierseifezusatz zu 
den Spritzbriihen wirkt mit steigender Seifenkonz. schadigend, wobei es auffiel, daB 
die Schaden bei CuSO.,-Uraniagrun wesentlich schwacher waren ais bei Uraniagrini-CaO. 
Die Verbrennungen bei zunehmendem Seifengeh. diirften zwei Ursachen haben: Ver- 
anderung der Cuticula u. dadurch Vermindorung des Blattschutzes sowie Umsetzung 
des K 20  der Seife mit As20 3 des Schweinfurtergriins zu 1. Verbb. (Landwirtschl. 
Jahrbch. 72. Erg.-Bd. I. 414—16. 1930. Geisenhcim.) Gr im m e .

Kroemer und Krumbholz, Versuche uber den Einflufi von Schadlingsbelcdmpftmgs- 
mittdn auf die Pilzflora von Weinbeeren. Bericht uber Pilzzahlungen auf der Oberflache 
von Weinbeeren, welehe mit versehiedenen Schadlingsbekampfungsmitteln behandelt 
waren. Wahrend unbehandelte Beeren 63000 farblose SproBpUze (I), 66000 Dematium
(II) u. 50000 sonstige Schimmelpilze (HI) ergaben, lagen bei den behandelten Beeren

1930. Geisenheim.) G r im m e .

401— 02. 1930. GroBbeeren.) Gr im m e .
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dio betreffenden Żabien bei 6600—16600 (I), 16600—56600 (II) u. 16600-—40000 (III). 
Dio cangewandton modernen Schadlingsbekampfungsmittel scheinen somit schiidigcnd 
auf die fiir eine n. Garung des Weines in Frage kommende Pilzflora zu wirken. (Land- 
wirtschl. Jahrbeh. 72. Erg.-Bd. I. 438. 1930. Geisenheim.) Gr im m e .

Marggraf, Versuche mit dem Schadlingsbekampfungsmittel „Insekta". Nach dem 
Ausfall der Vorss. ist „ I n s e k t a "  zurzeit eines der besten u. sichersten Schadlings
bekampfungsmittel fiir Gewachshauskulturen. (Landwirtschl. Jahrbeh. 72. Erg.-Bd. I. 
475. 1930. Geisenheim.) GRIMME.

E. Jungę, Prilfung neuer ScMdlingsbekampfungsmittel. Bericht iiber Spritzverss. 
verschiedener neuer Schadlingsbekampfungsmittel. B e k a m p f u n g s m i  t t e l d e r
I. G. H ó c l i s t  a. M. S o li. 852 bewahrte sich bei Birnen in 0,5%ig- Lsg. Verbren- 
nungen am Laub traten nicht auf, wahrend die 0,75%ig. Lsg. verbrennend wirkte. — 
B e k a  m p f u n g s m i t t e l  g e g e n  f r e s s e n d e  I n s e k t e n  u. S c h o r f -  
k r a n k h e i t  S c li. 886 u. S c h. 887. Konz. l,5%ig. Lsg., Vers.-Frucht: Birne. 
Die Ergebnisse gegen unbehandelte waren nicht befriedigend. — S c h w e f e l -  
p r  a p a r a t  661. I. G. L e v e r  k u s e n in l% ig. Lsg. Giinstige Wrkg. gegen 
Mehltau ohne beachtenswerte Verbrennungsersclieinungen. — S. V. 373.1. G. W o lfe n  
ergab leiclite Verbrennung, wenig befriedigende Wrkg. gegen Schildlause. Gleiches 
Bild bei S. VI. 9. — P o m a s t i n  d e r  U f i n o l - G e s e l l s c h a f t  Mi i h l -  
h e i m - R u h  r. Starkę Verbrennungen bei 0,5 u. l% ig. Lsg. — A r s e n  I. 29 v o n  
S ch erin g -K ah lb au m . In  0,5%ig- Lsg. gute Wrkg. gegen Raupen des Frostnaclit- 
spanners u. gegen Spargelkiifer. Keine bzw. geringe Schadigungen. (Landwirtschl. 
Jahrbeh. 72. Erg.-Bd. I. 456—58. 1930. Geisenheim.) Gr im m e .

Reinhold, Versuch& zur Klarung des Ertragsgesetzes im Gemiisebau. Bei Sand- 
kulturen stimmen im Mittel die Wirkungsfaktoren fiir P20 5 u. ICO gut mit den von 
Mit s c h e r l ic h  festgestellten uberein, bei Moor- u. Sand- u. Moorboden befriedigen 
die K20-Werte, wahrend die P20 5-Werte nur etwa halb so grofi sind. Mit zunehmender 
N-Diingung geht der Wirkungsfaktor fiir P20 5 immer mehr zuriick. (Landwirtschl. 
Jahrbeh. 72. Erg.-Bd. I. 399—401. 1930. GroBbeeren.) G r im m e .

C. Dreyspring, Arbeiten der Versuchsstation Hamburg. XV. Bestimmung der 
wasserfreien Ertrdge von Versuchsernten mit einem neuen elektrischen Trockenschrank. 
(XIV. vgl. C. 1930. II. 2943.) An Hand mehrerer Figuren wird ein prakt. Trocken
schrank beschrieben, welcher gleichzeitig 96 Proben zu je 500 g fafit u. in ca. 6 Stdn. 
trocknet. Nalieres im Originnl. (Superphosphate 3. 198—204. Sept. 1930.) G r im m e .

[russ.] E. I. Kasakow, Ober die Aciditiit und den Siittigungsgrad von Moorboden. Lenin
grad: Lenoms-Verlag 1930. (60 S.). Rbl. 1.50.

vm. M etallurgie; M etallographie; M etallverarbeitung.
H. Pinsl, Gefugeausbildung von Boli- und GujSeisen. Dio auf der Lehrsehau der 

letzten GieCereifachausstellung in Dusseldorf in der Unterabteilung ,,Metallograph. 
Priifungswesen“ auf groBeren Wandtafeln zusammengestellten Schliffbilder, die eine 
Obersicht iiber den Gefiigeaufbau des Gul5- u. Roheisens vermitteln sollten, sind ab- 
gebildet. (GieBerei-Ztg. 27. 436—47. 15/8. 1930. Amberg, Luitpoldhiitte.) WlLKE.

J. B. Kommers, Die Ermudungseigenschaften von GufSeisen. (Vgl. C. 1930- II. 
2432.) An den Universitaten von Illinois u. Wisconsin wurden ZerreiB- u. Druckfestig- 
keit, Kerbzahigkeit, Brinell- u. Roekwellharte, sowie Dauerfestigkeit von verschiedenen 
GuBeisensorten bestimmt. Es wird der EinfluB von Kerben auf die Dauerfestigkeit 
untersucht, ferner der EinfluB der Lastwechsel u. der Belastungsart. Die Verss. wurden 
auch zum Teil bei erhóhten Tempp. durchgefuhrt. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 
29. P art 2. 101—08. 163. Jnni 1029.) E d e n s .

Georges dHuart, Gase und EinscMiisse im Stalil. (Vgl. C. 1930. II. 2039.) Es 
wird die Entgasung u. Desoxydation von Stahlschmelzen besproehen. Ferner wird 
beriehtet iiber die Erkennung u. Ausbildung yon Schlackeneinschliissen u. Gasliolil- 
raumen im Schliffbild. Besclircibung iiber den EinfluB von Schlackeneinschliissen auf 
mechan. Eigg. u. Korrosionswiderstand. (Science et Ind. 14. 364—70. April
1930.) E d e n s .

Luigi Losana, Korrosion von Stahkn bei hoher Temperatur. III. (II. vgl. C. 1930.
II. 2182.) Vf. untersucht die Korrosionsbestandigkeit von Cr- u. Ni-Cr-Śtahlen, ins- 
besondere Ventilstahlen, gegen ein Gas mit 2% 0 ; , 4% CO, 10% CO» u. 84% N„ bei
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Tempp. von 600—1000°. Ein 10%ig. Cr-Stalil wird durch. Zusatz von ca. 4—5% Ni 
nur wenig yerbessert, dieso Verbesserung bleibfc ziemlicli konstant bis zu einem Ni-Geh. 
von ca. 10%. bcim Ubergang von 10 auf 15% Ni wird jedoch eine erliobliche Ver- 
besserung erzielt. Bei einem Stahl nut 10—12% Ni werden dio besten Ergebnisse 
erreicht mit einem Cr-Geh. yon ca. 10—11%, eine weitere Steigerung des Cr-Geh. 
hat auf die Oxydationsbestandigkeit wenig EinfluB. Der C-Geh. spielt in diesem Falle 
keine wesentliche Rolle, bei Ni-armen Stahlen wird durch das Arbeiten unterlialb 900° 
eine geringe Verbesserung erzielt. Durch Tempem wird die Korrosionsfestigkeit 
wesentlioh orhoht. (Industria chimica 5. 565—71. Marz 1930. Turin.) R. K. M u l l e r .

F. W. Bremmer, Die Entwicklung der Umliullung bei tiefen Bohrldchern. Das 
Bohren von stets tieferen Ólbohrlóchern hat es mit sich gebracht, da(3 man nach einem 
entsprechend festeren Materiał Umscliau lialten muBte. Nach der Besprochung der 
Faktoren, die die Auswahl der Einkleidung beeinflussen u. der Auswahl des Stahls 
fiir dieso Zwecke wird die eigentliehe Unters. des Verf. gescliildert. 6 verschicdene 
Stahlprobeu wurden auf ihrc Eignung hin mitersucht. Sie wurden im elektr. Ofen 
hergestellt u. liatten folgende Zus.: 21/2 Mn: 0,19% C, 2,65% Mn; 1% MnMo: 0,27% C, 
1,71% Mn u. 0,25% Mo; Si-Mn: 0,33% C, 1,17% Mn, 1,10% Si; Si-Mn-Cr: 0,31% C,
1,13% Mn, 0,87% Si, 0,42% Cr; 1% Ni-Mo: 0,30% C, 1,73% Ni u. 0,25% Mo 
u. Cr-Mo mit 0,31% C, 0,58% Cr u. 0,22% Mo. Nach einer eingehenden Beschreibung 
der Ergebnisse der Verss. mit diesen Stahlen wird die Frage vom prakt. Standpunkt 
aus betrachtet u. ein Si-Mn-Cr-Stahl ais am aussichtsreichsten gefunden. Es zeigte 
sich im Walzwerk, daB 2 Sortcn mit je hoherem u. niedrigerem Legierungsgeh. (D u. E) 
selir erfolgsversprccliend sind. Sie liaben ausgezeichncte Bearbeitungseigg. u. bieten 
keine Schwierigkeiten bei der Herst. Sorte D enthalt 0,40% C, 1,10% Mn, 0,25% Si, 
maximal 0,25% P u. S u. 0,18% Cr u. die Sorte E 0,40% C, 1,10% Mn, 0,85% Si, 
maximal 0,04% P u. S u. 0,50% Cr. Die Priifungsergebnisse mit diesen beiden be- 
sondoren Arten werden mitgeteilt. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. 
Engineers 1 9 3 0 . Nr. 355. 13 Seiten. Ambridge [Pa.], Hot Mills, Spang, Chalfant 
& Co., Inc.) W i l k e .

George J. Joung, Die bergmdnnisclie und metallurgiscJie Entwicklung in Arizona. 
Zusammenfassende Abhandlung iiber die Kupferproduktionszentren in Arizona mit 
Abbildungen der Anlagen. (Engin. Mining World 1- 471. Sept. 1930.) J u n g .

— , Ein Niclcel-Kupferlager in New Brunswick, Canada. Eine Beschreibung der 
geolog. Verhśiltnisse u. der Ausbeutung der Lager in New Brunswick u. Bericht iiber 
metallurg. Unterss. (Engin. Mining World 1. 467—70. Sept. 1930.) J u n g .

F. H. Driggs, Ekktrolytische Herstellung von Thorium und Uran. Es wird ein 
Verf. der W e s t i n g h o u s e  L a m p  C o m p a n y ,  B l o o m f i e l d  zur elektro- 
lyt. Herst. von Thorium u. Uran beschrieben. Ais Ausgangsmaterial fiir Ur dient Uran- 
nitrat, das durch ultraviolettes Liclit in einer Lsg. mit Kaliumfluorid in HF u. Ameisen- 
saure in Kaliumuraniumfluorid iibergefuhrt wird u. dann in einem Schinelzbad von 
CaCL u. NaCl elcktrolysiert wird. Es schcidet sich Uran ais lose anliaftendes Pulver 
bei 700—800° an der in der Mitte des Bades eintauehenden Kathode ab, die, nachdem 
der Nd. eine gewisse Dicke hat, durch eine neue Kathode ersetzt werden muB. Um 
eine feste M. zu erhalten, muB der pulverige Nd. im holien Vakuum geschmolzen 
werden. Die Herst. von Thorium erfolgt in analoger Weise. (Engin. Mining World 1. 
477—78. Sept. 1930. Bloomfield, N. J .) J u n g .

Ernst Rosenbaum, Gcwinnung von Feingold und Feinsilber aus Altgold- und Alt- 
silberlegierungen. Es werden Methoden angegebon zur gleichzeitigen Scheidung des 
Goldes u. Silbers in einer Operation, zur Scheidung von Feilungen, die zusammen- 
gesclunolzen, der Vermutung nach mindestens 2,5-mal soviel Silbrr ais Gold enthalten, 
zur Gewinnung yon Feinsilber, zur Scheidung von Feilungen, d e Pt, Au u. Ag ent
halten, zur Ausscheidung von Au u. zur Scheidung von Schroten, die P t u. Au ent
halten! (Chem.-Ztg. 54 . 743—44. 24/9. 1930. Frankfurt a. M.) J u n g .

Robert F. Mehl und Charles S. Barrett, Studien iiber die W idmannstdttensche 
Struktur. I. Einleitung. Das System Aluminium-Silber und das System Kupfer-Silicium. 
Nach einem histor. Uberbliek geben Vff, im AnschluB an O s m o n d  u. Ca r t a u d  (R ev . 
Metallurgie 3 [1906]. 491) eine Theorie der Entstehung der WiDMANNSTATTENsehen 
Struktur u. kommen zu dem Satz: Wenn eine bei hohen Tempp. stabile feste Lsg. 
beim Erkalten eine ńeue Phase abscheidet, so erfolgt diese Abseheidung in einer ganz 
bestimmten Art u. Weise: die neue Phase tr itt  so zutage, daB ihr Raumgitter in  einer  
wohldefiniorten Beziehung zu dem der urspriinglich yorhandenen festen Lsg. steht. —
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Jede Legierung, die dieser Voraussetzung entsprieht, muB die Erzeugung W id m a n - 
STATTENscher Eiguren gestatten; nur wird in der Regel eine geeignete Warmbehandlung 
erforderlioli sein, ma die Struktur gut zur Ausbildung zu bringen. Die Vorbedingimgen 
fiir das Auftreten WIDMANNSTATTENscher Eiguren sind also dieselben, wie die fiir 
eine Alterungshartung, so daB das Studium des der Bldg. der W id m a  n N S t  at  t e  n - 
schen Eiguren zugrunde liegenden Meehanismus mit dem des Alterungsvorgangs eng 
zusammenhangt. Studien iibor diesen Bildungsmechanismus u. iiber die krystallo- 
graph. Seite des Problems sind mit einigem Erfolg bis jetzt nur an einigen Stahlen u. 
an Meteoriten ausgcfiihrt worden. — Von dem System Al-Ag ist bekannt, daB es bei 
hohen Al-Gehh. u. geeigneter Warmbehandlung sehr gut ausgebildete WlDMANN- 
STATTENsche Eiguren liefert; der Hauptgrimd dafiir liegt in der starken Veranderung 
der Festlosliehkeit von Ag in Al mit weohselnder Temp., weshalb sich beim Erkalten 
aus der <5-Phase die y-Phase abscheidet (Bezeichnung nach P e t r e n k o , Ztschr. anorg. 
allg. Chem. 46 [1905], 49). Das krystallograph. Problem besteht in der Best. 1. der 
Gitterebene der festen Lsg. i5, auf der sich die y-Phase bildet, u. 2. der Orientierung 
des Gitters der y-Phase in  Beziehung auf diese Gitterebene u. auf die der urspriinglichen 
festen Lsg. — Beide Daten wurden an einer Legierung mit 21,3% Ag, die 19 Stdn. im 
Vakuum auf 550— 560° C erhitzt u. im Ofen mit W . abgeschreckt worden war, rontgeno- 
log. ermittelt. Die feste Lsg. ergab unmittelbar nach der Herst. dasselbc Gitter, wie 
das Ausgangs-Al; jedenfałls waren etwaige Veranderungen im Parameter kleiner ais
0,1%- — Nach Terschiedenen Methoden ergab sich, daB die Abscheidung der y-Phase 
auf der (lll)-Ebene der (5-Phase erfolgt; y ist keine Verb., sondern eine feste Lsg. von 
hesagonaler Struktur; die Ag- u. Al-Atome sind auf dem Gitter ganz zufallig verteilt. 
Bei Sattigung mit Ag ist a0 =  2,865; c0 =  4,653; a0/c0 =  1,625, u. bei Sattigung mit 
Al a0 =  2,879; c0 =  4,573; o0/c0 =  1,588. — In  dem Gitter der Ag-Al-Legierung bc- 
tragen die Atomabstande in der (lll)-Ebene 2,858 A; dem entsprieht schr nahe die 
(OO.l)-Ebene der y-Phase mit Atomabstanden von 2,879 A. Eingehende Erorterungen 
fuhren Vff. zu folgendem Resultat: Beim Erkalten des Systems Ag-Al scheidet sich 
aus der festen Lsg. <5 die y-Phase plattenfórmig ab. Diese Platten sind parallel zu den
(lll)-Oktaederebenen in dem flachenzentrierten kub. Raumgitter der <5-Pliase. Zu 
diesen (lll)-Ebenen ist die y-Phase so orientiert, daB die Grundflaehe (00.1) der (111)- 
Ebeno der (5-Phase parallel liegt u. daB analoge Richtungen in den beiden Ebencn 
parallel sind, da die Richtung (11.0) auf der (OO.l)-Ebene zu der (HO)-Riehtung in der 
Ebene (111) parallel ist. — Bei dem System Cu-Si sind die Ergebnisse nicht eindeutig; 
sie lassen nur mit Sicherheit erkennen, daB die Abscheidung der y-Phase aus der festen 
Lsg. nicht parallel der am diclitesten besetzten Ebene (111) erfolgt. — Ihren theoret. 
Anscliauungen geben Vff. vorlaufig folgende Eassung: Kommt es durch Ausfallen aus 
einer festen Lsg. zum Auftreten einer neucn Phase, so erfolgt dies in der Weise, daB 
eine krystallograph. Richtung des Prazipitats sich mit einem Minimum an Atom- 
yerlagerungen unmittelbar aus einer nahezu ident. krystallograph. Richtung der ur- 
spriinglichen festen Lsg. bildet. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 
1930. No. 353. 33 Seiten. Washington, D. C., Naval Research Laboratory.) IIa r t n e r .

Albert Portevin und Pierre Chevenard, Dilatometrisclie Studie uber die Umwand- 
Iwujen und den Einflu/3 der Warmhehandlung bei den leichten Aluminiumlegierungen. 
Im AnschluB an friihere Arbeiten (P o r t e v in  u. CnEVENARD, Analyses dilatometriąues 
des fontes; Congres international de Eonderie, Paris 1923) haben Vff. mittels einer 
dilatometr. Differentialmethode Unterss. iiber Hartungs- u. Alterungsvorgange an 
Leichtmetallen (Ai-Mg-Si-, Al-Cu- u. Al-Si-Legierungen) ausgcfiihrt. Die Ergebnisse 
lassen sich nicht in wenigen Worten zusammenfassen, weshalb nur auf das Original 
venviesen werden kaim. (Rsv. Metallurgie 27. 412—35. Aug. 1930.) H a r t n e r .

L. Guillet und M. Ballay, Der Einflufi der Warmbehandlung auf die Leitfahiglceit 
und die mechanische Festigkeit von Aluminium-Silicium.-Legierungen mit Gehalten bis 
zu 2,5% Silicium. (Rev. Mćtallurgie 27. 398—403. Aug. 1930. —  C. 1930. I I  
1909.) _ _ H a r t n e r .

W illiam L. Fink und Kent R. van H om , Konstituenten von Aluminium-Eisen- 
Silicium-Legierungen. Unters. von pulvcrisierten Legierungen mittels Rontgenstrahlen. 
Die Existenz von Al;!Fe wird erneut bestatigt. a-Fe-Si scheint dem Rontgenbild nach 
eine feste Lsg. von Si in Al^Fe zu sein; das mikroskop. Bild zeigt allerdings eine scharfe 
Grenze zwischen dem a-FeSi u. der Al3Fe-Nadel, aus der es sich gebildet hat, wahrend 
im Fali einer festen Lsg. variabler Zus. ein allmahlicher Ubergang zu erwarten ware, 
doch ist diese Unstimmigkeit erklarbar. Bei dem sog. /S-Fe-Si diirfte es sich um ein
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tcrnares Gebilde handeln, das viel Al in fester Lsg. aufnimmt. (Techn. Publ. Amer. 
Inst. Mining metallurg. Engineers 19 3 0 . Nr. 351. 9 Seiten. Cloveland, Ohio, Aluminium 
Research Laboratories, Aluminium Co. of America.) H a r t n e r .

R. S. Archer und L. W. Kempf, Giefibare. Aluminium-Silicium-Magnesium- 
legierungen. Ausfuhrlicher Bericht uber Verss. mit Al-Si-Mg-Legierungen. Da der 
fiir hohere Beanspruchungen gebrauchliche Zusatz von Cu zu Al-Si-Legierungen dereń 
Korrosivitat u. spezif. Gew. erhoht, wurde untersucht, ob man bei Zusatz von Mg 
s ta tt Cu ebenfalls zu giefibaren Legierungen kommen kann, die befriedigende mechan. 
Eigg. aufweisen. LaboratoriumsmaBig gelang die Herst. von Legierungen, die den 
kandelsiiblicken Al-Si-Cu-Legierungen mit 4% Cu nicht nachstanden u. ebenso wie 
diese einer Warmbehandlung zuganglich waren. Die Korrosionsfestigkeit war nament- 
lich bei geringem Fe-Geh. hoher ais die der Legierungen mit Cu; wenn elektr. u. Warme- 
leitfahigkeit gegeniiber der der Cu-haltigen Legierungen auch herabgesetzt war, iiber- 
traf sie doch die der meisten anderen Al-Legierungen. Einzelheiten miissen im Original 
nachgelesen werden. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 19 3 0 . 
No. 352. 32 Seiten. Cleveland, Ohio, Aluminium Research Laboratories, Aluminium 
Co. of America.) H a r t n e r .

E. H. Dix jr ., F. Keller und L. A. Willey, Gleichgewichtsbezielmngen bei A lu
minium-Antinwii-Legierungen liolier Reinhe.it. Zweck der Arbeit war die Best. der 
Lóslichkeit von Sb in Al in festem Zustand u. der Zus. u. des Schmelzpunkts des 
Eutektikums; es wurde deshalb die Al-Seite des Al-Sb-Diagramms (bis zu 3% Sb) 
eingehend studiert. Ais Ausgangsmaterial diente Al von 99,96% u. Sb von 99,86%; 
die Legierungen wurden in Graphittiegeln erschmolzen. Bei 645° C liegt die Loslich- 
keit von Sb in Al noch unter 0,1%; das Eutektikum enthalt etwa 1,1% Sb u. schmilzt 
bei 657° C. Die experimentelle Methodik war iihnlich wie bei der Unters. des Systems 
Al-Cu (C. 1 9 2 9 . I. 1988). (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers
1 9 3 0 . No. 356. 7 Seiten. New Kensington, Pa., Aluminium Research Laboratories.) H a .

E. H. Dix jr., F. Keller und R. W. Graham, GlcicJigewichtsbeziehungen bei Alu- 
minium-Magnesium-Siliciumlegierungen holier Reinheit. Die therm. Analyse einer 
Reihe von Al-Mg-Si-Lcgierungen ergab, daB die Lóslichkeit von Mg2Si in Al am eutekt. 
Punkt (595°) 1,85 Gew.-% betragt u. mit sinkender Temp. rasch kleiner wird. Bei 
200° betragt sie nur mehr 0,27%. Diese groBe Differenz bildet den Grund fiir die 
Eignung solcher Legierungen zur Warmbehandlung; langeres Erwarmen dicht unter 
die eutekt. Temp. u. nachfolgendes Abschreeken bewirken, daB Mg2Si in fester Lsg. 
bleibt. Unmittelbar nach dem Abschrecken sind die Legierungen leiclit bearbeitbar; 
im Laufe einiger Monate werden sie infolge des Ausfallens von feinverteiltem Mg2Si 
aus der metastabilen iibersattigten festen Lsg. hiirter u. fester. Ein Maximum der 
mechan. Eigg. erhalt man durch Altern bei etwas erhóhter Temp.; der EinfluB der 
kiinstl. Alterung ist am ausgesprochensten bei Legierungen mit 0,6—1% Mg2Si. 
(Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1 9 3 0 . No. 357. 13 Seiten. 
New Kensington, Pa., Aluminium Research Laboratories.) H a r t n e r .

Selma F. Hermann und Frank T. Sisco, Der Einflup einiger ais Legierungs- 
komponenten gebrduchlicher Elemente auf Struktur und Hartę von Aluminiumbronze. 
Vff. haben Al-Bronzen mit 8, 10 u. 12% Al u. Zusatzen von 1 u. 5% Fe, Ni, Mn, Co 
oder Si hergestellt u. untersucht. Fiir alle Einzelheiten muB auf das reich mit Mikro- 
photogrammen u. Tabellen ausgestatteto Original verwiesen werden. (Techn. Publ. 
Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 19 3 0 . No. 365. 21 Seiten. Dayton, Ohio u. 
New York, Metallurgical Laboratory, U. S. Air Corps.) H a r t n e r .

R. L. Templin und D. A. Paul, Der Elastizitatsmodul von Aluminiumlegierungen. 
Zusatz von Fe, Si, Cu, Ni oder Mn zu Al erhoht den Elastizitatsmodul; unter Um- 
standen tr i t t  eine Steigerung um 20—-30% ein, so bei Legierungen mit 20—25% Cu, 
Ni u. Si. Bei Cu, Fe u. Ni geht die GroBe des Effekts annahemd mit der des eigenen 
Elastizitatsmoduls parallel; je 3%  Ni (E = ~  2 000 000 kg/qcm), Fe (E 1 750 000 
kg/qcm) u. Cu (E = ~  1 125 000 kg/qcm) bewirken eine Steigerung um bzw. 4, 3 u.
1,5%. Si erhoht den Elastizitatsmodul, ohne daB die D. des Metalls zunimmt. Mg 
setzt den Elastizitatsmodul herab; bei warmbehandelten Legierungen wird dieser 
EinfluB erst bei Gehh. yon iiber 12% Mg merklich; nicht warmbehandelte Legierungen 
zeigen schon bei 6—10% Mg eine Abnahme des Elastizitatsmoduls. (Techn. Publ. 
Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 19 3 0 . No. 366. 7 Seiten. New Kensington, 
Pa., Aluminium Co of America.) H a r t n e r .
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Ch. Jovignot, untersuchungsmethodc utul Apparat zur Bestimmung des Ausdelinungs- 
koeffizienten und, der Bruchbelastung blattfdrmiger metallurgischer Produkłe. (Rev. 
Mćtallurgie 27. 443—48. Aug. 1930. — C. 1930. II. 947.) H a r t n e r .

Robert G. Skerrett, Die wachsende Bedeutung der komprimierten Luft in der 
Giefierci. Die Benutzung der komprimierten Luft zum Antreiben von pneumat. Werk- 
zeugen u. die damit bewirkte Leistungssteigerung der GieCerei wird an Beispielen 
gezeigt. (Iron Steel Canada 13. 184—88. Aug. 1930.) W ilk e .

■ O. Mauermann, Prufung und Anwendung von Rostscliutzmitteln in der Grofi- 
indusłrie. I. u. II. (Farbo u. Lack 1930. 390. 405. 27/8. — C. 1930. II. 1127.) S c h e i f .

