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A. Allgemeine tmd physikalisclie Chemie.
Herbert Heribert, tJber eine einfache Grundlage der Elemenłe. Es werden 2 Dar- 

stellungsarten des period. Systems beschriebcn, welche die Gruppenbezięłmngen sehnelJ 
erkennen lassen. Die auBere Form ist ungefahr die eines Bechenschiebers m it be- 
■weglichem Teil: „Elementeschieber“ . (Ztschr. Elektrochem. 36. 687—88. Sept. 1930. 
Darmstadt.) S k a lik s .

M. 6. Raeder, Molekularzustand und gegenseitige Heaktionen bei Halogenrerbin- 
dungen inncrhalb der 4. und 5. Gruppe des pcriodischen Systems. (Vgl. C. 1927. II. 235.) 
Vf. gibt kryoskop. Messungen von Lsgg. in SnBr4 u. AsBr3 u. ebullioskop. Messungen 
von Lsgg. in  SnCl4, TiCl,, SiCl.,, CC14, AsCl3 u. PC13. Fiir die molekulare Gefrier- 
punktserniedrigung bzw. Siedepunktserhóhung auf unendliche Verdiinnung bezogen, 
werden ais n. folgende Werte erm ittelt: SnBr, 276, AsBr3 182, SnCl., 102, TiCl4 66 
(nach der neu bestimmten Verdampfungswarme von 48,8 cal/g berechnct 67,8), 
SiCl4 55 (nach Verdampfungswiirme von 40,4 eal/g bereclinet 53,4), CCI,, 53, AsC13 71 
(nach Verdampfungswarme von 51,3 cal/g bei 130° berechnet 62,9), PC13 50. Von 
diesen n. K om tanten  zeigen die Lsgg. der Halogenide der 4. u. 5. Gruppe ineinander 
teilweise groi3e Abweichungen, wie folgende ZusammensteUung zeigt, die die aus der 
Messung auf unendliche Verdunnung extrapolierte Konstantę bei Lsg. des Stoffes A 
in Stoff B wiedergibt:

SnBr4 AsBr9 SnCl, TiCl4 SiCl4 CC14 AsCI3 PC13

normal 276 182 102 66 55 53 71 50

CCI, . . 270 160
CBr4 . . 275 165 89,7 52,5 50,0 54
SiCl4 . . 260 153
SiBr4 . . 136 110 45 23,4 58 14,5 45
SiJ, . . . 53,5 ca. 67
TiCl, . . 396 355 38 ca. 70(?) 41
TiBr, . . 144 232 127 57 133 ca. 130
TiJ4 . . . 277 153,5
SnCl, . . 437 452 ca. 61 34
SnBr, . 171 179 91 70,0 100
SnJ, . . 34S 403 302 ca. 130 54 57 161 70,0
P d 3 . . 283 305 146
PBrs . . 264 129 ca. 72 ca. 90
PJa • . . ca. 450 307 81') 36*) 56 51 108
AsCls . . 610 227 15,0 ca. 30 37,0
AsBr3 . . 277 153 67 110 121
AsJ3 . . 534 186 243 104 swl. wl. 166 ca. 150
SbCl3 . . 585 95 73,5 44 62 40,0
SbBr, . . 276 ca.122 207 142 ca. 60 51 168 ca. 126
SbJs . . 518 55 309 ca. 160 prakt. unl. 229 ca. 150
Anthracen 182 101 66 70,5 50

‘) frische Lsg. 112. 2) maximal ca. 67.
Da die angewandten Halogenide alle unpolar (4. Gruppe) oder sehr wenig polar 

(5. Gruppe) sind, konnen zu kleine osmot. Werte kaum auf Assoziation u. Bldg. von 
Additionsverbb. zuriickgefiihrt werden, solche wurden nur im System Ti-P beobachtet: 
TiCI4-PCl3, TiBr4-2PBr3 u. (unsicher) TiBr4-PBr3. Aus demselben Grund scheiden 
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elektrolyt. Dissoziationen ais Ursache fiir die hiiufigeren zu hohen Effekto prakt. aus, 
dagegen treten Substitutionsrkk. sowohl aLs reziproke Umsetzungen wio unter Bldg. 
gemischter Halogenide oder in  beiden Typen gleiohzeitig auf. Reziproke Umsetzungen 
finden zwischen allen untersuchten Halogeniden schon bei gewóhnlicher Temp. schnell 
s ta tt, System© m it C- u. Si-Halogeniden ausgenommen; sie yerlaufen reyersibel u. 
m it geringen Warmetonungen. Im  System SnCl.1-AsJ3 lassen sieli z. B. folgende Rk.- 
Stufenannehmen: 1. SnCl., +  AsJ3 =  SnClJ3 +  AsC13, 2. 3SnCl., +  2AsJ3 =  3SnCl2J 2 
+  2AsC13, 3. SnCl4 +  AsJ3 =  3SnCl3J  +  AsC13; dabei konnen die einzelnen Stufen 
rnehr oder weniger yollstandig yerlaufen. Es wird fiir die yerseliiedenen Lsgg. der 
Grad der reziproken Umsetzung aus der Abweichung der osmot. Konstantę yon der n. 
gesehatzt. Typ. reyersibel sind die Umsetzungen in  den Systemen SnCl4-AsBr3, SnCl4- 
SbBr3, AsCl3-SbBr3 u. SnBr4-AsJ3. Die Bldg. gemischter Halogenide, z. B. SnBr2J 2, 
AsC12J  usw. muB auoh wesentlich zur Erhółrang der osmot. Effekte beitragen, die 
Substituierbarkeit der Halogenverbb. eines Elements nimm t in der Reihenfolgo der 
Systeme Chlorid- Jodid — >- Chlorid-Bromid — >- Bromid-Jodid ab. Bei staiker osmot. 
Anomalie ist fast yollstandige Substitution anzunehmen. Auch hier durften die Rkk. 
stufenweise erfolgen, z. B. 1. 3SnCl4 +  SnJ4 =  4SnCl3J , 2. SnCl4 SnJ4 =  2SnCl2J 2,
з. SnCl4 +  3SnJ4 =  4SnClJ3. Die Aufnahme von Krystallisationsdiagrammen der
Systeme TiCl4-TiBr4, AsCI3-AsBr3, AsCl3-AsJ3, AsBr3-AsJ3 (Eutektikum  bei 28 Mol-% 
AsJ3), SiCl4-SiBr4, SiCl4-SiJ4 u. SiBr4-SiJ4 (in allen Si-Halogenidsystemen Eutektika 
nahe 100°/o de3 leiehteren Halogenids) laBt keino Bldg. von Zwischenyerbb. erkennen. 
Die gemisehten Halogenide von Ti u. Sn existieren ansoheinend nur in Lsg. in  leieht 
bewegliehen Gleiehgewiehten miteinander u. m it den einfachen Halogenidmoll., wobei 
die Gleiehgewichto dureh Ausfrieren bzw. Verdampfen zerstórt werden. Bei den Si- 
Halogeniden muB jedooh nach den Angaben der L iteratur die Existenz stabiler ge
mischter Verbb. wie SiCl2J 2, SiClBr3 usw. angenommen werden, die aber noch nieht 
direkt dureh bloBes Vermischen der Einzelhalogenide gebildet werden. Dies entspricht 
der Rk.-Tragheit der Si- u. C-Halogenide im Gegensatz zu den dureh leiohte Aus- 
tauschbarkeit der Halogenatome ausgezeichneten Halogeniden von P, As, Sb, Ti (wohl 
auch Ge) u. Sn. (Kong. Norske Vidensk. Selskabs Skrifter 1929. Nr. 3. 119 Seiten. 
Drontheim, Techn. Hochsch., Inst. f. anorg. Chem. Sep.) R. K. Mu l l e r .

G. Tammann und H. Elsner v. Gronow, Die spezifische Wćirme, die Temperatur- 
leitfahigkeit und die adiabałischen Temperaturanderungen im  Erweichungsintermll der 
Glaser. (Vgl. C. 1930. I I . 2991.) Die Vff. untersuchen die Abhangigkeit des Wiirme- 
leitvermogens yon der Temp. im Erweiehungsintervall der Glaser [Selen, Salicin, 
Kolophcmium) u. die Temp.-Anderung nach schnellen Druckanderungen (C. 1930. I. 
652). Hierzu ist die ICenntnis der spezif. Warme notwendig. Die Vff. bestimmen diese 
bei Selenglas u. Kolophcmium naeh einer von ihnen hierfiir ausgearbeiteten Methode. 
Sie fiillen ein Dilatometer mit Stiicken des zu untersuehenden Glases u. einer Eiillfl.
и. erwarmen es dureh elektr. Energie von bestimmtem Betrag, die mittels einer Heiz- 
spirale zugefiihrt wird; dann konnen sie aus den dem Dilatometer zugefiihrten Calorien 
u. seiner Temp.-Anderung, die sich aus der Vol.-Anderung scines Inhaltes ergibt, die 
spezif. Warme seines Inhaltes berechnen, wenn der Ausdelmungskoeffizient yon Glas 
u. Fiillfl. bekannt sind; kennt man weiter die spezif. Warmen von der Fflllfl. u. des 
Dilatometercalorimeters, so liifit sich die spezif. Warnie des zu untersuehenden Glases 
bestimmen. Die Vff. finden, daO auch bei Selen u. Kolophonium ein Anstieg der spezif. 
Warme im Erweichungsinteryall stattfindet, wie dies friiher schon bei Glasern, dereń 
Erweichungsintervall bei sehr tiefen Tempp. liegt, festgestellt worden ist (Glycerin usw.).
— Um die Abhangigkeit der Warmeleitfahiglćeit von der Temp. im Erweichungs
interyall der Glaser zu bestimmen, bringen die Vff. das Glas m it zentral eingeschmol- 
zenem Thermoelement auf Tempp., die im oder in der Nahe des Erwciehungsintervalles 
liegen. Dann bringen sio das Glas in ein W.-Bad, das eine konstantę, etwas niedrigere 
Temp. besitzt. So erhalten die Vff. Abkiihlungskuryen (Temp.-Anderung A t mit der 
Zeit z); in den ersten 2 Minuten andert sich die Temp. des zu untersuehenden Glases 
nur sehr wenig; crst nach 4 Minuten t r i t t  ein schnelles Abfallen ein. Der weitere Yer- 
lauf der Kurve kann dureh eine Esponentialfunktion dargestellt werden; verla.ngert' 
man diesen Teil der Abkiihlungskuryen nach kleineren Zeiten hin, so schneidet diese 
Ivurve die Temp.-Achse zur Zeit z =  0 im Punkt I). Der exponentielle Teil der Ab- 
kiihlungskurye kann dann dureh die Gleichung dargestellt werden: A t — D .e~Kz- 
Die Konstantę K  ist dabei proportional dem Temp.-LeityermSgen. Fiir die oben ge- 
nannten Glaser bestimmen die Yff. diese JT-Werte fur yerscliiedene Tempp. Bei der
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Temp. tg des Verlustes der Spródigkeit sinken diese -K-Wer te stark ab. — Weiter be- 
stimmen die Vff. die Temp.-Andcrung nach sehnellen Druckanderungen im Erweichungs- 
intervall der Glaser. Laflt man plotzlich den Druek auf einen Glaszylinder, in dem ein 
Thermoelement eingeschmolzen ist, sinken, so andert sich die Temp. m it der Zeit auf 
einer Kurve, die nach etwa 1 Minutę eino Minimaltemp. erreicht, um dann wieder 
langsam anzusteigen; bei einer entsprechenden Druekzunahme verlauft die Kurye 
zur Zcitachse spiegelbildlich. Messungen werden im Bereieh 300—2000 kg/qcm vor- 
genommen, wobei die Druckanderung immer 100 kg/qem betragt. Die Ergebnisse 
werden theoret. ausgewertet u. daraus cp berechnet u. m it den gefundenen verglichen. 
Weiter berechncn die Vff. aus den gefundenen cv die nach sehnellen Druckanderungen 
zu erwartenden Temp.-Anderungen u. yergleiehen diese mit den gefundenen. Aus diesem 
Vergleich schlieBen sic, daJ3 in den Glasern u. besonders in ihren hochviscosen Er- 
weichungsprodd. nach raschen Druckanderungen sieh noch langsam verlaufende Vor- 
gange vollziehen. (Ztschr. anorg. allg. Chem. 192. 193—209. 13/9. 1930. Gottingen, 
Inst. f. physikal. Chemie.) F a b e r .

J. D. Kurbatow, U ber die Wachstumsbedingungen von Krystallen wenig lóslicher 
Słoffe. Wahrend in der N atur 10—30 cm lange Barytkrystallc yorkommen, ist es 
bis je tz t nicht gelungen, im Laboratorium Barytkrystalle von iiber 1 mm Lange zu 
erhalten. Dies erkliirtVf. damit, daB m anste ts mitLsgg. arbeitet, die die betreffenden 
Ionen in  aquivalcnten Mengen enthalten. In  der N atur dagegon sind die lononkonzz. 
meistenteils versehieden, u. das quantitative Verhaltnis der Ionen in  iibersatt. Lsgg. 
ist maCgebend fiir die Anreieherung der Verbb. in  disperser Form oder in Form groBer 
Krystalle. — Mathemat. Betrachtungen fiihren zu einer Gleiehung fur die Krystall- 
wachstums- u. Auflosungs-Gesehwindigkeit, die der Gleiehung fiir monomolekulare 
Rkk. entsprieht. (Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii 
Nauk S. S. S. R .] Serie A. 1930. 429—35.) Gu r i a x .

M. Le Blanc und J. Quenstadt, Auflosungsrersuche an NaCl—AgCl-Misclikrystalhn 
in Pyridin, sowie Krystallanalysen dieser Mischkrystalle miłłels Rontgenslrahlen. Im 
AnsehluG an die Arbeit von L e B la n c  u . R o s s le r  (C. 1925. I. 1933) wurde eino 
nochmalige Priifung des TAMMANNsehen 1/s-n.-Mol.- Gesetzcs yorgenommen. Fiir 
Mischkrystalle NaCl-AgCl waren die Resistenzgrenzen bei 5/s u. 8/s Mol. NaCl zu er- 
warten, das Schwergewicht der Arbeit lag in  der Priifung der 6/8-Mol.-Grenze. Die 
Auflósungsyerss. m it Pyridin, welches NaCl prakt. nicht lóst, wurden in  rotierenden 
LeitfahigkeitsgefaGen oder geschiitt-elten Flaschen im Thermostaten ausgcfiihrt; die 
gol. AgCl-Menge wurdo durch Leitfahigkeitsmessung bestimmt. Die Vers.-Bedingungen, 
Herst. der Mischkrystalle usw. sind eingehend beschrieben. Es wurden ungetemperte, 
gewóhnlich u. unter Druek getemperte Mischkrystallschmelzen yerwendet, der EinfluB 
der KorngróBe wurde untersucht. Zur Erganzung wurden Losungsyerss. m it W. aus- 
gefiihrt. — Die Resistenz der Sehmelzen m it weniger ais 5/8 Mol. NaCl wird durch 
Tempera yermindert, die derjenigen m it mehr ais %  Mol. erhóht, aber -weder bei 
6/8Mol., noch hóheren NaCl-Gehalten sind die Krystalle unangreifbar. Es erfolgt 
ein allmahlicher tlbergang yon den angreifbaren zu den resistenteren Sehmelzen. Die 
Untera. der Mischkrystalle m it Cu-K-Strahlung ergab Diagramme m it absolut scharfen 
Interferenzen, keine Anzeichen fiir TAMMANNsche tTberstrukturlinien. Die Gitter- 
konstanten folgen ziemlich genau dem YegARDschen Additiyitatsgesetz. Die Miseli- 
krystalle haben also wahrscheinlich sta tist. ungeordnete Atomsubstitution. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. A. 150. 321—48. Okt. 1930.) S k a lik s .

Georg Masing und Hildegard Overlach, D iffw ion in gegossenen Wismut-Antimon- 
legierungen. Beim Homogenisieren der aus der Schmelze erstarrten Bi-Sb-Legierungen 
tr it t  eine Zunahmo der auBeren Abmessungen der Stueke u. eine Hohlraumbldg. im 
Innern auf. Diese Erscheinungen werden ais Begleiterscheinungen der Diffusion im 
festen Zustande betrachtet, zumal reines Bi u. reines Sb, in denen keine Diffusion 
stattfinden kann, keine ahnlichen Phanomene zeigen. Bei der Homogenisierung t r i t t  
eino Rekrystallisation der Metallstucke ein. (Wissensclil. Veróffentl. Siemens-Konzern 
9. 331—38. 12/6. 1930. Siemensstadt, Forschungslab.) D u s in g .