Hans Christian Hansen, Berlin, Beheizung und Reduktion von geschmolzenem Erz 
in Flammofen, dad. gek., daB das fl. Erz zuerst m it einem reduzierenden oder neutralen 
Gas (oder Kołilenstaubgemisch) zerstaubt u. dann mit einer reduzierend wirkenden 
Kohlenstaubflamme, dereń Temp. vorzugsweise durch Zusatz; von 0 2 gesteigert wird, 
innig vermischt in einen Sammelraum hineingeschleudert u. reduziert wird. — Zweck- 
maBig erfolgt die Zerstiiubung des Erzes wahrend des HiniiberflieBens iiber einen 
Konverternadelboden o. dgl. (D. R. P. 507 963 KI. 18 a vom 12/2. 1925, ausg. 22/9.
1930.) K u h l i n g .

Saurefabrik Schweizerhall (Erfinder: Otto Saladin), Schweizerhalle, Sehweiz, 
Abroslung von Schwefelerzm und anderen schwefelhaltigen Materialien in mechan. mehr- 
etagigen Rostofen unter Anwendung des Gegenstromprinzips, dad. gek., daB das Rost- 
gut nach Erlangen der durch das Abrósten des Schwefels entstandenen liohen Rk.-Temp. 
zum Zwecke der Ycrmeidung vorzeitiger Abkiihlung unter Unterbrechung des Gegen- 
stromes von Kies u. Rostluft in eine Zone gefiihrt wird, welche durch Ableitung der 
ganzen Rostluft oder eines Teiles derselben vor der Abkiihlung durch die Rostluft ge- 
schutzt wird. —- Gegenuber einem bekaimten Verf., bei welchem durch Zusatz von 
Kohle o. dgl. die Rostwrkg. verbessert wird, bietet das Verf. durch Brennstoffersparnis 
Vorteile. (D. R. P. 508 340 KI. 40 a vom 22/2. 1929, ausg. 27/9. 1930. Schwz. Prior. 
19/1. 1929.) K u h l i n g .

Mathieson Alkali Works, New York, iibert. von: George S. Evans, Oak Park, 
V. St. A., Reinigen von Eisen. In flieBendes geschmolzenes Ee wird grobstuckigcs 
oder gepulvertes NaOH eingetragen. Das NaOH schm. u. flieBt mit dem geschmolzenem 
Fe einem Behalter zu, in welehem es bis zur ausreichenden Befreiung des Fe von Sehwefel 
u. anderen Beimengungen mit diesen in Beriihrung bleibt. (Can. PP. 277 042 vom 
15/2. 1927 u. 277 043 vom 28/3. 1927, ausg. 10/1. 1928.) K u h l i n g .

Ludlum Steel Co., Watervliet, iibert. von: Henry A. de Fries, Albany, V. St. A., 
Eisen- und Stahllegierungen. Geschmolzenen Eisen- u. Stahllegierungen, besonders 
solchen, welche leicht oxydierbare Bestandteile, wie Cr u. Si, enthalten, werden, 
gegebenenfalls nach anfanglicher Red. mittels anderer Stoffe, FeAl3 oder eine annahernd 
dieser Formel entsprechende Legierung von Fe u. Al in einer Menge zugesetzt, welche 
die zur yollstandigen Red. erforderlichc nur wenig iiberschreitet. Infolge der gróBeren
D. des FeAl3 wird die beabsichtigte Wrkg. mit gróBerer Siclierheit erreicht ais mit 
eisenfreiem Al. (A. P. 1775 339 vom 27/4. 1928, ausg. 9/9. 1930.) K u h l i n g .

Heppenstall Co., iibert. von: John A. Succop, Pittsburgh, V. St. A., Stahl
legierungen. Die Legierungen enthalten neben Fe 0,5—2% C, 5—20% Cr, 0,1—1,75% 
Mn, 0,1—2% Mo, 0,25—3,5% Ni, 0,1—2% Si u. 0,1—1,5% V; sie sind durch groBe 
Hartę, Widerstandsfiihigkeit gegen Schleifinittel u. andere oberfliichenzerstorende 
Einww. bei guter Duktilitat ausgezeichnet. (A. P. 1775 615 vom 12/6. 1930, ausg. 
9/9. 1930.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alwin Mittasch, 
Walther Schubardt, Ludwigshafen a. Rh., und Carl Muller, Mannheim), Herstellung 
von reinem Eisen. (D. R. P. 500 692 KI. 12n vom 24/5. 1925, ausg. 5/9. 1930. Zus 
zu D. R. P. 485 639; C. 1930. II. 2438. — C. 1927. II . 73S [E. P. 269 677].) D rew s!

Duisburger Kupferhiitte (Erfinder: Karl Mattenklodt. und Hans Schramm),
Duisburg, Gewinnung von Zink aus unreinen Zinklaugen, z. B. aus den Laugen chlorie.re.nd 
gerósteter Kiesabbrande, dad. gek., daB die Laugen in 2 Teile unterteilt werden, die, 
wie folgt, weiter behandelt werden. In dem einen Teil der Lauge werden die Ver- 
unreinigungen, wie Ag, Cu, Fe, As usw. durch Hydrate oder Carbonate der Metalle, 
Erdalkalien oder Alkalien gefallt u. die gereinigte Lauge weiter auf Zn verarbeitet.
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Die aus dom erstcn Teil der Lauge gefallten Metalle (Ag, Cu, Fe, As usw.) werden dem 
zweiten Teil der Lauge zugesetzt u. lotztere dann in bekannter Weise auf diese Metalle 
verarbeitet. (D. R. P. 508 071 KI. 40a vom 19/9. 1925, ausg. 24/9. 1930.) K u h l i n g .

Guardian Metals Co., iibert. von: Joseph G. Donaldson und Henry L. Coles 
Hamilton, V. St. A., Verbesserung der meclianischen Eigenschaften und der Leitfdhigkeit 
von Mełallen. Dio Rolistoffe, besonders vorgereinigtes Cu, werden unter einer sic gegen 
oxydierende Einww. schiitzenden Dooke gesclimolzen, mit der zur vólligen Red. vor- 
handener Sauerstoffverbb. ausreiehenden Menge eines Desoxydationsmittels, wie 
CuSi, u. hóchstens 1% eines feingepulverten, krystallkornbildenden in der Schmelze 
unl. Stoffes oder einem Stoff, welcher, wie Graphit, boide Bedingungen erfullt, unter 
Umruhren vermischt u. dann so langsam abgekiihlt, daB sich groBc Krystalle ausbilden. 
Die Erzeugnissc sind durch liohe Festiglccit, Duktilitiit, Hitzebestandigkeit u. Lcit- 
fahigkcit fiir Hitzc u. Elektrizitat ausgezeichnet. (A. P. 1 775 159 vom 21/12. 1926, 
ausg. 9/9. 1930.) K u h l i n g .

Beryllium Corp. of America, New York, iibert. von: Hugh S. Cooper, Cleveland, 
Y. St. A., Beryllium. In  einem dicht schlieBenden Behalter aus die Elektrizitat leitendem 
Stoff, der ais Kathode geschaltet ist, wird NaCl auf 825° erhitzt, eine Atm. von H» 
erzeugt, BeCl„ eingetragen u. unter anteilweisem weiteren Eintragen von BeCl2 u. NaCl 
mit 150 Amp., 6 V. u. Grapkitanoden immer in einer Atm. von H„ elektrolysiert. 
Be soheidet sich in Fom von Platten oder Flittern am GefaBboden ab, wird durch Ab- 
giefien u. Behandeln mit Eisw. vom NaCl getrennt, unter hohem Druck zu groBoren 
Stucken gepreBt u. unter geschmolzenem NaCl bei 1200—1450° gcsintert. (A. P. 
1775 589 vom 6/12. 1924, ausg. 9/9. 1930.) K u h l i n g .

Erftwerk Akt.-Ges., Grevenbroieh, Erzeugung feinkorniger Rekrystallisations- 
slruktur bei Werkstucken aus Aluminium oder Aluminiumlegiemngen mit einem Geh. 
von iiber 80% Al, dad. gek. daB das Aluminiumwerkstuck nach der mechan. Bearbeitung 
fiir Bruchteilo einer Min. bei Blechen unter 1 mm Starkę Gliihtempp. zwisehen 500 
u. S00° ausgesetzt wird, so daB das Metali auBer Feinkornigkeit die Eigg. von weich- 
gegliihtem Materiał erhalt. — Bei geeigneter Wahl von Gluhtemp. u.-zeit bleibt ein 
Teil der ursprunglielien Hartę erhalten. (D. R. P. 508155 KI. 40 d vom 8/4. 1924, 
ausg. 24/9. 1930.) K u h l i n g .

International Nickel Co., Inc., New York, Herstellung von zinnfreien Legierungen 
aus Kupfer, Nickel und Aluminium. (D. R. P. 508 198 KI. 40 b vom 4/6. 1926, ausg. 
25/9. 1930. A. Prior. 16/6. 1925. — C. 1926. II. 2346/7 [E. P. 253 879].) K u h l i n g .

Canadian General Electric Co., Ltd., iibert. von: Robert Palrner, Sehenektady, 
V. St. A., Autogenes Schwciflen. Das Zusammenschmelzen der zu vereinigenden Teile 
erfolgt in Ggw. von atomarem H u. Abwesenheit von 0 2. (Can. P. 277 014 vom 21/1.
1927, ausg. 10/1. 1928.) ‘ K u h l i n g .

Vita Habif, Detroit, V. St. A., Lólfliissigkeiien, bestehend aus 10—50% ZnCl2,
0,5—50% Glycerin, 5—50% A. u. 1—50% W. (A. P. 1775197 vom 27/3. 1930, 
ausg. 9/9. 1930.) K u h l i n g .

American Machinę and Foundry Co., New York, Herstellung von MetaUiiber- 
ziigen. (D. R. P. 508 375 KI. 48 b vom 1/4. 1926, ausg. 27/9. 1930. — C. 1928. I. 1094 
[Schwz. P. 122 602].) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von rostschutzenden 
Uberzugen aus Celluloselacken durch Veresterung von Cellulose mit solchen Sauren, 
die mit dem zu schiitzenden Metali wasscrunl. Verbb. eingehen, u. Auflósen des Esters 
in organ. Lósungsmm. In den Beispielen sind folgende Mischungen angegeben: 15 Teile 
Cellulosetrilaurat, 50 Teile Bzl. u. 50 Teile Xylol — oder 20 Teile Cellulosetrilaurat, 
50 Teile Bzl., 50 Teile Xylol, 5 Teile Cu-Naphtlienat oder 2 Teile Fe-Resinat. Das 
Cu-Naphthenat kann ersetzt werden durch Cu-Oleat, Pb-Naphthenat, Fe-Laurat, 
Fe-Stearat oder Fe-Resinat — oder 15 Teile Cellulosetrilaurat, 15 Teile Benzylcellulose, 
100 Teile Bzl., 100 Teile Xylol — oder 20 Teile Cellulosetrilaurat, 50 Teile Bzl., 25 Teile 
Toluol, 25 Teile Xylol, 20 Teile TitanweiB oder Zn- oder Pb-WeiB oder Cu-Bronze. 
(Schwz. P. 139 824 vom 21/1. 1929, ausg. 16/7. 1930. D. Prior. 2/2. 1928.) M. F. M.

W. Broniewski, Travaux pratiques de mćtallographie. Paris: Dunod 1930. (110 S.) B r.: 15 fr. 
Franz Sauerwald, Physikalische Chemie der metallurgischen Reaktionen. Leitf. d. theoret. 

Hiittenkunde. Berlin: J. Springer 1930. (X, 142 S.) gr. 8°. M. 13.50: Lw. M. 15.—.
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IX. Organische Praparate.
K. Bodendorf, Gewinnung, Anwendung und Nachweis von Methylalkohol wid 

Isopropylalkohol. Nach cinigen Angaben iiber die Gewinnung von A. u. das Garungs- 
sehema von N e u b e r G wird die synthet. katalyt. Darst. von Methyl- u. Isopropyl- 
alkohol u. der Nachweis beider Verbb. beschrieben. Ober die Yerwendung werden 
Mitteilungen gemacht, vor Gebrauch zu pharmazeut. Zwecken wird gewarnt. (Apoth.- 
Ztg. 45. 1141—44. 13/9. 1930. Berlin.) H e r t e r .

Canadian Electric Products Co. Ltd., Montreal, iibert. von: Kenneth G. Blaikie,
Shawinigan Falls, Quebec, Canada, Verhinderung der Polymerisałion von Vinylver- 
bindungen. Man setzt S  in Mengen von etwa 1% bei der Lagerung oder Dest. von 
Vinylverbb., besonders Vinylestem zu. Auf die gleiche Weise verhindert man auch Rk. 
mit Aldehyden. (A. P. 1768 434 vom 15/8. 1927, ausg. 24/6. 1930.) D e r s i n .

Dr. Alesander Wacker Gesellschaft fiir elektrochemische Industrie G. m. 
b. H., Deutschland, (Erfinder: Paul Halbig und Felix Kaufler, Miinchen), Her
stellung von Alkalićithylat aus A. u. Alkalihydroxyd, dad. gek., daB die Umsetzung u. 
die Abdest. des wasserhaltigen A. bei einer Temp. vorgenommen wird, die wesentlich 
iiber dem Kp. des A. liegt. — 2. Yerf. gemaB Anspruch 1, dad. gek., daB eine Hilfs- 
Fl., wie z. B. Bzl., verwendet wird. (D. R. P. 505 474 KI. 12o vom 25/11. 1928, ausg. 
20/8. 1930. F. P. 680 794 vom 24/8. 1929, ausg. 6/5. 1930.) U l l r ic h .

Hermann Suida, Módling b. Wien, Herstellung hochkonzentrierter Alkohole aus 
den durch fraktionierte Dest. nicht trennbaren wss. Lsgg. der Homologen des A. 
durch Atzalkalien, dad. gek., daB derartige Gemische in dampffórmigem Zustande 
durch mindestens 35°/0ige Atzalkalilsgg., die auf eine etwas lióher ais die Temp. des 
Alkohol-W.-Dampfgemisches liegende Temp. erhitzt wurden, ausgewaschen werden.
— Man erhalt so in einem dafiir besonders konstruierten App. aus 80%ig- etwa 98 bis 
99°/0ig. Isopropylallcohol. (Oe. P. 118 637 vom 1/10. 1928, ausg. 25/7. 1930.) U l l r ic h .

Sinclair Refining Co., New York, ubert. von: Eugene C. Herthel, Chicago, 
V. St. A., Gewinnung von Sauren, Alkoholen und dgl. aus Gasen. ZJngesdttigte KW-stoffe 
enthaltende Gase werden mit einem Ol, das gegen Siiure widerstandsfahig ist, wie z. B. 
einem Mineralol, das mit S02 behandelt worden ist, zum Zwecke der Absorption der 
ungesatt. KW-stoffe bei erhóhtem Druck extrahiert, so daB eine selektive Eleminierung 
der ungesatt. hóheren KW-stoffe stattfindet. Dio absorbierten Bestandteile werden 
durch Behandlung des Ols mit H„SO., u. Hydrolyse in Alkohole, wie z. B. Amyl- u. 
Butylalkohol, iibergefuhrt. (A. P. 1761341 vom 7/1. 192S, ausg. 3/6. 1930.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Bernhard C. Stuer, 
Berlin und Walter Grob, Stollberg), (jberfahrung von Acetylen in Acetaldchyd mit 
Hilfe von Katalysatoren durch Oberleiten von C2H 2 mit W.-Dampf bei erhohter Temp. 
bei gewóhnlichem oder erhóhtem Druck iiber Katalysatoren, dad. gek., daB ais Kataly
satoren Verbb. des Fe, aber unter AusschluB der in dem Patent 365285 genannten, 
z. B. mit Chromsaure, Wolframsaure oder Kieselsdurc, oder solche andere Metall- 
verbb. ais Fe-Verbb., insbesondere der Schwermetalle oder der Metalle der seltenen 
Erdcn verwendet werden, dereń sauerstoffhaltige Formen durch C2H2 reduzierbar sind. 
(D. R. P. 504862 KI. 12o, vom 25/6. 1914, ausg. 9/8. 1930.) " ’ U l l r ic h .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b .H ., Miinchen (Erfinder: 
Hans Deutsch und Willy O. Herrmann), Herstellung von Acetaldehyd. (D. R. P. 
499 507 KI. 12o vom 27/10. 1925, ausg. 10/6. 1930. — C. 1928. I. 1229 [F. P. 
623665].) U l l r ic h .

HolzverkohlungS-Industrie A.-G., Konstanz i. B., Herstellung von Aceton. 
Abanderung des dureh das Hauptpatent 503571 geschiitzten Verf. zur Herst. von 
Aceton aus CH3CH0 u. W.-Dampf, dad. gek., daB von Zeit zu Zeit die CH3CHO- 
Zufuhr abgestellt u. den Katalysatoren bei erhóhten Tempp. W.-Dampf allein zu- 
gefiihrt wird. (D. R. P. 505112 KI. 12o vom 12/12. 1924, ausg. 14/8. 1930; Zus. 
zu D. R. P. 503571; C. 1930. II. 2049.) U l l r ic h .

Verein fur chemische Industrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Hintz, 
Frankfurt a. M.), Herstellung von Aceton aus Calciwmacetat, dad. gek., daB das 
letztero zwischen der AuBenwand einer iiber eine Heizcjuelle gestiilpten u. um sie 
herum drehbaren Haube mit kegelfórmigen Gleitflachen u. der Innenwand eines sie 
ruhend umgebenden, durchbrochenen Gasabzugskórpers mit ebenfalls kegelfórmigen 
Fuhrungsflaehen u. mit einer auBeren Ummantelung hindurchbewegt u. daher zur
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Zers. gebracht wird. — 2. Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daB dio Hindurchbewegung 
der M. unter exzentr. Drehung des Heizkórpers unter der Destillationshaube erfolgt. 
(D. E. P. 503 918 KI. 12o yom 26/3. 1926, ausg. 5/8. 1930.) U l l r ic h .

I. G. Parbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Angelo Knorr, 
Berlin und Albert Weissenbom, Potsdam), Herstellung von Ketoalkoholen durch 
Kondensation von Aldehyden mit Ket-onen. (D. R. P. 495 878 KI. 12o vom 20/1. 1926, 
ausg. 22/4. 1930. — C. 1929. II. 1216 [A. P. 1714378].) U l l r ic h .

Societe Franęaise de Catalyse Generalisee, Frankreieh, Katalytische Her
stellung von Essigsaure aus CO u. H2 unter Verwendung von Phosphaten, Silicaten oder 
Boraten des Ni, Co, Cr, Fe oder Cu fiir sioh oder in Mischung, erent. zusammen mit 
Oxyden oder Carbonaten von anderen Metallen. (F. P. 36 719 yom 26/1. 1929, ausi* 
2/8. 1930. Zus. zu F. P. 681 953; C. 1930. II. 1770.) M. F. Mu l l e r .

Josef Varga, Ungam, Herstellung von Benzol und seinen Homohgcn durch Druck- 
liydrierung von Ńaphthalin in Ggw. von Mo, W u. ikrer Verbb. unter Zusatz von 
H2S  oder II2S  liefernden Stoffen, wie S, bei Drucken von mebr ais 100 a t u. bei 460 
bis 500°. Um Bzl. zu erhalten, arbeitet man mit hohem H2-Partialdruck von 95—97%, 
wahrend zur Bldg. von Toluol u. Xylol ein H2-Partialdruck von 75—90% angewendet 
wird. Man erhitzt z. B. 800 g Ńaphthalin unter Zusatz yon 16 g Mo03 u. 32 g S  in einem 
20 Liter-Autoklaven unter 120 a t H 2-Druck 1 Std. lang auf 500°. Der Druck steigfc 
dabei auf 273 at. Man erhalt 437 g 01, von dem 12% bis 100°, 72% bis 180° u. 11% 
bis 205° sd. Die ersten beiden Fraktionen bestelien aus Bzl. u. Toluol. —■ 4 weitere Bei- 
spiele. (F. P. 683069 vom 10/10.1929, ausg. 5/6.1930. D. Prior. 13/10.1928.) D e rs in .

Gas Light and Coke Co., William Gordon Adam, William Vivian Shannan 
und Malcolm Cuckney, London, England, Darstellung eines Katalysators zur Oxydaiion 
von Toluol in der Oasphase. 15 g Asbestfasern werden in einer h. Lsg. von 30 g Ammonium- 
metavanadat in 11 W. unter Zugabe von 3 ccm NH3-Lsg. (D. 0,9) verteilt. Zu dieser M. 
fugt man langsam unter starkem Ruhren eine Lsg. yon 107 g FeSO., in 450 ccm. W., 
wobei weitere 60 ccm NH3-Lsg. zugetropft werden, um die M. alkal. zu halten. Nach 
1 stdg. Ruhren wird filtriert u. der Nd. mit wenig W. gewaschen. Die M. wird zu diinnen 
Stangen geformt, im Dampfschrank getrocknet, zu kurzeń Stiicken gebrochen (Aus
beute etwa 70 g). Die Kontaktmasse ermóglicht die Oxydation von Toluol u. ahnlichen 
KW-stoffen bereits bei 290°. (E. P. 331535 vom 29/1. 1929, ausg. 31/7. 1930.) A l t p .

Newport Co., Carrollville, Wisconsin, iibert. von: Ivan Gubelmann, Henry 
J. Weiland, Otto Stallman, South Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., Halogenieren 
von m-Nitrotoluol in der Seitenkette. Die Halogenierung wird in Ggw. oder Abwesen- 
heit yon Katalysatoren, wie J , PC15 u. a., unter Bestrahlung mit ultraviolettem Licht 
bei hóherer Temp. durchgefiihrt. Je nach der Menge des zugefiihrten Halogens werden 
m-Nitrobenzylhalogenid oder m-Nitrobenzalhalogenid, erhalten. Z. B. wird Cl2 bei 130 
bis 140° unter Bestrahlung in m-Nitrotoluol so lange eingeleitet, bis die Prfifung des
E. einer Probe auf ein Maximum an gebildetem m-Nitrobenzalchlorid schlieBen laBt. 
(A. P. 1761475 yom 8/12. 1926, ausg. 3/6. 1930.) R. H e r b s t .

Erie E. Kunz, Montclair, New Jersey, V. St. A., Herstellung stabilisierter aldehyd- 
haltiger Vcrbindungen. Aldehyde, wie z. B. Phenylacetaldehyd, oder aldehydhaltige 
Verbb., z. B. Parfums, werden durch Zusatz geringer Mengen Ozycarbonsauren, wie 
Weinsdure, Citronensaure, Tannin oder Maleinsaure u. Fumarsdure, stabilisiert. (A. P. 
1757 967 yom 14/7. 1927, ausg. 13/5. 1930.) U l l r ic h .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: Marion C. Reed, Akron, Ohio, 
V. St. A., Stabilisicrung von Aldehyden. Zur Stabilisicrung von Aldehyden, wie Acet- 
aldehyd, Butyraldehyd, Heptaldehyd, Acrolein, Crotonaldehyd, Furfuraldehyd oder 
Benzaldehyd, wird ein sek. aromat. Amin, wie Diphcnylamin, Phenyltolylamin, sub- 
stituierte Naphthylamine, Diphenyl-p-phenylendiamin, yerwendet. (A. P. 1 763 326 
yom 19/12. 1928, ausg. 10/6. 1930.) U l l r ic h .

Hermami Pauly und Kurt Feuerstein, Deutschland, Herstellung von Vanillin. 
Pflanzlićhe, inkrustenhaltige Fasem oder Torf, Braunkóhle oder andere auf kiinstliche 
oder naturliche Weise gewonnene ligninhaltige Stoffe, wie ligninhaltige Ablaugen, werden 
mit oxydierend wirkenden Mitteln behandelt, wobei ein tjberschuB an Oxydations- 
mitteln yermieden wird. — Z. B. wird S;igrmehl mit 3°/0ig- Ozem bis zur vollkommenen 
Entfarbung behandelt, alsdann mit H2SO, hydrolysiert u. aus dem Filtrat auf bekannte 
Weise das Vanillin isoliert. Aus 100 kg Sagcmehl sollen 2 kg Yamllin erhalten werden. 
(F. P. 680 858 yom 27/8. 1929, ausg. 7/5. 1930. D. Prior. 27/9. 1928.) U l l r ic h .
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Henkel u. Cie G. m. b. H., Dusseldorf, Herstellung von Kondensationsprodukten 
aus mehrwerłigen Alkoholem und dereń Derivaten mit Ketonen, insbesonders Olycerin 
und seinen Deriw . mit aliphat., aromat., gemischt alipkat.-aromat. und hydroaromat. 
Ketonen, dad. gek., daB man die Alkohole oder dereń Deriw . u. Ketone in Ggw. 
bekannter Kondensationsmittel, wie z. B. Mineralsauren oder dereń saure Salze, 
jedoch ohne Mitverwendung von Losungsmm. u. Verdiinnungsmitteln bei gewóhn- 
licher Temp. unter standigem, intensivem Durclimischen oder Riihren aufeinander 
einwirken laBt. — Man erhiilfc so aus Dynamitglycerin und Aceton 2,2-Diinethyl-4- 
(oxymethyl)-(dihydrodioxol-l,3) oder Oa,OP-Isopropylidenglycerin (Acetonglycerin), aus 
Dynamit- oder Unterlaugenglycerin u. Cyclohexanon: 2,2-Pentamcthylen-4-(oxymethyl)- 
(dihydrodioxol-l,3) oder On,Oil-Cyclohexylidenglycerin u. aus Dynamit- oder Unterlaugen
glycerin u. Methylcyclohexanon: 2,2-(3',4'-Methylpentamethylen)-4-[oxymethyl)-(dihydro- 
dioxol-l,3) oder 0a,0fi-(3',4'-Methylcyclohexyliden)-glycerin. (D. R. P. 503 497 KI. 12o 
vom 13/10. 1927, ausg. 7/8. 1930.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Organomag- 
ncsiumverbindungen fiir die Ausfiihrung von Grignardrkk. in Ggw. von Methylathern 
von Alkoholen, die mindestens 4 C-Atome enthalten. Die Vorteile des Arbeitens mit 
solchen Losungsmm. oder Verdunnungsmitteln liegen in der sekwereren Fliichtigkeit 
derselben, in der Moglichkeit, Rkk. in ihnen bei lioherer Temp. erfolgen lassen zu konnen 
u. in ihrer einfaehen Regenerierung. Es kommen z. B. in Frage: Methylamyldther, 
Methylcyclohexyldther, Methylbenzrylkther usw. Beispielsweise werden 14,4 Teile Mg- 
Spiine u. 0,1 Teil J  schnell mit etwa 25 Teilen einer Lsg. aus 94 Teilen Brombenzol 
u. 376 Teilen Methylamylather in inerter Gasatmosphare (H2, No) zusammengebracht. 
Die Temp. steigt dabei auf ca. 50°. Es wird schnell abgekiihlt auf 15—20°, worauf 
der Rest der Atherlsg. hinzugefugt wird. Nachdem das Metali fast Tóllig yerschwunden 
ist, wird mit 16 Teilen (i-Chlordthylalkohol unter Erwarmen umgesetzt. In  einer Aus- 
beute von 95%, bezogen auf den Chlorathylalkohol, wird Phenylathylallcohol er
halten. (F. P. 682142 vom 21/9. 1929, ausg. 23/5. 1930.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Lommel, 
Wiesdorf, Theodor Goost und Hermann Friedrich, Leverkusen), Verfahren zur Dar- 
stellung von Dithiocarbamaten mit alicyclischen Peslen, dad. gek., daB man die aus 
sekundaren Basen alicycl. Verbb. u. CS2 hergestellten dithiocarbaminsauren Salze mit 
anderen Salzen umsetzt. — Zu der nach Beispiel 3 der Patentschrift 497241 erhaltlichen 
Lsg. von athylhexahydropheniyldithiocarbaminsąurem Na gibt man eine Lsg. von 123 Tin. 
BaCl2 in 400 Tin. W. Das Ba-Salz der Atliylhexahydrophenyldithiocarbaminsaure 
scheidet sich in Form von Blattchen aus. Ausbeute 85%. Das erhaltene Ba-Salz 
lóst man in der 30-fachen Menge W. bei 40—50° u. fiigt hierzu unter Riihren eine konz. 
Lsg. von 124 Tin. MgSO,,. Die Mischung wird abfiltriert u. das Filtrat wird im Vakuum 
eingedampft. Man erhalt so das in W. ziemlich 11. Mg-Salz der Athylhesahydroplienyl- 
dithiocarbaminsaure. Ausbeute 60%- Durch Ersatz des MgSO,, durch Cu-, Fe- oder 
Zn-Sulfat erhalt man das entsprecllende Salz. — Ersetzt man das MgSO., durch eine 
Lsg. von 99 Tin. Hexahydroanilin in 200 Tin. Salzsaure (18%ig.), so erhalt man 
das dthylhexahydrophenyldithiocarbaminsaure Hexahydroanilin. (D. R. P. 498 280
KI. 12o vom 24/5. 1927, ausg. 21/5. 1930. Zus zu D. R. P. 495 628; C. 1930. II. 
136.) M. F. Mu l l e r .

Rheinische Kampier-Fabrik G. m. b. H., Dusseldorf, Herstellung von reinem 
inaktiven Menthol aus den Hydrierungsprodd. des Thymols, aus Menthonen u. inakt. 
Menthenonen u. den Isomerisationsprodd. der Isomeren des inakt. Menthols durch 
partielle Yeresterung, Krystallisation der gebildeten Ester u. Verscifung der Ester 
des reinen Menthols. Die nicht veresterten Menthole werden durch W.-Dampf ab- 
getrieben. — 100 Teile Thymol werden in Ggw. von 5 Teilen Ni-Katalysator bei 180° 
hydriert u. das erhaltene Mentholgemisch wird mit 70 Teilen Phthalsaureanliydrid 
innerhalb 3 Stdn. bei 120° unter Riihren verestert. Das gesehmolzene Prod. wird in 
eine iiberschussige Lsg. wss. von Na2C03 gegossen u. mit Dampf dest., wobei 30 Teile 
Mentholgemisch abgetrennt werden, das zum gróBeren Teil aus Neomenthol besteht. 
Die Na2C03-Lsg. wird angesauert, worauf der Ester auskrystallisiert, der mit A. ge- 
waschen u. verseift wird. Die nicht veresterten Mentholgemische u. die Menthole, 
welche aus den KrystaUisationslaugen gewonnen werden, werden in bekannter Weise 
auf inakt. Menthol yerarbeitet. — 100 Teile inakt. Neomenthol werden 24 Stdn. mit 
5 Teilen Na auf 180° erhitzt. Das Isomerisationsprod. wird mit W.-Dampf dest. u. das 
erhaltene Mentholgemisch wird mit 80 Teilen Phthalsaureanhydrid durch 3 std. Erhitzen
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auf .120° vcrestcrt. Zu der geschmolzenen M. werden 50 Teile A. zugesetzt, worauf der 
Phthalsdureester des inakt. MentJwls auskrystallisiert. Der nochmal aus A. umkrystalli- 
sierte Ester liefert nach dem Verseifen reines inakt. Menthol. (F. P. 687279 vom 
26/12. 1929, ausg. 6/8. 1930. D. Prior. 28/1. 1929.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Streitwolf, 
Frankfurt a. M., Alfred Fehrle, Bad Soden, Taunus, und Walter H erm ann, Frank
furt a. M.-Hochst), Darstellung von N-substituierten Benzimidazolonarsinsduren, dad. 
gek., daB man Amino-o-alkyiamino- oder Amino-o-alkenylaminobenzolarsinsauren mit 
Chlorameisensaureester umsetzt u. darauf mit Sauren behandelt. — Unter Abspaltung 
von A. gehen die primar gebildeten Carbathoxyaminoderivv. in Benzimidazolone iiber-

NH-CHa .............  H;,C-N j------ -CO
X  7 ^ 0 0  00,11, ' " I

, / ^ j N H ,  JL H ! ----- ł NH

A s 0 3H ,2 Y  A s 0 3H 2
A s 0 3H 2

Z. B. wird 3-Amino-4-methylaminobenzol-l-arsinsaure in wss. NaOH bei 0° mit Clilor- 
amcisensaureathylester behandelt. Hierauf setzt man konz. HC1 zu u. koeht auf, wobei 
die l-Methyl-2-oxobenzimidazol-2,3-dihydrid-5-arsinsdure sich abscheidet. — In  gleicher 
Weise lassen sich die entsprechendcn 1-Propyl- u. 1-Allylverbb. herstellen. (D. R. P 
507525 KI. 12 p vom 12/2. 1929, ausg. 18/9. 1930. Zus. zu D. R. P. 446545; C. 1927. 
II. 1080. A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herstellung von 
basisclien Derivaten substituierter Cliinolincarbonsaureii. Hierzu ygl. E. P. 310 074; 
C. 1929. II. 1036. Nachzutragen ist folgendes: 2-Athoxychinolin-4-carbonsdureditiihyl- 
athylendiamid schm. bei 98°, wl. in k. PAe., bildet neutrale Salze. — Die entsprechende 
2-Isobutyloxyverb. schm. bei 73°. — Weiter lassen sich darstellen: 2-Athoxychinolin- 
4-carbonsduredimethylalhylendiamid, Krystalle aus Bzl., F. 127°. Die entsprechende 
2-n-Butyloxyverb. schm. bei 95°. — 2-Athoxy-3-methylchinolin-4-carbonsaurediathyl- 
dthylcndiamid schm. bei 79°, die entsprechende 2-n-Bułyloxyverb. bildet eine talgartige 
M., 11. in organ. Lósungsmm. — 2-Athoxychinolin-4-carbonsduredidthylpropyleiidia.mid 
schm. bei 74°, — die entsprechende 2-n-Butyloxyverb. bei 54°. — 2-Atlwxychinolin-4- 
carbonsdure-n-dibutylatliylendiamid schm. bei 51,5“, — die 7i-Butyloxyverb. bei 62°, 
bildet mit Methansulfonsaure ein 1. Salz. — 2-Athoxy-C-bro?nchi)iolin-4-carbonsdure- 
didthylathylendiamid schm. bei 91°. — Die Aminę werden wie folgt erhalten: Didthyl- 
aminopropionitril (dargestellt aus HCN, (C2H5)2NH u. CH3CHO; Kp.20 80°) liefert 
bei der Red. mit Na u. A. asymm. Didtliylpropylcndiamin (C2H5)2N-CH(CH3)CH2NH2, 
Kp. 162°. — n-Dibutylaminoacetonitril (dargestellt aus n-Dibutylamin, HCHO u. HCN; 
Kp.12 113°) liefert in gleicher Weise n-Dibutylatliylendiamin, Kp.,„ 93°. (Schwz. PP. 
139421, 139 425, 139441, 139442, 139444, 139 445, 139 446 /139  447, 139 448, 
139449, 139450 vom 19/11. 1927, ausg. 1/7. 1930 u. 139 429 vom 19/11. 1927, ausg. 
16/6. 1930. Zuss. zu Schwz. P. 137338; C. 1930. II. 625.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herstellung 
von einseitig heterocyclisch acylierten Diaminen. In gleicher Weise wie im Hauptpat. 
liiBt sich auch 2-Phenyl-l,2,3,4-tetrahydrochinolin-4-carbonsdure mit asymm. Diathyl- 
dthylcndiamin (I) umsetzen. Die Vcrb. laflt sich mit Ae. in 2 Isomere zerlegen, eine 
wl. Verb., F. 132°, eine leichter 1. Verb., F. 97,5°. Das Dihydrochlorid der ersteren 
schm. bei 192°, das der letzteren bei 225°. — Aus Piperidin-N-athyl- min u. Pyridin-3- 
carbonsaure wird ein Amid erhalten, farbloses Ol, das Hydrobromid schia. bei 182—183°.— 
Das Prod. aus I  u. Acridin-9-carbonsdu.rechlorid schm. bei 105—106°, 11. in A., Ae., 
wl. in k. Bzl., PAe. — l,2,3,4-Tetrahydroacridin-9-carbonsdurechlorid liefert mit Tridthyl- 
dthyUndiamin ein Amid, gelbes Ol, Kp.0,015 189—191°' — Aus l-Phenyl-5-pyrazolon-3- 
carbonsaureathylester u. I  erhalt man ein Amid, dessen Hydrochlorid bei 220° schm. — 
Das Prod. aus I  u. 2-Methoxychinólin-4-carbonsduremethyhster, durch Erhitzen im 
Olbad bis zur Beendigung der CH3OH-Abspaltung, ist ident. mit dem Prod. gemaB 
Schwz. P. 137 338; C. 1930. II. 625. — Weiter lassen sich umsetzen mit I: 2-Phenyl-
6-athoxychinolin-4-carboiisaure (F. des Amids 127—128°, das Dihydrochlorid ist in W. 
mit blauer Fluoreszenz I.) —, l-A(hyl-3-phenylindol-2-carbonsdure (F. der Saure 198 
bis 199°, erhalten durch Erhitzen von Phenylbrenztraubensaure mit asymm. Athyl- 
phenylhydrazin in Eg.; das Amid ist ein zahes Ol, dessen mineralsaure Salze in W.
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II. sind) -—■, 3-Phenyl-5-atlwxyindol-2-carbwisaure (F. der Saure 193—194°, erhalten 
durch Kondensation von Benzylacetessigester mit diazotiertem Phenetidin, Yerseifung 
des Prod. zur p-Athoxyphenylhydrazinphenylbrenztraubensaurc vom F. 153° u. an- 
sehlieBende Einw. von alkoh. HC1); das Amid, F. 142—143°, ist in W. unl., in A. u. 
vcrd. Sauren 11. (Schwz. PP. 139 412, 139413,139 414. 139 415, 139 416, 139 417,
139 418, 139 419, 139 420 vom 19/11. 1927, ausg. 16/6. 1930. Zuss. zu Schwz. P.
137337; C. 1930. II. G25.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A.-GL, Berlin (Erfinder: Cnrt Rath, Opladen, Rlieinland), 
Herstellung von 1,5-Naphthyridin und dessen Substitutions- 
produkten, dad. gek., daB man 3-Aminopyridin oder dessen 
Deriw. den ubliehen Chinolinsynthesen nach S k r a u p , 
D oE B N E R -yoN  M i l l e r  bzw. D o e b n e r  unterwirft. — 
Hierzu vgl. E. P. 259973; C. 1928. I. 2312 u. A. P. 1755515; 
C. 1930. II. 814. Nachzutragen ist folgendes: Erhitzt man 
2-Oxy-5-aminopyridinhydrochlorid u. Paraldehyd in Ggw. von 

konz. HC1 3/<t Stdn. am RiickfluB, so entsteht G-Oxy-2-methyl-l,5-naphthyridin, F. 260°. 
(D .R .P . 507 637 KI. 12p vom 10/9. 1926, ausg. 19/9. 1930. Oe. Prior. 17/10. 
1925.) A l t p e t e r .

Continental Diamond Fibrę Co., Ncwark, ubert. von: Gustave E. Landt und 
William H. Adams, Norristown, V. St. A., Herstellung von Hexamethylentetramin 
durch Umsetzung von HCHO m it NH3 unterhalb 75° unter daucrnder Abtrennung 
der gebildeten Krystalle. Wendet man genugend A . an, um das C0H12N4 in Lsg. zu 
halten, ao kann man dio Lsg. unmittelbar zur Herst. von Kunstharzen aus HCHO, 
Glycerin oder Furfurol u. Phenol verwendcn. (A. P. 1 774 929 vom 4/1. 1927, ausg. 
2/9. 1930.) A l t p e t e r .

X. Farb en; Farb er ei; Druckerei.
C. C. N. Vass und B. A. Mc Swiney, Die Schweifiechtheit von Farbstoffen. I. Die. 

Zusammensetzung des menschlichen SchweifSes. Aus der Analyse des SchweiBes von 
miinnliehen u. weibliehen Personen wurde der durchschnittliche Geh. an Bestand- 
teilen des SchweiBes berechnet. Bei n. Personen wurde der Glucosegeh. bei weibliehen 
Personen groBer gefunden ais bei mannlichen. Der Fettgeh. scheint mit einem hóheren 
Glucosegeh. verbunden zu sein ais der n., besonders in dem ScliweiB yon weibliehen 
Personen. Es wurde gefunden, daB der SchweiB beim Stehen betrachtlichcn Ver- 
iinderungen unterworfen ist. Besonders ist eine Zunahme des Ammoniakstickstoffgeh. 
yerbunden m it einer Abnahme des Harnstoffstickstoffes zu beobachten, wobei schlieB- 
lich die Rk. alkal. wird. Diese Veranderung wird hauptsachlich, wenn nicht aus- 
schlieBlich, von im frischen SchweiB enthaltenen Bakterien bewirkt. (Journ. Soc. 
Dyers Colourists 46. 190—95. Juni 1930.) B rausts.

Albert Landolt, Neuere Ililfsprodukte fur die Textilveredlung. Die Eignung der 
zahlreiclien Prodd., vor allem der Netzmittel, wird krit. beurteilt u. fiir den jeweiligen 
Zweck eine Auswahl unter denselben getroffen. (Melliands Textilber. 11. 610—-16. 
Aug. 1930.) H. S c h m id t .

William Bennett, Das Farben mit Wslichen Kiipenfarbstoffen. (Vgl. C. 1930. II. 
2961.) Salzzusatz, Farbetemp., Erschópfung der Bader u. geeigneter Entwickler 
werden fiir die Klasse der Indigosole erortert u. in Tabellcn festgelegt. (Dyer Calico 
Printer 64. 389—90. 3/10. 1930.) FrIEDEMANN.

— , Farbstoffe fiir Kunstseide. Ein Fortschritt in der britischen Farbenindwstrie. 
Auf Grund des Berichtes des Entwicklimgsausschusses der brit. Farbstoffindustrie 
werden die Fortschritte derselben mit denen anderer Lander verglichen. Wahrend 
auf dem Gebiet der Acetat- u. Viscoscseidefarbstoffe Bemerkenswertes geleistet worden 
ist, ist die Entw. von Zusatzprodd. wie Hilfsmitteln fiir die Textilindustrie zuriick- 
gebliebeu. (Rayon Reeord 4. 1049—53. 3/10. 1930.) II. Schm idt.

Morris Arnold Barsky, Anwendung der Azofarbstoffe auf Viscose. Zun&chst legt 
Vf. an Hand eines umfangreichen Literatm'nachweises Art, Anwendung u. Chemie 
der unl. Azofarbstoffe vom Typus des N a p h t h o l A S  dar. Er untersucht dann 
experimentell folgende Einflusse auf die Kupplung: 1. Zeit; 2. Temp.; 3. Konz. der 
Klotzfl.; 4. EinfluB des Lichts auf das geklotzte Garn; 5. EinfluB yon Metallen. Die 
Zeit der Kupplung mit Variationen zwischen 1/„ Minutę u. 1 Stde. hatte auf Nuance u. 
Eehthcit der Farbung keinen EinfluB: die Kupplung erfolgt momentan. Hinsiehtlich 
der Temp. zeigte sich, daB m - N i t r a n i l i n u .  D i a n i s i d i n  noch bei 90° lcuppehi.
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dio Eigg. sind wenig vcriindert, nur dio Chlorechtheit nimmt bei hoherer Temp. stark zu. 
Bei erliohter Konz. der Klotzfl. wird die Farbung voller u. etwas lichtechter. Werden 
die geklotzten Farbungen beliebtet, so fallen sie teilweise dunkler u. stumpfer aus. 
N a p h t h o l  AS u. seine nahon Verwandten bleiben unverandert. Metalle be- 
beeinflussen die Farbungen nicht. (Textile Colorist 52. 519—522. 596—600. Sept. 
1930.) F r ie d e m a n n .

Oskar Prager, Druckfarbenherstcllung. Ais Pigmente fur Druekfarben werden 
hauptsachlich RuBe, Scliwarzen u. yerlackte Teerfarbstoffe u. daneben in unter- 
geordneterem MaCe kunstlioho Mineralfarben, Erdfarben, unverlackto Teerfarbstoffe 
u. Metallbronzen verwendet. Jo nach dem Druckverf. sind die an die Pigmente ge- 
stellten Forderungen verschieden. Ais Bindemittel dienen lithograph. Firnisse, Leinol- 
firnisse, Glanzfirnisse u. Kompositionsfirnisse (Druckóle). (Seifensieder-Ztg. 57. Chem.- 
techn. Fabrikant 27. 551—54. 31/7. 1930.) Sc h e i f e l e .

L. W. Ryan, Titanfarben. (Brit. ind. Finishing 1. 40—42. Aug. 1930. — C. 1930.
II. 2443.) S c h e i f e l e .

G. Erdmann, tiber Schwerspat und Blanc fixe. I. u. II. Geringerwertige Schwer- 
spatsorten sind durch einen Geh. an Eisenoxyd in Form yon Limonit oder Hamatit 
gelblich oder rótlich gefiirbt u. mussen nach der Vorzerkleinerung einer Reinigung 
(„Bleichung") unterworfen werden. Limonit laBt sich meistens durch einfache mcchan. 
Reinigung mit Wasserbespulung entfernen, wahrend man Hamatit durch chem. 
Reinigung mit Schwefelsaure beseitigt. Die letztere wird derart ausgeftihrt, daB der 
zu erbsengroBen Stiicken vorzerkleinerte Rohspat 12—18 Stdn. unter Einw. von 
direktem Dampf mit yordunnter Schwefelsaure behandelt, die entstandene Eisensulfat- 
lsg. abgezogen u. der geroinigte Schwerspat nach mehrmaligem Waschen mit W. in 
einem mechan. Ofen raseh getrocknet wird. Auf 1000 kg Schwerspat benótigt man 
10—12 kg Selrwefelsiiure yon 60° Bć. Zuweilen wird die chem. Reinigung mit dem 
bereits foingemahlenen Spat vorgenommen, wobei zwar Eisen u. sonstige Verunreini- 
gungen restlos entfernt werden, der gereinigte, feinkórnige Spat aber dann schwierig 
zu trocknen u. weiter zu verarbeiten ist, Schwerspat von liohem Feinheitsgrad wird 
durch sechs- u. mohrfache Vermahlung auf Steinmahlgiingen oder auch auf schnell- 
rotierenden Mahlmaschinen u. anschliefiende Windsichtung erzielt.

Blanc fixe wird gcgenwiirtig hauptsachlich durch Umsetzung yon Bariumsulfid 
mit Natriumsulfat gewonnon. Bedeutende Mengen von Blanc fixe fallen auch ais 
Nebenprod. an, z. B. bei der Wasserstoffsuperoxydfabrikation aus Bariumsuperoxyd 
u. Schwefelsaure u. in der Strohbleicherei. Blanc fixe dient fiir sich oder in Verb. mit 
Tonerde ais Substrat (Farbunterlago) fiir Teer- u. Holzfarblacke, woboi es gewohnlich 
direkt durch Fiillung von Natriumsulfat oder Tonerdesulfat mit Chlorbarium erzeugt 
wird. Ferner dient Blanc fixe ais Farbunterlago ftir „Seidengriine“ . Seine Haupt- 
vorwendung findet Blanc fixo bei Herst. weiBgestrichener Papiere u. Buntpapiere, 
wobei hohe Kornfeinheit u. weitgehende Gliittbarkeit gefordert werden. (Farbę u. 
Lack 1930. 381—82. 391—92. 20/8. 1930.) S c h e i f e l e .

—, Neue Farbstoffe, chemische Praparate wid Musterkartcn. Die D e u t s c h e  
O l i m p o r t - G o s e l l s c h a f t  M a i n z e r  & Co., Mannhcim-Neckarau, bringt 
unter dem Namen Universalól ,,Emendol“ Prima u. Extra einen Fettloser in den Handel, 
der auch zum Bauchen, Notzen u. Entschlichten sowio zum Entbasten von Natur- 
seido geeignot ist. — Ihro Neolan-S-Serie (Seidenserie) erweiterte die G e s e l l s e h a f t  
f i i r  C h e m i s c h e  I n d u s t r i e  i n  B a s e l  durch Neolanorange R S, dessen leb- 
hafto Nuance u. gute Lichtechtheit heryorgehoben wird. Ais weitere Yertreter ihrer 
Ciba-Farbenserio brachto dieselbe Firma Cibabriłlantrosa R (7^  u. B von brillanter 
Nuance, u. sohr guter Wasch-, Sodakoch- u. Chlorechtheit, ferner Cibaorange R. 
Mit Cibabriłlantrosa R ( ? )  eignet es sich zur Erzeugung echter Scharlachtone. Chlor- 
anłinlichtbraun 8 R  L  u. Chloranlinlichtbordeauz B  L N  werden fiir alle Zwecke der 
Baumwollfarberei empfohlen. Die I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t i e n g o s e l l -  
s c h a f t  brachto unter dom Namen Indanłhrenbordo B dopp. Teig u. Pvlver einen neuen 
einheitliehen Kiipenfarbstoff yon guten Echtheitseigg., der auch fiir Buntbleiehe 
geeignet ist, wegen seines Egalisierungsvermógens fiir Mischtóne verwendet werden 
u. auch in App. gefarbt werden kann. Mit dem neuen Beizenfarbstoff Chrcmoxan- 
cyanin R  derselben Firma lassen sich sehr lebhafte klare Marineblautóne erzielen. 
In  Musterkarten zeigt die Firma moderno tragechte Farbungen auf Herrenstoffen, 
u. die im W inter 1930/31 yoraussichtlich beyorzugten Farbungen auf leichtem Woll-

X II. 2. 196
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stoff. Die Hutsteife A  der Firma ist farblos u, wetterbestiindig, braunt sich nicht am 
Licht u. gibt in  der Warme leicht formbare Steifen, die beim Erk&lten elast. u. griffig 
bleiben. Die Reibechtheit der mit Supranolfarbstoffen hergestellten Farbungen wird 
durch Mityerwendung von Intrasol im Farbebade verbessert. Zusammen m it der 
D u r a n d  & H u g u e n i n  A.-G. zeigt die Firma weiter die Ver\vendung yon Indigosol- 
purpur I  l i  u. Indigosolvioletł I  B  B F  in der Druckerei. Die vielseitige Anwendbarkeit 
der Farbstoffe wird hervorgehoben. (Melliands Textilber. 11. 721—22. Sept. 1930.) Su.

Hans Hebberling, Modeme Anstrichfarbenprobleme. Vf. kommt zu dem Resultat, 
daB es bis jetzt keine vollwertigen Ersatzprodd. fiir Bleimennige u. BleiweiB gibt, 
sondern daB sowohl Eisenoxydfarben einerseits, ais auch SulfatbleiweiB, ZinkweiB, 
Lithopone u. TitanweiB andererseits den klass. Bleifarben unterlegen sind. (Chem.- 
Techn. Rdscli. 4 5 . 741— 42. 762— 63. 26/8. 1930. Mtinchen.) SCHEIFELE.

Imperial Chemical Industries, Ltd., London, und R. Brightman, Manchester, 
Farben von Stoffen aus regenerierter Cellulose. Man erhalt gleichmaBige Farbungen bei 
Verwendung von Farbstoffen, die erhalten werden durch Kuppeln einer diazotierten 
Benzidinoxaminsiiure m it einer Naphthol- oder Naphthylaminsulfonsaure, 1,8-Amino- 
naphtholsulfonsaure, l,8-Dioxynaphthalinsulfonsaure oder mit einem m-Diamino- 
benzolderiy. Der Farbstoff aus diazotierter Bianisidinoxaminsdure gekuppelt mit
1,8-Aminonaphthol-3,6-disulfonsaure farbt yiolett, mit l-Naphtlwl-5-sulfonsdure yiolett, 
mit m-Phenylendiamin orange, mit l,8-Aminomphthol-2,4-disulfonsaure blauviolett, 
mit l,8-Dioxynaplitlialin-3,6-disulfonsaure violett, mit Naphłhionsdure rotorange, mit 
2-Naphthylamin-6-sulf<msaure gelborange. Der Farbstoff aus diazotierter Benzidin- 
oxaminsaure gekuppelt mit 1,4-Naphtholsulfonsaure farbt blau-rot, mit 1,8-Amino- 
naphthol-4-sulfonsaure braunlich-violett, mit l,8-Aminonaphthol-3,6-disulfonsaure 
yiolett u. mit m-Phenylendiamin orange-braun. (E. P. 328 988 vom 8/2. 1929, ausg. 
5/6. 1930.) S c h m e d e s .

Imperial Chemical Industries, Ltd., London, und R. Brightman, Manchester, 
Verfahren zum Farben von Kunstscide aus regenerierter Cellulose. Man farbt mit Disazo- 
farbstoffen, die hergestellt sind durch Kuppeln von tetrazotiertem 1,5-Diaminonaphlhalin 
mit 1 Mol. Phenol, Naphthol, Phenolcarbonsaure, Naphtholsulfonsdure oder Amino- 
naphtholsulfojisdure einerseits u. mit 1 Mol. einer anderen Kupplungskomponente, 
ausgenommen 2,5,7-Aminonapktkolsulfonsaure u. ihre Deriw., andererseits. Der Farb
stoff aus tetrazotiertem 1,5-Diaminonapkthalin alkal. gekuppelt m it je 1 Mol. 1,8-Amino- 
naphthol-2,4-disulfonsaure und 2-Oxynaphtha]in farbt hellblau, der Farbstoff Salicyl- 
siiure <—  1,5-Diaminonaphthalin — > 2-Methylaminonaphthalinsulfonsaure farbt ein 
gleichmaBiges yolles Rot. Ais bestimmte Kombinationen sind noch die Farbstoffe 
angefiihrt, die erhalten werden durch Kuppeln von tetrazotiertem 1,5-Diaminonaphthalin 
mit folgenden Komponenten, wobei die Aminonaphtholsulfonsauren in alkal. Medium 
gekuppelt sind: 2 Moll. l,8-Aminonaphthol-2,4-disulfonsaure; 2 Moll. 1,5-Naphthol-
sulfonsaure; 1 Mol. Salicylsaure u. 1 Mol. 2,8-Amiwymphthol-G-sulfonsdure oder 2-Phenyl- 
amino-8-naphthol-6-sulfonsaure oder l,8-Aminonaphthol-2,4- (oder 3,6)-disulfonsaure;
1 Mol. o- oder -p-Kresotinsaure u. 1 Mol. 2,8-Aminonaphthol-6-sulfonsaure; 1 Mol.
1,4-Naphtholsulfonsaure u. 1 Mol. 2,8-Aminonaphthol-6-sulfonsaure oder 1,8-Amino- 
naphthol-4-sulfonsdure\ 1 Mol. Resorcin u. 1 Mol. l,8-Aminonaphthol-2,4-disulfonsa.ure. 
Die mit diesen Farbstoffeu erhaltlichen Farbtóne sind in einer Tabelle angegeben. Man 
erhalt gleichmaBige Farbungen. (E. P. 328 706 vom 13/2. 1929, ausg. 29/5.1930.) S chm .

S. J. Cox, London, Verfahren zum Ubertragen vcm Mustem auf Faserstoffe, wie 
Textilien, Holz, Pappe. Eine Druckpaste wird mustergemaB auf einen vorl4ufigen 
Trager, beispielsweise geleimtes Papier, gebracht, das mit einer Emulsion bestrichen 
ist, die bei der Einw. yon h. Dampf schmilzt u. fl. wird u. die aufgebrachte Druckpaste 
lost oder emulgiert, so daB diese in den zu bedruckenden Faserstoff eindringt. Man be- 
streicht den yorlaufigen Trager, geleimtes Papier, mit einer Mischung, die Eiweifi, 
Mastix, Dextrin, Starkę, Harz, NaOH u. 17. in einem bestimmten Verhaltnis enthalt, 
u. druckt darauf mittels Steindruck unter Yerwendung einer besonderen Druckpaste 
das Muster auf u. streut dariiber gepulyertes Harz, legt den yorlaufigen Trager mit 
der bedruckten Seite nach unten auf den zu bedruckenden Faserstoff, deckt daruber 
eine angefeuchtete Filzschicht u. preBt zwisehen ca. 105° h. Platten, von denen die 
untere am Rande eine Rille und die obere eine in diese Rille passende Zunge hat, bo 
daB der entstandene Dampf gezwungen wird, durch den yorlaufigen Trager zu dringen, 
wo er die aufgetragene Emulsion schmilzt, die nun die Druckpaste lost, so daB sie in
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den Faserstoff oindringen kann. Die Druckpaste kann bestehen aus Maslix, Dammar- 
oder Elemiharz, Fett oder Wachsstoffen, pflanzlichen Olen, Kalcaobutter, Borneotalg 
oder Palmnuftol, die zusammen mit einem Lósungsm. mit der gewóhnlichen Lithographen- 
paste gemischt sind. (E. P. 328 909 vom 2/11. 1928, ausg. 5/6. 1930.) Schm edes.