Ira Eemsen, Einleitung in das Studium der Chemie [An introduction to the study of ehe- 
mistry.] Autoris. deutache Ausg. Selbstandig bearbeitet von Karl Seubert. 7. Aufl. 
<Unveriind. Abdr. d. 6. Aufl.> Dresden: Th. Steinkopff 1930. (XIV, 347 S.) 8°. 
Lw. M. 7.50.
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A ,. A to m s t r u k tu r .  R a d io c h e m io .  P h o to c h e m ie .
Arlindo Fróes, Modernę Auffassung der Materie. Atom von Rutherford-Bohr. 

Kern und Elclctronen. Atomzahl. Polare und nichtpolare Bindungen. Affinitat. Kurze 
Zusammcnfassimg. (Bolet. Assoc. Brasil. Pharmae. 10. Nr. 7.4—10. Juli 1929.) WlLLST.

P. A. M. Dirac, U ber die Ausloschung von Elektronen und Protonen. (Proceed. 
C am bridge ph ilos. Soc. 26. 361—75. J u l i  1930. St . J o h n s  Coli.) H e p p n e r .

E. Rupp, Uber einen Zusammenhang der Elektrcmeninterferenzen mit der uieichen 
Rontgenstrahlung. Es werden Verss. iiber Elektronenbeugung unter gleiehzeitiger 
Beobachtung der von weiehen Rontgcnstrahlen ausgelósten lichtelekfcr. Elektronen an 
(111) Ni beschrieben, einmal boi festem Einfallswinlcel unter Yariation der Strahl- 
gesehwindigkeit, dann bei konstanter Strahlgesehwindigkeit unter Variation des Ein- 
fallswinkols. Die Messung der weiehen Rontgcnstrahlen erfolgt naoli der Methode von
O. W. R ic h a r d s o n . E s zeigt sieli, dafi die Lage eines jedes Elektronenbeugungs- 
maximums m it der Lage des krit. Potentials der weiehen Rontgenstrahlen zusammen- 
fallt. Demnach treten krit. Potentiale auf, die m it Eigg. des Krystallgitters in Zu- 
sammenhang stehen, aber nieht m it B oH R sehen Bahnen. (Naturwiss. 18. 880. 17/10. 
1930. Berlin, AEG.-Forschungsinst.) RUPP.

P. A. M. Dirac, Uber Austauschphanomene im Thomasatom. (Proceed. Cambridge 
philos. Soe. 26. 376—85. J u l i  1930. S t. J o h n s  Coli.) H e p p n e r .

A. Farkas, Kinetik der tliermischen Umwandlung von Parawasserstoff. Para- 
wasserstoff wird mittels Strómung yon H , dureh Kohle an fl. Luft zu 50% angereiehert, 
darrn in QuarzgefaBen mit versehiedenen Volumen- u. OberflachengróBen erhitzt u. 
schlieBlich dureh Warmeleitfahigkeitsmessung ąuantitatiy  bestimmt. Es wurde sowohl 
m it stromendem wio in ruliendem Gase gearbeitet. Die Zeitabhiingigkeit der Um
wandlung in Orthowasserstoff (der bei hoher Temp. zu 75% im Gleichgewicht yorhanden 
ist) ist pt — poo =  p0 — pao • e -  i  ̂  wenn p0 die prozentuale Konz. an Para-H 2 zur 
Zeit 0, pt zu t, poo zu t =  co bedeutet. Verschiedene OberflaehengróCe ergab keinen 
Effekt, die Umwandlung erfolgt im beobaehteten Temp.-Gebiet ais Gasrk. Abhangig- 
keit vom Gesamtdruek: Zeiten gleichen prozent. Umsatzes verhalten sieh umgekehrt 
wio die Quadratwurzeln des Druekes, die reziproke Halbwertszeit beim Druck x  gegen 
Y~x ergibt im Diagramm eine Gcrade. Ais Mechanismus folgt daraus: Para-H2 +  H 
Ortho-H2 +  H, wobei H die dureh therm. Dissoziation entstandenen H-Atome sind. 
F ur die Rk.-Geschwindigkeit folgt die Gleiehung:

— d (Para-H2)/di =  (Para-H2) - i/  — k2 (Ortho-H2)- //
u. daraus (p — 3/4) =  (p0 — 1/4)-e_ Rk.-Geschwindigkeitskonst. bei 600°
betragt 1,1—1,3-10“ (Einheiten Grammol. bzw. Grammatom pro Liter, Sek.). Aus 
der StoCausbeute ergibt sieh eine Aktivierungswarme der Umwandlungsrk. von 11 kcal. 
Messungen bei Tersehiedenen Tempp. (600—750° C) ergeben die Aktivierungswarme 
von 4,2 keal; Temp.-Steigerung wirkt im wesentliehen dureh die Vermehrung der 
H-Atomkonz. (Ztschr. Elektrocliem. 36. 782—84. Sept. 1930. Berlin-Dahlem, Kaisor 
Willielm-Inst. f. phys. u. Elektrochemie.) BEUTLER.

G. Natta, Die Krystallstruktur des Jodwasserstoffs und ihre Beziehungen zu der 
des Xenons. Vf. erhielt gute Róntgendiagramme von Jodwasserstoff unterhalb —170°. 
H J  krystallisiert lcub. fliichenzentriert m it a =  6,18 A u. 4 Moll. im Elementarkorper. 
Die daraus bereehnete D. ist dn =  3,59. Die Diniensionon sind prakt. ident. denen des 
Xe (C. 1930. X. 3150). Insbesondero ist der Radius des J~-Ions prakt. gleich dem des 
Xe-Atoms ( =  2,18 A). Gute Ubcreinstimmung besteht aucli m it dem GoLDSCHMIDT- 
schen Radius des J~  =  2,20 A (aus Metalljodiden). Fur den Radius des H+ bleibt 
hochstens 0,6 A. Vf. vermutet die Moglichkeit einer festen Lsg. von Xe m it H J, ein 
Fali, in dem Ionen neutrale Atome vertreten wurden. (Naturę 126. 97. 19/7. 1930. 
Mailand, Kgl. Polytechn.) MEISEL.

Thora C. M arwick, Die Raunujruppe von Strychnin. Rontgenograph. Unters. 
von Strychnin ergibt: Basiszelle: a =  11,9 A, 6 =  12,1 A, c =  11,3 A. a:b: c —'0,983: 
1: 0,931 (krystallograph.: 0,9827: 1: 0,9309). Zahl der Moll. 4, Raumgruppe Qv  (Naturę 
126. 438. 20/9. 1930. London, Davy Faraday Labor.) ~ L o r k n z .

Otto Erbacher und Kurt Phiiipp, tlber die Trennun-g von Elementen bei gewichts- 
losen Mengen. (Ygl. C. 1929. I. 492.) Es wird eine Methode angegeben, Po u. RaE  
prakt. frei von ihren M uttersubstanzen (Ra D u. Ra E bzw. Ra D allein) zu erhalten. 
Es wird dabei untersucht, ob u. in  welchem AusmaB bei einer Wiederholung der elektro- 
chom. Abseheidung des edleren Elements eine weitere Yerdrangung der in  iiuBcrst
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goringen Mongon vorliegenden uncdlorcn Radioolemonte stattfindet. Bei dor Wieder- 
holung der eloktrochem. Absohoidung des Po auf Ag wird das Po durch Aufloson des 
Ag in verd. H N 03 vollstandig in  Lsg. gebraeht u. das Ag durch HC1 abgesehicden. 
Nach yiormaligcr Wiederholung dor Absohoidung wurde ein Vcrhaltnis von Ra D zu Po 
in Ra-Aquivalenten =  2,0-10~6 gefunden. — Da die Auflósung des Ra E in  HC1 sich 
nur sehr langsam vollzieht, orwies es sich ais zweckmaBig, das R a E auf sohr diinn 
vornickoltes Pt-BIeoh abzuscheiden. Von diosem kann dio geringe Ni-Mengo, damit 
auch das Ra E, vollstandig in  Lsg. gobracht werden. Nach dreimaliger Abscheidung 
wurdo das Vorhaltnis Ra D zu Ra E =  1 • 10~8 gefunden. Boi der Messung dor End- 
praparato wurdo ein expcrimenteller Abfall gefunden, der einer Halbwertszeit von 
Ra E von 5,00 ±  0,03 Tago entsprach. — Dio Diskussion der Vors.-Ergebnisse fiihrte 
zu der Annahmo von zwoi vorschiedenen Vorgangon: dor elelctrochem. Abscheidung 
eines gel. Metalles auf einom unedleren Metali u. der Adsorption von Ionen an der 
Oborflache eines edleron Motalls. Bei der Abscheidung von Po u. Ra E aus einer R a D- 
Lsg. erfolgt dio Adsorption von Ra D (Pb) in urn so goringerem AusmaB, jo geringer 
die Ausgangsmenge dos Ra D in der Lsg. war. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 150. 
214—18. Okt. 1930. Borlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chomie, chom.-radioakt. 
Abt.) • K l e v e r .

L eonardB .L oeb , BeweglichkeitvonNa+-Ionenin Wasserstoff. Eine KuNSMANschc 
Quello lieferto Na+-Ionen, die m it einer hochfreąuenten Spannung von rechtwinkliger 
Phasenform beschlounigt wurden. In  der Mitto einor P latte war die Na+-Ionenquello 
auf Pt-Blech boi 700°, in  einem Abstand von 1,2 cm eine zweite Platte, dio iiber ein 
Elcktrometer geordet war. Die Hochfreąuenz von rechtwinkliger Form wurdo zwischen
10 u. 150 V u. 500—25 000 Phasen pro sec variiert, dor Hj-Druck von 0,5—7 mm. 
Das yorlaufigeErgebnis zeigt bei kleinenFreąuenzen eineBewegliehkoit von 8—10 cm/scc, 
boi hoheren steigt diese bis 21 cm/sec; es wird die Anwesenheit zweier verschiedcner 
Triiger positiver Ladung angenommen; Druckabhangigkeit scheint nicht zu bestehen; 
Temp. boi 130° (Faktor 1,43 fur Dichtekorrektion obiger Zahlen). Es wird vermutet, 
daB dio Na+-Ionen sich an H 2 oder H 20  anlagern, oder daB Umladungserscheinungen 
nach K a llm a n n  u. R o se n  in 10-3 sec ablaufen. (Physical Rcv. [2] 36. 152—53. 1/7. 
1930. Berkeley, Univ. af California, Pliysic. Lab.) B e u t ł e r .

Harold A. Zahl, Die lieflexion von Cadmium- und Zinkatomen an Krystallen 
aus Nalriumchlorid. (Vgl. C. 1930. I. 2841.) Bei doppelter Rcflexion an Steinsalz- 
krystallen m it frisohen Oberflaohon worden scharfo Ndd. erhalten, wenn der Strahl 
untor 45° auf boido Krystalle auftrifft Streuung tr i t t  auf, boi Roflexion an nur cinom 
Krystall unter 45° oder wenn dor Strahl bei der zweiten Reflexion einen Winkel von 
22,5° bildet. (Physical R oy. [2] 36. 893—903.1/9.1930. Jowa,Univ. Phys. Lab.) B r i l l .

J. W. M. Du Mond, Die Breite der i-cranderten Coniptonlinie. (Vgl. C. 1929. II. 
1768.) Die Experimente von ROSS u. Cl a r k  an dor verschobenen COMPTON-Linie 
mit Hilfo zwcior Filter aus Silber u. Palladium stehen nicht in  Widerspruch zu denen 
des Vfs., wenn die Breite der gestreuten Linie berucksiehtigt wird. Dieso ist aus friiher 
gegebenen Formeln zu berechnen, wenn die freien (Leitungs-) Elektronen im Streu- 
kórper Bo verantwortlich gemaeht werden, dereń Geschwindigkeitsverteilung nach der 
FERJUschen S tatistik  berechenbar ist. Es wird oin neues Experiment erwahnt, in dom 
Mo K ai cj-Strahlung unter 90° an Graphit m it einer maximalen Inliomogenitat von 1° 
gestreut wurde. Das unvcrschobene Dublett ist auf der Aufnahme aufgelost, dagegen 
die COMPTON-Linie breit u. diffus. (Physical Rev. [2] 36. 146—47. 1/7. 1930. Pasadena, 
California Inst. of Technol.) BEUTLER.

Jean Thibaud, tlber die Reflexion der K arlinie des Kohlenstoffs an einem Glas- 
spiegel. Vf. erinnert an seine friiheren Verss. (C. 1930. I. 3401) u. bcspricht Verss. 
D e r s h e m s  (C. 1930. I. 7). Dio Benutzung der KALLMANN-MARKschen Dispersions- 
formel fiihrt zu derselben GróBenordnung (<5 =  1 — n =  5,73 X 10-3), wie die ver- 
einfachte DRUDE-LoRENZsche Formol (5 =  1 — n =  7,08 X 10-3). Die Absorption 
des Spiegelmaterials wird berucksiehtigt. Es zeigt sich, daB aus D e r s h e m s  Verss. 
sich der krit. Winkel der Totalreflexion am Glas fur die Ka-Linio des Kohlenstoffs zu 
©m =  6° 12' u. der Brechungsindex zu <5 =  1 — n — 5,84 X 10-3 ergeben. (Physical 
Rev. [2] 35. 1452—55. 15/6. 1930. Paris, Lab. do Phys. des Rayons X.) M e i s e l .

Ben Kievit und George A. Lindsay, Feinstruktwr in Róntgenabsorptionsspektmi 
der K-Serien der Etemenle Ca bis Ga. Die Absorptionsspektren dor K-Sorien der froien 
Elemente Ca, Cr, Mn, Co, Ni, Cu u. Zn sind photographiert u. fur jedes Element eine 
ausgedehnte Feinstruktur erhalten worden. Die aus 6 oder 7 Sekundarbanden be-
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stehondo Feinstruktur erstreckt sich iiber einen Energiebereich von mehr ais 200 Volt. 
AuBor bei Mangan wurdo boi don Messungen stets das Element selbst ais Absorptions- 
schirm benutzt. Es wurden Zusammenhange gesuchfc zwischen der K/92-Emissions- 
linie u. der K-Hauptabsorptionsgrenzo fur Fe, Co, Ni u. Cu. Die Hauptbando wird 
hervorgerufen durch Elektronon der K-Serie. Die K osSE L sche Theorie allein ist nicht 
ausreichend zur Erklarung aller Sekundarbanden. Die hier gobrauehten Mothoden 
zur Best. der voraussichtlichen Eloktronenuborgango gebon, yerglichen m it donen 
von R a y , sehr verschiedeno Energiewerte gegeniiber den hier berechneten. (Physical 
Rev. [2] 36. 648—64. 15/8. 1930. Michigan, Univ.) H e p p n e r .

Victor Hicks, Untersuchung iiber die relativen Intensitaten der Rmilgenlinien 
von Tantal im  L-Spektrum. Mittels des Ionisationsspektrometers wurden die relativen 
Intensitaten von 17 Linien im L-Spektrum yon Tantal gomessen. Bei der Ausfiihrung 
der Verss. wurde eine Roihe von VorsichtsmaBregoln angewandt. Die Messungen 
wurden vorgenommen bei 30,6 u. 20,7 kV u. fur hohe Spannungen oxtrapoliort. Fiir 
geringe Wellenlangen ergibt sich eine t)bereinstimmung m it friiheren Messungen an 
Wolfram. Fiir Linien groBer Wellenlange ergab sich Oboreinstimmung m it Schatzungen 
von A l l is o n  u . A r m s t r o n g , die Ergebnisse von JÓNSSON wurden nicht bestatigt. 
Die Annahme, daB der Ionisationsstrom proportional der relativen • In tensitat ist, 
wird gestutzt durch eine neue Arbeit von A. H. COMPTON. (Physical Rev. [2] 36. 
785. 15/8. 1930. California, Univ.) H e p p n e r .