Titan Co. A/S, Norwegen, Herstellung von titanhaltigen Pigmentem. Man erhalt 
Ti-haltige Pigmente von groBer Deekkraft, indem man BaSO* in einer T i0S04 ent- 
haltenden Lsg. suspendiert u. das T i02 durch Erhitzen ausfallt. Das BaSO, kann 
auch gleichzeitig mit dem T i02 ausgefallt werden. Die Fallung kann unter gewóhn- 
liehem oder erhóhtem Druck erfolgen; die Anwesenheit yon Chloriden, Fluoriden, 
Phosphaten o. dgl. kann hierbei zweckmaBig sein. (F. P. 686 553 vom 11/12. 1929, 
ausg. 28/7. 1930. N. Prior. 12/12. 1928.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erwin Hoffa und Erwin 
Thoma, Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarbstoffen. Man yereinigt 2,3-Osynaph- 
naphthoylarylamine mit Diazoverbb. yon Aminoyerbb. der Formel: R2—NU—Rt—NH2, 
worin die primare Aminogruppe in p-Stellung zur Gruppe R2—NH— steht u. worin R Ł 
einen substituierten oder unsubstituierten aromat. Rest u. R2 einen substituierten oder 
unsubstituierten isocycl. Rest, die keine 1. machende Gruppen enthalten bedeutet. 
Man erhalt hiernach rótlich yiolette bis sehwarzblaue Farbungen. Die Farbstoffc konnen 
in Substanz oder auf einem Substrat hergestellt werden. Die Farbung des Azofarbstoffs
4-Aminophenyl-2'-naphthylamin----->- 2,3-Oxynaphthoesaureanilid ist blau, die des
4-Aminophenyl-2-carbonsduremethylester-2'-naphthylamin — >- 2,3-Oxynaphthoesaure- 
4'-chlor-l'-anilid rotstichigdunkelblau, die des 4-Amino-3-chlorphenyl-2'-naphthyla?nin ->
2,3-Oxynaphthoesaure-4/-chlor-l/-anilid dunkelblau, die des 4-Amino-3,5-dichlorplie.nyl- 
2'-naphthylamin— y  2,3-Oxynaphthoesaure-4'-chlor-l'-anilid dunkelblau, die des 
4-Amino-4'-phenoxydiphenylamin — y  2,3-Oxynaphthoesaure-o-toluidid indigoblau, die 
des 4'-Methoxy-2-carbonsduremethylester-4-aminodiphenylamin — y  2,3-Oxynaphthoe-
saure-5/-chlor-2/-methyl-l/-anilid yiolett, die des 4-Aminodiphenylamin-2'-carbonsaure-
methylester---->- 2,3-Oxynaphthoesaure-2'-methoxy-l,-anilid rótlich blau, die des
4-Aminophcnylcyclohexylaviin — y  2,3-Oxynaphthoesaureanilid rótlichblau. Ais Diazo- 
kompońente yerwendet man ferner 4-Aminoplienyl-r-aminonaphthalin, 4-Aminophenyl- 
2-carboxylsaureviethylester-l'-naphthylamin, 4- Aminophenyl-1'-amino-4' -athoxynaphthalin, 
4-Amino-2'-chlor-4'-methyldiphenylamin-2-carbonsauremethylester, 4-Aminodiphenylamin- 
2 '-carbonsduredthylester, 4-Amino-4'-cyandiphenylamin, 4-Amino-4'-nitrodiphenylamin, 
4-Amino-4'-hexaliydroplienyldiphenylamin, 4-Amino-4'-aeetylaminodiphenylamin, 4-Ami
no-4'-benzoylaminodiphenylamin, 4-Amino-2-carbonsaureaniliddiphenylamin, 4-Amino- 
4'-methyl-2-carbonsaureaniliddiphenylamin, 4-Amino-2'-(p-toluolsulfonyl)-diphmylaniin, 
4'-Athylthio-4-aminodiphenylamin, 4-Amino-l,l'-dinaphthylamin u. 4-Aminodiphenyl- 
amin. Das 4-Aminophenyl-2-carbonsduremelhylester-l'- oder -2 '-naphthylamin erhalt man 
durch Kondensation von 1- oder 2-Naphthylamin mit 5-Nitro-2-chlorbenzoesaure, 
Reduzieren u. Verestern der Carboxylgruppe, das 4-Amino-3-chlorphenyl-2'-naphthyl
amin entsteht bei der Einw. von 2,3-Oxynaphthoesaure auf 3-Chlor-p-phenylendiamin 
in Ggw. von Bisulfit; in ahnlicher Weise erhalt man das 4-Amino-3,5-dichlorphenyl-2 '- 
naphthylamin aus 2,3-Oxynaphthoesaure u. l,4-Diamino-3,5-dichlorbenzol in Ggw. 
von Bisulfit. Durch Kondensation von 4-Phenoxyanilin mit_l-Chlor-4-nitrobenzol-2- 
sulfonsaure, Abspalten der Sulfogruppe u. Red. der Nitrogruppe erhalt man das 
4-Amino-4'-phenoxydiphenylamin. 4'Methoxy-2-carbonsauremethylester-4-aminodiphenyl- 
amin erhalt man durch Kondensation von 4-Methoxy-l-anilin mit 5-Nitro-2-chlor-l- 
benzoesaure, Red. der Nitrogruppe u. yerestem der Carboxylgruppe. Durch Konden
sation von 5-Nitro-2-chlor-l-benzoesaure mit Anilin, Red. der Nitrogruppe u. yer
estem der Carboxylgruppe erhalt man den 4-Aminodiphenylamin-2'-carbonsdureathyl- 
ester. 4-Aminophenyl-l-cyclohexylamin entsteht durch Abspalten der Sulfogruppe aus
l-N-Cyclohexylamin-4-nitrobenzol-2-sulfonsaure u. Red. 4-Aminophenyl-1'-amino-4'- 
athoxynaphthalin bildet sich beim Zusammenschmelzen von p-Phenylendiamin mit
l-Amino-4-naphthalinathylatherhydrochlorid. Durch Kondensation von 4-Methyl-2- 
chlor-l-anilin mit 5-Nitro-2-chlorbenzoesaure, Red. der Nitrogruppe u. Verestem der 
Carboxylgruppe entsteht 4-Amino-2'-chlor-4'-methyUiphenylamin-2-carbonsduremethyl- 
ester. 4-Aminodiphenylamin-2'-carbonsaureathylester erhalt man durch Kondensation 
von o-Chlorbenzoesaure mit 4-Aminoazobenzol, Spalten der Azogruppe durch Red. 
u. Verestem der Carbonsauregruppe. 4-Amino-4'-cyandiphenylamin erhalt man aus 
4-Amino-4/-nitrodiphenylamin durch Ersatz der Aminogruppe durch die Cyangruppe 
nach S a n d m e y e r  u. Red. der Nitrogruppe. 4-Amino-4'-hcmhydrophenyldiphenyl-

196*
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amin entsteht durcli Kondensation von 4-HexahydrophenyI-l-anilin mit 4-Nitro-l- 
clilorbenzol-2-sulfonsaure, Abspalten der Sulfogruppo u. Red. der Nitrogruppe. 
4-Amino-2-carbonsaureaniliddiphenylamin entsteht durch Kondensation von 2-Chlor- 
ó-nitrobenzoesaure mit Anilin, Lósen der 4-Nitrodiphenylamin-2-carbonsaure in Toluol, 
Uberfiihren in das Anilid mit Anilin u. PCI5 u. Red. der Nitrogruppe zur Aminogruppe. 
4-Amino-4'-methyl-2-carbonsaureaniliddi'phenylamin entsteht durch Kondensation von
2-Chlor-5-nitrobenzoesaure mit p-Toluidin, Lósen der 4'-Metliyl-4-nitrodiphenylamin-
2-carbonsaure in Toluol, Uberfuhren in das Anilid mit Anilin u. PC15 u. Red. der Nitro
gruppe zur Aminogruppe. 4'-Athylthio-4-aminodiphenylamin entsteht aus 4-Athylthio-
1-anilin u. 4-Nitro-l-chlorbenzol-2-sulfonsaure, Abspalten der Sulfogruppe u. Red.
der Nitrogruppe. (E. P. 329 960 vom 25/2. 1929, ausg. 26/6. 1930; Zus. zu E. P. 
286 274. C. 1928. I. 3117.) F r a n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Rainald Brightman, Blackley, 
Manchester, Herstellung von Azofarbstoffen zum Fdrben von regenerierter Cellulose. Man 
Tereinigt die Diazoverb. von diazotiertem m-Nitranilin oder seinen hydroxylgruppen- 
freien Deriw. mit Phenol, Naplitholen oder ihren Sulfonsiiuren oder Carbonsauren 
oder den N-arylsubstituierten Aminonaphtholsulfonsauren, bei denen der N-Sub- 
stituent keine Sulfogruppe enthalt, reduziert den Nitroazofarbstoff, diazotiert u. ver- 
einigt in alkal. Lsg. mit m-Diaminen der Bzl.-Reihe, oder mit 2,5- u. 2,8-Aryl- oder 
Aroylaminonaphtholsulfonsauren, bei denen der N-Substitucnt keine Sulfogruppe 
enthalt, oder mit 1,8-Aminonaphtholsulfonsauren oder l,5-Aminonaphthol-7-sulfon- 
siiure. An Stelle des m-Nitranilin kann man m-Aminoacetanilid verwenden u. den 
erhaltenen Farbstoff verseifen. Manyereinigt diazotiertes m-Nitranilin mit Salicylsaure, 
red. mit Schwefeinatrium, diazotiert u. kuppelt mit 2-Phenylamino-5-naphthol-7- 
sulfonsaure, der Farbstoff farbt Viscosekunstseide orangerot; verwendet man ais End- 
komponente 2-Phenylamino-8-naphthol-6-sulfonsaure, so entsteht ein Viscoseseide braun 
farbender Farbstoff. Man yereinigt diazotiertes 4-Nitro-2-anisidin in alkal.' Lsg. mit
2-Phenylamino-8-naphthol-6-sulfonsaure, reduziert mit Schwefelnatrium, diazotiert u.
kuppelt mit l-Amino-S-naphthol-3,6-disulfonsaure, der erhaltene Farbstoff farbt 
Yiscoseseide blau. Ais Diazokoinponenten kann man noch 4-Nitro-o-toluidin, oder 
m-Aminoacetanilid, ais Kupplungskomponenten 2,3-Oxynaphthoesaure, l-Napbthol-4- 
sulfonsaure, 2-Naphthol-7-sulfonsaure, m-Phenylendiamin, l,8-Aminonaphthol-2,4- 
disulfonsaure, l-Amino-8-naphthol-4-sulfonsaure, Benzoyl-2,8-aminonaphthol-6-sulfon- 
saure, Benzoyl-2,5-aminonaphthol-7-sulfonsaure verwenden. (E. P. 329 961 vom 25/2-
1929, ausg. 26/6. 1930..) F k a n z .

Felice Bensa, Genua, Italien, Darstellung von Kupenfarbsloffen. Man behandelt, 
vorteilhaft in H2ŚO, von 66° B i gel. Perylendiketone elektrolyt. Aus Dibenzoyl- 
perylen erhalt man hiernach einen Baumwolle aus der Kiipe violett farbenden Farb
stoff. (O e.P. 119032 yom 16/7. 1929, ausg. 25/9. 1930.) F ra n z .

August Fricke, Berlin, Herstellung von mit Farblackuberzugm versehenen Asbest- 
zementschieferplatten, dad. gek., daB auf eine noch nicht vóllig erhartete Asbestzement- 
sehieferplatte ein Zement u. Asbestmehl enthaltender Schlicker aufgebracht wird, 
worauf der t)berzug mit einer Nadelstanze zwecks Herst. bis in die Asbestzement- 
schieferplatte liineinrcichender Eindriicke bearbeitet u. der Farblack in iiblicher Weise 
aufgespritzt wird. — Dio Erzeugnisse sind sehr haltbar, das Verf. kann in FlieBarbeit 
ausgefiihrt werden. (D. R. P. 508 364 KI. 80 b vom 6/10.1928, ausg. 27/9.1930.) K u h l.

George L. Eiddell, A physico-cliemical study of certain aspects of lithographic printing. 
London: London Sehool of Printing 1930. (82 S.)

XIII. Atherische Ole; Rieehstoffe.
O. Gerhardt, U ber ,,Zdravets“. Kurzer Bericht iiber das Verh. des ather. óles von 

Geranium macrorrhizum in Parfiims. (Seifensieder-Ztg. 57. 671. 18/9. 1930.) SCHÓNF.
Virgilio Massera, Atherisches Ol der Samen der WeifStanne von Cadore. (Giorn. 

Chim. ind. appl. 12. 180. April 1930. — C. 1930. II. 2070.) Grimjie.
Henryk Szancer, Uber eine Farbrealction dtherischer Ole mit Vanilliń. (Vgl. C. 1930.

I. 3222.) Ein Tropfen ather. Ol wird 5 Min. mit 5 ccm einer Lsg. von 0,5 g Vanillin 
in 10 ccm A. u. 90 ccm konz. HC1 geschlittelt, dio Farbung des Gemischs festgestellt, 
dann wird mit 5 ccm W. verd. u. wieder die Farbung festgestellt. Mit dieser Rk. lassen 
sich auch nahe yerwandte Ole, wie 01. Menth. pip. u. 01. Menth. crisp. unterscheiden.
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Die Farbrkk. von 31 ather. Olen werden angegeben. Naheres vgl. Original. (Siiddtsch. 
Apoth.-Ztg. 70. 465. 22/8. 1930. Przemyśl, Apoth. Gu s t a w  S z a n c e r .) H e r t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Darstellung von Riecbsloffen. 
Zweiwertige Alkohole werden mit araliphat. Aldehyden kondensiert, wobei Acetale ge- 
bildet werden. Z. B. lafit man 100 Teile Phenylacetaldehyd bei 15° zu 500—600 Teilen 
Athylenglykol, das 1% HC1 enthalt. langsam tropfen. Es werden 120—130 Teile Acetal 
erhalten, ICp.12 115—120°, zarter Rosenduft. Acetal aus Phenylacetaldehyd u. 1,2-Di- 
oxypropan, Kp.5 100°, frischer Rosenduft; aus Phenylacetaldehyd u. l,2-Dioxybutan, 
Kp.5 107—110°, nach Hyacinthen riechend; aus Phenylacetaldehyd u. l,3-Dioxy- 
butan, Kp.u 133—135°, nach Hyacinthen riechend; aus Phenylacetaldehyd u. 2,4-Di- 
oxy-4-methylpenlan, Kp.5 110—115°, Resedageruch; aus Hydratropaaldehyd u. Athylen- 
glykol, Kp.5 106—108°, angenehm erdig-pilziger Geruch; aus Hydratropaaldehyd u.
2,4-Dioxy-4-methylpcntan, Kp.5 115—120°, krautiger Resedageruch; aus l-Oxo-3-phe- 
nylpropan u. Athylenglykol, Kp.5_0 115—120°, blumig-fruchtiger Geruch; aus 1-Oxo-
3-phenylpropan u. 2,4-Dioxy-4-methylpentan, Kp.5 130°, blumig-fruchtiger Geruch; 
aus Zimtaldehyd u.' Athylenglykol, Kp.s 140—145°, zimtdlartiger Geruch; aus Zimt- 
aldehyd u. 2,4-Dioxy-4-methylpentan, ICp.5 155—160°, Zimtgeruch. (F. P. 682 717 
yom 3/10. 1929, ausg. 2/6. 1930. D. Prior. 28/2. 1929.) R. H e r b s t .

L. Ferville, La parfumcrie chez soi. Guido et formulairo pour fabriquer soi-memc sans 
appareils speciaux les eaux de toilette, eaux de Cologne, eaux dentrifrices, lotions, 
extraits d’odeurs, ciemes, poudres, pommades, fards, brillantines, teintures, sharu- 
poings, dópilatoires, savons. Paris: J. B. Baillićre et fils 1930. (95 S.) 16°.

XIV. Zucker; Kohlenhy drate; Starkę.
D. J. Akkerman, tiber die Caramelisierung von Zucker. Die Bereitung von Caramel 

aus Melasse. Die Temp. ist mit der wichtigste Faktor fiir die Zers. der Saccharose. 
Reiner Zucker ist gegen kurzos Erhitzen auf 140° bestandig, daruber t r i t t  proportional 
zur Temp.-Erhdhung starkę Zers. auf. Bei der Caramelisierung besteht Korrelation 
zwischen Temp. u. Erhitzungsdaucr. Caramel ist opt.-akt. u. hat die Eig., daB bei 
Inyersion nach Stetjerw ald  die Polarisation nur langsam, schlieBlich in asymptot. 
Verlauf abnimmt. Die GróBe der restlichen Drehung hangt von Temp. u. Erhitzungs- 
dauer ab. Bei Caramelbereitungen bleibt eine positivc Drehung, dereń GróBe von den 
Faktoren Zeit u. Temp. des Erhitzens abhangt. Der Caramelisation geht eine Zers. 
der Saccharose zu reduzierenden Zuckern vorher. Bestimmte Salze haben bis zum F. 
des Zuckers, abgesehen von mehr oder weniger starker Erniedrigung des F. keinen 
oder einen beschiitzenden EinfluB auf die Zers. der Saccharose, wobei die Rk. der Salze 
der wichtigste Faktor zu sein scheint. Oberhalb des F. fiihrt die Ggw. dieser Salze 
zu einer Beschleunigung der Zers.-Rkk. Phospliate u. Fe-Salze wirken beschleunigend 
aber abhangig yon der Rk., bei der die Zers. stattfindet. Fe-Salze bieten den Yorteil, 
daB die Umsetzung bei niedriger Temp. mit geringen Gewichtsverlusten auszufiihren 
ist. Die Menge der zugefiigten Salze ist von wenig EinfluB. Von Fe-Salzen geniigen 
Spuren. Die Caramelisation von Rohzuckcr (hoofdsuiker) oberhalb des Schmelz- 
punktes ergibt einen merklich groBeren Gewichtsvcrlust ais die von reiner Saccharose 
unter gleichen Bedingungen yerbunden mit groBerer Polarisationsabnahme u. starker 
Farbezunahme. — Zur Herst. eines guten Caramels aus Muscovado sind die schwebenden 
Mineralstoffe durch Absitzenlassen vorher abzuschciden. Angabe einer 4rbeitsvorschrift 
fiir Herst. einos Caramels mit niedrigem Aschengeh. u. starker Farbekraft. (Proof- 
station voor de Java-Suikerindustrie. Mededeel. 1930. 102—26. Pasoeroean.) Gd, 

C. Lucków, t/ber die Hallbarkeit von Zuckerlosungen. Ein muffig-dumpfer Ge- 
schmack in Zuckerlsgg. ist meist auf die Bldg. von Schimmelpilzen zuriickzufiihren. 
Diese breiten sich besonders dann aus, wenn die Konz. der Lsgg. unter 65 Gew.-°/0 
liegt. Bei auftretenden Storungen ist es stets ratsam, zuerst rein rechnerisch dem Her- 
stellungsgang des Sirups zu folgen, um zu ermitteln, ob eine Mindergradigkeit sich 
in den Waren nachweisen laBt. Vf. fiihrt an einem Beispiel diese Ableitung eingehend 
dureh. Manchmal werden auch Pilzkolonien auf richtig hergestellten Lsgg. beobachtet. 
Man erkliirt sich diese theoret. eigentlich ja gar nicht mogliche Tatsache damit, daB 
die D. des Sirups sich allmahlich in den einzelnen Schicliten andert. Wahrend im 
Inncrn die Konz. auf der gleichen Hohe bleibt, sinkt sie an der Oberflache der Ware
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mehr oder weniger unter 65 Gew.-°/0, da infolge hygroskop. Wrkg. Feuchtigkeit aus 
der dariiber lagernden Luft aufgenommen wird. So entsteht eine Angriffsflache fur. 
Fremdorganismen, die durch rechtzcitiges Entfernen der oberen Sirupdeeke sich schnell 
wieder beseitigen laBt. (Dtsch. Destillatcur-Ztg. 51. 600. 11/9. 1930. Berlin, Inst. fiir

C. Ć. A. Melchior, Die naturliclien Farbstoffe in Zuckerrohr und ihr Verhalten bei 
der Saftreinigung. Es wird gezeigt, daB die Ggw. von Anthocyan (An) im Rohr nicht 
notwendig das Ubergehen dieses Farbstoffes in den Roinsaft der Defekatiom-, Sulfi- 
tations- u. Carbonatisationsfabriken zur Folgę hat. Das An. von San Miguell entfarbte 
sich bereits irreversibel bei pn =  7 zu einem Prod., das yollig farblos war u. auch mit 
FeCl3 blieb. Ein Verf. zum exakten Nachweis kleiner Mengen An. in zuckerhaltigen 
Siiften ist noch unbekannt. Die An. verschiedener Rohrarten sind wahrscheinlich 
nicht ident. Nur wegen starker Farbung kann ein Rohr fiir die WeiBzuckerfabrikation 
nicht ais ungeeignet bezeichnet werden, da sich das Verh. des An. bei derselben nicht 
yoraussagen laBt. — Saccharetin, der im Rohr vorkommende, mit Basen sich stark 
gelbfarbende Stoff ist ident. mit Lignin. Die Eigg. wie der Farbumscblag, die Ad- 
sorbierbarkeit bei der FaJlung werden durch die Ggw. von Zucker u. Nichtzueker- 
stoffen stark beeinfluBt. Zur Unters. muB man von techn. Zuckerlsgg. u. nicht von 
rein wss. Ampas-Ausziigen ausgehen. (Proefstation voor de Java-Suikerindastrie. 
Mededeel. 1930. 79—101.) Gr o s z f e l d .

V. Khainovsky, Die Analyse von unzerkleinertem (unzerhacktem) Ampas. (Vgl. 
C. 1929. I. 312.) Nach Betrachtung der beim Vermahlen von Zuckerrohr auftretenden 
Erscheinungen u. des Nutzens der yollstandigen Ampas-Analyse wird das Wesen der 
pneumat. Eztraktion beschrieben. Diese besteht darin, daB man durch abweehselnde 
Yerschiedenheiten im Vakuum die in den Zellen befindlichen Luftbliischen sich aus- 
dehnen u. zusammonziehen laBt, wodurch der Zellsaft in Bewegung gebraeht u. an das 
Lósungsm. abgegebenwird. Schemat. Abbildung der benotigtenVorr. sowieMusterunters. 
im Original. (Proefstationvoor de Java-Suikerindustrie.Mededeel.1930.1—84.) Gr o s z f .

K. Sandera und C. A. Ruzicka, Messungen mittels des Objektivphotocolorimeters. 
Nach Erorterung der Bedingungen der Reproduzierbarkeit beim Messen mit dem 
objektiven Photocolorimeter (vgl. C. 1928. I. 1814) beschreiben Vff. eine Verbesserung 
der Apparatur, die in der Anbringung einer einfachen Blende zwecks Erleichterung 
des Umrechnens der Ergebnisse auf dio iiblichen techn. Einheiten (Grade STAMMER, 
mg F u s k a ) besteht. Eine Revision der Definition eines Grades STAMMER maeht 
die Eichung erforderlich, weshalb auch die Bestandigkeit u. Reproduzierbarkeit der 
Herst. der urspriinglichen Farblsgg. (S t a m m er s  Ulmin, E h r l ic h s  Saccharan) nach- 
gepriift wurde. Es wird die Zubereitung einer neuen „minerał." Farblsg. (CuS04, 
CoSO.,, K,CrO;), welche sich fur die Eichung ais giinstig erwiesen hat, beschrieben u. 
auch die Bedingungen der neuen Definition von 1 Grad STAMMER erortert. Vff. be
schreiben eingehend den einfachen Arbeitsvorgang mit dem erweiterten Objektiv- 
photocolorimeter. (Ztsehr. Zuckerind. cechoslovak. Republ. 55. 33—40. 26/9.

j .  B. ten Broek, Die Pu-Bestimmung bei liohen Temperaturen. Gezeigt wird, daB 
PH-Best. bei gewóhnlicher Temp. fiir den Sauregrad von h. Zuckerlsgg. nicht maBgebend 
ist. Erorterung der Bedeutung der py-Kenntnis bei hoher Temp. in Hinblick auf die 
Invorsion der Saccharose, EinfluB der Konz. der Sauren, der Temp., neutialer Salze, 
der Saccharosekonz., von sonstigen Nichtleitern, Beziehungen zwischen urspriing- 
licher [H ‘] u. Temp. u. der [H ‘]-Zunahme, Kurven, Tabellen. Beschreibung der elektro- 
metr. pn-Best., EinfluB von Zuclcerzusatz auf pa der Pufferlsgg. Dio elektrometr. 
pn-Best. irnd  durch geriDge Ungenauigkeit stark beeinfluBt. Die indirekte pa-Bcst. 
durch Messung der Inversionsgesckwindigkeit ist brauehbar, wemi pn unter 7 liegt 
u. die Versucbstemp. bei etwa 100° gehalten wird. Ais weiteres Prufverf. wurde die 
Menge des aus NH4-Oxalatlsg. bei versohiedenen pH abdestillierenden NH3 heran- 
gezogen. Zahlenwerte u. Kurven fiir pn =  5 bis 7. Die Menge des abdest. NH3 ist 
u. a. abhangig von der Konz. des NH4-Salzes u. der Ggw. von Zucker, wobei jedoch 
die Untersehiede bei niedrigem pii geringer werden. (Proefstation voor de Java- 
Suikerindustrie. Mededeel. 1930. 179—217.) Gr o s z f e l d .

J. A. van der Linde, Die Bestimmung der Viscositat w n  Zuckerldsungen. Ausfiihr- 
liche Beschreibung der verschiedenen Einfliisse, so von Salzen, Temp., BRIX-Graden, 
Reinheitsąuotient u. Korngeh. auf die Viscositat, Kurven, Tabellen. Eichung des 
Yiscosimeters yon Y o g e l-Os sa g , Beschreibung der Yiscosimeter von M iC  MlCHAEL

Garungsgewerbe, A. T. L.) L u c k ó w .

1930.) T a e g e n e r .
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D a l w it z -D u f f in g  u . Englf.R  u . dereń Arbeitsweise. Der wichtigste Faktor fiir 
die Viscositiit der Melasse ist der Gełi. an Troekenmasse (BRIX-Grade). (Proef- 
station voor de Java-Suikerindustrie. Mededeel. 1930. 127—78. Pasoeroean.) Gd.

H. C. A. Klasing, Die quantitative Lavulosebestimmung. Da Lavulose die einzigo 
bekannte Ketose in Rohrzuckersaften ist, geniigt zur Best. die Priifuncr auf Ketosen, 
zumal eine spezif. LavuIoserk. noch nicht bekannt ist. Die Verff. von L ucius u. N y n s  
werden besproehen, sind aber wegen ihrer Mangel weniger geeignet ais das jodometr. 
nach KOLTHOFF-KRUISHEER, obwohl die Kl.irung der Fabrikprodd. noch eine Unters. 
erfordert. Die k. Ausfiihrung ist der w. vorzuziehen, weil dann keine Lcerverss. fiir 
Saccharose nćitig u. die Genauigkeit besonders bei niedrigem Geh. an reduziertem 
Zucker groBer ist. Man kann allerdings bei Best. in der Warme durch entsprechende 
Korrekturtabellen die Unterschiede ausgleiehen, was fiir Java besonders wichtig ist. 
(Proefstation voor de Jaya-Suikerindustrie. Mededeel. 1930. 48—78. Pasoeroean.) Gd.