Samuel K. Allison und John H. Williams, Das Auflosungsvermogen des Kalk- 
spats fiir Ronigenstrahlen und die natiirliche Breite des Molijbddn-Ka-Bublelts. Vff. 
diskutieren zunachst die Aufstellungsbedingungen ihres „Doppe)spektrometers“ (vgl. 
C. 1930. I. 103. 2843). In  ,,paralleler“ Stellung wird dann das Auflosungsvermógen 
der beiden Kalkspatkrystalle (natiirliche, frische Spaltflachen) an den ersten 5 Ord- 
nungen von M o-^ai bestimmt. Der gefundene W ert liegt in derselben GróBenordnung 
wie der theoret. (in erster Ordnung etwa 1,4-mal so groB). In  8 ,,antiparallelen“ 
Stellungen wird darauf die natiirliche Halbwertsbreite der Mo-ifai-Linie untersucht. 
Es wird gefunden fiir Mo-Kai 0,147 X-Einhoiten =  3,6Volt. Boi einer Veranderung 
der Róhrenspannung zwischen 20—50 kV bleibt dieser W ert prakt. unvorandert. In
2 Stellungen bei 50 kV-Róhrenspannung wird die natiirliche Halbwertsbreite der Mo- 
i f a;-Linie zu 0,161 X-Einheiten =  3,9 V gemessen. Dio Verschiedenheit zwischen ctj 
u. a 2 liegt innerhalb der Versuchsfehlergrenzen. Dio bcobachteten W erte sind zweimal 
so groB ais dio eines klass. Elektronenoscillators, der durch seine elektromagnot. Strah- 
lung gedampft wird. Die Lebensdauer des angeregten if-Zustandes fiir Mo ergibt sich 
zu 1,8 X 10-18 Sek. Feinstruktur fiir ]SIo-irai u. K ai wurde nicht gefunden. (Physical 
Rev. [2] 35. 1476—90. 15/6. 1930. Berkeley, Univ. of California.) Me i s e l .

J. M. Cork, Die Wellenlangen der Molybddn-L-Serie an Strichgittern gemessen. 
Vf. miBt in einem Vakuumspektrographen m it groBem Plattenabstand (s. Original) 
an Strichgittern von nominell 30 000 u. 14 400 Linien pro Zoll dio Wellenlangen von 
Mo-Lai u - L$i‘ findet L ai =  5,4116 A, L$y — 5,1832 A. Diesc Werte werden yer
glichen m it Messungen von S ieg b a h n  an Gips (Lai — 5,3944 A, L h  =  5,1658 A) u. 
m it eigenen an Kalkspat (Lai =  5,3960 A, L$x =  5,1674 A). Diese Werto sind auf 
Brechimg korrigiert. Die Yerschiedenheit wird zu einer Best. der Elektronenladung 
benutzt. Vf. berechnet ais wahrscheinlichsten W ert 4,8162 x  10-10 elektrostat. Ein- 
heiten in guter Ubereinstimmung m it B e a rd e n s  W ert aus Cu-if-Linien. Diskutiert 
wird die Beeinflussung durch anomale Veranderlichkeit im Breehungsindex des 
Krystalls. (Physical Rev. [2] 35. 1456—62. 15/6. 1930. Department of Physics Univ. of 
Michigan.) _ “ JlEISEL.

Carl Eckart, Die Berechnung von EnergieinerUn. Es wird eine Methode zur Be- 
rechnung von Termen leichter Atomc angegeben. Die Naherung an die Beobachtung 
ist gut, eine theoret. Begrundung der Rechnungsart kann noch nicht gegeben werden. 
(Physical Rev. [2] 36. 149— 50. 1/7. 1930. Chicago, R y e r s o n  ]?hysic. Lab.) B e u t l e r .

H. Beutler und W. Eisenschimmel, tlber Austausch von Energie und Elektronem 
zwischen neutralen Teilchen in der Resonanz bei Sto/Hen zweiter Art. Aus einem quanten- 
mechan. Erhaltungssatz folgt, daB beim Energieaustausch untor Resonanz bei StoBen 
zweiter A rt die Multiplizitat des Gesamtsystems erhalten bleibt. Dies bedeutet, daB 
eine gleichzeitige Interkombination beim Termwechsel in beiden StoBpartnern gegen- 
iiber der Interkombination in nur einem (u. erlaubtem Ubergang im anderen) bevorzugt 
wird. An der StoBiibertragung der Energie vom angeregten K r auf Hg wird dies 
experimentell gepriift u. dabei die Abhangigkeit der Hg-Emission vom Kr-Druck zur
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Sieherstellung dieses Anregungsmechanismus in eincr Entladung m it He oder No 
ais FuUgas herangezogcn. Das Ergebnis ist, daC der ProzeC (1) gegenuber (2) um den 
Faktor ca. 30 bevorzugt wird, obgleieh die Resonanzlage prakt. gleich gut ist [eher (2) 
begiinstigt). Unter gleicher Bedingung ist (3) gegenuber (4) um den Faktor ea. 3 be- 
vorzugt:
(1) (2 »pt - )  Kr +  (1 - )  Hg =  ( l ‘S„ - )  Kr +  (5 »jDn - )  Hg +  0,038 Volt
(2) (23P 2 - )  Kr - f  (1 - )  Hg =  (1 - )  Kr +  (5 - )  Hg +  0,033 Volt
(3) (2 3P l - )  Kr -4- (1>Ą —) Hg =  (1’Ą  - )  Kr +  — ) Hg -  0,019 Volt
(4) (2 3P , —) Kr +  (1'iS0 —) Hg =  (11Sp —) Kr +  (6 'D , - )  Hg — 0,017 Volt

Die Erfiillung des Erhaltungssatzes wird durch Austausch zwcier Elektronen
von antiparallelem Spin (unter Beibchaltung der Richtungen) zwischen beiden neutralen 
Teilchen interpretiert. Diese Elektronenaustauschkr&fte werden bei Zusammenstofien 
auf kleinen Abstand wirksam; besonders dann treten sio in Erscheinung, wenn die 
Dipolwechselwrkgg. gering sind, d. h. also bei geringer energet. Resonanz u. „ver- 
botenen“ tJbergangen. So wird der Untersohied des Auswahlfaktors ca. 30 zwischen 
(1) ii. (2) gegenuber ca. 3 zwischen (3) u. (4) gedeutet. — Der Austauschmechanismus 
wird zur Deutung der Tatsaehe herangezogen, dafl die Elektronenstofiausbeute bei
Anregung S ingulett---->- Triplettsystem ein Maximum dicht hinter der Anregungs-
energie zeigt, dagegen nicht fur Singulett — y  Singulettsystem. Ferner wird die 
Umwandlung des Para-H 2 in Ortho-H„ durch H-Atome dem Austausch von H-Kernen 
infolge Resonanz gleicher Teilchen zugeschrieben. Die Wichtigkeit des Elektronen- 
austausches fur chem. Rkk. wird erwahnt u. die Spaltung des H 2 durch (23P 1-)Hg dem 
t)bergang des H 2 in den Triplettgrimdzustand zugeschrieben, der AbstoBung u. dam it 
Dissoziation ergibt. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 10. 89-—105. Okt. 1930. Berlin- 
Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physik. u. Elektrochem.) B e u t l e r .

H. Beutler und W. Eisenschimmel, tlber die Quanteniibcrgange bei Stoflen zweiłer 
Art. Grekiirzte Wiedergabo der vorst. ref. Arbeit. (Ztschr. Elektrochem. 36. 746— 47. 
Scpt. 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physik. u. Elektrochem.) B e u t l e r .

Rudolf Frerichs und J. S. Campbell, Ezpcrimentalbeweis der Ezistenz einer 
Quadrupolstrahlung. Die griine Nordlichtlinio entsteht im O1 ais Obergang 1S0 — ->- 1D.i< 
der nach der Auswahlregel A l — ± 1  verboten ist, also k e in er Dipol-, sondern Multipol- 
strahlimg (nach R u b in o w ic z ) entsprieht. Im  ZEEM AN-Effekt mussen deshalb aufier 
den iiblichen tlbergangen A m =  ±1 .0  auch die A m — ± 2  entsprechenden erscheinen, 
die in longitudinalcr Beobachtung verschwinden. A m =  0 kann nur in schiefen 
Winkeln zum Feld erscheinen, A m — ± 1 , ± 2  haben senkrecht zum Feld die gleichen 
Intensitaten. — Diese theorot. Vorhersagen wurden im Magnetfeld von 7000 GauB 
cines Solenoids m it Hilfe einer Gleichstromentladung von 0,6 Amp. durch Ar +  0 2- 
Gemisch gepriift. Das Rohr von 30 mm Durchmesser war versilbort, transversal wurde 
durch einen Schlitz der Versilberung mittels Prisma beobachtet. Die Aufnahme erfolgto 
mittels P e r o t -F a b r y , am S p ek tro g rap h en sp a lt bew irk to  oine dunne Kalkspatplatte, 
daS die a- u. n-Komponenten auf der Aufnahme gotrennt ersehienen. — Die Aufspaltung 
bei 2580 GauB transversal zum Feld betrug fur A m =  ± 1 :  0,92 A vnorm, fur A m  — 
± 2 : 1,96 A vnorm, an Stelle der theoret. Werte 1 u. 2 A j>norm, die unversehobcno 
Linie erschien nicht. — Die Linien A m =  ± 2  waren senkrecht zum Feld polarisiert, 
-4 w ±  1 parallel zum Feld; diese letzteren sind bei Dipolstrahlung senkrecht polari
siert. Diese Bestatigung der Theorie soli an anderen verbotenen Linien weiter gepriift 
werden. (Physieal Rev. [2] 36. 151—52. 1/7. 1930. Pasadena, Calif., Inst. of Technol., 
N o rm a n  B r id g e  Lab. of Physics.) B e u t l e r .

C. P. Snów, Infrarotuntersuchungen der Molehularstruktur. Teil V. Die einfachste 
Art mehralomiger Molekule. (IV. vgl. C. 1930. I. 3403.) Mit der fruher bcschricbenen 
Apparatur wird die Ultrarot-absorption des N20  untersucht. Es wird gefunden: Bandę A, 
Intensitat 10; 2 Maxima bei 4,53 u. 4,48 //, Trennung 29 cm-1 ergibt Tragheitsmoment 
von 54-10~40 g-cm2; Feinstruktur teilweise aufgelost, Linienabstand 2 cm-1 ergibt
I  =  27.5-10-40 g-em2. Bandę B, Intensitat 1,6; 2 Maxima, Zentrum 2569 cm-1, 
Masimalabstand 27,5 cm-1, Feinstruktur vorhanden. Bandę C, In tensitat 1,4; Zen
trum 2466 cm-1, Dublettaufspaltung 27 cm-1, Feinstruktur ca. 2 cm-1 . Bandę D, 
Intensitat 0,2; bei 2800 cm-1, komplex. Bandę E, In tensitat 1,4 bei 3487 cm-1, 
Dublett-Trennung 27,7 cm-1, keine Feinstruktur. Bandę F, In tensitat 0,08 bei 
3487 cm-1, Dublett-Trennung 27,7 cm-1 . Bandę G, In tensitat 0,6, bei 4404, Dublett- 
Trennung 26 cm-1. Die Berechnung des Triigheitsmoments aus den Dubletts ergibt 
ubereinstimmend 54—58- lO-40, der Befund der Rotationslinien wird durch Ausfall
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ungradżahliger Rotationstermo im linearen symm. Mol. O—N—O gedeutet. Die 
Schwingungsanalyse ergibt a ais Fundamentalschwingung N—O m it a1 =  2244 cm-1, 
a2 (N schwingt senkrecht zur Mol.-Aohse) =  ca. 450, a3 ist inaktiy, gcmaB R a m a n - 
Effekt =  1317 cm-1 ; die Anharmonizitatsglieder werden bl =  21, &3 =  36. Es werden 
dam it zugeordnet: Bandę A  Schwingung v1 ( =  +  6j), B  =  vx +  (0 — 1), C —
vt +  (1 -  2), D =  vl -\- 2v2 u . v2 +  2v,, E =  v1 Ą- v3 (0 — 1), F  =  v1 +  v3 (1 — 2).
Es ergibt sieli aucli daraus eine Form O—N—O, die (mit C 02 u. CS2 ubereinstimmend) 
linear ist. Die Konstanten dieser Moll. werden verglichen. Es wird ein Versuch ge- 
maclit, die Schwingungsfreąuenzen zweiatomiger Gruppen m it der Elektronenbindung 
der Gruppe in Beziehung zu setzen, da die ,,Gruppe“ eine ahnliche Freąuenz aufwcist 
wie das betreffende Mol. in bestimmtem Elektronenzustand. Die Wichtigkeit der 
aufgefundenen Daten fiir die Deutung der Elektronensprungspektren mehratomiger 
Moll. wird betont. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A. 128. 294—316. 1/7. 1930. 
Cambridge, Lab. of Physic. Chcmistry.) B e u t l e r .

R. Mecke, Ezperimentelle Ergebnisse und Ziele der Bandenforsćhung. S p e k t r a  
z w e i a t o m i g e r  M o l e k u l e .  Die Bandenanalyse liefert die Kernschwingungs- 
energie, die ein MaB fiir die Bindungsfestigkeit u. S tabilitat des Mol. ist, u. das Trag- 
heitsmoment, das bei bekanntem Trager der Bandę den Kemabstand ergibt. Diese 
GroBen zeigen bei Yariation der Elemento einen gesetzmaBigen Verlauf, der den Bau 
des period. Systems wiederspiegelt. Viele chem. instabile Verbb. wnirden spektral 
nacligeuiesen, sie sind wichtig fiir Gasrkk. Die Deutung des Reaktionsverlaufes be- 
nutzt die Lichtemission zum Nachweis solcher „Radikale“ u. die Wiirmetónungen, 
die aus der Bandenanalyse gefolgert wurden.

D ie  S y s t e m a t i k  d e r  E l e k t r o n e n z u s t a n d e  ist wichtig fiir die 
Valenztheorie, in der „Valenzstriche“ auf die Absattigung von Elektronenimpulsen 
zuriickgefiihrt werden. Es kann aufgefunden werden, welche Impulse schon im Elek- 
tronengebaudo des Atoms, welche erst- bei Mol.-Bldg. abgesatt. werden u. welche schlicfl- 
lich ais freio Yalenzen iibrigbleiben.

D ie  I s o t o p i e  d e r  E l e m e n t e  zeigt sich in denBanden, bestatigtiiberall 
den AsTONschen Befund, neu entdeckt wurden Isotope bei C (12, 13), N (J4, 15) u.
O (16, 17, 18) m it Mischungsverhiiltnissen 1: 1000 bis 1: 10 000. Die Bandenanalyso 
erlaubt eine genaue Gew.-Best. der Isotopen: 0 la =  16,000 (ais Bezugselement), 
0 lg =  17,991 ±  0,010. Demnach Mischungs-Gew. O =  16,002. Aus 2 verschiedenen 
Isotopen des gleichen Elements gebildete Moll. zeigen keinen Intensitatswechsel in 
den geraden u. ungeraden Rotationszahlen. Dagegen zeigt sich dieser bei symm. ge- 
bauten mehratomigen Moll., z. B. C2H 2, wo er ebenso groB (1 : 3) wie beim H 2 auftritt. 
Die Ursache bildet die Quantenzahl des Kernspins; es wird vcrmutet, daB leichte 
Elemente mit dem At.-Gew. 4 n. (z. B. He, C, O) den Kernspin 0, m it (4 n  +  l)  den 
Spin 1/2, m it (4 n +  2) den Spin 1 u. solche m it (4 n +  3) einen Spin > 1  haben 
(Li =  3/2; F, Na, Cl =  5/2).

S p o k t r a  m e h r a t o m i g e r  M o l e k u l e .  Elektronenterme sind fast nicht 
bekannt, fast nur Schwingungs- u. Rotationsterme durch Ultrarotanalyse oder Photo- 
graphie von Oberschwingungen im auflersten Rot. Es sollen moglichst die Haupt- 
tragheitsmomente des Mol. u. dam it dessen Gestalt festgelegt werden. Ein Mol. mit 
n-Atomen hat 3n—6 Eigenschwingungen; wenn es stabfórmig (mit 2 Rotationsfreilieits- 
graden) ist, nur 3 n—5; bei Symmetrieeigg. wird diese Zahl geringer. Bekannt sind dereń 
Freąuenzen furH 20  (3 Sehwingungen), KH3(4), CH„ CC14, SiCl., (je4), C2H 2 (5), C2H, (10), 
zum Teil aus dem RAMAN-Effekt. Es werden bei mehratomigen Molekiilen (z. B. 
C2H2) yalenzschwingungen, die die Bindungskriift-e beanspruehen (Dehnungen), u. 
Deformationsschwingungen, die im wesentlichen senkrecht dazu (Knickungen) ver- 
laufen, unterschicden. Die letzteren entsprechcn geringeren Energiebctragen ais die 
ersteren. Typ. Valenzseliwingungen einer Bindung (z. B. OH, CH, NH) kehren in allen 
ihren Verbb. fast konstant wieder. Diese GroBen sind fiir Best. der Strukturanalyse 
komplizierter Moll. wichtig.

l ) i s s o z i a t i o n s e n e r g i e n .  Fur die Best. der Spaltungsenergien benutzt 
Vf. die Grenze der Pradissoziation. Die Berechnungen von Dissoziationswarmen u. 
Bedeutung von Wertigkeitsanderungen (z. B. CH4 =  CH3 +  H — ca. 125 kcal, 
CH3 =  CH2 +  H ca. 25 kcal, CH2 =  C -f  2 H  — 215 kcal; C-Atom wird bei der 
zweiten Umsetzung von 4- zu 2-wertig) wird wiederholt (vgl. C. 1930. II. 10).

P h o t o c h e m i s c h e  R e a k t i o n e n .  F i ir  den  photoclicm . Prim arprozeB 
is t  s te ts  das ElNSTEINSche A qu iva len tgese tz  giiltig, d a n n  kon n en  sich  hemm ende
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oder forderndo (Kettcn-) Rkk. ansehlioBen. Die mangelnde Lichtabsorption kann 
durch Zusatz von Sensibilisatoren ersetzt werden, wenn die nótige Energieschwelle 
in der Einstrahlung errcicht wird. Die Isolierung der Teilprozesse gelingt durch Banden- 
analyse. (Ztschr. Elektrochem.- 36. 589—96. Sept. 1930. Bonn, Physik. Inst. d. 
Univ.) Be u t l e r .

H. D. Smyth und E. G. F. Arnott, Anregung des Stickstoffbandenspekłrums 
durch Kanalslrahlen und Elektronen. Durch ElektronenstoB wird nur der Elektronen- 
term eines Mol. beeinfluBt, wahrend Sehwingungs- u. Rotationszustand unverśindert 
hleiben. Beim StoB (neutralor oder positiv geladener) Kanalstrahlen findet eino 
Anderung der Rotations- u. Schwingungsenergie s ta tt, die sich in der Intensitatsver- 
teilung ais Verstarkung der Zustande hoher Rotations- u. Schwingungsenergie zu 
erkennen gibt. Experimentell wird zuerst die negative Slicksloffbande 3914 unter- 
sucht, bei dor sich boi Anregung m it Stickstoff- u. Quecksilberkanalstrahlen eine 
Ańdoutung dos erwarteten Effekts zeigt. Sorgfaltige Verss. m it Kanalstrahlen homo- 
gener Energie werden an der 2. positiven u. der negativen Gruppo ausgefiihrt. Die 
Linien m it hohen Schwingungszustanden ais Ausgangsniveau sind besonders stark 
yertreten. Im B lR G Eschen Schoma ist wio n. die Intensitatsverteilung parabol., nur 
erstrecken sich die hohen In tensitaten  abnorm weit auf der Parabol entlang. Zur 
Beurteilung der Ergebnisse erweist es sich ais notwendig, eine reine Elektroncn- 
anregung ais S tandard herzustollen. Mit 700 V.-Elektronen erlialten Vff. eine Ver-
teilung derart, daB fast allo Energie in der 0 — ->- 0- u. 0 ---->- 1-Bande auftritt. Die
bbhor bekannten Intensitatsverteilungon sind voraussichtlich durch gleichzeitigo 
Elektronen- u. Mol.-Anregung entstanden. (Physical Rev. [2]. 36. 1023—33. 15/9. 
1930. Princoton Univ., Palmer Phys. Lab.) ElSENSCHITZ.

Maurice Lambrey, Spektroskopische Unlersuchung des Sticlcoxyds und des Stick- 
sloffdioxyds. Ausfuhrliche Zusammenfassung der bereits C. 1930.1. 1900. 2844; C. 1929. 
II. 3212 referierten Mitt. (Ann. Physiąue [10] 14. 95—190. Sept. 1930.) L o r e n z .

R. Schmid, Ober die NO-Ó-Bandcn. Photograph. Aufnahme der <5-Banden von 
N u. O. Dio Aufnahmon worden in nachleuchtendem Gas nach Unterbrechung dor 
Entladung vorgonommen. Um das Nachleuchten starkor anzuregen, wird das unter- 
suchto Gas stoBweise zugofiihrt. Eine weitere Verbesserung dor Versuchsbedingungcn 
w rd durch oine Hilfsentladung mittels des Teslatransformators erzielt. Berechnung 
der Rotationskonstanten der <5-Banden. (Ztschr. Physik 64. 279—85. 20/8. 1930. 
Budapeat.) H ErPN ER .

J. E. Roberts und R. Whiddington, Mitteilung iiber Elektronenstofirersuche. in 
Argon. Die Verss. werden nach der von den Vff. friiher angewendeten jMothode (C. 1929.
I. 472) in Ar ausgefiihrt. Energieyerluste werden bei 11,6, 13,0, 14,1 V. beobachtet. 
Die genaue Einordnung der Potentialc ist noch nicht móglich, aber die tJbereinstim- 
mung m it alteren Beobachtungen ist gut. Die erhaltenen Linien, die den Energie- 
verlusten entsprechen, sind bei Ar im Gegensatz zu den 2-atomigen Gasen sehr scharf. 
Die Scharfo der Potentialc diirfte ein brauchbares Kriterium dafiir abgeben, ob ein 
krit. Potential einem 1- oder mehratomigen Mol. zuzuordnen ist. (Proceed. Leeds 
philos. literary Soc. 2. 46—49. April 1930. Leeds, Univ., Phys. Lab.) E is e n s c h it z .

Harold P. Knauss und Jack C. Cotton, IntensiIdtsdrulerungen der Cameron- 
banden in elektrodenloser Entladung. Vff. erregen elektrodenlose Ringentladungen in 
CO mit einer Freąuenz von 5-106 sec_1 u. einer zwischen 5 u. 100 W att variablen 
Leistung. Im Spektrum treten  dio aus Entladungon in  Ne +  CO bekannten Ca m e r o n - 
Banden auf; sie sind boi starkem Energieverbrauch gut ausgebildet (bei 0,09 mm 
Druek) u. verschwinden bei schwacher Anregung. Im  Entladungsrohr schlagt sich 
Kohlenstoff nieder; bei Erwarmung infolge der Entladung gibt er Gas ab, durch welches 
der Druek bisweilcn auf das 5-fache steigt. (Physical Rev. [2]. 36. 1099. 15/9. 1930. 
Ohio State Univ., Mendenhall Lab. of Phys.) ElSENSCHITZ.

Louis R. Maxwell, Die Kometenschweifbanden des Kohlenozyds. (Journ. Franklin 
Inst. 210. 427—36. Okt. 1930. — C. 1930. II. 872.) E is e n s c h it z .

J. H. Findlay, Das Funkenspektrum des Kobalłs, Con. Neue Aufnahmen des 
Co-Bogens zwischen 5000 u. 1940 A mit grofier Dispersion wurden vermessen, auBerdem 
im Felde von 35 500 GauB eines Elektromagnetcn dor ZEEMAN-Effekt untersuelit. 
Die alte Klassifizierung von M e g g ers  muB abgeandert werden, die Terme d7 p 5F° 
u. d1 p 5D° sind (mit Ausnahme von SF S°) zu vertauschen; die Kombinationen SF  bF° 
u. *F bD° zeigen unregelmaBige Intensitaten. Durch Analyso der Zeeman-Aufspal- 
tungen werden neu festgelegt die Terme: d7 s 5P  u. d7 p 6S°, SP°, 5D°, 3D°, 3F°, 3G° u.
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der tiefste Term ds 3F. Die Ionisierungsspannung wird fur d~ s zu d7 (aus den Gliedern 
der d7 s &F- u . 3.F-Serien) m it 16,9 V, fur ds zu d~ mit 17,3 V bestimmt. Tiefste 
Termc: 3 ds a 3Ft  (ais Nullpunkt), a 3Fn =  950,3 cm-1, a 3F 2 =  1597,2 cm-1. Daruber:
3 d7 4 s: 4 s sFs,'t l , . . . T zwischen 330Ó u. 5200 cm-1 ; folgend: 4 s?Ft - 2 zwischen 9800 
u. 11 300 cm-1. Tabellen von ca. 150 klassifizierten Linien, ca. 30 Termen, den ge- 
fundenen Intensitaten u . ZEEM A N-Aufspaltungen werden gegcben. (Physical Rev. [2] 
36. 5— 12. 1/7. 1930. PALMER Physical Lab., Princeton Univ.) B e u t l e r .

Stanley Smith, Eine Bemerkung iiber die Spektren des zuieifach und dreifa-ch 
ionisierten Bleies. (Vgl. C. 1929. II. 136. 2534.) Die Entladung in der Hohlkathode 
dient ais Lichtquelle; Aufnahmen zwischen ). 7000—1300 A werden verwendet. Drei 
neue Singuletterme des Pb111: 6 s 7 s 1Sg, 6 s 7 p iP 1 u. 6 s 7 d 1D 2 werden dureh 17 neue 
Linien gesichert, zum Teil in Korrektur der Deutung von A. S. R ao  u . A. L. MARAYAN. 
Die Terme haben die Werto: 1S0 104 998 cm-1, 1P 1 81 600 cm-1, 1Di 59 382 cm-1. — 
Fur das Termschema des P bIT werden 2 Anordnungen angegeben, die beide gewisse 
Schwierigkeiten in der Intensitat u. der GroBe der Dublettaufspaltung ergeben. (Physical 
Rev. [2] 36. 1—4. 1/7. 1930. Canada, Univ. of Alberta.) B e u t l e r .

E. F. Richter, Lebensdauermessungen am sichtbaren Quecksilbertriplett 23S1— 
23P 012. Die stufenweise angeregten sichtbaren Hg-Linien konnen dureh ein Magnetfeld 
depolarisiert werden (H a n LE u. R ic h t e r , C. 1929. II. 1773). Die Messung der all- 
mahlichen Depolarisation u. der Drehung der Polarisationsobene im Magnetfeld, dessen 
Kraftlinien senkrecht zu der Schwingungsrichtung des elektr. Vektors des Fluorescenz- 
lichtes yerlaufen, ermoglicht eine Best. der Yerweilzeit des Atoms im angeregten Zu- 
stand. Die nach dieser Methode gemessene Lebensdauer des sichtbaren Hg-Tripletts 
23S 1—23P 012 stimmt m it den Ergebnissen der Messungen des Abklingens des Kanal- 
strahlleuchtens uberein. (Physikal. Ztschr. 31. 824. 15/9. 1930. Vortrag. Halle.) L o r .

Ernst Lubekę, Zur Beeinjlussung der Intensitaten im Quecksilberspektrum. In 
einem Vakuum-Hg-Lichtbogen wird bei Kiihlung des Kathodenraumes eine Farben- 
anderung des Emissionslichtes festgestellt, welche auf einer Verstarkung der Singulett- 
anfangsterme u. einer Schwachung der Triplettanfangsterme beruht. Dureh die W.- 
Kiihlung ivurde dabei der Hg-Dampfdruck yon otwa 1,3-10" 2 mm auf 5 -10- '1 mm 
herabgesetzt. Die aufierdem yorgenommenen Messungen iiber die Verteilung der Gas- u. 
Elektronentemp. sowio des Potentialgefalles mittels Sonden nach L a n g m u i r  fiihrten 
zu dem SchluB, daC die Steigerung der ungeordneten Elektronengeschwindigkeit die 
Farbanderung heryorruft, wenn man die von H a n l e  gemessenen Anregungsfunktionen 
von Singuletts u. Tripletts qualitativ zugnmde legt. (Wissenschl. Veróffentl. Siemens- 
Konzern 9. 246—51. 12/6. 1930. Siemensstadt, Forschungslab.) DusiNG.

Victor Henri und Owen Rhys Howell, Die Struktur und Anregung des Phosgen- 
molekiils. Teil I : Allgemeine Einfiilirung. Pradissoziation von Molekiilen. Eine Schwicrig- 
keit der Analyse der Spektren mehratomiger Moll. bereitet dereń verschiedeno Form- 
moglichkeit: schon dreiatomige konnen gestreckt (C02, CS2) oder gewinkelt (H20,
H,S) sein. Von vioratomigen wurden Y-fórmige untersucht: H 2CO, Cl2CO, C12CS. 
W?.hrend beim H2CO scharfe Rotationslinien auftreten u. die Bandenanalyse erlauben, 
haben die beiden letzteren so grofie Tragheitsmomente (um die 3 Tragheitsachsen), 
daB der Rotationslinienabstand in die Linienbreite fallt. Aus einer tlberschlagsrechnung 
folgt, daB das kleinste Tragheitsmoment (C—O-Achse) 266-10-40 betriigt, der Linien- 
abstand wird also 0,2 cm-1. Die Breite der beobachtoten Banden betragt ca. 2,0 cm-1 
(0,15 A entsprechend), diese entstcht also aus ca. 40 Einzellinien. Die Banden sind 
nach Rot abschattiert, bei der Anregung wird also die Bindung loser, der Kernabstand 
groBer. Das Absorptionsspektruin ist also lediglieh ein Schwingungsspektrum, das 
einem (oder mehreren) Elektronensprung uberlagert ist. Die Schwingungen a0, /?0, y0 
des Grundzustands konnen aus dem RAMAN-Effekt entnommen werden; a ', /?', y ' . . .  
des angeregten sind nicht stark yerschieden davon. Das Spektrum wird in erster Nahe- 
rung dureh die Formel dargestellt:
l/^  =  t>0 +  p ' - a ' ( l — x ' p') —  p0-<x0 (l —  x0 p0) +  q' /? '(! — y ' ą') —  q0 (1 — y0q0) + . .  
worin p0, qa die Schwingungsąuantenzahlen des Grundzustands, p', q’ die des angeregten 
bedeuten u. x0, yQ bzw. x ' y' der Anharmonizitat der Schwingung Rechnung tragen. 
Diese letzteren sind annahernd umgekehrt proportional den Tragheitsmomenten des 
Molekiils, infolgedessen hier vernachlassigbar. Deshalb kann fur die Formel geschrieben 
werden v =  v0 +  (p1 —  p0) a ' +  p0 (a' — a0) +  (q' — ?0) P' +  ?o (P' —  Po) +  ■ ■ ■ P '*5
Unterscheidung yon a ' u. a0 im Spektrum erfolgt so, daB lange Perioden, nach Violett 
reichend, dem oberen Zustand ais a ', kiirzere period. Abstande, nach Rot von der



1930. II. A ,. A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 3371

in ten siy sten  B andę, dem  G ru n d zu stan d , a is oc0 zugeordnet w erd en ; d ies b e s ta t ig t  de r 
RAMAN-Effekt.

Dio Deformationsfestigkeit, die bei 2-atomigen Moll. Beziehungen zwisehen Disso- 
ziationsenergie, Schwingungsfrequenz u. Kernladung ergab, laBt sich nicht in ahn- 
lichen Formeln auf mehratomige libertragen. Die Pradissoziation hingegen tr i t t  analog 
auf. In  ihrem Gebiet wird a) die Schwingungsfreąuenz geringer — entsprechend 
wachsendem Kernabstand; b) die Absorption erzeugt keine Fluorescenz; c) das Molekuł 
wird chcm. ak t.; d) dio Grenzwellenlange der Pradissoziation wandert m it steigender 
Temp. nach Rot, um so starker, jo grótier die spezif. Warme des Mol. ist. — Die An- 
wesenheit der CO-Gruppe in einem Mol. ergibt immer eino Absorption zwisehen 3200 
u. 2600 A, die aus zahlreichen feinen Banden in regelmaBigen Abstanden besteht; 
nach Ultrayiolett hin werden diese breit u. diffus, um schlieBlich in Pradissoziation 
uberzugehen. Phosgen wird dann in CO u. Cl2 zersetzt. Das C-Atom ist wahrschemlich 
im 6iS'-Zustand gebunden gewesen, wie aus den olektr. Momenten von CO-Yerbb. ge- 
folgert wird. — Der Isotopeneffekt. in den Sehwingungen dor 2-atomigen Moll. ist ge- 
messen u. bestatigt die Theorie. Diese kann auf mehratomige Moll. nieht ubertragen 
werden, weil eine Wechselwrkg. der Sehwingungen besteht, dereń Theorie noch aus- 
steht. Im  C0C12 wird die Schwingung der beiden Cl-Atome gegeneinander von den 
Massen Cl35 bzw. Cl..,7 abhangen; es sind 3 Móglichkeiten (C1?5C1?5, Cli5Cl37, C1,7C137), 
die Schwingung wird also ein Triplett ergeben. Dagegen ergibt die Cl-C-Schwingung 
ein Dublett, die C—O eine einfache Linie. Die Aufspaltung des Tripletts wurde zu 
7 cm-1 (2mal) gefunden (gegeniiber 9,6 im Cl2-Mol), die des Dubletts zu 9—10 cm-1. 
Die Intensitatsverhaltnisso sind dio nach dem Mengenanteil der Isotopen erwarteten. 
Auoh im Spektrum des CSC12 tr i t t  der Isotopeneffekt in gleicher Weise auf. (Proceed. 
Roy. Soc., London Serie A. 128. 178—89. 1/7. 1930. Ziirich, Physik.-chem. Inst. d. 
Univ.) B e u t l e r .