William Fyvie, Melbourne, Australien, Extraktion von Zuckersaft aus Zuckerrolir 
durch Auspressen der vorzerkleinerten M. zwischen Walzen einer Dreiwalzenmuhle. 
Die Vorzerkleinerung findet in einer Zweiwalzenmiikle mit kleineren Walzen statt. 
An Hand melirerer Zeichnungen ist die Apparatur beschrieben. (Aust. P. 22 842/29 
vom 4/10. 1929, ausg. 15/4. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Chemische Fabrik Mahler und Dr. Supf Akt.-Ges., Berlin-Wilmersdorf, Ver- 
fahren zur Herstellung von kalt ąuellender Starkę durch Vermahlen der Starkę oder 
stiirkehaltigen Stoffe mit trockenem Atzalkali u. eventl. Neutralisation mit einer 
Saure. (D. R. P. 508160 ICl. 89k vom 16/11. 1921, ausg. 24/9. 1930. Oe. Prior. 5/11. 
1921.) M. F. Mu l l e r .

XV. Garungsgoworbo.
Adolf Lessel, Eine neue Rost-, Wetter- und Verschleipscliutzfarbenart und ihre Be

deutung in Brennereibctrieben. Hervorhebung des Wertes eines neuen Anstrichniittels, 
dessen Filme so elast. sind, daB sie auch bei starker mechan. Inanspruchnahme keine 
Risse, selbst nicht mkr. feststellbare, zeigen. (Brennerei-Ztg. 47. 170—71. 1/10. 
1930.) Gr o s z f e l d .

W. Kilp, Eignen sich Asbestschiefer platten ais Garbotlichauskhidungl Die Platto 
hatte beim Vers. nach 4 Wochen 1,4% Gewichtsverlust u. war stark aufgerauht. 
Beim UbergieBen mib Essigsaure, Milchsaure u. verd. H ,S04 wurde sie unter Auf- 
brausen stark angegriffen u. ist daher fiir den genannten Źweck ungeeignet. (Ztsehr. 
Spiritusind. 53. 268. 2/10.1930. BerlinN 65, Lab. des Vereins d. Spiritusfabrikanten.) Gd.

Curt Lucków, Vorsicht bei der Inbetriebnahme neuer Apparate. Es wird an einem 
der Praxis entnommenen Beispiol geschildert, wie ein Kornsprit im Charakter durch 
eine sich in Gerueh u. Gesehmack bemerkbar machende, mineralólartige Nuanco 
vollig Terandert werden kann, hervorgerufen in einer neu errichteten Apparatur durch 
Abgabe von Aromastoffen an das Destillat. Vor der Inbetriebnahme yon Anlagen 
muB der Fabrikant sich stets erst durch einen Probebrand von der Brauchbarkeit des 
App. iiberzeugen, will er sich nicht der Gefahr des Verderbens seiner Ware aussetzen. 
(Brennerei-Ztg. 47. 142; Dtsch. Destillateur-Ztg. 51. 355—56; Ztsehr. Spiritusind. 53. 
262—63. 25/9. 1930. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe, A. T. L.) Lucków.

Felix Wagner, Absoluter Alkohol. Zusammenstellung der Verff. u. Patento zur 
Herst. von A., von denen nur das CaO- u. CaO-Druck- sowie das azeotrop. Verf. (Dest. 
mit Bzl.) techn. Bedeutung erlangt haben. (Ztsehr. Spiritusind. 53. 260—61. 25/9. 
1930.) Gr o s z f e l d .

B. Lampe und W. Kilp, t/ber Maischrerfahren und kunsUiche Saucrung bei 
Flockenverarbeitung. Yerglekhende Besprechung zweier prakt. Maischverff. Kiinstliehe 
Sauerung kann eino gewisse Minderau^beuto an A. bedingen, ist aber bei alkal. rea- 
gierenden Kartoffelfloekenmaischen fiir die Reinheit der Giirung nótig. (Ztsehr. Spiri
tusind. 53. 267—68. Brennerei-Ztg. 47. 184. 22/10. 1930. Berlin N 65, Verein d. 
Spiritusfabrikanten in Deutsehland.) Gr o s z f e l d .

Curt Lucków, Die Betriebskontrolle im Spirituosengewerbe. Es wird auf die ein- 
zelnen Arten der chemiseh-analyt. wie auch der degustativen Betriebeskontrolle hin- 
gewiesen, wobei die Ermittlung des A.-Geh. sowie der moderne geselimackliche Naehweis 
von Qualitatsunterschieden u. Falschungen besondere Berucksichtigung finden. Durch 
stetes Zusammenarbeiten von Wissenschaft u. Praxis ist die Betriebskontrolle im 
Spirituosengewerbe soweit verbessert u. vervollkommnet worden, daB sie jetzt ais ein
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wichtiger Faktoi- in den rationell geleiteten Betrieben angesprochen werden muC. 
(Brennerci-Ztg. 47. 138; Dtsch. Destillateur-Ztg. 51. 384—85; Ztschr. Spiritusind. 53. 
247. 11/9. 1930. Berlin, Inst. fiir Giirungsgeworbe, A. T. L.) L u c k ó w .

R. Reitersmann, Reintonige Deslillate. (Vgl. C. 1930. II. 2317.) Reintonige 
Destillate werden durch moglichste Ausscheidung der Terpeno erzielt, was durcli Eiu- 
schaltung der Florentincr Flasche zwisehen Kiililer u. BJase erfolgen kann. Bei ein- 
facher Dest. kann man aber auch den besonderen terpenreichen Vorlauf mit W. auf 
dic ungefahre Starkę des Likórs bringen, wobei sich die meisten Terpene ausscheiden 
u. mit Kieselgur filtriert werden kónnen; das Filtrat, dann nochmals dest., liefert ein 
reintonig schmeckcndcs, nicht mehr triibendes Dcstillat. (Dtsch. Dcstillateur-Ztg. 51. 
624. 23/9. 1930.) Gr o s z f e l d .

Curt Lucków, Ein neues Yerfahren zur Herstellung von Trinkbranntwein. Ausfiihr- 
liches Ref. des gleichlautenden Patents von J o s e f  A w a l o f f  (C. 1930. II. 1789) u. 
Bericht iiber das von der Abteilung fiir Trinkbranntwein- u. Likórfabrikation am In- 
stitut fiir Garungsgewerbe, Berlin, abgegebene Gutachten in bczug auf die Herst. 
von Wódka. Das seinerzeit unter Aufsicht mit der neuen Apparatur gewonnene analyt. 
sowie degustativ gepriiftc Erzeugnis war ais eine gute, handelsubliclie Ware an- 
zusprechen. AuBerdem werden in der Veróffcntliehung die wissenschaftlichen Grund- 
lagen der Erfindung erórtcrt. (Mitt. Abtlg. Trinkbranntwein- u. Likorfabrikat. Inst. 
f. Garungsgewerbe Berlin 20. 43—46.; Dtsch. Destillateur-Ztg. 51. 581. 585; Das 
Branntweinmonopol 11. Nr. 73. 12/9. 1930. Berlin, Inst. fiir Garungsgewerbe, 
A. T. L .) L u c k ó w .

Erich Walter, Die Filtration. Die beim Herabsetzen des liochprozentigen Sprits 
auf Trinkstarke sich haufig bildenden milchigen Triibungcn lassen sich durch Filtration 
iiber Kieselgur oder Diatomeenerde beseitigen. — Mittels der Luftfiltration erreicht 
man durch Einw. des Sauerstoffs bei Likoren u. Branntweinen eine Geschmacks- 
abrundung. Es eignon sich hierfur besonders sog. Hollander Filter. Wirksam ist auch 
oft eine Filtration iiber Kohle, doch sind hier stets erst Vorverss. anzustellen, da die 
Kohle zuweilen auch das Aroma der Spirituosen .angreift u. dadurch ihre Qualitat 
herabsetzt. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 51. 618—19. 20/9. 1930. Berlin.) L u c k ó w .

Curt Lucków, Ein Beitrag zur Lósung der Extraktfrage in der Likórindusłrie. 
(Korrespondenz d. Abtlg. Trinkbranntwein u. Likórfab. Inst. f. Garungsgewerbe 
Berlin 19. 47—49; Dtsch. Destillateur-Ztg. 50. 649—50.; Destillateur u. Likorfabrikant 
43. 8—11. 2/1. 1930. — C. 1930. II. 1919.) L u c k ó w .

Curt Lucków, Trubung im Kirschwasser infolge Verwendung paraffinierter Korken. 
(Schweizer Wein-Ztg. 38. 371. 26/8. 1930; Mitt. Abtlg. Trinkbranntwein- u. Likór- 
fabrikat. Inst. f. Garungsgewerbe Berlin 19. 38. Sept. 1929. — C. 1929. II. 1603.) Lu.

Curt Lucków, Wie soli man Spiriluosen zicecks Yerbesserung der Qualitat mit Kohle 
behandelnt (Schweizer. Wein-Ztg. 38. 395—96. 9/9. 1930. — C. 1930. I. 1549.) Lu.

Curt Lucków, Beseitigung von starkem Holzgeschmack aus Weindestillaten. 
(Brennerei-Ztg. 4 7 .138; Wein u. Rebe 1 2 .179—80. Aug. 1930. — C. 1930. II. 1919.) Lu.

H. Schellenberg, Die Bereilung und Beliandlung der Riesling Sylvaner W eine. 
Prakt. Angaben fiir die Kellerbehandlung des auch in jungem Zustande zum Konsum 
sehr geeigneten Weines. (Schweizer. Wein-Ztg. 38. 428—29. 30/9. 1930.) Gd .

Muth und Birk, UntersueJiungen iiber die Oechslegewichte und den Sauregehalt des 
Safles rerschiedener Apfel- und Birncnsorlen aus dem Geisenheimer Sortiment. Bericht 
iiber Best. von Mostmenge, Mostgewickt u. Sauregeh. des Saftes bei 68 yerschiedenen 
Apfelsorten u. 62 yerschiedenen Birnensorten. Tabellen im Original. (Landwirtschl. 
Jahrbch. 72. Erg.-Bd. I. 417—20. 1930. Gcisenheim.) GRIMME.

Hans Langkammerer, Mikrobin fii.r Obst- und Beerenrceine. Vf. wendet sich gegen 
den Zusatz von chem. KonservierungsmitteIn, zu denen auch Microbin zahlt, ais Fremd- 
bestandteilen, die zudem bei Apfelwein unnótig seicn. AuBerdem hemmen sie den 
natiirlichen Saureabbau. (Destillateur u. Likorfabrikant 43. 605—07. 18/9. 1930. 
Ansbach, Bayern.) GROSZFELD.

Val Sbngen, Mikrobin ais Konseri-ierungsmitlel. (Entgegnung auf vorstehenden 
Artikel.) Yf. halt die erlaubten Zusatze an Konservierungsmitteln, auch an Microbin, 
fiir so gering, daB sie gesundheitlich ohne Bedeutung seien. Die Sterilisierung des 
Apfelweines durch Konservierungsmittel zum richtigen Zeitpunkt ist wichtig, um die 
Tatigkeit dor scliadliehen Keime zu hemmen. (Destillateur u. Likorfabrikant 43. 
607—09. 18/9. 1930. Braunsehweig. Konserven-Ztg. 1930. Nr. 38. 6—7. Horst- 
Emscher.) GROSZFELD.
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Kochs, Priifung von Sterilisiermitteln fur die Praxis der Sujimostbereitung. Zur 
Sterilisierung der Flaschen bewahrte sieli Ausspiilen m it 1- u. 2°/0ig. wss. SO, u. 
„Kalmeta“ (Kaliummetabisulfit) in der vom Hersteller angegebenen Konz. Es" ist 
nótig, auch die Korken in gleicher Weise zu sterilisieren. Zur Korkendesinfektion 
eignet sich. auch eine 2°/0ig. Montaninlsg. (Landwirtschl. Jahrbch. 72. Erg.-Bd. I. 
365—66. 1930. Berlin-Dahlem.) GRIMME.

Kochs, Odrungslose Friichtarerwerlung. Mitteilung der Analysenwerte fur 10 Apfel- 
suBmoste u. 5 TraubensiiBmoste aus der Kampagne 1929. (Landwirtschl. Jahrbch. 72. 
Erg.-Bd. I. 363—64. 1930. Berlin-Dahlem.) Gr im m e .

Kochs, Beseitigung von Fehlem bei Silfimosten. Siifimoste lassen sich durch Ferro- 
cyankalium (2,8 g auf 10 Liter) schonen, unter der Voraussetzung, daB der betreffende 
Saft sich innerlialb von 2 Tagen, ehe die Garung einsetzt, mit Tannin u. Gelatine 
schonen laBt. Safte aus zu lange gelagerten Friichten triiben oftmals nach. Schim- 
melung yon SiiBmosten ist in der Regel durch Penicilliumarten bedingt. Sie verleiht 
dem Saft einen dumpfigcn Geschmack, der sich durch Filtration durch Holzkohle 
(Eponit) entfernen laBt. Schimmelung durch Mucor yerandert den Geschmack nicht. 
(Landwirtschl. Jahrbch. 72. Erg.-Bd. I. 368—69. 1930. Berlin-Dahlem.) Gr im m e .

Kroemer und Krumbholz, Untersuchungen iiber die Hcfen liochkonzentrierter Moste. 
Weitaus die gróBte Anpassungsfśihigkeit an hohc Zuckerkonzz. besitzen gewisse Zygo- 
saccharomyceten, ebenfalls ziemlicli haufig fanden sieli eine Anzahl auffallend klein- 
zelliger SproPpilze. Des weiteren wurden isoliert yerschiedene Vertreter der Gattung 
Saccharomyces, yereinzelt Apiculatushefen u. Vertreter der Gattung Willio. In  einigen 
Fallen entwickelte sich in konz. Mosten von 200° Oechsle nur Dematium. (Land- 
wirtsohl. Jahrbch. 72. Erg.-Bd. I. 436—38. 1930. Geisenheim.) GRIMME.

Eduard Jacobsen, Oeschichte, Werdegang und Herstellung des Essigs. Kurzer 
histor. Riickblick. Die verschiedenen Essigsorten des Handels. (Ósterreich. Spiri- 
tuosen-Ztg. 29. Nr. 41. 3. 9/10. 1930. Berlin SW., Katzbachstr. 15.) Gr o s z f e l d .

Franz Hofbauer, Uber die Herstellung von aalfreiem, spiegelblankem, reinsclimecken- 
dem und dtherisch riechendem Flaschenessig. In  dicht verschlossenen vollgefullt-en Glas- 
flaschen oxydiert- gel. 0_, zunachst den nocli vorhandenen A. teilweise zu Essigsaure, 
der Rest des A. verbindet sich mit Essigsaure zu Atherarten, wodurch im Laufe einiger 
Monate ein auBergewóhnlioh aromat. Esaigprod. entsteht. Dabei setzen sich vor- 
handene Triibungen vollkommen ab. Die zur Farbung yerwendete Zuckercouleur 
darf keine triibenden Bestandteile abgeben; sie bewirkt ein anderes Aroma ais kunst- 
liche Farbstoffe. Zum VerschluB dienen besondere vom Vf. lconstruierte Kautschuk- 
yersehlusse, die auBerdem auf Grund des Luftabschlusses den Essig in 4—5 Wochen 
yollig von Alclien befreien. (Dtsch. Essigind. 34. 3S5—86. 10/10. 1930. Eggenburg 
N .-Ó 0 G r o s z f e ld .

B. Lampe, Uber die Bewertung von Kartoffelflockcn nach der Alkoholergiebigkeit. 
Nach einer tabellar. Zusammenstellung iiber die Unters.-Ergebnisse von 19 Flocken- 
proben lag die Alkoholergiebigkeit zwischen 18,5—20,9 Liter Weingeist fiir 50 kg 
Floeken. Die Alkoholergiebigkeit der berechneten Starkewerte betrug 61,6—69,7%- 
Empfohlen wird, den Brennwert der Floeken jeweils besonders ermitteln zu lassen. 
(Ztschr. Spiritusind. 53. 274—75. 9/10. 1930. Berlin N 65, Seestr. 13., Lab. d. Vcreins 
d. Spiritusfabrikanten in Deutschland.) Gr o sz f e l d .

Curt Lucków, Beitrage zur Untersuchtng und Beurteilung von Weindestillaten und 
Weinbranden. Zusammenfassonde Darst. der in der gleichbenannten Arbeit yon 
B u t t n e r  u . M ie r m e i s t e r  (vgl. C. 1930.1. 2812) auf die Ausfiihrungen von W u s t e n -  
FELD u . L u c k ó w  (vgl. C. 1930. I. 141) betreffs der Bedeutung der legustativen Ana- 
lyse gemachten Einwiinde u. der Stellungnalime von Z e l l n e r  (vgl. C. 1930. II. 
1151), in welcher den Ansichten von W u s t e n f e l d  u . L u c k ó w  unter Vorlage eigenen 
Materials beigetreten wird. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 51. 479—80; Mitt. Abtlg. Trink- 
branntwein- u. Likorfabrikat. Inst. f. Garungsgewerbe Berlin 20. 35—37. Aug. 1930: 
Berlin, Inst. fiir Garungsgewerbe, A. T. L.) L u c k ó w .

H. Wustenfeld und C. Lucków, Zur Frage der Untersuchung und Beurteilung von 
Weindestillaten wid Weinbranden. Stellungsnahme zu einer Axbeit obigen Themas 
yon B u t t n e r  u. M ie r m e is t e r  (vgl. C. 1930.1. 2812). Es geniigt nicht, festzustellen, 
ob ein Prod. der Weinbrennerei gefalscht ist oder nicht; stets ist auch zu priifen, ob 
es vor allem in seiner Qualitiit den Anforderungen des Gewerbes entsprieht. Schon 
aus diesem Grunde ist man gezwungen, neben der cliemischen Analyse vor allem die 
geschmackliche Bewertung heranzuziehen u. in den Yordergrund zu stellen. . Wein-
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brand ist ein GenuBmittel, das natiirlich analyt. Anforderungen geniigen soli, in erster 
Linie aber ohne ałlen Zweifel nach seinem GenuBwert beurteilt werden muB. Die chem. 
Zahlen niitzcn nichts, wenn das Erzeugnis wegen einer nur durch Zungensachverstan- 
dige einwandfrei feststellbaren minderwertigen Qualitat zu beanstanden ist u. yom 
Handel ais unbrauchbar abgelehnt wird. Vff. nehmen zu den in der obigen Veroffent- 
lichung gebrachten Yergleichen Stellung u. fiihren drei Beispiele an, die zeigen, wie 
sich bei yorwiegend analyt. Beurteilung von Weinbranden u. WeindestiUaten in manchen 
Fiillen Unstimmigkeiten ergeben, die unter Umstanden zu direkten Fehlurteilen fiihren 
konnen. (Mitt. Abtlg. Trinkbranntwein- u. Likorfabrikat. Inst. f. Garungsgewerbe 
Berlin 20. 37—38; Dtsch. Destillateur-Ztg. 51. 627—28. 25/9. 1930. Berlin, Inst. fiir 
Garungsgewerbe, A. T. L.) Lucków.

H. W iistenfeld und C. Lucków, tlber die Begułachłung von Kirschwassern auf 
analytiscliem und degustativem Wcge. Vff. stellen mit 35 yerschiedenen Sorten, vor- 
wiegend aus dem Schwarzwald, die unter der Garantie der Reinheit geliefert worden 
waren, eingehende analytische, sowie degustative Unterss. an. Es werden die an Hand 
der Priifungen auf den A.-, Saure-, Ester- u. Fuselólgeh. gewonnenen Ergebnisse be- 
sprochen u. die Geschmacksbegutachtungen miteinander yerglichen. Die Ausfiihrung 
der Ausgiebigkeitsprobe wird geschildcrt und die einzelnen, speziell fiir Kirschwasser 
anwendbaren Verdiinnungsgrade werden angefiihrt. (Mitt. Abtlg. Trinkbranntwein- 
u. Likorfabrikat. Inst. f. Garungsgewerbe Berlin 20. 33—35; Dtsch. Destillateur-Ztg. 
51. 617—18. 20/9. 1930. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe, A. T. L.) LuCKOW.

Curt Lucków, Welche Eztraktbestimmungsmełhoden mufi der Destillateur kennen ? 
(Dtsch. Destillateur-Ztg. 51. 527—28. 5/8. 1930. — C. 1930. II. 1920.) LuCKOW.

Robert Cohn, tlber den Nacliweis von Obstwein in Traubenwein. In  yerschiedenen 
Unters.-Anstalten an demselben Weine erhaltene, sich widersprechende Unters.-Er- 
gebnisse lassen dio Aufstellung einheitlicher Riehtlinien fiir die Unters. auf Sorbit 
geboten erscheinen. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 51. 659. 11/10. 1930. Berlin W 15, 
Chem. Lab. f. d. Getrankeind.) Gr o s z f e l d .

Georg Gassherger, Sorgendorf, Karntcn, Ósterreich, Koch- und Verdampfvor- 
richłung, insbesondcrc in Braupfannen. Durch zwei oder mehrero je eine Heizrohre 
eng umschlieBende, in bekannter Weise an beiden Enden offene u. iiber die Fl.-Ober- 
flacho reichende Mantelrohre wird jeweils ein Teil der Wiirze in inniger Beriihrung 
mit den Heizrohrenwandungen emporgefiihrt u. durch die obere Offnung des Mantel- 
rohres ausgestoBen. An Hand mehrerer Zeichnungen sind dio Vorr. u. einigo in den 
Unteransprucben besonders beansprucbto Ausfiihrungsformen beschrieben. (Schwz. P.
140 398 yom 11/3. 1929, ausg. 16/8. 1930. Oe. Prior. 15/3. 1928.) M. F. Mu l l e r .

XVI. Nahrungsm ittel; GenuBmittel; Futterm ittel.
R. Hannę, Konseruierung mul Frischludtung durch Luflverdiinnung. Die Priifung 

von 5 yerschiedenen App. ergab, daB mit denselben ein Einkochgut von einwand- 
freier Beschaffenheit nicht zu erzielen war. Nur fiir das Einmachen solcher Waren, 
die infolge eines hohen Zucker- u. Siiuregeh. gegen bakterielle u. pilzliche Schadigungen 
an sich schon mehr oder weniger gefestigt sind, lassen sich die App., besonders nach 
dem S a x o n i a -  u. Z e 1 b o v e r verf., yerwenden. Mit dem Verf. nach W ec k  u . 
R e x  ist ein Wettbewerb ausgeschlossen. (Ztschr. Desinfektion 22. 627—44. Sept.
1930. Hamburg, Hygien. Staatsinst.) Gr o sz f e l d .

H enri Cheftel, Die bombierten Dosen in der Industrie der Nahrungsmittelkonserven. 
Kurze Besprechung der yerschiedenen Ursachen der Dosenbombage. Schemat. Zeich
nungen vom Querschnitt eines richtig u. falsch geschlossenen Falzes. (Chim. et Ind. 24. 
544—4S. Sept. 1930. Etabl. J .-J . Ca r n a u d  et F o r g es  de Basse-Indres.) Gd .

Neumann und Eckardt, Untersuchungen iiber die Wasserstoffionenkonzenlration 
in Mehlen. Hellere Mehle haben hohere, dunklere Mehle niedrigere Ph- Bei der Best. 
der pa ist das Mischungsverhaltnis mit W. yon Bedeutung. Deshalb sind auch ph yon 
Teigaufschlammungen u. Ph des Teiges nicht ident. Aufschlammungen zeigen etwas 
hohere pn ais Zontrifugate. Die Zeit der Einw. ist ohne Bedeutung. Mit zunebmendem 
Mehlalter nimmt Ph ab. Milch- u. Essigsaure werden durch Mehl erheblich gepuffert, 
erstere starker ais letztere. Je hoher der Aschengeh. des Mehles, desto gróBer sein 
Pufferungsyermogen. Bei gleichzeitiger Anwesenheit yon Milch- u. Essigsaure (z. B. 
Sauerteig u. Sauerteigbrot) wird die saure Wrkg. der Essigsaure weitgehend durch
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Milchsaure iibordeckt. (Landwirtschl. Jahrbch. 72. Erg.-Bd. I. 305. 1930.
Berlin.) G rim m e.

Carl Birkel, Teigwaren und Lecithin. Vf. wendet sich vom Standpunkte der 
Teigwarenhersteller aus gegen die Ansicht von R o s s l e r  (C. 1930. II. 1790) auf Zu- 
lassung der Farbung der Teigwaren, dio nur zur Tauschung der Abnehmer Veranlassung 
gibt. Auch der Zusatz von Sojalecithin sei ais ungeeignet u. zu Tauschungen Ver- 
anlassung gebend abzulehnen. (Dtsch. Nahrungsmittel-Rdscli. 1930. 122—23. 24/7. 
1930.) Gr o s z f e l d .

J. R. Katz, Abhandlungen zur •physikalischen Chemie der Siarkę und der Broi- 
bereitung. I. Uber die Anderungen im Róntgenspektrum der Starkę beim Backen und 
beim Altbackenwerden des Brotes. Weizen- u. Roggenmehl zeigen prakt. dasselbe Rónt
genspektrum, u. zwar das der Starkę; dics vom Vf. ais ył-Spektrum bezeichnete Rónt
genspektrum ist ein typ. Krystallspektrum mit etwas verbreiterten Krystallinter- 
ferenzen. Boi Aufnahme u. Verlust von W. bei nicht zu starkem Trocknen keine 
Anderung des ^4-Spektrums. Am Ende der Teiggiirung ist das Starkediagramm un- 
yerandert. Beim Backen yerschwindet dagegen das Krystallspektrum A  u. es tr itt  
ein yerschieden scharf ausfallendes „Verkleisterungs- oder F-Spektrum“ auf, indem 
offenbar die krystallin. Starkę durch den BackprozeB in eine andere krystallin. Sub- 
stanz bzw. Modifikation iibergeht; wahrscheinlieh handelt es sich um eine chem. Dif- 
ferenz. Gleiche Anderung des Róntgenspektrums auBerhalb des Brotes, wenn Weizen- 
starke mit einer ahnlichen wie der in Brotteig yerfiigbaren Menge W. auf 70—100° 
erhitzt wird. Die Backveranderung bildet den 1. Grad der Verkleisterung. Beim 
Austrocknen von Brot oder der erhitzten Stiirke unter Vermeidung extremer Trocken- 
grade bleibt das Róntgenspektrum unveriindert. Im frischen Brot zeigen die Starke- 
kórnor nicht mehr das typ. schwarzo Polarisationskreuz zwischen gekreuzten Nichols, u. 
sie farben sich in wss. Farbstofflsgg., z. B. Kongorot, in denon sie vor dem Verbacken 
ungofarbt blieben. Im  Róntgenogramm von Brotkrume, die ohno W.-Verlust alt- 
backen geworden ist (ca. 48 Stdn.), sind die Interferenzkreise der frischen Krume nur 
noch geschwacht yorhanden, daneben sind denjenigen des Mehls nahezu entsprechende 
Interferenzkreise aufgetreten. Bei gegebener Temp. u. gegebenem Alter des Brotes 
hangt die relative Intensitat der beiden Spektra von dem W.-Geh. der Starkę in der 
Brotkrume ab u. bildet vielleicht ein MaB fiir diese bisher nicht bestimmbare GróBe. 
Beim Erhitzen von lufttroekener Weizenstarke mit 45% W. 30 Min. auf 100° entsteht 
das typ. F-Spektrum, u. 45-std. Aufbewaliren im Eisschrank ohne W.-Verlust bewirkt 
nahezu vollstandiges Verschwinden des F-Spektrums; bei ebensolchem Erhitzen mit 
100% W., bleibt beim Altbackenwerden das F-Spektrum etwa ebenso intensiy wie im 
Weizenbrot (100 Teile Mehl +  60 Teile W.); W.-Geh. der Starkekórner daher offenbar 
zwischen beiden Werten. Das neu auftrctende Róntgenspektrum („B-Spektrum") 
weist deutlich scharfere u. schmalere Interferenzen auf ais beim Weizcnmehl, mit 
dem es bis auf 2 kleine Unterschiede (Verdopplung des 6-Ringos u. Hinzutreten eines 
weiteren intensiven 1-Ringes) ubereinstimmt. Auch dio Quellung der 5-Modifikation 
der Starkę ist intermizellar. Die Starkekórner im altbaekenen Brot sind nicht doppel- 
brechend, farben sich aber noch in den wss. Farbstofflsgg. Das Róntgenspektrum 
homogener Schichten lufttrockner, nicht zu dunkel gebackener Brotkruste ist ein 
Mischdiagramm vom A- u. F-Spoktrum, je naehdem sich die Kruste direkt aus Teig 
oder aus vorher entstandener Krume gebildet hat; direkt aus dem Teig durch starkes 
Austrocknen entstandene Kruste kann das fast reine j4-Spektrum zeigen. Auch Weizen- 
u. Roggenstiirko ertragt bei geniigend kleinem W.-Geh. ein Erhitzen bis ca. 180° ohno 
Auftreten des F-Spektrums. Schwarz gebrannte Kruste gibt das Spektrum einer 
amorphon Substanz. Beim trocknen Aufbewahren der Brotkruste keine Anderung des 
Róntgendiagramms, auch nicht, wenn die Kruste ein F-Spektrum zeigt; auch fiir 
don Ubergang des V- in das i?-Spektrum ist die Ggw. von ziemlich viel W. notwendig. 
Das Altbackenwerden der Brotkruste beruht nicht auf der Bldg. einer neuen Modi
fikation, sondern auf W.-Aufnahme aus der Atmosphare oder aus der Krume. Auch 
bei der A- u. JJ-Modifikation spricht vieles fur die Annahme einer chem. Differenz. 
(Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 150. 37—59. Sept. 1930. Amsterdam, Univ.) K r u .

J. R. Katz und L. M. Rientsma, Abhandlungen zur physikalischen Chemie der 
Starkę und der Brotbereitung. II. Die Starkemodifikation mit V-Spektrum ( Verklei- 
sterungsspektrum) ist bei hoherer Temperatur die Oleichgewichtsform, bei niedriger Tem
peratur ist es die Modifikation mit B-Spektrum (Retrogradationsspektrum). (I. ygl. 
K a tz , vorst. Ref.) Das yon K a tz  (ygl. Unterss. iiber das Altbackenwerden des Brotes
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u. die Moglichkeit, diese Veranderungen hintanzuhalten; Haag 1917, II. Teil) aus 
friiheren Verss. geschlossene physikocliem. Cleichgewicht zwischen or- u. fl-Starke wird 
durch rontgenograph. Unters., yerbunden mit einer Best. des Quellungsverm6gens 
(Dekantatvol.) u. der Menge 1. Amylose bestatigt. Bei 60° aufbewahrtes Brot hat 
nach 48—72 Stdn. noch ein reines bis fast reines F-Spektrum, ein bei 17° aufbewahrtes 
dagegen ein ungefahr gleiches B- u. F-Spektrum. Ein 2 Tage bei 17° aufbewahrtes u. 
dann durch Aufwarmen wieder frisch gemaclites Brot zeigt wieder ein F-Spektrum. 
Zwischen der a-Modifikation (F-Spektrum) u. der /te-Modifikation (Z?-Spektrum) 
besteht somit ein Gleichgewicht, indem bei 60° u. hoheren Tempp. die a-Starke, bei 25° 
u. darunter die /?b-Starkę die Gleichgowichtsform ist. Die Umsetzung der ot- in die 
/?/)-Starko findet also unter Warmeentw. statt. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 150. 
60—66. Sept. 1930. Amsterdam, Univ.) K r u g e r .

J. R. Katz und L. M. Rientsma, Abhandlungen zur physikalischen Chemie, der 
Siarkę und der Brołbereitung. III . Erster und zweiter Grad der Verkleislerung. (II. vgl. 
vorst. Ref.) Der 1. Grad der Verkleisterung tr i t t  ais Endzustand beim Erhitzen yon 
Weizenstarke mit einer beschrankten Menge W. (50—100%) bei 100° oder mit viel W. 
(z. B. 20-faehe Menge) auf weniger liohe Tempp. (z. B. 621/j°); der 2. Grad der Ver- 
kleisterung wird beim Erhitzen von Weizenstarke mit viel W. auf 90—100° gefunden; 
Dekantatvol. (Dekantat weiB u. undurclisichtig) u. Menge 1. Amylosen im 1. Grad 
bedeutend groBer ais im nicht verkleisterten Zustande, aber erheblich kleiner ais im
2. Grad der Verkleisterung. Im letzteren Falle ist das Dekantat halb durehsiehtig. 
Beim Retrogradieren des Starkekleisters andert sich die Menge 1. Amylose u. die GroBe 
des Dekantatyol. prinzipiell in derselben Weise, nur quantitativ anders ais beim Alt- 
baekenwerden des Brotes, indem Backveranderung u. Kleisterbldg. 2 Grade desselben 
Komplexes von Prozessen darstellcn. Kontinuierlicher tjbergang zwischen dem 1. u.
2. Grad der Verkleisterung. Auch im 2. Grad der Verkleisterung zeigt Weizenstarke 
(mit A. entwasserter Kłeister) ein typ. F-Spektrum unter Verschwinden des /1-Spek- 
trums; bei sterilem Altern des frischen Kleisters bei Zimmertemp. oder im Eisschrank 
tr i t t  unter Intensitatsabnahme des F-Spcktrums, allerdings langsamer ais im Brot, 
ein typ. 5 -Spektrum auf. Da somit schon im 1. Grad der Verkleisterung die Um- 
wandlung der f i  a -  in die a-Starke vollendet ist, muB der Ubergang aus dem 1. in den
2. Grad der Verkleisterung auf andern Prozessen beruhen ais auf dem Ubergang von fi- 
in a-Starke, u. zwar wahrscheinlich hauptsachlich auf der progressiven Zerstorung 
oder Veranderung einer yerborgenen Struktur des Starkelcorns. Im 1. Grade der 
Verkleisterung sind die Korner geąuollen, im 2. Grade sind sie in mit wss. Starkelsg. 
gefiillte Blasen verwandelt. Bei der Definition des Retrogradierens ist zu unter- 
scheiden: kolloidchem., róntgenspektroskop. Retrogradieren u. Retrogradieren in
bezug auf Malzextrakt; damit ist ferner noch zu vergleichen Anderung im Quellungs- 
vermógen u. in der Menge 1. Amylose. Diese yerschiedenen Definitionen des Retro- 
gradierens stimmon nicht immer uberein. Das Unlóslichwerden eines Teils der Starkę in 
Malzextrakt (M a q u e n n e ) ist jedenfalls nicht die Grundveriinderung beim Retro
gradieren, sondern eine komplexe, einerseits durch den Ubergang der a- in dio ftn- 
Starke, anderseits durch kolloidchem. Anderungen bedingte Erscheinung. (Ztsehr. 
physikal. Chem. Abt. A. 150. 67—80. Sept. 1930. Amsterdam, Uniy.) K r u g e r .

Kochs, Versuchc betreffend Verwendung rerchromter Metalle in der Obstvenverlung. 
Der Vers. diente zur Klarung der Frage, ob sich yercliromte GefaBe zum Einkoehen 
von Obst verwenden lassen. Ausprobiert wurden yerchromte Eisen-, Kupfer- u. 
Messingbleche, mit u. ohne Zwischenscliicht, welche mehrere Tage in 2,5%ig. Citronen- 
saurelsg., 3°/0ig. Essigsaure u. 0,5%ig. Oxalsiiurelsg. getaueht wurden, um so die 
Wider3tandsfahigkeit der Verchromung festzustellen. Am besten verhielten sich die 
mit Zwischenschicht glanzend yerehromten Cu- u. Messingbleche. (Landwirtschl. 
Jahrbch. 72. Erg.-Bd. I. 360. 1930. Berlin-Dahlem.) GRIMME.

Kochs, Sauerkrautsaft. Sauerkrautsaft wird in den Vereinigten Staaten yielfacli 
ais gesundheitlieh wertvolles Getrank empfohlen. Man erhalt ihn beim Auspressen 
yon Sauerkraut in einor Ausbeute von 50°/o u. dariiber. Pasteurisiert halt er sich gut, 
roh neigt er zur Nachgarung. Rohsterilisierung durch Filtration durch EK-Filter 
gibt wohl einen gut schmeckenden Saft, der aber nachtrubt. Je nach Saure- u. NaCl- 
Geh. ist der Geschmack yersehieden. Am besten ist wenig NaCl u. nicht zu yiel Saure. 
Geschmacksverbesserung durch SiiBstoff entsprechend einer ZuckersiiBung von 5% . 
Nachstehend Analysen (%) yon einem pasteurisierten (a), durch EK-Filter filtriertem (b) 
u. einem pasteurisierten amerikan. Saft (c): D. =  a) 1,0480, b) 1,0439, c) 1,0288;



Ascho =  a) 4,15, b) 3,71, c) 2,56; NaCl =  a) 3,96, b) 3,78, c)3,91; Milehsaure =
a) 2,64, b) 2,16, c) 1,64; Trockensubstanz =  a) 9,08, b) 8,59, c) 5,43; W. =  a) 90,92,
b) 91,41, c) 94,57; Schwefel =  a) 0,032, b) 0,046, c) 0,005; A. =  a) 0,47, b) 0,47, c) 0,27. 
(Landwirtschl. Jahrbch. 72 . Erg.-Bd. I . 362—63. 1930. Berlin-Dalilem.) Ge im m e .

Erich Guttmann, Orangensaft und Orangeade. Ausfiihrungen iiber die Gcwinnung 
des Orangenols in Spanien. die meist durch Pressung erfolgt, ferner uber die Ver- 
arbeitung der Orangen auf Orangensaft, Dicksaft u. fein vermahlene Orangenschalen 
ais Zusatz zuJOrangeaden. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 51. 632. 27/9. 1930. Beniearló, 
Spanien.) GROSZFELD.

Erich Guttmann, Einige Bemerkimgen iiber Orangeade. Da Zugesetztes Orangenól 
infolge Verharzung MiBgeschmack veranlassen kann, wird dem Hersteller empfohlen 
sich die Essenz fur die Orangeade durch alkoh. Auswaschung von guten Orangeólen 
selbst zu bereiten. Vergleichende Bcspreohung der Vor- u. Nachteile der Herst. von 
Orangeade aus frischem oder konz. Saft. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 51. 360. 6/6. 1930. 
Beniearló, Spanien.) GROSZFELD.

C. Griebel, Ober ,,IdeeJcaffee“. In  Bestiitigung u. Ęrganzung der Befunde von 
R in c k  u . Kae.MPF (C. 1930. I i .  832) entsprach der Coffeingeh. dcm von gewóhnlichem 
geróstetem Kaffee; die etwas geringere Lóslichkeit des Coffeins fśillt prakt. nicht ins 
Gewicht. Eine bessere Bekommlichkeit wurde nicht beobachtet. Der Chlorogen- 
sauregeh. war nicht wesentlich von dem eines yerglichcnen gerósteten Kaffees ver- 
sehieden. Kaffeegerbsaure, die bf-im Abbau der Chlorogensaure ais Spaltprod. auf-
tritt, wurde im „Idee-Kaffee“ nicht nachgewiosen. Ein Abbau der Chlorogensaure
durch die kiinstliche Fermentation ist daher nicht erfolgt. (Dtsch. Nahrungsmittel- 
R-dsch. 1930. 159—62. 25/9. 1930. Berlin, PreuB. Landesamt f. Lebensmittel-, Arznei- 
mittel- u. gerichtl. Chemie.) GROSZFELD.

Georg Panopoulos und Johann Megaloikonomos, Einige Nołizen iiber die 
Zusammensetzung und die chemische Unlersuchung der Milcheiercreme. Zur Prufung 
auf richtige Zus. der Milcheiercreme, die in 250 g wenigstens ein Eigelb u. hóchstens 
15 g Starkę enthalten soli, wird Best. des Fettes u. dessen Butterrefraktometerzahl 
(ł) bei 40° empfohlen. Best. des Fettes erfolgt nach R o s e - G o t t l i e b  u . soli im Mittel 
mindestens 5,3% (bei 10% Latitude) betragen. b wird in dem A.-Extrakt aus dem 
getroekneten Stoffe ermittelt. Ist a =  Gcsamtfett, so ist das gesuchte Milchfett 
X  =  0,5 (63 a — ab), das Eigelbfett =  a — X-b  soli zwischen 49—50 entsprechend 
65% Milchfett liegen. (Estrait. Praktika de 1’Academie d’Athenes 2. 10 Seiten. 
9/6. 1927. Sep.) G r o s z f e l d .

K. E. Wright, Der Einflufi der AnfangsMhltemperatur auf Gelatine bei der Alłerung 
von Eiscrememischung. Aus den Verss. ergab sich, daB der gróBere Teil der Struktur- 
verbesserung infolge der Alterung mit der Viscositat der zugesetzten Gelatine zusammen- 
liing. Eine hóhero Anfangstemp. in der Alterungsperiode begunstigte die Entw. 
einer gróBeren Grundviscositat (basie viscosity). Die gróBtc Viscositat wurde bei 
Kuhlung von 80—100° F. auf 40° ohne Riihren erhalten. Die Schlagbarkeit war mit 
erhóhter Viscositat yermindert. Der Schmelzanteil war mit erhóhter Yiscositat erhóht, 
obenso die Art des Abschmelzens durch den Viscositatsunterschied beeinfluBt. Die 
Unters. zeigt, daB die Alterungsfaktoren von den Faktoren abhangen, die die Krystalli- 
sation des Gelatineanteils beeinflussen. (Journ. Dairy Science 13. 406—15. 
Sept. 1930. Amherst, Massachusetts, Agric. Exp. Station.) Gr o s z f e l d .

R. V. Ostertag, Die MUchkiihlung. Eingehender Vortrag uber Wesen, Bedeutung, 
histor. Entw., prakt. Nutzen u. prakt. Ausfiihrung der techn. Milchkilhlung. Auch dio 
Anwendung der Kalte fiir Kiihlreifung des Rahmea u. Butterbereitung wird behandelt. 
(Ztschr. ges. Kalte-Ind. 37. 149—53. 181—85. Ztschr. Eis- u. Kalte-Ind. 23. 97—101. 
109—14. Sept. 1930. Stuttgart.) Gr o s z f e l d

A. D. Stewart und N. L. Banerjea, Die Kryoskopie von Kalkułłamilch. Best. 
des Gefrierpunktes von Kuh-, Biiffel-, Ziegen- u. Frauenmilch u. Angaben iiber Gehh. 
an Fett, Trockenmasse, Lactose u. Chloriden, Wasserzusatze, Pasteurisierung, Ver- 
butterung in ihrer Beziehung zum Gefrierpunkt. (Indian Journ. med. Res. 18. 57—70. 
Juli 1930. Calcutta, School of Tropical Medicine and Hygiene.) GROSZFELD.

P. Devos, Einige Belrachtungen iiber die Industrien der Lactose und der Milehsaure. 
Vf. berichtet iiber die Gewinnung der beiden Nebenprodd. der Molkerei- u. Kaserei- 
b o trieb ed as  Serum u. die Milehsaure (aus Molken). (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. 
Dist. 47. 366— 70. Sept. 1930.) T af.gener.
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R. J. Blackham, Sauermilcliarten fiir Gesunde und Kranke. Besprcchung der ver- 
schiedencn Arten wie Buttermiloh, Yoghurt, mit Citronensaure, HC1, Essigsaure u. 
Milchsiiure angesauerte Miloh, dereń Anwendung fiir gesunde, friihgeborene Kinder, 
boi Dyspepsie, Marasmus, Diarrhoe, Gastro-Enteritis, Tetanie u. Rachitis sowie 
Dysenterie. Betonung der Notwendigkeit einer richtigon Zubereitung, die heute durch 
die Trockenpraparate des Handels sehr erleichtert ist. (Journ. State Medicine 38. 
587—93. Okt. 1930. Indian Army, 1. Dmsion.) Gr o s z f e l d .

A. J. Gelpi jr. und E. D. Devereux, Die Wirkung des Elektropurererfahrens und 
des Dauerverfahrens der Milchbehandlung auf Endosporen von Bakterien. Das auf dem 
Voriiberstrómcn der Milch an Kohleelektroden u. dadurch eintretende Erhitzung 
beruhende neue Verf. tótete in Laboratoriumsyerss. die Sporen yerschiedener 
Bakterien, so von B. subtilis, B. mycoides, B. mesenterious u. B.megatherium zu 
90,6—99,9%. Auch B. antracis wurde zu 99,7% getótet. Das Elektropureverf., bei 
dem die Milch einen Moment auf 71° gehalten wird, ist also hiernach der Dauerpasteuri- 
sierung bei 66,8° iiberlegen. (Journ. Dairy Science 13. 368—71. Sept. 1930. East 
Lansing, Michigan State College.) GROSZFELD.

Damazy Jerzy Tilgner, Bedeutung und Bestimmungsmethoden der Trocken- 
substanz in Tomatenproduklen. Die Kenntnis der Trockensubstanz ist fur die Fest- 
stellung des richtigen Eindickungsgrades aus wirtschaftlichen Griinden wichtig; durch 
hóhere Viscositat wird oft eine gróBere D. yorget.auscht. Die Best. der Trockenmasse 
erfolgt entweder aus D. durch Auswiegen eines bestimmten Yol., wobei D. des Filtrats 
um etwa 0,002—0,003 geringer ist ais D. des Markes selbst, bzw. des Piirees. Auch 
das Refraktometer fiihrt zu richtigen Ergebnissen; es erfordert aber einige Obung u. 
ist teuer in  der Anschaffung. (Konserven-Ind. 17. 565—66. 25/9. 1930.) Gr o s z f e l d .

Erich Walter, Die analytische Unters-uchung von Fruchtsaften und die daraus zu 
zieli end en Schliisse. Es wird die Bedeutung der analyt. Unters.-Ergebnisse fiir dio 
Beurteilung der Fruchtsafte auseinandergesetzt. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 51. 656. 
9/10. 1930. Berlin SW 61. Hagelbergerstr. 1.) GROSZFELD.

A. Cremonini, Die Beeren von „Schinus molle“ ais Verfalschung von Schwarzem 
Pfeffer. Unreife Beeren yon Schinus molle ahneln auBerlich den Friiehten des sohwarzen 
Pfeffers u. werden oftmals zur Verfalschung benutzt. Zum Nachweis erwarmt man 
die ganzen Friichte mit HNOa (D. 1,40), wobei eine energ. Rk. einsetzt unter Auf- 
treten von Terpengeruch. Reiner Pfeffer yerhalt sich hierbei negativ. Zum Nachweis in 
gemahlenem Pfeffer kocht man die Probe einige Małe mit W. aus u. fiillt dio ver- 
einigten Filtrate auf 100 ccm auf. In  25 ccm bestimmt man die Glucose mit F e h l in g - 
scher Lsg. Unverfalschter Pfeffer ist prakt. glucosefrei, wahrend Schinus molle rund 
10% enthalt. Aus dem gefundenen Werte laBt sich somit leicht der Grad der Ver- 
falschung berechnen. (Annali Chim. appl. 20. 309—12. Juli 1930. Mailand.) GRI.

J. GroBfeld, Die Untersuchung von Marzipan und Persipan. Aus den Begriffs- 
bestst. fiir Marzipan- u. Persipanwaren u. der n. Źus. ihrer Bestandteile wurden folgende 
wichtigsten Grenzzahlen berechnet:

Marzipan-
rohmas3« Backmasse Marzipan-

waren
Persipan- 

w aren

In der frischen Masse: W. °/o • • 
In der lufttroeknen Masse (mit 1 °/0W .):

17,0 20,0 9,1 8,9

Fett % .................................................. 34,3 33,4 15,7 11,4
Asche % ............................................. 1,65 0,76
Saccharose ° / o ................................... 44,6 46,1 71,0 76,0

0 0 3,9 5,4
Starkesiruptrockenmasse °/0 . . . 0 0 3,2 4,4
Polarisation vor Inyersion . . . . +  6,23° +  6,44® +  10,67° +  11,68°

Zur Vorpriifung werden neben der mkr. Priifung auf Starkę die Priifung des Fettes 
mit der HN03-Rk., die Priifung auf Dextrin (Starkesirup) mit A. u. die Polarisation vor 
Inversion empfohlen. Zur Priifung auf Invertzucker empfiehlt sich das Verf. von KoLT- 
h o f f  (C. 1923. IV. 27). Zur Berechnung des Korrekturfaktors F k fiir das Vol. des 
Unl. werden Formeln abgeleitet. Dann berechnet sich unter Heranziehung der yon 
F in c k e  (C. 1927. I. 2249) angegebenen Tabellen: Saccharose =  5,67 F k (Pv — P„). 
Starkesirup — F k (0,98 Pv +  3,02 Pn — 0,8). Starkesiruptrockenmasse =  F k (0,80 Pv +  
2,48 Pn — 0,7), worin Pv u. Pn die Polarisation in 200 mm yor bzw. nach Inversion
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bedeuten. Zur Berecłmung der Mandeltrockenmasse aus der sclieinbaren Summę yon 
Saccharose +  Starkesiruptrockenmasse +  Invertzuoker wird eine Formel u. Tabelle, 
ebenso zur nacbtraglichen Ermittelung yon F k angegeben. Die Priifung auf Benzoe- 
siiure ais Frisehhaltungsmittel u. die Feststellung der Reinheit des Fettes aus Schoko- 
ladeniiberziigen werden kurz besprooben. (Dtsob. Nahrungsmittel-Rdsch. 1930. 137 
bis 141. 147—49. 155—57. 163—65. 171—72. 9/10. 1930. Berlin.) Gr o s z f e l d .

B. C. H artm ann, Bcstimmung ton Kaliumbitartrat und Weinsaure in Tartrat- 
hackpnlvem. 1. B e s t .  v o n  G e s a m t  w e i n s a u r e ,  K a l i u m b i t a r t r a t  u. 
W e i n s a u r e  n e b e n e i n a n d e r .  2,5 g Backpulver in 250 ccm MeBkolben mit 
100 ccm W. yon 50° unter ófterem Schiitteln 1/2 St e. stehen lassen, auffiillen u. durch 
Faltenfilter in trocknen Kolben filtrieren. 2 Portionen von je 100 ccm in 250 ccm- 
Becherglaser geben, abdampfen auf 20 ccm. Zur ersten gibt man 3,5 ccm n. KOH,
2 ccm Eg. u. 80 ccm 95°/0ig. A. Die zweite Portion behandelt man in gleicher Weise 
unter Ersatz der KOH durch n. NaOH. 1 Stde. im Eisschrank stehen lassen, 2 Minuten 
kraftig ruhren, dann iiber Nacht im Eisschrank stehen lassen. Ndd. durch Goochtiegel 
mit Asbest abfiltrieren, auswaschen m it eiskaltem 80%ig. A., zum SchluB mit A. 
Nd. mit h. W. in das erste Becherglas spiilen, zum Sieden erhitzen u. mit 0,1-n. Lauge 
gegen Phenolphthalein titrieren. KOH-Probe =  A, NaOH-Probe =  B. Berechnung: 
%  G e s a m t w e i n s a u r e  =  (0,015 A x  2,5 X  100)/2,5 oder 1,5 A; %  K a 1 i u m - 
b i t a r t r a t  =  (0,0188 B X  2,5 X  100)/2,5 oder 1,88 B ; %  f r  e i e W e i n s ii u r  e == 
(0,015 (A — B) X  2,5 X  100)/2,5 oder 1,5 (A — B). 2. D i r e k t e  B e s t .  v o n
f r e i e r  W e i n s a u r e .  1,5 g Backpulyer in trocknem 200 ccm-MaBkolben unter 
Umschiitteln 5 Minuten lang mit 50 ccm Chlf. stehen lassen. Zugeben yon 100 ccm 
weinsteingesiitt. A. u. unter Schiitteln V: Stde. stehen lassen. Auffiillen, schiitteln, 
abfiltrieren. 100 ccm F iltra t mit 0,1-n. Lauge gegen Phenolphthalein titrieren. Be
rechnung: (2 A X  0,0075 X  100)/1,25 oder 1,2 A =  %  freie Weinsaure. (Journ.
Assoc. official. agricult. Chemists 13. 385—89. 15/8. 1930. Washington [DC. J.) Gr i.

A. d’Ambrosio, Hygienisclie Butteriiberwachung. Fur die Reinheitsbest. yon Butter 
kommen vor allem n25n, R.M.Z. u. Polenskezahl in Frage. Vf. bringt die Werte 
fiir zahlreiche Butterproben aus den yerschiedensten Gegenden Italiens. (Giorn. Chim. 
ind. appl. 12. 394—97. Aug. 1930. Venedicr.) ■ Gr im m e .

E. S. Guthrie, V. C. Manhart, D. H. Nelson, H. B. Ellenberger und A. C. Dahl- 
berg, Die chemische Analyse. der Butter. Ausfuhrliche Beschreibung des yon den Vff. 
ais AusschuB fiir Butteranalyse yereinbarten Untersuchungsganges. (Journ. Dairy 
Scienco 13. 380—93. Sept. 1930.) G r o s z f e l d .

E. H. Parfitt, E. G. Hood, B. W. Hammer und H. Macy, Vorgeschlagene, 
Methoden zur mikrobiologischen Butteranalyse. Beschreibung des von Vff. ais AusschuB 
fiir mikrobiolog. Butterunterss. yorgeschlagenen Arbeitsganges. (Journ. Dairy Science 
13. 394—405. Sept. 1930.) Gr o s z f e l d .

Fritz Joachim Peckert und Edmund Erbacher, Deutschland, Gewinnung von 
Acidophilusmilch. Der Bacillus aeidophilus wird in isolierter Form in einer Nahrlsg. 
aneereichert, die nachher zum Aussaen in eine Reihe von Lsgg. beniitzt wird, dereń 
Gen. an Nahrstoffen sich yermindert u. an Milch wachst, wodurch die Bakterien an 
die Milch gewdhnt werden. (F. P. 686107 vom 4/12. 1929, ausg. 22/7. 1930. D. Prior. 
15/5. 1929.) M. F. Mu l l e r .

XVn. Fette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
Otakar Laxa, Margarinomyces Bubdki — ein Schadling der Margarine. Ausfuhr

liche Beschreibung der biolog. Eigg. des nicht seltenen Pilzes, der wegen seiner Wider- 
standsfahigkeit gegen Benzoesaure (Wachstum bei bis zu 1 °/0 Na-Benzoat) fiir Mar
garine gefahrlich ist. Der Pilz wird bei 70° getotet. Von sonstigen Konservierungs- 
mitteln wird sein Wachstum zum Stehen gebracht: Na-Salicylat 0,5, Formaldehyd 1, 
NaF 0,5, Borsaure 0,1%. Bekampfung durch prophylakt. Mittel. (Ztrbl. Bakter., 
Parasitenk. II. Abt. 81. 392—96. 4/9. 1930. Prag.) Gr o s z f e l d .

W illett F. Whitmore und Michael Lauro, Metallseifen. lhre Anuiendung, Dar
stellung und Eigenschaften. tlbersicht iiber die Literatur sowie die mannigfachen Ver- 
wendungszwecke der Metallseifen in der Firnis-, Isolations-, pharmazeut. u. Mineralol- 
in^ustrie: Eigeno Verss. zur Darst. der Salze der Ol-, S tc u r in P a lm itin E ru c u -  u.
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Laurinsaure, dereń wielitigste Eigg. besohricben werden. (Ind. engin. Chem. 22. 646—49. 
Juni 1930. Brooklyn, N. Y., Polyteehn. Inst.) H . H e l l e r .

Leo Polesie, tlber das Problem der Kallcseifen. Kalkseifenverhiitendo Mittel, 
sowohl die sulfurierten Ólo wie auch die Schutzkolloide, verhindern einerseits die grob- 
dispersen Kalkseifcnausscheidungen u. bewirken eine gleichmaBige Verteilung der- 
selben auf dem Waschgut, ohne die Abscheidung an sich jedoch yerhindern zu konnen, 
u. haben andererseits eine seifensparende Wrkg. (Melliands Textilber. 11. 623—26. 
Aug. 1930.) H. S c h m id t .