Victor Henri und Owen Rhys Howell, Die Struktur und Anregung des Phosgen- 
molekuls. T e illl .  Das Ramanspektrum des Phosgens. (I. vgl. vorst. Ref.) In  einem 
GlaagefaB von 3 cm Durchmosser u. 10 cm Lange, das an einem Endo geschlossen war, 
am anderen ein „H orn" zur Yermeidung von Streulicht trug, wurde fl. COCl2 m it einer 
Hg-Lampe auf den RAMAN-Effekt untersucht. Das C0C12 war aus Bombo ontnommon, 
durch Fraktionieron gereinigt u. ins (vorher evakuierte) Beobaehtungsrohr eindest., 
dann abgeschmolzen. Dor Spektrograph empfing durch Linsen das Licht aus der 
Rohraehso; langs seitlich des Rohres die Hg-Lampe, das Rohr durch flieBendes H 20  
gekiihlt. Es werden auf der Aufnahmo von 26 Stdn. je 3 Linien fur Streuung von 7. — 
4358,6 A u. von A =  4046,9 A gefunden m it Frequenzdifferenzenvon: a =  567 ±  8 cm-1, 
b =  443, c =  290 cm-1, entsprechend Wellenlangen von 17,6; 22,5; 34,4//. In  diesem 
Gebiet liegen keino Ultrarotbeobaehtungen am COCl2 vor. (Proceed. Roy. Soc., London. 
Serie A. 128. 190—91. 1/7. 1930. Ziirich, Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

Victor Henri und Owen Rhys Howell, Die Struktur und Anregung des Phosgen- 
molekuls. T eil III . Studium des Ultraviolettabsorptionsspektrums des Phosgendampfes. 
(II. vgl. vorst. Ref.) In  einem Glasrohr yon 1 m Lange mit aufgekitteten Quarzplatten 
wird die Absorption des sorgfaltig durch Fraktionieren gereinigten COCl2 in Drucken 
von 0,1—680 mm bostimmt. Lichtquelle: Kondensierter Unterwasserfunken zwisehen 
Cu- oder A l-E lek troden . Vorgleiehsspektrum: Fe-Funken m it Selbstinduktion. Auf- 
nahmedauer: ca. 10 Min. im HlLG ER -Er Q u arzsp ek tro g rap h . Vermessung im Kom
parator u. Mikroskop auf 1 cm-1 genau; Intensitatsmcssung m it M oL L -R egistrier- 
mikrophotometor. — Absorptionsspektrum: >  2380 A Kontinuum, nach Ultrayiolett 
dichter werdend. Bei 1—2 mm Druck: Banden zwisehen 2500 A u. 2380 A; bei 4 mm: 
weitere Banden 2850—2600 A, die kurzerwelligen starker; bei hóherem Druck werden 
die ultrayioletten immer starker; bei 680 mm reichen sio bis 3050 A. Das Spektrum 
besteht aus sehr zahlreichen Dubletts u. einigen T rip le tts , dereń Abstand regelmaBig 
von 9—12 A zunimmt; Dublettaufspaltung 0,5—lA ;  auBerdem viele unregelmaBig 
gelegene einfaehe Linien. Die Einordnung in ein Kantenschema ergibt zwei Schwingungs- 
frequenzen: 582 u. 302 cm-1 fur das n. Mol., u. 422 u. 254 cm-1 fur das angeregte COCL;. 
Allgcmeine Formel (siehe yorst. Ref.):

1/;. =  33 551 +  422 p ' —  582 p0 +  254 q' — 302 q0, 
oder fiir die Berechnung:

1/A =  33 551 +  422 (p' —  p0) — 160 p0 +  254 (?' — qa) — 48 q0.
Es wurden 263 Linien beobachtet (jede einer engen Bandę entsprechend, da Rotation 

nicht aufgelost), yon denen ca. 250 durch die Formel wiedergegeben werden. — Dio
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RAMAN-Freąuenz 444 cm-1 tr it t  niclit auf. Bei p' — 1 werden die Linien diffus, Pra- 
dissoziation tr i t t  zwischen 2750 u. 2700 A auf, a ' sinkt dann auf 416 cm-1 u. 412 cm-1.
— Z e r s . :  Therm. ergibt sich COCl2— >- CO +  Cl, — 26,2 kcal; opt. Cl, — y  Cl +  
Cl — 57,5 kcal; dam it COCl2 — >- CO +  Cl +  Cl — 84 kcal. Bei 2380 A beginnt das 
Kontinuum, 121 kcal entspreehond. Der EnergieiiberschuB ist also 37 kcal, diesen 
wurdo das CO-Mol. tragen. 37 kcal =  1,6 V betragt 3P  — SS  im C-Atom, so daB wahr- 
scheinlich das CO in einem aktiven Zustand vorliegt. Bei der Pradissoziationsgrenzo 
2750 A erhalt das CO 22 kcal. — Der Isotopeneffekt laBt c<0 =  582 cm-1 der Cl—Cl- 
Schwingung zuschreiben (565 cm-1 in Cl2), /?„ =  302 cm-1 der C—O-Schwingung. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 128. 192—214.1/7. 1930. Zurich, Physikal.-chem. 
Inst. d. Univ.) B e u t l e r .

K. Hedfeld und R. Mecke, Das Rotationsschmngungsspektrum des Acełylens I. 
Bandenanalyse. Es wird das Rotationsschwingungsspelctrum des Acetylens im 
Bereich A =  9000—7000 m it groBer Dispersion (2 6 A/mm) photographiert. Drei 
Absorptionsbanden A =  7887, 7956, 822 werden gefunden. Die Analyse durch Auf- 
stollung von Kombinationsbeziehungen laBt auf eino stabfórmige Gestalt des Molekuls 
schlieBcn. Dio spektroskop. Eigg. des vieratomigen Molekuls sind analog dencn eines 
zweiatomigen. Die Bandę ). =  7956 laBt sich durch Annahme einer Deformation des 
Molekuls erklaren, die eino Knickung des stabfórmigen Modells bewirkt. Die Kern- 
abstando werden untor Zuhilfenahme der Ergebnisse aus der Methananalyse bestimmt. 
Der Intentitatswechsel der Bandon laBt auf einen Kernspin von 1/„ fur H  u. O fiir C 
schlieBen. (Ztschr. Physik 64. 151—61. 20/8. 1930. Bonn, Physikal. Inst. d. 
Univ. * H e p p n e r .

W. H. J. Childs und R. Mecke, Das Rotationsschwinguivjsspektrum des Acetylens.
II. Intensitatsmessungen. (I. vgl. vorst. Ref.) Durch genauo Intensitatsmessungen 
werden die Ergebnisse der vorst. ref. Arbeit bestatigt. (Ztschr. Physik 64. 162—72. 
20/8. 1930 Bonn Physikal. Inst. d. Univ.) H e p p n e r .

R. Mecke, Das Rotationsschwingungsspektrum des Acetylens. I II . Die Eigen- 
freguenzen einfacher symmetrischer Molekule. (II. vgl. vorst. Ref.) Die Eigenfrequenzen 
eines Molekuls lassen sich ais Valenzschwingungen u. ais Deformationsschwingungen 
deuten. Fiir stabfórmige Molekule wird die Anzahl der Valenzschwingungen u. der 
Rotationsschwingungon berechnet. Ais stabfórmige Molekuło werden C02, N20 , CS; , 
C2H2, (CN)2, móglieherweise I I20 2 angesehen. Theoret. muB die C=C-Schwingung 
bei allen D eriw . m it gloicher Frequenz wiederkehren. (Ztschr. Physik 64. 173—85. 
20/8.1930. Bonn, Physikal. Inst. d. Univ.) H e p p n e r .

R. Mecke, U ber die Struktur des Acetylens auf Grund spektroskopischer Unter- 
suchungen. (Gemoinsam mit K. Hedfeld.) Ybrtrag. Zusammenfassung friiherer 
Arbeiten (vgl. vorst. Reff.) (Ztschr. Elektrochem. 36. 803. Sept. 1930. Bonn.) H e p p .

E. Gross, Die Aufspaltung von Spektrallinien und die Zerstreuung von Licht durch 
Fliissigkeiten. (Vgl. C. 1930. II. 2489.) Aufstellung einer Gloiehung zwischen den 
einfallenden u. den aufgespaltonen Spektrallinien fiir stark  brechende Fil. Unterss. in 
Anilin, Benzinu. ]V. (Naturo 126. 400. 13/9. 1930. Leningrad, Optical Inst.) H e p p n e r .

M. Savostianowa, Uber die kolloidale Natur der farbeiulen Substanz im terfarbten 
Steinsalz. Dio Absorptions- u. Diffusionsspektren des Systems Na-NaCl werden auf 
Grund der MlEschen Theorie berechnet unter einer kolloidalen Verteilung des Na. 
Im  wesentlichen werden die vorausberechneten Absorptionskurren durch nachfolgende 
Messungen bestatigt, jedoch bleibt das Auftreten eines Absorptionsmaximums im 
Ultraviolett durch die Theorie unberiicksichtigt. (Ztschr. Physik 64. 262—78. 20/8. 
1930. Leningrad.) HEPPNER.

J. Franek und E. Rabinowitsch, Uber die Aktivierungswarme bimolekularer 
Gasreaklionen und iiber die ChlorknaUgasreaktion. Eine Rk. kann zwischen zwei Mole- 
kiilen A 2 u. B„ daim A B  +  A B  ergeben, wenn die Kerne eine solche Lage einnehmen, 
wie sie den gebildeten Moll. entsprieht. Dann genugt eine Veranderung des Elektronen- 
gebiiudes bei festgehaltenen Kernen. Da sich die Moll. im allgemeinen nur auf gaskinet. 
Abstand nahern, kann dieser Reaktionsmechanismus nicht ablaufen. Wenn sie aber 
stark zu Schwingungen angeregt sind, wird der Abstand A  — A  (bzw. B  — B) ver- 
gróBert u. die Rk. ermóglicht. Auch die gebildeten A B  werden im allgemeinen ver- 
gróBerten Kernabstand haben, also stark schwingen. Die Aktirierungsenergie wird 
nun erklart ais die zu der giinstigen Konfiguration notwendige Schwingungsenergie 
in A„ u. B 2. — Aus den gaskinet. StoBradien einiger Moll. u. den Kernabstanden ergibt 
sich eine Abschatzung der Aktmerungswarme fur versehiedene Rkk., die den Beob-
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achtungen entspricht. Klein ist der W ert fur Na2 bzw. K 2, auch noch fiir Cl2 +  J 2 =  
2C1J; mittlore Werte ergebcn sich fiir H 2 +  J 2, gróBer schon fur H 2 +  Cl2; am groflten 
wird R'2 +  0 2 u. N 2 +  0 2. Auch fiir Rkk. A  +  BC  =  A B  +  C ergibt sich nach diesen 
tlberlegungen (wegen des ,,Potential\valls“ schon) eine Aktivierungswarme.

Die C h l o r k n a l l g a s r k .  wird nach diesen Gesichtspunkten besonders be- 
handelt u. die Unwahrscheinlichkeit des allgemein angenommenen Kettenraechanismus 
(iiber die H- u. Cl-Atomc) nachgewiesen. Verss. der Storung der Explosion durch 
JCl-Zusatz yerliefen negativ, ergaben eine Sensibilisierung der Rk. H 2 +  JC1 durch 
Cl„-Zusatz, wobei HC1, H J  u. J 2 entsteht. Es wird gezeigt, daB die photochem. Rk. 
nicht durch die Atomketten erklarbar ist. Cl2 nach Absorption von 3000 A zerfallt in 
2 Cl-Atome m it je 1 Volt kinet. Energie; diese ist aber infolge des Impulssatzes beim 
StoB auf H j nur zu 7  20 >n innere Energie iiberfiilirbar. Es wird angenommcn, daB 
die H20-Wrkg. bei der Chlorknallgasrk. auf Bldg. einer „Adsorptionsverb.“ Cl • H20  
beruht, welche die Aktivierungswarmo fiir Cl +  H 2 herabsetzt. Die Rk. im trockenen 
Gase erfolge durch Lichtabsorption des Cl2, wahrend dies im StoBzustand mit H 2 ist; 
die hohe Energie (3000 A) kann dann zur Schwingungsanregung des H 2 dienen. (Ztschr. 
Elektrochem. 36. 794—99. Sept. 1930. Góttingen, 2. Physik. Inst. d. Univ.) B e u t le b .

Arthur John Allmand und Reginald George Franklin, Photochemische Reaktion 
zwischen Sauerstoff und Chlorwassersłoff. Die Rk. 4HC1 -f- 0 2 — y  2C12 +  2H 20  wird 
diskutiert. Die Verss. wurden in einem S i02-GefaB vorgenommcn (vgl. C. 1925. II . 139). 
Es wurde eine W-Bogenlampe u. hauptsachlich eine Hg-Lampe angewandt. Dabei 
wurde zuerst die photochem. Osydation von konz. Chlorwassorstoffsauren durch gel. 0 2 
untersucht. Die Rk. tra t ein bei 254 bis zu 365 m/(, wobei die Ausbeute nach langeren 
WelJen erheblieh abfallt. Die entstehende Cl-Konz. ist begrenzt durch die Einstellung 
eines stationaren Zustandes, welcher durch das Gleichgewicht zweier entgegengesetzter 
photochem. Rkk. bestimmt wird. Ultraviolettes Licht kann unter diesen Bedingungen 
CI2 bilden u. wieder zerstoren. Sichtbares Licht dagegen wirkt der Cl-Bldg. entgegen. 
Die Cl-Konz. beim Gleichgewichtszustand ist um so kleiner, je niedriger die Konz. 
der Siiure ist. Es wurde ein Rk.-Schema angegeben u. thermochem. besproclien. 
Ferner wurden dann auch aąuimol. Mischungen von Cl- u. W.-Dampf in das Rk.-GefaB 
eingefuhrt u. der Bestrahlung durch eine Hg-Lampe ausgesetzt. Es -wurde ktine Spur 
von HC1 nach ca. 19 Stdn. festgestellt. Feuchte HCl-02-Gasmischungen ergaben 
nach ahnlieher Behandlung ca. 0,46% u - 0,60%, Umwandlung der Saure in Cl. Die 
Oxydation im Sonnenliclit ist prakt. vollstandig. Sie wird durch die Ggw. von Cl 
beschlounigt u. durch die Entfernung des W.-Dampfes verzogert. Es ist wahrscheinlieh, 
daB der Rk.-Ort in einem diinnen, feuchten Belag von konz. HC1 auf den Wanden 
des GefaBes zu suchen ist, wo die Cl-Entw. wohl in tlbereinstimmung mit der vorher 
genannten Rk. an der fl. Saure anzunehmen ist. (Journ. chem. Soc., London 1930. 
2073—92. Sept. London, Univ., Kings Coli.) ScHUSTERIUS.

Walter Kohl, t)ber die Beeinflussung der Kathodenstrahlreflezion an Aluminium  
und Plalin durch Belichtung und Realiłat der dabei auftretenden posiliven und negativen 
Zusatzstróme. W ird lichtelektr. akt. Metali gleiehzeitig von Elektronen getroffen, so 
ist je nach den besonderen Vers.-Bedingungen der gleichzeitige Strom der Photo- 
elektronen u. der Sekundiirelektronen groBer oder kleiner ais die Summę der einzeln 
gemessenen Teilstróme. Die Abweichungen sind abhangig vom Gasgeli. des yer- 
wendeten Metalls. Positive Abweiclnmg iiber 50% wird auf Feldstorungen zuriiek- 
gefiilirt. Untersucht wurde A l u. Pt. (Ann. Physik [5]. 6. 391—408. 22/8. 1930. 
Dresden, Techn. Hochsch., Physikal. Inst.) H ep p n e r.

i Ernest O. Lawrence und Milton A. Chaifee, U ber die Emissionsrichtung der 
aus Kaliwndampf durch ultraviolełte Strahlung in Freiheit gesetzlen Elektronen. Vff. 
untersuehen die Emission von Photoelektronen aus A'-Dampf bei Bestrahlung m it 
Ultrayiolett von ca. 2400 A. Mittels eines zylindr. Gitters wird ein Bereich des be- 
strahlten Dampfes feldfrei gehalten, so daB die Emissionsrichtung der Elektronen 
beobachtet werden kann. Die Energie der Elektronen war <  1 Yolt. Es ergibt sich 
im Einklang m it der ąuantenmechan. Theorie, daB das Emissionsmasimum in der 
Ebene Strahl—elektr. Vektor liegt. (Physical Rev. [2], 36. 1099—1100. 15/9. 1930. 
Berkeley, Univ. of California, Dep. of Physics.) ElSENSCHITZ.