Walther Ruziczka, Die ,,jodometrische Saurezahl“ einiger Speisefette. In 2 g Fett 
wurde in iiblicher Weise die VZ. bestimmt, dann zu dem Gemisch soviel 0,5-n. HCI 
gegeben, ais dem Leervers. entsprach u. die Pettsauren ebenwieder frei wurden, u. nach 
K o l t h o f f  (C. 1926. II. 468) titriert, indem die alkob. Lsg. in einem 100 ccm-Kolben 
mit A. zur Markę aufgefiillt, 25 ccm mit 200 ccm W. emulgiert u. dann mit Jodid- 
Jodat nach nalieror Angabe behandelt wurde. Die Ergebnisse, ausgedriickt ais ccm
0,1-n. Jodlsg. fiir 1 g Einwaage, bezeiehnet ais jodometr. SZ., betrugen fiir Butter 10,01 
bis 11,10, Schwcinefett 3,97, Rindsfett 4,29, Cocosfett 14,13, Palmkernfett 12,86, 
Kunstbutter 7,44—8,25. (Ztschr. analyt. Chem. 81. 377—79. 1930. Briinn, Techn. 
Hocksch.) ' G r o s z f e l d .

Hugh H. Moslier, Vergleicliende Gcnauigkeit der Comparator-Indikatoren mit 
Seifenlósungen. Nach Scliildcrung der Anwendung der pH-Messung in der Textil- 
industrie, beschreibt Vf. Verss. iiber die Best. der [H '] von Seifenlsgg. mit verschiedenen 
Indicatoren. l% ig. Seifenlsgg. verschiedener Scifen bekannter Zus. wurden mit dem 
L  u. N-Potentiometer u. mit yerschiedenen Indicatoren mit dem L a  M oTTe u . H e l l i g e -  
Comparator auf ihre [II' ] untersueht. Dabei wurde gefunden, daB sich nur Nitrogelb, 
L a  MoTTE-Purpur u. Alizaringelb R fiir die Best. der [H ‘] eignen, u. Werte geben, 
die mit denen mit dem Potentiometer gefundenen gut iibercinstimmen, fiir die anderen 
Indicatoren muB erst durch Vergłeich mit dem Potentiometer eine Korrektur errechnet 
werden.. (Amer Dyestuff Reporter 19. 261—63. 28/4. 1930.) B rau n s.

Hans P. Kaufmann, Deutschland, Gewinnung von gesdttigten Fettstiuren aus 
ungesatt. Fetten oder Olen durch gleichzeitige katalyt. Hydrierung u. Hydrolyse. —
10 Teile Olsduremethylester werden nach Zusatz von 5 Teilen W. in Ggw. eines Ni- 
Kieselgurkatalysators bei 200° hydriert. Durch Verseifung mittels Saure wird Stearin- 
sdure erhalten. — 100 Teile Cottonol werden nach Zusatz yon 100 Teilen W. in Ggw. 
von 2 Teilen ZnO u. 10 Teilen eines Ni-Kohlekatalysators (20%  Ni-Geh.) bei 200° 
u. 10 a t H2-Druck hydriert. Es werden 90%  freie Sauren erhalten. In gleicher Weise 
wird ErdnuBól u. Maisól behandelt u. dabei werden die gesatt. Sauren erhalten. (F. P. 
687233 yom 26/12. 1929, ausg. 6/8. 1930. D. Prior. 27/12. 1928.) M. F. Mu l l e r .

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

M. Munch, Hartes Belriebsicasser in der Texłilveredlung. Die W.-Enthartungs- 
verff., wie Kalk-Soda, Permutit, Seife u. Soda werden besprochen; auf die Eigenheit 
der Kalkseifen Schmutzstoffe zu adsorbieren u. so auf dio Ware zu bringen, wird hin- 
gowiesen. Weitorhin wird iiber Schutzstoffe gesprochen, die das Ausfallen yon Kalk 
yerhindern u. besonders Intrasol empfohlen, das z. B. beim Klotzen von Naphthol 
gute Dienste leistet. (Ztschr. ges. Textilind. 33 . 664—66. 678—79. 8/10. 1930.) F r i e d .

D. Stewart Quern, Die Vorziige der Teztilbleiche mit Wasserstoffsuperozyd. Vf. 
beschreibt dio wichtigsten Anwendungsarten u. Arboitsweisen. (Amor. Dyestuff 
Reporter 19. 587^—88. 15/9. 1930. Buffalo Electro Chemical Co., Inc.) H. S c h m id t .

— , Uber neuere Bleiclwerfahren. Ein Biiuchen von Baumwolle vor dem Bleichen 
wird in kiirzerer Zeit u. mit geringerer Konz. der Lauge bei Verwendung von 
Flerlienol BF, besser noch von Ńeo-Flarhenol erreicht, die Fette u. Wachse restlos 
lósen. Das Ausbluten von mit Kiiponfarbstoffen gefarbten Buntgeweben yorringert 
Serodit M LB. Neo-Flerhenol erlaubt ein Bleichen in schwśichoren Flotten u. ohno 
yorhorige Bauche, was besonders fiir Buntgewebe wichtig ist, u. zwar in  Superosyd- 
flotten, mit oder ohne Kombination mit Chlorbadern. In  einem Superoxydbad mit
0,5—1,0%  Neo-Flerhenol wird yorgebleicht, dann mit 0,1—0,2° Be starkor Chlorlaugo 
u. zuletzt wieder mit einem Superoxydbad zu Endo gebleicht. (Melliands Textilber. 11.
622. Aug. 1930.) H ..S c h m id t .
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E. E. Huffman und F. C. Vilbrandt, Der Druckfaktor in der Mercerisation. Aus- 
fiihrliche Verss. des Vfs. erstreckten sich auf die Beziehungen zwischen dem Laugengeh. 
(13,5; 22,5 u. 32,2°/0 NaOH), der Temp. (0, 30, 50 u. 80°) u. Mereerisationsdauer (2, 5 
u. 10 Min.) von Baumwollgarn mit u. ohne Streckung einerseits u. dem Druck (—6,5; 
n.; 6,8; 13,6; 27,2; 45,4 kg) andererseits. Die Anfarbbarkeit (mit Chlorantine Bot 6 RL) 
u. der Glanz (mit dem Auge) der mercerisierten Garnę wurden untereinander u. mit 
den unbehandelten verglichen. Die Drucksteigerung vergróBert die Faserfestigkeit 
zwischen 0 u. 50°, kat jedoch keinen merklichen EinfluC auf die Dehnbarkeit, den 
Schrumpfungsgrad u. die Farbstoffaffinitat der Faser. Verlangerte Behandlungsdauer 
vergrofiert die Quellung, den Schrumpfungsbetrag, die Festigkeit u. etwas auch die 
Dehnbarkeit von ungestreckten Garnen, wahrend diejenige der gestreckten verringert 
u. die Farbstoffaffinitat nicht verandert wird. Gesteigerte Temp. erniedrigt die Festig
keit u. Dehnbarkeit, den Quellungs- u. Schrumpfungsgrad, sowie den Glanz. Hóhere 
NaOH-Konz. TergroBert die Festigkeit, den Schrumpfungsgrad, Glanz u. die Farbstoff- 
affinitiit, wobei ungestrecktes Garn tiefere Farbungen gibt ais gestrecktes. (Amer. 
Dyestuff Reporter 19. 571—80. 591—95. 15/9. 1930. Chapel Hill, N. C. Chem. Abt. d. 
Univ. v. Nordcarolina.) H. S c h m id t .

Hermann Sprenger, Uber Paraffin ais Schlichte- und Appreturprdparat. Die mittels 
des Emulgators Puropolol EM  hergestellte oder besser die gebrauchsfertige, hoch- 
konz. u. sehr haltbare Paraffinemulsion Nofrił (beides der Firma J. S im o n  u. D u r k - 
HEIM, Offenbach a. M.) gibt neben besserer Glatte u. Festigkeit ais Stiirke einen weichcn 
Griff u. laBt sich dank der feinen Dispersion leicht entfernen. (Melliands Textilber. 11.
623. Aug. 1930.) H. S c h m id t .

Michimaro Nakano, Uber die Struktur von Pflanzenfasem. Vf. yerteidigt seine 
Ansichten iiber Spiralstruktur u. Querlamellen gegen die Kritik von S is id o  (C. 1930.
II. 2199). (Cellulose Industry 6. 38. Sept. 1930.) F r ie d e m a n n .

— , Die Oxycellubse und Hydrocellulose in der Baumwolle. Die wichtigsten Ur- 
sachen fiir die Bldg. von Oxy- u. Hydrocellulose bei der techn. Verarbeitung der Baum
wolle u. ihre Eigg. werden kurz besproehen. (Boli. Assoc. Ital. Chimici tessili coloristi 5. 
173—74. Aug. 1929.) K r u g e r .

A. J. Hall, Cellulose — einige Beziehungen zwischen ilirer Feuchtigkeitsaufnahme 
und ilirer Iłeaktionsfdhigkeit. Die Feuchtigkeitsaufnahme abgekochter Baumwolle ist 
abhangig von dem Feuchtigkeitsgeh. der Luft u. von der Art der Baumwolle. So nimmt 
mercerisierte Baumwolle viel mehr Feuchtigkeit auf ais gewohnliche u. in demselben 
Mafie steigt ihre Aufnahmefahigkeit fiir direkte Farhstoffe. Es handelt sich dabei um 
eine Vergrófierung der wirksamen Oberflaclie, keine chem. Veranderung, denn bas. 
Farbstoffe ziehen auf mercerisicrter Baumwolle nicht starker. Gestreckte Baumwolle 
nimmt weniger Feuchtigkeit u. Farbstoff auf ais ohne Spannung mercerisierte. Schnellcs 
Trocknen yermindert die Aufnahmefahigkeit. Bei Kunstseide besteht ein Zusammen- 
hang zwischen der Aufnahme von Farbstoff u. Feuchtigkeit nicht. Wohl aber kann 
der Zusammenhang zwischen Feuchtigkeitsaufnahme u. Reaktionsfahigkeit durch 
Hydrolyse u. Feststellung der Cu-Zalil nach S c h w a l b e  bewiesen werden. Endlieh 
wird gezeigt, wie wesentlich die durch Alkali erhóhte Aufnahmefahigkeit der Cellulose 
fiir ihr physikal. Verh. u. ihr Verh. im Viscoseprozefi ist. (Amer. Dyestuff Reporter 
19. 509—14. 18/9. 1930.) F r ie d e m a n n .

— , Ursachen des Vergilbens gebleichter Baumwolle. Die Ursache des Gelbwerdens 
gebleichter Baumwolle u. die Mittel, es zu yerliindern, werden besproehen. (Boli. 
Assoc. Ital. Chimici tessili coloristi 5. 175. Aug. 1929.) K r u g e r .

Albert Parsons Sachs, Das Chlorieren der Wolle ais Schutz gegen Schrumpfen. 
Um dic Wolle gegen Schrumpfen u. Verfilzen bei kraftiger Wascke zu schiitzen, hat 
man mit Erfolg versuclit, sie mit Chlor vorzubehandeln. Diese Bchandlung wird 
vorteilhaft mit unterchloriger Saure (aus Chlorkalk u. Borsaure) ausgefiihrt; sie bedarf 
sorgfaltiger Uberwachung, da bei Uberchlorierung die Wolle vergilbt, an Festigkeit 
einbiifit u. auch sonst an Tragfahigkeit Yerliert. Bei n. Chlorung leidet die Wolle 
nicht. (Amer. Dyestuff Reporter 19. 488—91. 4/9. 1930.) F r ie d e m a n n .

Chas. E. Mullin, Das neue Clavel- und Lindenmeyer-Seidenerschwerungsverfaliren.
II. (I. vgi. 6. 1930- II. 2328.) Ubersicht iiber die zahlreichen Patente, die das neue 
Erschwerungsverf. betreffen. (Testile Colorist 52. 591—631. Sept. 1930.) F r ie d e m .

Walter Moosdorf, Sammelreferat uber die in deutsclien Fachzeitschriften erschienene 
Literatur zur Chemie der Cellulose und der Papier- und Zellstoffabrikation fiir den Zeit~ 
raum mm 1. Januar bis 30. Juni 1929. (Technologie u. Chemie d. Papier- u. Zellstoff-

XII. 2. 197
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Fabrikation 27. 37—43. 71—76. 88—95. Beilage zu Wchbl. Papierfabr. 61. 12/7. 
1930.) B k a u n s .

Merle B. Shaw und George W. Bicking, Kunstseide ats ein Papierrohstoff. 
(Paper-Maker 80. 389—91. 1/10. 1930. — C. 1930. II. 2593.) H. S c h m id t .

Walter Sembritzki, Das erste Pergamin und sein Werdegang. (Vgl. C. 1930. I. 
1402.) Pergamin aus Sulfitzellstoff wurde schon 1884, im GroBbetrieb ab 1887 her- 
gestellt. (Papierfabrikant 28. Verein d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieuro 
501. 10/8. 1930.) F r ie d e m a n n .

Eva Hibbert, Die Einwirkung bestimmter Sauren auf Cellulose. Yerss. iiber die 
Einw. organ. Saurelsgg., insbesondere von Oxal- u. Phthalsaure, auf Baumwolle u. 
Viscoseseide beim Trocknen der Fasern in der Warme oder unter LicbteinfluB zeigen 
eine starkę Veranderung der Festigkeit u. Affinitat fiir Farbstoffe. (Journ. Soc. Dyers 
Colourists 46. 294—95. Sept. 1930. Manchester, Text.-chem. Abt. d. Technolog. 
Schule.) H. S c h m id t .

A. J. Hall, Der Feinbau der Kunsłseiden in bezug auf die Farbę- und Zurichtungs- 
rorgange. Vf. beschreibt je eine Methode zur Messung des Knitterwiderstandes u. 
Weichheit von Fasern, sowie Verss., die die Abnalime dieser Eigg. mit der VergróBerung 
der Streekung bei Celanese-Acetat- u. Courtaulds-Yiscoseseide zeigen. (Journ. Soc. 
Dyers Colourists 46. 257—63. Aug. 1930.) H. S c h m id t .

A. J. Hall, Die Wirkung von Quellungsmitteln auf die Knittereigenscliaften von 
Viscoseseide. Nach Yerss. des Vfs. (vgl. yorst. Ref.) vcrringern (Juellungsmittel dic 
Elastizitat u. den Knitterwiderstand. (Journ. Soc. Dyers Colourists 46. 293—94. 
Sept. 1930.) H. S c h m id t .

Kotaro Tanemura und Toshio Kohno, Studien iiber Viscose. 1. Mitt. Die Analyse 
ton Bariumthiocarbonal. Die Ba-Verb. kann nach der Methode von W. ManG (C. 1926.
1. 2327) in reinerer Form erhalten werden ais das Na-Salz. Die Ergebnisse der Analyse
nach der ZnS04-, Formalin- u. der jodometr. Methode werden verglichen; bei letzteren 
findet B k .: BaCS3 +  2 J  =  B aJ2 +  CS2 -f- S statt. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 33. 3B—4B. Jan. 1930. Toyo Rayon Co.) H. S c h m id t .

Kotaro Tanemura, Toshio Kohno und Shłgeo Miyoshi, Studien uber Fiscose.
2. Mitt. Uber die Beaktion zwischen Schwefelkohlenstoff und Ńatriumhydroxyd. Der
Einflu/3 von Natriuinsulfit auf die Beaktion. (1. vgl. vorst. Ref.) Na2S ist das erste 
Prod. der Rk. zwischen CS2 u. NaOH; Na2CS3 entsteht durch Rk. von CS2 mit Na,S. 
Die gebildeten Mengen Na„S u. Na2CS3 hangen von den angewandten Mengen an CS„ 
u. NaOH ab. Die Gleichung 3 CS2 +  6 NaOH — > 2 Na2CS3 +  Na2C03 +  3 H ,0  
driickt das Endergebnis aus, wenn CS2 in aquivalenten oder gróBeren Mengen anwesend 
ist. Na2S03 vergróBert in der Rk. den Geh. an Na2S u. yerringert denjenigen an Na2CS3. 
Bei der Hj'drolyse yon Na2CS3 in Ggw. von NaÓH wird der NaOH-Betrag vcrringert 
u. derjenige an Na2CO:! u. Na2S erlióht. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 
4B— 7B. Jan. 1930.' Toyo Rayon Co.) H. S c h m id t .

Kotaro Tanemura und Teizo Takahashi, Studien iiber Viscose. 3. Mitt. Bestini- 
mung des freien und Tliiocarbonatschwefelkolilenstoffs in Viscose. Dereń Anderung 
wahrend des Viscosereifens. (2. ygl. vorst. Ref.) Vff. wenden eine abgeanderte Analysen- 
methode von B e r n h a r d t  (C. 1927. I. 376) an u. stellen fest, daB der Geh. an freiem 
CS2 mit der Viscosereife schwach abnimmt, an gebundenem CS2 jedocli stark ansteigt, 
wobei die Kurve zwei Tiefpunkte aufweist. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 
50 B —51B . Febr. 1930. Ishiyama, Shigaken, The Toyo Rayon Co. Ltd.) H. S c h m id t .

Kotaro Tanemura und Shigeo Miyoshi, Studien iiber Viscose. 4. Mitt. Volu- 
nietrische Analysenmethode von Natriumsidfit enihaltender Viscose. Die Anderung dieses 
Bestandteils walirend des Viscosereifens. (3. vgl. vorst. Ref.) Mittels 6 ycrschiedener 
Titrationsarten einer Viscoselsg. mit Jod, Schwefel u. Essigsaure gelingt es, den Geh. 
der Viscose an Xanthogenat-NaOH, Na2CO:„ NaOH, Na2S, Na2S20 3, Na2CS3 u. Na2S03 
zu berechnen u. die Veranderung dieser Werte wahrend des Reifens der Viscose zu 
bestimmen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 52B—54B. Febr. 1930. 
Ishiyama, Shigaken, The Toyo Rayon Co. Ltd.) H. S c h m id t .

Ernst Geiger, Notiz zur Arbeit: Hans E. Fierz-David und August Brunner, Be- 
merkung uber die Liłienfeldseide (Nueraseide). (Vgl. C. 1930. II. 839.) Vf. zeigt an 
Hand von Querschnitten, daB gute Liłienfeldseide runden Quersehnitt u. in diesem 
Falle hóchste Festigkeit aufweist; charakterist. ist ein kleines Lumen, nicht jedocli 
eine Streifung. Die techn. u. wissenschaftlichen Erfahrungen werden erórtert. (Helv.
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chim. Acta 13. 1114—IG. 1/10. 1930. Emmenbriicke, Chem. Lab. d. Soc. do la Viscose 
Suisse.) H. Sc h m id t .

Philip C. Scherer und Robert E. Hussey, Der Einfluf} der Spinnbedingungen auf 
die physikalischen Eigenscliaften von Kunstseide. Verss. des Vfs. mit Viscose zeigen 
ein Maximum der Faserfestigkeit u. -Dehnung bei einer bestimmten Dauer der Fiillbad- 
einw. u. Viscosereife. (Ind. engin. Chem. 22. 594—96. Juni 1930. Backsburg, Va. 
Chem. Lab. d. Virginia Polytechn. Inst.) H. S c h m id t .

W. H. Simmons, Die Fdbrikation plaslischer Massen aus Casein. (Vgl. C. 1930.
II. 839.) (Ind. Chemist chem. Manufacturer 6. 229—32. 297—99. Juli 1930.) H e r z o g .

John H. Skinkle, Elementare Textilmikroskopie. In einer eingehenden Arbeit 
wird die Technik der Textilmikroskopie dargestellt, mit folgenden Unterabteilungen: 
Apparatur, Methoden, Erkennung von yerschiedenen Fasern durch das Mikroskop, 
Arbciten bei niederer Vergr60erung (Garnę, Haare, Gewebe, Strickwaren usw.), Photo- 
graphie. (Amer. Dyestuff Reporter 19. 295—300. 330—34. 359—62. 409—11. 427—31.

Chester A. Amick, Praktisclie Anwendungen von ultravioletten Strahlen. Das Er- 
kennen von Olfleeken auf Textilien, yon gewissen Farbstoffgruppen u. dic Anderung 
der Farbstoffluminescenz beim Aufziehen auf yerschiedenartigo Fasern werden kurz 
besprochen. (Amer. Dyestuff Reporter 19. 585—86. Dyer Calico Printer 64. 456. 
17/10. 1930.) H. S c h m id t .

Raphael E. Rupp, Die Bestimmung geringer Kupfermengen in Textilien. Bei der 
coloametr. Cu-Best. in Mengen von 0,0003—0,005°/o Cu mit K-Ferrocyanid fiihrt das 
Veraschen der Probe nur bei Abwesenheit von Chrom zu guten Werten. In  Cr-haltigen 
Textilien, besonders in Wolle, findet man nur einen Bruchteil des yorhandenen Cu; durch 
einen Auf schluB mittels eines Gemisches yonHN03,H 2SO., u .K 2S04 ist der wahreCu-Geh. 
bestimmbar. (Amer. Dyestuff Reporter 19. 581—83. 15/9.1930.) H. S c h m id t .

Wm. C. Smith, Eine Bestimmungsmethode von Kupfer, Mangan und Eisen in 
Texlilwaren. Die organ. Substanz zerstort man mit einem Gemisch von roher H N 03. 
konz. H2SO,„ Na- u. K-Sulfat. In  der Lsg. werden auf colorimetr. Wege Cu mit K-Athyl- 
xanthat, Mn mit K-Perjodat u. Fe mit Sulfocyanat u. zwar in Mengen von etwa 0,002% 
Cu, 0,001% Mn u. 1% Fe mit geniigender Genauigkeit bestimmt. (Amer. Dyestuff 
Reporter 19. 583—85. 15/9. 1930.) „ H. S c h m id t .

— , Bestimmung des Prozenlgehaltes an Cellulose in Holzzellstoff und dessen Eigen- 
schaftcn im Hiriblick auf diesen Prozentgehalt. Zur Best. des Cellulosegeli. yon Zell- 
stoffen pflegt man diese mit NaOH zu behandeln u. nachher mit Chlor zu bleichen. 
Wird die NaOH-Behandlung in der Kochhitze vorgenommen, so bekommt man nach 
Laugenstarke u. Kochdauer vóllig unvergleichbare Zahlen, z. B. 2,5% bei */*% u- 
15 Min. u. 11,8% bei 1% u- 45 Min.! Boim Chlorcn kann man den Chlorbedarf fur 
einen bestimmten WeiBgch. ermittcln oder die Chlorabsorption des Zellstoffs, die meist 
hoher ist. Man berechnet dann den Chlorverbrauch, den Bleichverlust, den Yerlust 
fiir NaOH +  Cl u. die Ausbeute an trockener Reincellulose. Nach K la so n  bestimmt 
man die Cellulose am besten durch 24-std. Behandlung bei 108° mit Calciumbisulfit. 
In verholzten Fasern bestimmt man die Cellulose nach M u l le r  durch abwechselnde 
Digestion mit Bromwasser u. NH3, was allerdings etwa 8Tage dauert. Endlich wird 
die KLASONsclie Ligninprobe mit konz. H2S04 geschildert. (Papeterie 52. 1102—06. 
25/9. 1930.) " F ried em an n .

J. M. Preston, Das Einbettcn von Textilfase,rquerschnitten. Vf. weist an Hand von 
Querschnittsbildern auf die Bedeutung des Refraktionsindexes u. des Fehlens von 
Quellungseigg. des Mediums hin; bei Acotatseide ist am besten G’ycerin fiir Kontrast- 
bilder u. Euparal fiir das Unsiehtbarmachen, bei den ubrigen Faserarten — Kollodium 
bzw. Canadabalsam. (Journ. Soc. Dyers Colourists 46. 295—97. Sept. 1930.) H. Sc h m .

A. Ross, London, Verfahren zum Entfemen von Glanzstellen aus Geweben oder 
Kleidern, dad. gek., daB man die betreffenden Stellen mit einem Abreibemittel, wie 
Bimssteinpulyer, das mit W. zu einer Pastę angeteigt ist, reibt, dann die Pastę durch 
Waschen entfernt und dann die behandelten Stellen mit Schmirgelpapier oder Disteln 
reibt, um die Noppen aufzurichten. (E. P. 329 003 yom 10/1. 1929, ausg. 5/6.
1930.) S c h m e d e s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Verfaliren zur Verhesserung non 
Acidylcellulose, dad. gek., daB man die Acidylcellulose einer Nachbehandlung mit 
liydrolyt. wirkenden Mitteln bei Atmospharendruck u. Tempp. bis zu 100° unterwirft,

449—54. 18/8. 1930.) F r ie d e m a n n .

397*



3104 H X1X. 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 . 1930. n.

um die stórenden letzten Reste der zur Acidylierung gebrauchten Kondensationsmittel 
weitgehend zu entfemen. (Schwz. P. 139 515 vom 10/10.1928, ausg. 1/7. 1930. D. Prior. 
22/10. 1927.) E n g e r o f f .

Kodak Pathe (Soc. Anon. Franęaise), Frankreieh, Herstellung von Celluloscacetat.
Man behandelt das cellulosehaltige Materiał mit einer Lsg. einer niederen aliphat. 
Saure, die an Stiekstofftetroxyd gesatt. ist, bis die Lóslichkeit des Prod. in KOH 
wenigstens 15% betragt. Danach wird das so vorbehandelte Gut mit (CH3C0)20  in 
Ggw. eines Katalysatorgemisches (H3P 0 4 +  H 2S04) acetyliert. Das Verf.-Prod. llefert 
Lsgg. sehr hoher Viscositdt u. wird auf Folien verarbeitet. (F. P. 687 084 vom 21/12.
1929, ausg. 4/8. 1930. A. Prior. 22/12. 1928.) E n g e r o f f .

Kodak-Pathe (Soc. Anon. Franęaise), Frankreieh, Celluloseacetat verminderter 
Entflammbarkeit zur Herst. von Folien, photograpliischm Filmen, Lacken. Man fiigt 
zu den Celluloseacetatlsgg. Ortho-Pyro- oder Metaphosphorsaure oder Unterphosphorige 
Saure, zweckmaBig mit der mehrfachen Menge an Aceton verdunnt. (F. P. 685 913 vom 
2/12. 1929, ausg. 18/7. 1930. A. Prior. 3/12. 1928.) E n g e r o f f .

Societe Kodak Pathe (Soc. Anon. Franęaise), Frankreieh, Verseifen von Cellu- 
hsetriacetat durch Behandeln m it einer Lsg., die H3PO,, u. H 2S04 enthalt, dad. gek., 
daB der Geh. der Behandlungsfl. aus H3PO, groBer ist ais der an H2SO.j, der Gesamt- 
sauregeh. jedoch geringer ist ais 1%. Die Temp. des Rk.-Gemisches soli 40° nicht iiber- 
sehreiten, so daB der Acetylgeh. in 96 Stdn. hóehstens um 4,8%erniedrigt wird. (F. P. 
686 401 vom 10/12. 1929, ausg. 25/7. 1930. A. Prior. 12/12. 1928.) E n g e r o f f .

Societe des Brevets Etrangers Lefranc & Co., Frankreieh, Herstellung von 
Cellulosetributyrat. Das Ausgangsmaterial wird m it einem Quellmittel, z. B. m it Mono- 
ehloressigsaure, bei niederer Temp. behandelt. Ais Lósungsm. verwendet man Butter- 
saure oder ein inertes organ. Lósungsm. wie Aceton. Ais Katalysator wird H 2SO., von 
66° B6 benutzt in Mengen von 10—30%. Veresterungsmittel: Buttersaureanhydrid. 
Verwendungszweck: Herst. von Lacken, piast. M M ., FUmen, Isolierstoffen, Kunstseide. 
(F. P. 686 906 Tom 14/3. 1929, ausg. 1/8. 1930.) E n g e r o f f .