Leo Gilbert, Das Gesetz der stralilenden Materie und die Einheitsskala der Spektra. Wien: 
W. Braumiiller 1930. (80 S.) gr. 8°. M. 3.—.
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A a. E le k t r o c h e m ie .  T h e rm o c h e m ie .
Arthur Bramley, Die Dielektriziłdtskonstanłe von Bromdampf. Die DE. von 

Bromdampf wurdo in einor Hochfrcąuenzbriicke u. elektrometr. in einer Gleichstrom- 
briicke gemossen. Die erste Methode gibt boi hóheren Drucken Anomalien, yermutlich 
infolge Kondensation von FI. Die zweite Methode ergibt bei 28,5°, reduziert auf 760 mm 
Druok u. 0°, dio DE. zu 1,0047 ±  0,0003. Bei hóheren Tempp. wird die DE. hóher u. 
feldabliangig. Dieser Effekt wird dadurch gedeutot, dafi boi hóherer Temp. ein an- 
geregter Zustand de3 Mol. aufritt, dossen Polarisierbarkeit gróBer ist. Boi der Ab- 
hangigkeit von der Feldstarke kann nicht entschioden werden, ob Beeinflussung der 
Ubergangswahrscheinliohkciten oder Druckerhohung infolge Elektrostriktion vor- 
liegt. Die DE. nimmt im temperaturabhangigen Gebiet m it steigendcm Druck ab, . 
woil dio angeregton Moll. ihre Energie dureh StóBo verlieren. (Journ. Franklin Inst. 
210. 421—23. Okt. 1930.) • E is e x s c h it z .

St. Rosental, Berichtigung zu der Mitteilung: „Uber die Dielektrizitatskonstante 
von geschmolzenem Schwefel und einiger Losmtgen des Schwefels“. (Vgl. C. 1929. I. 
975.) Berichtigung der Formel, die die D. des fl. S bestimmt, u. Anderung der Werte 
fur die Polarisation. (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lettres Serie A. 1930. 247—48. 
April—Mai.) E l s t n e r .

Horst Muller und H. Sack, Elektrische Momente einiger Molekule. Nach der 
Obcrlagcrungsmctliode bestimmen Vff. das Dipohnoment einer Reihe von Stoffen: 
Ergebnisse (fi-1018):

Jodoform . . .
Methylenchlorid . 
Methylenbromid .

Melliylenjodid .

4) Cetylalkohol . . 
9-Bromanthracen

I 1' ' 10,

: {!; 
■II:

(in Hexan) 
(in Bzl.)

(in Hexan) 
(in Bzl.) 

1,14 (in Hexan) 
10 (in Bzl.)

1,5.
4S
3a

1,6.
1,50

trans-Dichlorathylen 0,7
cis-Dichloriithylen

Jod

1,74
0
0
1,0

(in Hexan)
(in Cyclohesan) 
(in Bzl.)

1) B r o m b e n z o l .........1,5,
C h lo rb e n z o l ..........1,57
Methylenchlorid . . . .  1,5S

2) M etylacetat..............1,7S
A e th y la c e ta t ..........1.8t
n-Propylacetat . . . .  1,86
n -B u ty iace ta t..........1,8.
Isobutylacetat......... 1,8,
A m ylacetat...............1,9,
Octylacetat . . . . . .  1,93
Benzylacetat . . . . . 1,8„

3) Chloroform ..............l , l a
Brom oform ...............0,9D

Die Gruppe 2 bietet ein weiteres Beispiel fiir das Gesetz, daB das Dipolmoment 
einer homologen Reihe konstant oder nahezu konstant ist. Ob der Gang wirklich bestebt, 
laBt sieh nicht entscheiden; bei richtiger Berucksichtigung des Ultrarot.gliedes kónnto 
sieh moglicherweise der Gang umkehren. Boi versohiedener Stellung des Acetatrestes 
tr i t t  kein dcutlicher Unterschied zutage; Ersetzen des CH3 dureh C„H5 andert das 
Moment nicht wesentlich, wie es auch bei den Alkoholen der Fali ist (G h o s h ), wahrend 
es sieh bei den Halogeniden andert. Dies Yerscluedeno Vorh. ist yielleicht darauf zuriiek- 
zufuhren, daB das Moment C-Cl in Richtung C-Cl liegt, wahrend es boi C-COOCH3 scliief 
zur Richtung C-C steht. — Gruppe 3. Bei den trisubstituierten Mothanderiw. bleibt 
das Verhiiltnis des gemessenen Wertes zum boreclinoten (unter der Annahme des nicht- 
deformierten Tetraeders) das gleiehe; die Spreizung der C-Halogenrichtungen (ygl. 
E u c k e n  u . Me y e r , C. 1929 . II. 1898) ist also konstant. Dies steht im Widerspruch 
m it den Beobachtungen von Ma h a n t i  u . D a s-G u p t a  (C. 1929 . II . 1135) an den 
Methylenhalogeniden, bei denen die Spreizung beim t)bcrgang von Cl libor Br nach J  
geringer werden soli. Die Messung der Momente der Methylenhalogenido dureh Vff. 
bestatigt den Befund von M a h a n ti u . D as-G u p ta  nicht.— Die Momente der beiden 
ersten Verbb. der Gruppe 4 sind von erwarteter GróBe. Das Moment yon trans-Dichlor- 
athylen ist nicht sicher, da die Substanz. nicht rein war. — Das Ergebnis der Messung 
von J 2 in Bzl. (Moment 1,0) bestatigt die Angabe von WILLIAMS (C. 19 2 8 . H . 2912). 
(Physikal. Ztschr. 31 . 815—22.15/9. 1930. Vortrag. Leipzig, Uniy., Physikal. Inst.) L o r .

G. I. Finch u n d  H. H. Thompson, Gasrerbrennung bei elektrischen Enlladungen. 
V. Teil. Eine spektrographische Unłersuchung der kathodischen Verbrennung w n  
Kohlenozyd. (IV. vgl. C. 1930 . I. 495.) Direkte Stromentladungen dureh CO-K nallgas 
u . yerschiedeno an d ere  Gase wurden sp ek tro g rap h . u n te rsu c h t. Die Y ers.-B edingungen
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waren dio gleiohen, wio sie in Teil III . u. IV. beschrioben wurden. Die Spektren zeigen, 
daB die CO-Moll. unter diesen Bedingungen angeregt, aber nioht ionisiert sind. Die 
CO-Banden in  Knallgas sind oinem schwachen, kontinuierlichen Untergrund iiber- 
lagert. Metalle werden zu Atomen zerstaubt. In  reinem 0 2 werden 0 2+-Moll., Atom- 
ionen 0+ u. neutrale O-Atomo gebildet; vermutlich bildon sich auch O-Atome in 
Knallgas. Die Tatsaoho, daB CO unter den Vers.-Bedingungen nicht ionisiert wird, 
beweist, daB dio kathod. Verbronnung von CO-Knallgas nicht durch eine vorherigo 
Ionisation des CO bestimmt wird. Diese Ergebnisse bodingen eine vólligo Revision 
der in Teil III . u. IV. ontwiekelten Anschauung des CO-Verbrennungsmeehanismus. 
(Proceod. Roy. Soe., London Serie A 129. 314—19. 1/10. 1930. Imperial College of 
Science u. Technology.) WRESCHNER.

H. S. W. Massey, Theorie der Auslosung von Elektronen aus Metallen, hervor- 
gerufen durch positive Ionen und metastabile Ałome. Aufstollung einer Thoorie auf 
Grund der SOMMERFELDschen Thoorio des Eloktronengases im Metali u. auf Grund 
der analyt. Methoden der Wellonmoehamk. (Proceed. Cambridge philos. Soe. 26. 
386—401. Ju li 1930. T rin ity  Coli.) H e p p n e r .

C. L. utterback und w . Geer, Elektronenemission von Metali bei Bonibardement 
mit positiven Ionen. Unters. iiber die Elektronenemission beim Auftreffen positiver 
Ionen von 200 bis 750 V Gesehwindigkeit. Messung der Sekundareloktronen u. posi- 
tiven Ionen mittels hochompfindlichon Galvanomctors. Dio Sekundaremission erwies 
sich ais abhangig von dor Vorbehandlung des Metalls, insbesondoro von seinem Gasgeh. 
(Physical Rov. [2], 36. 785—86. 15/8. 1930. Washington, Univ.) H e p p n e r .

W. Uyterhoeven und M. C. Harrington, Sekundaremission aus Metallen infolge 
Stofies von metastabilen Atomen und positiven Ionen. (Vgl. C. 1930. II. 16.) In  einor 
Neonontladung unter donon an der Kathodo einer Glimmentladung nachgebildeten 
Bedingungen wurdo dio Sekundaremission von Metallen boi Ladung m it metastabilen 
Atomon u. positivon Ionen untorsucht. Dio Zahl der freien Elektronon je positiyes 
łon botragt 14—20% u - schwankt annahornd linear m it der Gesehwindigkeit fur Ionen 
fiir 75—100 Volt. Dio Sekundarolektronon treffen auf die Oberflache der Anodę m it 
ungofiihr maximal 12 Volt Gesehwindigkoit auf. (Physical Rov. [2] 36. 709—25. 15/8. 
1930. Princeton, Univ., Palmer Phys. Lab.) HEPPNER.

Leon B. LinJord, Messung des elektrischen Feldes an der Oberflache thoriierter 
Wolframdrdhte mittels einer photoelektrischen Methode. Die Methode zur Messung des 
Feldes an der Oberflache thorierter IP-Drahte ist bereits (vgl. C. 1930. I. 1598) be- 
schrieben. Das angelegte Feld wurde von 360 bis 48200 V/cm Yariiert. Die beob- 
achtete Herabsetzung dor A ustrittsarbeit durch das Feld ist gróBer ais die Bildkrafte 
verursaohen konnen. Boi 10-6 cm Abstand sind dio bercchneten Feldstiirken gleich 
den Bildkraften, bei 10-5 cm sind sie 6000 bei 8-10"6 cm 1000 V/em, wahrend die 
Bildkrafte dort 350 u. 6 V/em betragen. Die Ergebnisse stimmen m it dem therm. 
Befund von B e c k e r  u. M u e l l e r  (vgl. C. 1928. L 2346) iibercin. Der Saehyerhalt 
wird vom Vf. ais Bestatigung der Inhomogenitat der Oberflache angesehen. (Physical 
Rev. [2], 36. 1100. 15/9. 1930. Berkeley, Univ. of California.) E is e n s c h it z .

G. Tammann und H. Rudiger, 1Die zeitliche Anderung des elektrischen Wider- 
standes und der Hartę von einigen Legierujigen des Bleis und des Thalliums. Vff. unter- 
suchen binare Legiorungen von Pb m it Cd, Bi, Sn, Na, K, Hg, T l u. von Tl m it Pb, 
Hg, Sn, fiir Konzz. im Gebieto der ungesatt. Pb- (oder T1-) reichon Mischkrystalle 
bis zur Sattigungsgrenze u. im Nachbargebiet oberhalb dieser. An diesen Legierungen 
werden wahrend 50-tagiger Lagerung bei 20° die elektr. Widerstande, an den meisten 
Pb-Legiorungen auch Kugeleindriieko zur H artebest., gemessen. Von jeder Konz. 
wurden 3 Legierungsproben, A, B u. C hergestellt. Die Legierungen der A-Reihe 
waren unm ittelbar aus der Sehmelze auf 20° abgeschreckt u. bei Proben fiir Wider- 
standsmessung zu D raht ausgozogen worden; die der beiden andern Reihen waren 
nach dem Ausziehen zu D raht noch homogenisiert worden durch langeres Erhitzen 
bei einor nicht weit unter dem F. gelegenen Temp., von welcher die Legierungen der 
B-Reihe auf 20° abgeschreckt, die dor C-Reiho aber langsam abgekiihlt waren. Neben 
Untersehieden, welche sich zwischen den W iderstanden oder den H arten gleichkonz. 
Legierungen der A-, B- u. C-Reihe gleich nach Herst. zeigten, ergab die Beobaehtung 
im Laufe der Lagerung bei 20° fiir gewisse Konzz. der abgeschreckten Legierungen 
bostimmte zeitliche Widerstands- u. Harteanderungen, welche in  der A- u. der B-Reihe 
verschieden liefen. Dio Widerstandsanderungen lieBen sich nach Vorzeichen u. GroBe — 
auBer auf bekannte Widerstandsanderungen an k. gezogenen Drahten — fast voll-
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stilndig auf dio Widerstandszunahmo oder -abnahme zuriickfuhren, welche nach be- 
kannten Regeln m it bestimmten VorgiŁngon in ungesatt. oder iiborsatt. Mischkrystallen 
yerbunden sind. Ais solehe Vorgange kamen namentlich nachlragliche Homogeni- 
sierungen von Schichtkrystallen sowio Auflosungsyorgange einerseits u. Entmischungs- 
yorgange andrerseits in Betracht, die bei der erheblichen Diffusion in den Pb- (oder T1-) 
reiehen Mischkrystallen auch bei 20° m it der Zcit noch stattfinden konnten. Aus den 
Konzz., bei denen bestimmte zeitliche Anderungen der abgesehreekten Legierungen, 
namentlich der B-Rcihe, auftraten, ziehen Vff. zugleich Sehliisse auf die ungcfiihren 
Sattigungsgehh. der Mischkrystalle bei den betreffenden Tempp. Auch dio Hiirte- 
anderungen werden durch die gleichen Vorgangc erklart, wobci beobachtet werden 
muBte, daB gewisse Begleitvorgange dio H artę u. die W iderstandsanderung ver- 
sehieden beeinflussen konnten. — In  fast allen Fallen gehen Widerstands- u. Hiirte- 
iinderungen einander parallel, auagenommen die der Pb-Na- u. die eines Teiles der 
Pb-Hg-Legierungen. Bei den Pb-Na-Legierungen beruht die Hiirtezunalime nach 
An3icht der Vff. auf der besonders feinen VerteiIungsform, in weleher die andere 
K rystallart bei der schnellen Entmisehung des iibersatt. Mischkrystalls ausgeschieden 
wurde. Bei den Pb-Hg-Legierungen waren im Anfang wahrscheinlich noch Reste 
der fl. Pha3e vorhanden, durch dereń allmahlichc Aufnahme im Mischkrystall die 
Hiirte m it der Zeit zunehmon, der W iderstand aber abnehmen muBte. Bei den Tl- 
Legierungen zeigten die Widerstandsiinderungen der Amalgame eine besondere Ahn- 
lichkeit m it denen der Pb-Amalgame. In  den meisten Fallen lieB die schnelle Oxy- 
dation der Tl-reichen Drahte die Widerstitnde sehon nach kurzer Zeit so stark  zu- 
nehmen, daB dio urspriinglichen, den Einzcllcgierungen eigentumlichen Anderungen 
weitgehend verdeckt wurden. Bei den Tl-Sn-Legierungcn wurde jedoeh sehon durch 
geringe Mengen Sn eine bomerkenswerte Schutzwrkg. gogen diese Oxydation ausgeiibt. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 192. 1—44. 1/9. 1930. Gottingen, Inst. f. physikal. 
Chemie.) ASCHERMANN.

S. A. Schtschukarew und R. L. Muller, Untersuchung der elekirischen Leit- 
fdhigkeit von Glasem. System B203 +  Na20. Es wurden Gliiser der Zus. B20 3 +  Na20  
m it einem Na20-Geh. von 0,01—32°/0 untersucht. Bei Verwendung 1. Elcktroden 
aus Na-Amalgam, durch welche die beweglichen Na-Ionen im Glas kompensiert werden 
(vgl. W a r b u r g , Ann. Physik 21 [1884], 622), beobachteten Vff. einen stabilen von 
der Richtung unabhangigen primaren Strom entsprechend der Leitfahigkeit des ge- 
gebenen Ions. Bldg. einer schlechtleitenden Schicht, Polarisationserscheinungen, 
Einw. der Erhitzungs- u. Stromleitungsdauer, Loitfahigkeitshysteresis m it der Temp. 
wurden nicht beobachtet. Fur die spezif. Leitfahigkeit von Glasem gleiclier Zus. 
ergaben sich stets gut reproduzierbare Werte. Bei Beriihrung der Glaser m it reinem 
Hg wurden auf den Glasern Oberflachenerschcinungen bemerkt, die von Vff. durch 
die Fliichtigkeit des B20 3 erklart werden. Fiir die Abhiingigkeit der Leitfahigkeit (y.) 
von der Temp. bestatigte sich bei den untersuchten Glasern die bekannte Formel: 
log * =  A /T  +  B. Die Isothermon der spezif. Leitfahigkeit zeigten ein langsames 
Ansteigen m it zunehmender Na-Konz. bis zu einer gewissen Grenze, bei weiteren 
Na-Zusatzen wurde ein Kurvenknick u. ein plotzliches starkes Ansteigen der Iso- 
therm en beobachtet. Das Gebiet des Kurvenknickes der Leitfahigkeit stimmt mit 
der Krystallisicrbarkeitsgrenze der Glaser iiberein. Man kann annehmen, daB sich im 
Glas Ionenzollon befinden, die durch uberschiissiges B20 3 getrennt sind. Der ent- 
scheidende EinfluB auf die aquivalente Leitfahigkeit vor dem Knick ist wahrscheinlich 
auf die Zahigkeit der umgebenden Substanz zuruckzufuhren, wiihrend nach dem 
Knick der Anstieg der Zunahme der eintretenden, nichtsolvatisierten Na-Ionen zu- 
zuschreiben ist. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 150. 439—75. Okt. 1930. Leningrad, 
S taatl. Physikal.-Teehn. Inst.) WRESCHNER.