Societe pour la Fabrication de la Soie „Rhodiaseta“ , Paris, Herstellung von 
mattierten und beschwerten Kunstseidefaden aus Celluloseathem und Celluloseestern. 
(D. R. P. 508 070 KI. 29b vom 20/12. 1927, ausg. 24/9. 1930. F. Prior. 29/7. 1927.
— C. 1929. II. 17£5 [Schwz. P. 131560].) E n g e r o f f .

Herminghaus & Co. G. m. b. H., Wuppertal-Vohwinkel, Verfahren zur Ent- 
schicefelung von Viscosekunstprodukten. (D. R. P. 508 013 KI. 29 b vom 25/3. 1926, 
ausg. 23/9. 1930. — C. 1929. II. 370 [F. P. 655 729].) E n g e r o f f .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Wiesbaden-Biebrich, Verfahren zum Trocknen schlauch- 
artiger Oebilde, dad. gek., daB der Schlauch im aufgeblasenen Zustande kontinuierlieh 
durch eine Trockenkammer hindurchgefiihrt wird. Der zu trocknende Schlauch wird 
geradlinig durch den Trockenraum gcfiihrt oder in Schraubenwindungen um zwei im 
Abstand voneinander auBerhalb des Trockenraumes liegende Walzen u. alsdann auf 
eine Wickeltrommel geleitet. Wiihrend der Trocknung wird in den Schlauch durch 
eine an der Wickeltrommel angeordnete Diise Luft eingeblasen, worauf der auf der 
Wickeltrommel befindliche getrocknete Schlauch nach mógliclister Entfernung der 
eingeschlossenen Luft in Bandform aufgewickelt wird. (Schwz. P. 138 666 vom 21/3.
1929, ausg. 16/5. 1930. D. Prior. 2/4. 1928.) E n g e r o f f .

Gramophone Co., Ltd., H a y es , E ngland , Verfahren, um uiachs- oder seifenahnliche
Massen elektrisch leitend zu machen. (D. R. P. 508 206 KI. 48 a vom 1/3. 1928, ausg. 
25/9. 1930. E. Prior. 21/3. 1927. — C. 1928. II. 1046 [E. P. 290 406].) K u h lin g .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Paul Kittelberger, Kaltasphalt und Kaltteer. Zur Frage der Namengebung auf 

dem Gebiete der StraBcnbaumittel empfiehlt Vf., die Bezeichnungen Kaltasphalt 
u. Kaltteer, um Verwirrungen zu vermeiden, wie bisher zu verwenden. Fur die durch 
Lósungsmm. fl. gemaehten Praparate schlagt Vf. die Namen Asphaltlsg. u. Teerlsg. 
vor. (Asphalt u. Teer 30. 902. 20/8. 1930.) v. W i n t e r f e l d .

W. Karsten, Kaltasphalt und Kaltteer. Vf. regt an, die Ausdrucke Teer- u. Asphalt- 
emulsionen den eigentlichen Emulsionen yorzubehalten, wogegen unter Kaltteer ein 
fliissig kalt auf die StraBe gebrachter Teer zu Terstehen ist. Durch Lósungsmm. fl. 
gemachte Prodd. sind ais Teerlsgg. zu bezeichnen. (Asphalt u. Teer 30. 1022. 17/9.
1930.) v . W in t e r f e l d .
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G. N. Tjutjunnikow, Anwendung mechanischer Ruhrung bei der Reinigung von 
Benzolkolilenwasserstoffen. Bei der Reinigung der Bzl.-KW-stoffe von ungesatt. Verbb., 
Pyridinen etc. m it H 2S04 hiingt der Verlust an Bzl. u. H2SO, von der Einw.-Zeit der 
Saure ab. Das iibliche Auswaschen des Bzl. durch Luftriihrung ist deshalb unrationell. 
Die Mangel lassen sich beseitigen, wenn das Bzl. iiber einen Injektor in das Reinigungs- 
gefaB gedriickt wird. Beim Durchgang durch den Injektor wird H 2SO,, angesogen, 
wodurch eine sclir innige Durchmiscliung herbeigofiihrt wird. (Journ. chem. Ind. 
[russ.: Shurnal cliimitscheskoi Promyschlennosti] 7. 600. Marz 1930.) Sc h o n f e l d .

Lee H. Clark, Hochsiedende Lósuńgsmittel aus Naturgaspentanen. Die Bldg. der 
isomeren Amylalkohole u. ihrer Acetate aus n-Pentan u. Isopentan im teehn. MaBstab 
wird bcschrieben. Die aus amerikan. Naturgas gewonnenen Ausgangsprodd. werden 
zuerst bei hóherer Temp. ehloriert, dann mit 30°/oig. NaOH verseift. SchlieBlich wird ein 
Teil der erhaltenen Alkohole mit CH3COOH in Ggw. yon H 2S04 zu Amylacetaten ver- 
estert. Schemat. Zeichnungen der Arbeitsgange im Text. (Ind. engin. Chem. 22. 439 
bis 443. Mai 1930. Belle [W . Na.], Sharples Solvents Corp.) L o e b .

F. A. Hough, Die erste Bułangasanlage im amerikanisclien Westen. Wahrend bishcr 
in ahnlichen Anlagen ein Gemiseh von Butan u. Luft von etwa 550 B. t. u. zur Ver- 
teilung gelangte, wurde inMoorpark, Cal., durch die SouthernCounties Gas Co. zum ersten 
Małe eine Anlage errichtet, dereń Netz mit reinem Butan bzw. einer Mischung von 
Propan u. Butan von 2830 B. t. u. je KubiltfuB beschickt wird. Die wirtschaftHchen 
u. techn. Besonderheiten beider Verteilungsarten werden erortert. Abb. (Gas Age- 
Record 66 . 383—-86. 388. 13/9. 1930. Southern Counties Gas Co., Los Angeles.) N a p h .

Brad Mills, Redestillation „beliandelten“ Druckdestillats mitteU heifier Dampfe. 
Sehwere kaliforn. Fraktionen werden in der Vinvale Raffinerie der Rio Grandę Oil Co. 
(bei Los Angeles) in einer Jenkinsanlagc derart geeraekt, daB eine Mischung von 40% 
Heizól u. 60% Riicklaufol durch die Rohre geschickt wird. Die bei Reduktion des 
Druckes von 200 auf 30 Pfund gewonnenen Dampfe werden ais „Druckdestillat“ kon- 
densiert. Dieses wird mit H 2SO,, u. Plumbitlsg. behandelt u. mittels der Abhitze der 
Dampfe aus der Crackanlage rcdestillicrt, wobei dann fertiges Gasolin rcsultiert. Vor 
der Kondensation des Druckdest. passiert dieses Scrubber, die mit schwacher NaOH- 
Lsg. (zur Entfernung von H 2S) beschickt sind. Dem Crackgut werden zur Vermeidung 
von Korrosion 0,28 Pfund Kalk per Barrel zugesetzt. Weitere Einzelheiten u. Abb. 
im Original. (Refiner and natural Gasoline Manufacturer 9. Nr. 9. 75—78. Sept. 
1930.) N a p h t a l i .

Peter S. Gilchrist, Der Kreislauf der Schiuefelsaure. Bei der Behandlung der Erdól- 
fraktionen mit H2SO., entsteht Saureschlamm, der in ólige u. teerige Prodd. u. schwache 
Saure zerlegt wird. Letztere wird konzentriert u. geht in den Betrieb zuriick. Die 
Zcrlegung des Saureschlammes der an aromat, u. ungesatt. KW-stoffen reichen Cl- 
sorten geschieht durch Trennung unter Dampfdruck von 50—100 Pfund kontinuier- 
lich, wobei Siiure von 40—49° Bó entsteht. Bei schweren Schlammen u. solchen, die 
arm an Sulfosauren sind, wird in offenen Kesseln gearbeitet, wobei eine Saure von nur 
33—39° B6 entsteht. Neuerdings werden die in beiden Fallen erhaltenen Sauren nach 
Entfernung der Ol- u. Teermassen weiter unter einem Druck von 150 Pfund mit direktem
u. indircktem Dampf auf 350—360° F erwarmt, wobei eine hohe Ausbcute an Saure 
(94% ) u. die Zerstorung der ublen Geriiche erreicht wird. Dio so gewonnene Same 
wird in 2 Stufen bei móglichst niederor Temp. auf 60—62° konzentriert u. die so er- 
haltene Saure mit S03 aus einer Kontaktanlage auf die fiir den Betrieb erforderliche 
Starkę gebracht. Die Yerwendung von Vanadiumkontakt gestattet die Errichtung 
solclier Anlagen schon bei einem taglichen H2SO.,-Vcrbrauch von l o t  aufwarts. Es 
bleiben auf diese Weise etwa */3 der erforderliclien Saure im Betrieb, %  muB ergiinzt 
werden. Das abfallende Ol dient nach dem Waschen u. Neutralisieren ais Heizol. Am 
giinstigsten arbeitet die Anlage, wenn die Saure auf 83% konzentriert wird. Weitere 
Einzelheiten u. Abb. im Original. (Refiner and natural Gasoline Manufacturer 9. 
N r. 9. 85—87. Sept. 1930.) " N a p h t a l i .

M. K. Thornton jr ., E. W. Wilson und H. W. Hillis, Saurereinigung von 
Paraffinolen. Yerss. ergaben, daB die Saurereinigung von Petroleumdestillaten bei 80° 
zu brauchbareren Prodd. fiihrt, ais die Reinigung bei 48°, wie sie bisher ausgefuhrt 
wurde. Eine weitere Steigerung der Temp. auf 94° zeigt keine Verbesserung. (Oil 
Gas Journ. 29. Nr. 11. 64. 212—13. 31/7. 1930. A. & M. College of Texas.) L o e b .

William S. Gilfoil, Notiz iiber Schmierfette aus den Seifen der Phenylstearinsdure. 
Phenylstearinsaure mit Ca(OH)2 rerseift u. mit Mineralol versetzt, zeigt ahnliche Eigg.
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wie Ca-Olcatfette. (Ind. engin. Chem. 22. 487. Mai 1930. Shrerepost [La.], Louisiania
Oil Refining Corporation.) L o e b .

P. Dumanois, Brennstoffe und „Super1'-Brennstoffe. Im Zusammenliang mit der 
Steigerung des Nutzeffektes des Verbrennungsmotors durch hohere Kompression wird 
die Frage nach einor prakt. Analysenmethode fiir die Best. der ldopffesten Bestand- 
teile des Brennstoffs erortort. Bis jetzt gibt nur ein Geh. von aromat. KW-stoffen 
oder ein groBerer Anteil von gecrackten Brennstoffen einigermaBen Gewahr fiir die 
Klopffestigkeit. Etwa vorhandene, sehr wirksame metallorgan. Antiklopfmittel lassen 
sich mit einfachen Hilfsmitteln noch nicht quantitativ bestimmen. Da die iiberhaupt 
vorhandene Benzolmenge nicht den Bedarf deckt, ist eine schnelle Feststellung der 
Mindestmenge C6H6, die das Klopfen eines Treibstoffs gerade verhindern kann, aus 
wirtschaftlichen Griinden notwendig. (Chaleur et Ind. 11. Spez.-Nr. 142—46. April
1930.) _________________ L o e b .

N.V. de Bataafsche Petroleum Maatschappy, Ha ag, Druckhydrierung vcm Brpmi- 
stoffen. AlsKatalysator soli ein .PeĄ  enthaltendes Prod., das dui'ch mechan., physikal. oder 
chem. Aufbereitung yon Luxmasse erhalten wurde, unter Zusatz von Mo oder Jfo-Yerbb. 
benutzt werden. (F. P. 684718 vom 7/11. 1929, ausg. 30/6. 1930. Holi. Prior. 7/11.
1928.) D e r s i n .

Adolf Spilker, Duisburg-Meiderich, Verfahren der Destillation von schaumbildenden 
Fliissigkeiten, vorzugsweise Teeren, wobei die Fl. im Gegenstrom zu einem aufsteigenden 
Dampfstrom iiber stufenformig iibereinander angeordnete wagerechte Platten geleitet 
wird, dad. gek., daB die Fl. so langsam gefuhrt wird, daB sie sich auf diesen Platten 
in Sehichten trennen kann. — D ie wagerechten Platten sind mit Fiihrungs- u. Rand- 
leisten versehen. Das Verf. soli besonders zur Entwasserung von Rohteer dienen. (1 Ab- 
bildung.) D.R.P.506 545 KI. 12 r  vom 27/3. 1925, ausg. 5/9. 1930.) D e r s i n .

,,Elga“ Elektrische Gasreinigungs-Ges. m. b. H., Kaiserslautern, Yerfahren 
zur elektrischen Entteerung von Gasen, bei welchem das teerhaltige Gas mit einer so 
niedrigen Temp., daB alle Teerdiimpfe zu Nebel oder Schwaden yerdichtet sind, einer 
Absclieidevorr. zugefiihrt wird, dereń Niederschlags- oder Ausstromeelektroden oder 
Niederschlags- u. Ausstromeelektroden beheizt werden, dad. gek., daB zur Beheizung 
der Reingasleitung der Niederschlagsvorr. entnommenes gereinigtes Gas yerwendet 
wird. (D. R. P. 501063 KI. 12e vom 25/11. 1919, ausg. 27/6. 1930.) H o r n .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Robert Ames Norton, Crafton, Pennsyl- 
vania, V. St. A., Reinigung von Rohantliracen. Zur Reinigung wird Rohanthracen mit 
Tetrahydrofurfurylalkoliol behandelt, in dem es in der Kalte sehr wenig 1. ist, das dagegen 
Plienanthren, Carbazol u. Ole sehr gut lóst. Bsp.: 25 kg Rohantliracen mit 331/2%  
Antliracen, 18,9% Carbazol u. Rest Plienanthren werden mit 100 Liter heiBen Tetra- 
hydrofurfurylalkohol behandelt u. auf 10° abgekiihlt. Das mit dem Losungsm. u. mit 
Bzl. nachgewaschene Krystallisat wiegt 10,2 kg u. enthalt ca. 80% Anthracen, 10% Carb
azol u. Rest Plienanthren. Die Ausbeute betragt also 97%. (A. P. 1764 031 vom 
17/8. 1928, ausg. 17/6. 1930.) D e r s i n .

Henry A. Seharpenberg, Bakersfield, Transportieren von Petroleum. Naturgase 
oder ahnliche Gase werden komprimiert, gekiihlt u. dann mit ebenfalls unter Druck 
stehendem Petroleum gemischt. Die Mischung wird unter Druck in iiblicher Weise durch 
Rohren geleitet. (A. P. 1762 423 vom 24/1. 1927, ausg. 10/6. 1930.) W a l t h e r .

Sigbert Seelig, Deutschland, Crackrerfahren. Bei der Crackung von Olen in fl. 
oder gasfórmiger Phase soli die Koksbldg. dadurch verhindert werden, daB die Crack- 
prodd. unmittelbar nach ihrem Austritt aus der Rk.-Kammer mit inerten Gasen oder 
Dampfen, wie N 2, H2, W.-Dampf, CO* in Beriihrung gebracht werden. (F. P. 684 456
T o m  6/11. 1929, ausg. 26/6. 1930. D". Prior. 7/11. 192S.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, ubert. von: Arthur G. Bogardus, New 
York, Y. St. A., Crackverfahren. Die Anlage besteht aus einer Crackschlange, 2 ab- 
weehselnd ausschaltbaren senkrecht stehenden Yerdampfungskammem, einem Dephleg- 
mator u. Kiihler. Wenn ein Verdampfer auBer Betrieb gesetzt ist, soli das Lecken von 
h. Ol durch die abgeschaltete Yerbindungsleitung u. ihre Ventile in den nun unter ge- 
ringerem Druck stehenden abgeschalteten Verdampfer dadurch verhindert werden, 
daB durch besondere Rohrstiicke mit Ventilen eine Schicht von k. .01, die unter dem 
Druck der Crackanlage steht, dazwischen geschaltet wird. (A. P. 1 753 769 vom 30/1. 
1925, ausg. 8/4. 1930.) D e r s i n .
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Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Carbon P. Dubbs, Wilmette, 
Illinois, V. St. A., Grachierfahren. Die Anlage besteht wie iiblich aus Crackschlange, 
Yerdampfer, Dephlegmator u. Kondensator. Das Rohol wird mit AlCl3 versetzt u. 
durch den Dephlegmator in den Kreislauf eingcfuhrt, der zwisehen Dephlegmator, 
Crackschlange, Verdampfer u. Dephlegmator besteht. Das nicht umgesetzte Riick- 
atandsól wird mit dem gebildeten O aus dem Verdampfer abgezogen. Da das AlCl3 
im Dephlegmator mit dem Ol kondensiert wird, also in das Verf. zuruckkehrt, braucht 
man, sobald das Verf. im Gange ist, dem Ol nur die Mengen AlCl3 zuzusetzen, die 
beim Abziehen der Riickstande verloren gehen. (A. P. 1756 018 vom 10/2. 1922,
ausg. 29/4. 1930.) D e r s i x .

Universal Oil Products Co., Chicago, ubert. von: Carbon P. Dubbs, Wilmette, 
Illinois, V. St. A., Crackierfahren. Die Anlage besteht aus einer Crackschlange, einer 
Verdampfungskainmer, einem RuekfluBkondensator u. einem Kiihler. Der DurchfluB 
des Oles durch die Crackrohre wird durch eine Pumpe geregelt, die das Ol wieder aus 
dem Verdampfer ansaugt, in dem in yerscliiedener Hohe AuslaBrohre angebracht sind, 
so daB ein beliebig hoher Spiegel an fl. Ol gehalten werden kann. Durch einen hohen 
Stand an fl. Ol im Verdampfer soli erreicht werden, daB sich der abgespaltene C im 
Verdampfer u. nicht in den Crackrohren absetzt. (A. P. 1 756 019 vom 4/11. 1918,
ausg. 29/4. 1930.) _______ ____  D e e s i n .

G. Stadnikoff, Neuere Torfchemie. Dresden: Th. Steinkopff 1930. (V III, 167 S.) gr. 8°.
M. 12.— .

Max Weise, Das Trocknen der Kohle. Halle: W . Knapp 1930. (V III, 196 S.) gr. S". =  Kohle,
IColts, Teer. Bd. 25. im M. 15.— ; geb. nn JI. 16.60.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
M. Meunier, Theorie der vegetabilischen Gerbung und ihre Anwendungen. Vf. 

setzt in seinem Vortrag auf Grund seiner Arbeiten mit S e y e w e t z  u. L e  V ie t  (vgl.
C. 1930. I. 785) die Bindungsverhaltnisse zwisehen Hautsubstanz u. Tannin aus- 
einander: Wesentlich fur die vegetabil. Gerbung sind die freien NH,-Gruppen der 
Proteine, dereń Zahl durch allmahliches Aufspalten der Peptidbindungen

(—CO—NH-->• —COOH +  H 2N—)
noch vermehrt wird, u. die auf Molekule des W. eine stark anziehende Wrkg. ausuben, 
was sich in einer irreversiblen Schwellung der Hautfasern auBert, wiihrend sich das 
sog. CapiUar-W. im Gegensatz zu jenem mechan. wieder entfernen laBt. Das MaB 
der Schwellung (ausgefiihrt in einer Essigsaurestandardlsg. von pn =  2,6) ist somit 
ein MaB der frei vorhandenen NH2-Gruppen, die Verminderung der Schwellung durch 
Inanspruchnahme der NH2-Gruppen durch andere Stoffe ein MaB fiir dereń adstj-ingente 
Wrkg. Es zeigt sich nun, daB phenolhaltige organ. Stoffe mit freien OH-Gruppen 
(wie Hydrochinon, Pyrogallol, Gallensaure) mit der Haut reversible Additionsverbb. 
eingehen, wenn Oxydation ausgeschlossen ist, wiihrend bei gleichzeitiger Oxydation 
die Schwellung der H aut irreversibel vermindert, die Bindung also eine feste wird. 
Da nun die Pyrogallolgerbstoffe (bestehend aus Glucose mit je 5 Mol. Gallensaure, 
Digallensiiure oder EHagsauro) u. die Catechingerbstoffe (bestehend aus Catcchin u. 
phenolhaltigen Stoffen noch unbekannter Konst.) Korper mit 25 u. mehr freien OH- 
Gruppen sind, bilden sich mit diesen u. der Haut unter AusschluB von Oxydation 
ebenfalls relativ schon festere Additionsverbb., die aber (z. B. durch A.) noch rever- 
sibel zerlegbar sind u. erst durch H inzutritt von 0 2 (Luft) irreversibe! werden, was durcli 
irreversible Verminderung der Schwellung festgestellt werden kams, so daB sich also 
die Gerbung der tier. Haut durch das Schema:

R—N H „.........OH—R ' — >- R—NH—O—R'
darstellen liiBt. — Dieso theoret. Betrachtungen geben zu einigen Folgerungen fur 
die Praxis Veranlassung: Es ist yorteilhaft, im Beginn der Gerbung mit weniger 
adstringenten Gerbstoffen (etwa sulfitiertem Quebraechoextrakt) zu arbeiten, da zu 
adstringente Gerbstoffe die Schwellung der iiuBeren Hautpartien plótzlich zu stark 
Yermindern, wodurch ein allmahliches tieferes Eindringen des Gerbstoffes ins Innere 
der H aut verhindert wird. — Bei der langsamen Gerbung in der Grube wird die anfangs 
vorhandene Zahl freier NH2-Gruppen der Hautsubstanz noch durch Aufspalten weniger 
fester Peptidbindungen vermehrt, so daB die OH-Gruppem weitere Gelegenheit zu 
Bindungen finden, die auBerdem noch durch die mit der Zeit fortschreitende Oxydation
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eine botriichtlicho Festigung erfaliren. Domgegeniiber kommen bei der Sclmellgerbung 
im Fali fiir Bindungszwecko nur die anfangs frei yerfiigbaren NH2-Gruppen in Be- 
tracht, woboi '/udem eine Festigung der Bindungen mangels geniigender Oxydation 
nicht eintritt, so daB hier rolativ viel reversibel auswaschbarer Gerbstoff in der Haut 
vorhanden ist. Nachfolgcndo Oxydation boim Trocknen der Haute wirkt nur auf be- 
reits vorgobildete Additionsvorbb. giinstig (langsame Gerbung), wahrend Oxydation 
frei vorhandcnen Tannins (Sclmellgerbung) sich durch Dunkelwerden auswirkt, wenn 
nicht besondero Vorsichtsmafiregeln (Olen otc.) ergriffen werden. — Da unter verscliie- 
denen Einfliissen (z. B. dem der Tannase) die Tanningerbstoffe in ihre Bestandteile 
(allgemein ais Nichtgorbstoffo bezoichnet) zerlegt worden konnen, von denen jedoch 
Gallonsiiure, Digallensiiuro eto. phenolhaltige Korper sind, die mit den NH2-Gruppen 
der H aut boi goniigonder Oxydation nocli irroversible Bindungen eingehen, so sollte 
diese Tatsacho boi Best. der Nichtgorbstoffo in Gerbbriihon (durch die offizielle oder 
dio WiLSON-KERN-Mothodo) daliingohend beriicksichtigt werden, daB man das Haut- 
pulver nach dom Gei'bvers. noch oinige Zeit der Luftoxydation aussetzt, um dann 
erst don auswaschbaren Betrag an Nichtgorbstoff im Hautpulver zu bestimmen. 
(Halle aux Cuirs (Suppl. toclm.) 1930. 33—54. 16/2. Inst. fiir Gerberei, Paris.) Sto c k .

M. Doliogne, Bearieilung und Fiirbcn von Pelzen. Vf. gibt zur Erzielung guter 
Pelzimitationon aus Kaninfollon eino Darst. gobrauchliclier Verff. Die meist trocken 
konservierton Hiiuto werdon in mehrfach zu erneuerndem W. 1—2 Tage gewoicht, 
ontfloischt u. nach vorschiedenen Mothoden gegorbt: V e g e t a b i l .  G e r b u n g 
durch 2—3-tiigigos Einluingen in Tanninbriihon von 2—3°Bó u. Fotten auf der Fleisch- 
soito; L o i p z i g e r  G o r b u n g  durch Salz-HaSOj-Pickel u. Fotten mit Fisehtran; 
F o r m o l g o r b u n g  durch jo 1-tagigcs Bolassen in einer 1%'S- lsg- von 40%’S- 
Formol, folgondem Zuftigen oinor 2,5u/0ig. Na„COa-Lsg. u. abschlieBend in einer 2%'g- 
Lsg. von NH.,01 oder (NH.1)2S04, Waschen u. Fotten; C h r o m  g e r b u n g  durch
3-tfigiges Walkon mit Chromalaunbriihen von 96“ Basizitat u. zunehmender Starkę; 
G o r b u n g  m i t  Ol ;  G e r b u n g  m i t  s y n t h o t .  T a n u i n. Danacli unter- 
liegon dio Hiiuto je naoh Bestimmungsart median. Behandlungen (Walkon in feuchten 
Siigespanen, Stroekon, Trocknen otc. etc.). Fiir dio FSrbung ist ein Entfetton der 
Haaro mit alkal. Lsgg. von Kalk oder kaust. Soda oder NH3 (bei 20—25°) u. Auswaschen 
von Alkali erforderlicli. Dio Beizo (zur Absorption der Fiirbesubstanzon) wird mit 
Lsgg. von K aCra0 7, CaS04, FoSOj oder Chromalaun bewerkstelligt, das Entfarben 
der Haaro von natiirlioher Farbo mit H j02 oder Hj^iosulfit erreiclit. Das eigentliche 
F ii r b e n d e  r H a a  r  o wird in w. vord. Lsgg. organ. Substst. (Phenolon, Aminen etc.), 
die durch Oxydation erst auf den Haaren farbig werden, unter Zufiigen von H«02 in
4—5-stdg. Walkon ausgofuhrt, wahrend durch das Biirstverf. nur dio Spitzen der 
Haaro farbig werden. Trocknen, Zurichton u. eventuell Kiirzen der Haaro erfolgt 
je naoh Yerwondungsart. (Halle aux Cuirs [Suppl. techn.]1930. 110—17. 20/4.) Sto c k .

N. Bulgakow und F. Ssapegin, Chromgerbung von ScJiafpelzen nach dem Zwei- 
badrerfahren. Wolle absorbiert dio Cr-Salze starker, ais das Feli. Die Absorption der 
Cr-Salze durch gopiekelte u. m it Melil gesauerte Schafwolle ist verschieden: Wahrend 
dio Cr-Absorption durch die mit saurer Kleionbeize behandelte Wolle proportional der 
Abnalime der Cr-Konz. abnimmt, besteht dieso Proportionalitiit bei gepiekelter Wolle 
nicht. Die Ausnutzung des Diehromats durch gepickeltes F e tt u. mit Jfehl gesiiuerter 
Wolle ist umgekehrt proportional der Dichromatkonz. Die Ausnutzung des Diehromats, 
ausgedrilokt in %  des BISBengewichts, entsprieht nicht der Kurve, die die Ausnutzung 
des Diehromats in %  der Anfangskonz. wiedergibt. Der Unterschied der Ci^Oj- 
Absorption durch Wolle u. Feli betriigt 30—50%, u. gepickelte Wolle absorbiert mehr 
Cr3Os, ais dio mit Mehl gesauerte. Am wirksamsten ist das Yerf. von Lamb; es ergibt die 
hSohsto Schrumpfungstemp., gróBte Flachenzunahme nach der Gerbung fiir gepickeltes 
Feli u. geringste Fliichenverminderung fiir mit Mehl gesiiuertes Feli. Im Zweibad- 
gorbverf. nimmt die Wolle infolge der Cr-Salzabsorption eine braungriine Farbung an; 
das Yerf. ist deshalb nur in besehranktem Umfange anwendbar. (Ztschr. Leder-Ind. 
Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1929. 2S9—94. 
Mai.) '  SCHOŃFELD.

—, Fettlicker. Zusammenstellung mehrerer gebriiuehlicher Fettlicker zu ver- 
sehiedenen Zweeken. (Hide and Leather 79 . Xr. 21. 22. 24/5. 1930.) St o c k .

Wntea in Gsnawj SehluB der Eedaktiou: den 7. Xovember 1930.