Marg. Thalinger und M. Volmer, Untersuchungen an der Plalin-Wasserstoff- 
elektroda. (Vgl. Se k i n e , C. 1928. II. 851.) Das anod. Verli. einer H-Elektrode mit 
blankem P t ist ganz analog dem der bekannten passivierbaren Metallelektroden wie 
Fe, Cr, Ni usw., m it dem einzigen Unterschied, daB die Passiyitat nicht das 
Inlosunggehen von Metallionen, sondern von H-Ionen betrifft. Die Passiyitat erscheint 
hier ais Vergiftung des Katalysators P t bzgl. des Yorgangs: H 2— y  2 H '. Die Yer- 
giftung geschieht durch O, von dem etwa eine monoatomare ’ Schicht ausreichend 
ist. AUmahlich wird bei der Polarisation die Schicht yerdickt u. dadureh stabiler. 
Die O-Schicht yerhindert auch eine Amalgamierung; sie ist im Gegensatz zu den 
Passiyitatssehichten auf unedlen Metallen opt. nicht feststellbar. Nebenbei ergab sich
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ein opt. Effekt bei H-Beladung des P t. Ferner konnte gezeigt werden, daB durch 
Kathodenzerstaubung hergestellte Pt-Sehiohten ein lockeres Gefiige m it groBer Ober- 
flacho dar8tellen. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 150. 401—17. Okt. 1930, Berlin, 
Techn. Hochschule.) W r e s c h n e r .

G-. Petrenko, G. Winogorow, A. Dobrowolski und B. Petrenko, TJntersuehung 
der Potentiale von Ag-Zn-Legiemngen. Es wurden Potentiale der verschiedenen Legie- 
rungen von Ag-Zn in Kombination m it 1-n. ZnS04 u. Zn bei 25° ±  0,1° gemesscn, u. 
auf der Potentialkurve Kniekpunkte bei AgZn9, Ag2Zn5, Ag2Zn3 u. AgZn festgestellt; 
der von einigen Autoren beobachteto Punkt bei AgZnJ tra t nicht hervor. Da dio Potcn- 
tiale anfangs schwankendo W erte zcigen, wurden nur die Werte angegebcn, welche 
innerhalb 20—25 Stdn. konstant blieben. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński 
chemitsehni Shurnal] 4. 429—37. 1929. Lab. f. anorgan. Chem. d. Ch. I. N. O. wiss. 
Untors.-Abt. f. phys. Chem.) ANDRUSSOW.

John B. Miles jr., Einflufl magnetischer Felder auf Dielektricis. Bemerktmgen 
zu der Mitt. von B u r n s  (C. 1930. I. 1959). (Naturę 126. 438. 20/9. 1930. Wilmington, 
Delaware, Du Pont de Nemours Comp. Experimental Station.) L o r e n z .

Otto von Auwers, Magnetische Widerstandsanderung und Halleffekt von Kupfer- 
ozydul mit und ohne Bdichtung. Gemessen wird der Halleffekt eT p an rcinem Cu20 , 
ferner dio Widerstandsanderung eL e im Magnetfeld. Der EinfluB von Licht auf beide 
Effckto wird untersucht. Es ergab sich, daB der Halleffekt an Cu20  sehr groB ist, der 
EinfluJJ von Licht auf diesen Effekt jedoch yerschwindond kloin. Die Widerstands
anderung von Cu20  im Magnetfeld ist Ycrschwindend klein. Der EinfluB von Licht 
auf dio Widerstandsanderung ist sehr groB; dabei ist es unwesentlich, ob das Magnet- 
feld zugegen ist oder nieht. Es handelt sich also lediglieh um einen inneren Photoeffekt 
in einem Halbleiter. (Wissenschl. Ver6ffentl. Siemens-Konzern 9. 294—99. 12/6. 1930. 
Siemensstadt, Forschungslab.) D u s in g .

Otto von Auwers, Ober die magnetischen Eigenschaften von Permalloy mit inneren 
Spannungen und ihre Beeinflussung durch aufieren Zug und Druek. Es werden Mantel- 
drahto m it kunstlich hervorgerufenen inneren Spannungen auf ihre magnet. Eigg. nach 
dem Ziehen ungegliiht u. gegluht gemesscn, u. besonders die Einfliisse von longitudinalen 
Zugbeanspruchungen u. hydraul. Drucken untersucht. D as Kernmaterial w ird unter 
dem Gesichtspunkt veranderlicher Ausdehnungskoeffizienten gewiihlt (Ni-Fe- bzw. 
Ni-Cu-Legierungen Yerschiedener Zus.), wahrend. dio Mantel stets aus Permalloy be- 
stehen. Es werden die Einfliisse von Zug u. Druek auf die Neukurve, /t-Kurve, Maximal- 
permeabilitat, Remanenz, Koerzitivkraft u. die Lago der Hysteresisschleifen gemessen 
u. ihre Gesetzmafiigkeiten besprochen. (Wissenschl. Voróffentl. Siemens-Konzern 9. 
262—93. 12/6. 1930. Siemensstadt, Forschungslab.) D u s in g .

H. Senftleben, Einflu/i eines Magnetfeldes auf das Warmeleitrermogen von para- 
magnetischen Gasen. Vortrag. Vf. beobachtet, daB das Warmeleitvermógen para- 
magnet. Gaso (0 2, NO) abnimmt, wrenn dieso in ein Magnetfeld gebracht werden. 
Die Abhangigkeit dieser Feldwikg. von den auBeren Bedingungen (Feldstarke, Druek, 
Temp.) laBt sich durch einfache GesetzmaBigkeiten darstellen. (Physikal. Ztschr. 
31. 822. 15/9.1930. Breslau.) " L o r e n z .

Ragnar Holm, Eine Methode zur Bestimmung der Wdrmeleitfdlńgkeit von Metallen, 
besonders bei lwhen Temperaluren. (Vgl. C. 1930. I. 2451.) Vf. beschreibt eino Abande- 
rmig des McBvcrf. der Warmeleitfahigkeit Yon KoHLRAUSCH, DlESSELHORST u. 
Me is z n e r , welches fiir Metalle bei hohen Tempp. geeignet ist. Tj-p. ist dio Verwendung 
einer eharakterist. MeBkurYc u. die Form des Probekórpers, der aus einem in der Mitte 
stark eingeschniirten dicken Zylinder besteht. Die rein theoret. Arbeit behandelt 
rechner. den seitlichen Warmeverlust des Probekórpers infolgo Strahlung u. Leitung 
im Gase, sowio die zur mehr oder woniger Yollstiindigcn Ausbldg. des Temp.-Gleieh- 
gewiehts erforderliche Zeit. (Wissenschl. Veroffentl. Siemens-Konzern 9. 300—11. 
12/6. 1930. Siemensstadt, Forschungslab.) D u s in g .

Ragnar Holm und Rudolf Stórmer, Messung der Warmeleitfahigkeit einer Platin- 
probe im Temperaturgebiet 19—10200 C. Yff. bestimmen den spezif. Widerstand von 
99,95°/0ig. P t im Temp.-Bereick von 19—1020°. In  demselben Temp.-Bereich wird nach 
der Yon H o lm  (Ygl. Yorst. Ref.) beschriebenen Methode die Warmeleitfahigkeit dieser 
Pt-Qualitat gemessen; die Resultate werden m it den Ergebnissen anderer Autoren 
Yerglichen. Die bcnutzte Apparatur wird im Original erlautert. (Wissenschl. Veróffentl. 
Siemens-Konzern 9. 312—22. 12/6. 1930. Siemensstadt, Forschungslab.) D u s in g .
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Ragnar Holm und Rudolf Stormer, Eine Kontrolle des mełallischen Charakters ■ 
von gereiniglen Platinkontakten. (Vgl. vorst. Ref.) Zur Berechnung yon VR-Charakte- 
ristiken oinos metali. Probokorpers bzw. eines metali. Kontaktes werden Formeln auf- 
gestellt. Charakteristiken werden teils an einem Probekorper aus P t, teils an vor- 
gewarmten Pt-Kontakten gemessen. Aus don MeBresultaten wird einorseits gesehlossen, 
daB gereinigte Kontakto unter liohen Drucken sowie stark vorgewarmte IContakte 
rein metali, leiten, andererseits, daB das OHMsehe Gesctz bis zu Stromdiohten von
4,3-106A/cm2 in P t auf mindestens etwa l °/0 genau giiltig bleibt. (Wissenschl. Ver- 
óffentl. Śiemens-Konzern 9. 323—30. 12/6. 1930. Siemensstadt, Forsehungslab.) Dus.

Walter Glaser, Zur Theorie der adiabatischen Invarianten. Es wird gezeigt, daB 
das Phasenvol. eines Systems aueb dann noch eine adiabat. Invariante bleibt, wenn 
das System von hoherer Imprivitatsordnung ist. (Ztschr. Physik 64. 214—23. 20/8. 
1930. Prag, Inst. thooret. Physik d. Dtsch. Univ.) H e p p n e r .

James A. Beattie und Shikao Ikehara, Eine Zustandsgleichung fiir Gas- 
miscliungen. II. Untersuchung der Metliode der Koynbination von Konstanten der Zustands
gleichung von Beattie-Bridgeman. (I. vgl. C. 1929. I. 2009.) Die Zustandsgleichung 
von B e a t t ie  u . B r id g e m a n  (C. 1929. I. 1665) wird zur Berechnung der Drucke Yon 
Mischungen der Gase Ar-C2H4, 0 2-C2H „ H2-N2, N2-CH, u. H 2-CO angewandt. Lineare 
Kombination der Konstanten der Zustandsgleichung gibt die experimentcllen Tatsaclien 
gut wicder. —- Die Zustandsgleichung bestatigt auch die Existenz eines Maximums 
des zweiten Virialkoeffizienten bei bestimmten H'2-He-Gemischen u. liiBt gleiches fur 
anderc Mischungen erwarten. (Proceed. Amcr. Acad. Arts Sciences 64. 127—76. Juni 
1930. Cambridge, Mass., Inst. of Technology, Research. Labor. of Physical Chem.) L or.

W. P. Boynton, Zustandsgleichung und thermodynamische Funktion eines Kórpers 
mit veranderlicher spezifischer W dr me. Allgemeine Bezichungen zwischen der spezif. 
Warme bei konstantom Vol. (ais nicht konstant vorausgesetzt) u. Druck. Temp. u. 
Vol. werden abgeleitot durch Boziehung auf den ersten u. zwoiten Hauptsatz. An- 
wendung auf eine Gleichung vom Typus der Gloichung VAN DER W a a l s ’. Fur dio 
spezif. Warmo bei konstantom Yol., Energio u. Entropie werden Gleichungen ab- 
geloitet. (Physical Rev. [2], 36. 787. 15/8. 1930. Oregon, Univ.) H e p p n e r .

Carl Wagner, U ber die thermodynamische Behandlung stationarer Zustande in 
nicht isothermen Systcmm. II. Berichtigung und Erganzung. (I. vgl. C. 1930. I. 651.) 
Es wird eine Anderung der Theorie dahingehend vorgenommen, daB im streng elektro- 
neutralen Zustand der Potontialsprung kondensiertor Pliasen gegen das Vakuum nicht 
unabhiingig ist von der Ggw. capillarakt. Stoffo. Weitore Ausfiihrung der Definition 
dor tJberfiihrungswarmen clektr. geladener Teilchen. Aufstellung einer Formel fiir 
die stationiire Vordampfungswarme der Gliihelektronen. Infolgo der abgeanderten 
Theorie lassen sich fur ein System Motall-Salz die Uborfuhrungswarmen in  der Salz- 
phaso direkt abscliatzen. (Ann. Physik [5]. 6. 370—90. 22/8. 1930. Jena, Lab. d. 
Univ.) ” H e p p n e r .

Georgette Schouls, TJntersuchung des dynamischen Azeotropismus. Auf Grund 
der Ansichten von D o n d e r  (vgl. C. 1925. II. 1122) iiber Affinitat behandelt Vf. dio 
Ersehoinung des Azeotropismus theoretisch. (BuJl. Acad. Rov. Belg., Classe Sciences
[5] 16. 628—45. 1930.) '  L o r e n z .

Manfred Thoma, U ber die an gekrummten Fliissigkeitsoberfluchen auftretenden 
Dampfdruckanderungen. Dio von K e l v in  aufgestellto Formol iiber die Abweichung 
des Dampfdruckcs iiber gokriimmten Oberflachen infolge der Oberflaclienspannung 
wird orporimentell bestatigt. Messungen nach der Tropfchenmethode werden wegen 
zu groBer experimenteller Schwierigkeiten aufgegeben. Die gekriimmte Oberflache 
wird orhalten, indom die zu untorsuchende FI. in Capillaren gefiillt wird. Die MeB- 
capillaro hat in der Hohe Yorschiedenen. Durchmesser. Je naeh der Hóhe des Fl.- 
Standes in der Capillare lasson sich so verschiedene Kriimmungsradien der Oberflache 
cinstellen. Die Messung des Druckes erfolgt mittels eines Membranmanometers. Die 
Membran besteht aus Celluloid. Sie wird erhalten, indem in einem Losungsm. gel. 
Celluloid auf oinon Hg-Spiegel gegossen u. das Losungsm. yerdampft wird. Der Aus- 
schlag dor Membran wird durch opt. Interferenz abgelesen. Die Empfindlichkeit 
betragt 2-10-11 at. Ais Untors.-Fl. w ird Isovaleriansaure benutzt. (Ztschr. Physik 64. 
224—36. 20/8. 1930. S tu ttgart, Techn. Hochscli., Physikał. Inst.) HEPPNER.

H. Błaszkowska-Zakrzewska, U ber die Geschwindigkeit der Verdainpfung von 
Fliissigkeiten von einer erhitzten Metalloberflachę. Die Geschwindigkeit, mit der ein 
Tropfen einer gegebenen FI. auf einer gegebenen Metalloberflachę Yerdampft, durch-
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liiuft mit steigender Temp. ein Maximum. E s liegt unmittelbar unterhalb d e r Temp., 
bei der das LEIDENFROSTsehe Phanomen auftritt. Die Temp. der maximalen Ver- 
dampfungsgeschwindigkeit wurde fur Aceton, Chlf., CClu A., Bzl., W., Toluol, Chlor- 
pikrin, Xylol, Anilin, Acelophenon u. Nitrobenzol auf Al-Bronze bestimmt. (Buli. 
Int. Acad. Polon. Sciences Lettres Serie A. 1930. 188—90. April—Mai. Warschau, 
Chem. R es. Inst.) E l s t n e r .

W. Świętosławski und S. Bąkowski, Bemerkungen Uber die Geschwindigkeit 
der Verdampfung von Fliissigkeitcn von einer erhitzten PlatinoberfUiche. Vergleich der 
Verdampfungszeit von Fliissigkeitstropfen auf Al u. Pt. Bei Al Bestatigung der Er- 
gebnisso von B jśa s z o w s k a -Za k r z e w s k a  (vorst. Ref.). Bei P t existiert in der Naho 
der Temp., bei der dio Verdampfungszeit aiif Al ein Minimum durchlauft, ein Intervall, 
in dem gleichzeitig bosonders schnelle u. besonders langsame Verdampfung moglich 
sind. Dio Zeitbestst. der langsameren Verdainpfung liegen auf der ruckwartigen Ver- 
langerung der Kurve, dio den Verdampfungsgescliwindigkeiten bei den Tempp. ent- 
spricht, bei denen die FI. nicht mohr schnell yerdampfen kann. Die Erscheinung ist 
auch bei Flussigkeitsmischungen festzustellen. Sie wird auf die Wrkg. von Uneben- 
heiten der Oberflache oder auf ihr haftenden Fremdstoffen zuruckgefiihrt. (Buli. 
Int. Acad. Polon. Sciences Lettres Serie A. 1930. 191—94. April/Mai. Warschau, 
Chem. Res. Inst.) E l s t n e r .

A. Bogros, Sattigungsdruck des Litliiums. Vf. arbeitet nach der Methode von 
KNUDSEN; die Genauigkeit (ca. 15%) ist nicht so groB, daB man die Isotopie des Li 
in Botracht zu ziehen braucht. Das niedergesehlagene Li wird in W. gel. u. titriert.

ta C .............................. 5 1 0  527 529 537 563 572
p  in B a r y e n ................. 4,2 6,3 7,1 10,5 15 18

(Compt. rend. Acad. Sciences 191. 322—24. 18/8. 1930.) W. A. R o t h .
G. B. B. M. Sutherland, Die aus der Rotation sieh ergebende spezifische Warnie 

einfacher Gase bei geinupigten Temperaturen. Ableitung der Theorie auf Grund der 
statist. Mechanik unter Berucksiehtigung des PLANCKschen Wirkungsąuantums u. 
des P a u l i-Vorbots. (Proceed. Cambridge philos. Soc. 26. 402—18. Ju li 1930. Tri- 
nity Coli.) H e p p n e r .

W. H. Pielemeier, Die Geschwindigkeit und Absorplion von Ultraschallwellen in 
Sauerstoff. Die beobachteten Geschwindigkeiten fiir Ultraschallwellen zwischen 316 
u. 1219 kc/see. stimmen mit den von DuLONG gomessenen Werten fiir Schallwellen 
gut iiberein. Dagegon zeigten dio Worto fiir die Absorption eine Abhangigkeit von 
der Freąuenz, die stark von dcm tlieoret. Wert abweichen. (Physical Rev. [2] 36. 
1005—07. 1/9. 1930. Pennsylvania, State College, Dep. of Phys.) B r i l l .

G. Tarninami und H. Thiele, Uber Verbrennungsgeschwindigkeiten von Gas- 
mischungen. Die Vei'brennungsgeschwindigkeit eines Gasgemisches hangt auBer vom 
Mischungsverhaltnis der beiden Gase in viel groBerem MaBe noch von der Vorwarm- 
temp. der Gasmischung ab. Vff. bestimmen die Zunahme der Verbrennungsgeschwin- 
digkeit von CO-Luftgemischen u. Leuehtgas-Luftgemisehcn in Abhangigkeit von der 
Vorwarmtemp. der Mischungen. Mit Hilfe diescr Ergebnisse wird yersucht, die E r
scheinung der „flammenlosen Oberflachenbrennung“ zu deuten, u. die Ursachen der 
Kokserspamis im Hochofen dureh Einblasen von vorerhitztcm Geblasewind dureh 
Experimente in kleinem MaBstab zu bestatigen. Wegon der Umstandliehkeit der 
Methode von M ic h e l s o n  u. H e l m h o l t z  zur Messung der Verbrennungsgesehwindig- 
keit, wobei zur Best. der Strómungsgeschwindigkeit der Gasmischung die. Kenntnis 
der Mantelfliiche des inneren Flammenkegels erforderlich ist, beschreiben Vff. eine 
einfaehe Methode, dio darin besteht, die Strómungsgeschwindigkeit im Augenblick 
des Abblasens der Flammo von ihrer Brennerduso zu bestimmen, wobei allerdings 
die so bestimmten Strómungsgeschwindigkeiten nicht gleich, sondern nur proportional 
den Verbrennungsgeschwindigkeiten sind. Vff. bestimmen auf diese Weise die Ver- 
brennungsgeschwindigkeit von H2S in Abhangigkeit von der Vorwarmtemp. u. die 
von brennbaren Dampfen homologer Reihen. (Ztschr. anorg. allg. Chem. 192. 65—89. 
1/9. 1930. Góttingen, Physikal. chem. Inst.) A s c h e r m a n n .

Fritz Schmidt. Die ZustandsgróBen des Sauerstoffs bei tiefen Temperaturen mit Diagrammen. 
Berlin: VDI-Verlag 1930. (III, 20 S.) 4°. = Forschungsarbeiten auf d. Gebiete d. 
Ingenieurwesens. H. 339. nn. M. 4.— : f. VDI-Mitgl. nn. 31. 3.60.
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As. K ollo idchem ie. C apillarchem ie.
E. Frankenberger, U ber die Koagulaiion von Wollcen und Nebel. Yf. berechnet 

den EinfluB kleiner elektr. Ladungen von Tropfen auf die Koagulationsgeschwindigkeit 
von Nebeln u. untersucht die Bedeutung der Koagulation fur das Verschwinden der 
Wolken (vgl. auch W ig a n d  u. F r a n k e n b e r g e r , C. 193 0 .1. 2707). (Physikal. Ztschr. 
31. 835—40.15/9.1930. Hamburg, Deutsche Seewarte, Meteorolog. Vers.-Anstalt.) L o r .

G. Tarninami und R. Arntz, Die Ausbreilung von Quecksilbertropfchen auf 
metallischen Oberflachen. Die Erscheinungen bei der Ausbreitung von Hg-Tropfchen 
auf metali. Oberflachen weisen darauf hin, daB auf den Metallen unsichtbare, feste 
Schichten liegen, welche die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Hg-Trópfchen stark 
herabsetzen. Nach der Entfcrnung dieser Hautchen dureh gceignete Losungsmm. 
steigt die Ausbreitungsgeschwindigkeit ganz auBerordentlich stark  an. Auf harten 
Mctallplattchen ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit immer groBer ais auf weichen. 
Dieser Unterschied bleibt auch unter verd. Siiuren bestehen. Dio Sauren lósen die 
auf den Metalloberflachen sitzenden festen Hautehen zum Teil u. erhóhen dadureh 
die Ausbreitungsgeschwindigkeit stark. (Ztschr. anorg. allg. Chem. 1 92 . 45—64. 1/9. 
1930. Góttingen, Inst. f. physikal. Chemie.) ASCHERJIANN.

Robert Hoffmann, tlber die elektro-osmotische Entsalzung konzentrierter Losungen. 
Vf. untersucht die Vorgange bei der elektroosmot. Entsalzung von Na2S04-Lsg. In  den 
Mittelraum eines Dreizellenapp. wurde dio zu entsalzende Lsg. gegeben, in die Elek- 
trodenraume dest. W. Ais Diaphragmen dienten besonders dicht gewebto Makotueher. 
Es ergab sich, daB mit steigender Stromdichte bzw. fallender Temp. die tJberfukrungs- 
zahlen abnehmen, entsprechend einer Zunahmo der Eigenladung der Diaphragmen. 
Dureh Zuekerzusatz verringem sich die Uberfuhrungszahlen. Die Differenz der fur eine 
Stromdichte bei 20 u. 60“ ermittelten Uberfuhrungszahlen nimmt ab m it steigender 
Stromdichte. Bei der Entsalzung von Melasse ist ein EinfluB der Stromdichte auf die 
Oberfuhrungszahlcn nicht festzustellen. Dagegen ist der Entsalzungsgrad abhiingig 
von Temp., sowie Stromdichte, u. zwar filllt die Stromausbeute bei 20° m it steigender 
Stromdichte; bei 40° ist sio anfanglich prakt. unabhangig von derselben u. bei 60° steigt 
die Ausbeute mit steigender Stromdichte. Analog verha.lt sich die Siiurestauung. 
(Wissenschl. Veróffentl. Siemens-Konzern 9. 339—51. 12/6. 1930. Siemonsstadt, 
Siemens-Elektroosmose G. m. b. H.) D usiN G .

M. P. Venkatarama Iyer, Die Anderung der Viscositdt mit der Temperatur und 
ihre theoretische Bedeutung. Dio Viscositats-Temp.-Funktion laBt sich dureh eine Formel 
t] =  A  eB,T darstellen. Hierin bedeuten dio Viscositat u. T  die Temp., A  u. B  stellen 
Konstanten dar. A  driiekt die Viscositiit der Substanz in dampff8rmigem Zustand aus. 
B  ist von iihnlicher GroBenordnung wio der Quotient W /B, in dem W die latente mole- 
kulare Sehmelzwarme u. R  die Gaskonstante bedeuten. Vf. wertet krit. die Formeln 
anderer Autoren u. priift die Anwendbarkeit seiner Formel teilweise an dereń MeB- 
ergebnissen. Yf. berechnet ferner die Konstanten A  u. B  fiir eine groBo Zahl organ. 
FU., u. findet Beziehungen zwischen diesen Konstanten u. der ehem. Konst. der unter- 
suchten Verbb. Die aus den MeBorgebnissen erhaltenen Kurven stellen bei graph. 
Auswertung gerade Linien dar, wenn man ais Abszisse dio 1/T-Werte, ais Ordinate 
die log ?;-Werto zeichnet. Isobutylalkohol u. Amylalkohol zeigen beispielsweise deut- 
licho Abweichungen von der geradlinigen Form des Kurventyps, die Vf. dureh erhóhte 
Polaritats- u. Assoziationserseheinungen erklart. Dio physikal. Bedeutung der Kon
stanten A  u. B  laBt sich schlieBlich aus molekularkinet. Betraehtungen zwanglos ab- 
leiten. (Indian Journ. Physics 5. 371—83. 15/9. 1930. Calcutta, Mysore Univ., Indian 
Association for the Cultivation of Science, 210, Bowbazar Street.) R o s e n t h a l .

A. Magnus, H. Giebenhain und H. Velde, Calorinu-trische Bestimmungen von 
Adsorptiomudrmen. Adsorption von Schwefeldioiyd an Holzkohle. Es wurde die Warme- 
tonung der Adsorption von SO, an CocosnuBkohlo integral fiir das Gebiet von 13 bis 
17000 Mikromolen an 15,75 g Kohle in einem fur kleinste Gasmengen konstruierten 
Calorimeter (vgl. C. 19 2 9 . II. 2169) gemessen. Die Kurven zeigten einen zunachst 
sehr stoilen, dann immer flacher werdonden regelmaBigen Abfall dor molaren Adsorp- 
tionswarmon m it steigender adsorbierton S 02-Menge. Das von PoLANYI u. WELKE 
(C. 1928 . I. 2365) aus ihren Isothermen abgeleiteto Minimum dor Adsorptionswarmo 
wurde auch nicht andeutungsweise gefunden. Differentialo Adsorptionswarmen wurden 
dureh ZulaB von jo 30 Mikromoleu zu der schon mehr oder weniger beladenen Kohle 
gewonnen. Die so gefundeno Kurvo stim m t m it der aus der integralen berechneten
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nur oberhalb einer adsorbierten Gesamtmengo von mohr ais 2000 Milcromolen inner- 
halb der Vers.-Fehler iiberein. Dioser Untersohied zwischen den boidon MeBreihen 
wird durch die Annahme gedeutot, daB das zu der ontgasten Kohlo zugelassene Gas 
zunachst nur an leicht zugiinglichen Oberflachenteilen adsorbiert wird, worauf erst all- 
mahlich eino Ausbreitung der Adsorption auf die ganze Oberflache der stark  zer- 
kliifteten Kohle ein tritt. Die Ausbreitung beansprucht dabci eino um so langere Zeit, 
jo niedriger der Gasdruck ist. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 150. 285—94. 
Okt. 1930. F rankfurt a. M., Univ., Inst. f. physikal. Chemie.) K l e v e r .

I. Strohhacker, Bestimmung der adsorbierten Gashaut an Metalloberflachen durch 
Wdgung. Mittels oinor hochempfindlichen Waago wird das an einer Goldfolio bei n. 
Luftdruck adsorbiorte Luftgewicht bestimmt, durch den Gewichtsverlust, den die Folio 
durch Abpumpon der adsorbierten Schicht im Hochvakuum erleidet. Unter Ein- 
boziehung der Durchmesser der Molekule laBt sich  die LANGMUlRsche Theorie oinor 
einatomaren Adsorptionsschicht bestatigen. (Ztschr. Physik 64. 248—61. 20/8. 1930. 
S tuttgart, Techn. Hochsch.) HEFPNER.

R. Burstein, A. Frumkin und D. Lawrowskaja, t!ber den Zusammenhang zwischen 
der Gasbeladung und der Adsorption von Elektrolylen durch aktivierte Kohle. IV. Vber die 
Adsorption von Sauren durch entgaste und durch wasserstoffgesattigte Kohle. (Vgl. F k u m k in , 
C. 193 0 .1. 3755; vgl. auch C. 1929. II. 17.) Durch genugend langes Erhitzen auf 1000° 
im Hochvakuum erhalt man eine Kohle, die bei kleinen Konzz. ( <  0,02-n.) HC1 in Ab- 
wesenheit yon 0 2 nicht adsorbiert. In  mehr konz. Lsgg. beobachtet man unter denselben 
Bcdingungen eino m it der Konz. stark ansteigende Adsorption, dio ais Mol.-Adsorption 
von HCI gedeutot wird. In  Lsgg. von KOI zeigt entgaste Kohle eino betrachtlicho negatiye 
Adsorption. Nach Zugabe von 0 2 adsorbiert entgasto Kohle in  Beriihrung m it einer 
verd. HCl-Lsg. eino Menge HC1, die der zur Verfiigung stehenden 0 2-Menge aquivalent 
ist, solange diese 0 2-Menge eine gewisse Grenze nicht iibersteigt. Erhitzen im Vakuum 
beeintrachtigt die Fahigkeit der aktivierten Kohle, in  Ggw. von Luft das 0 2-Potential 
anzunehmen. Eine so behandelte Kohle adsorbiert nach L uftzu tritt weniger Sauro 
aus yerd. Lsgg. ais vor der Entgasung, dagegen t r i t t  die in mehr konz. Lsgg. beobachtete 
Mol.-Adsorption je tz t starker hervor, so daB die in Ggw. yon Luft aufgenommenen 
Adsorptionsisothermen der entgasten u. der nicht entgasten Kohle sich schneiden. 
Mit H gesatt. platinierto Kohlo zeigt in yerd. Lsgg. yonH 2S04, HC1 u. HBr eine negatiye 
Adsorption, dereń absol. Grofie in der angegebenen Reihenfolge abnimmt. Bei hoheren 
Konzz. geht diese in oine positive Adsorption iiber, die ahnlich wie die an cntgaster 
Kohle beobachtete, ais eino Mol.-Adsorption gedeutet wird. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. A 150. 421—38. Okt. 1930. Moskau, Karpow-Inst. f. Chemie.) W r e s c h n e r .

Harry B. Weiser, Adsorption und die Permeabilitdt von Membranen. Kupfer- 
jerrocyanidinembranen sind impermeabel fiir Alkaliferrocyanide u., wenn uberhaupt, 
nur wenig permeabel fur HiFe{GN)i. H ^eiC N )^  wird yon trockenem Cu2Fe(CN)„ 
positiv adsorbiert. Cu2Fe(CN)6-Gel adsorbiert Ź 4Fe((7iV_)6 sehr stark, Na^FciCN)^ 
merklich weniger u. H4Fe(CN)0 viel weniger stark. Adsorption yon K4Fe(CN)e zwischen
0 u. 0,4—0,45 Mol. adsorbiertes K4Fe(CN)a pro Mol. Cu2Fe(CN)6 prakt. irreversibel. 
Der Umfang der Diffusion von H 4Fe(CN)6 durch die Membran kann wegen spontaner 
Zers. unter Bldg. von HCN u. PreuBischblau nicht bestimmt werden; bei der Diffusion 
in  CuCl2-haltiger Gelatine Bldg. rythm. Banden von Cu-Cyanid. Die Kupferferro- 
cyanidmembran ist permeabel fiir K 2S 0 A u. CuCl2; beide Salze werden relatiy schwach 
reversibel von Cu2Fe(CN)6-Gel adsorbiert, K2S04 etwas starker ais CuĆl2. K ritik  an 
der Arbeit von W a l d e n  (Ztschr. physikal. Chem. 10 [1892]. 699); wahrscheinlich 
gehen alle von W a ld en t angefiihrten Sauren ebenso wie ihre Alkalisalze in  genugend 
langen Zeiten durch die Membran. Nachweis der Durchlassigkeit fiir Phosphormolybdan- 
sdure u. ihr Na-Salz. — Eine porose Membran ist unter folgenden Bedingungen semi- 
permeabel: 1. Wenn die negatiye Adsorption fiir den gel. Stoff so groB ist, daB dio 
Porenwande m it einem Film des reinen Losungsm. bedeckt sind, der die Poren voll- 
standig fiillt; 2. wenn die positiye Adsorption des gel. Stoffes genugend groB ist, um 
die Lsg. in  den Poren innerhalb des Bereiches prakt. irreversibler Adsorption zu sattigen; 
zwischen beiden Estrem en unzahlige Abstufungen des Permeabilitatsgrades. (Colloid 
Sympo3ium Monograph 7. 275—96. 1930. Houston [Texas], The Rice Inst.) K ru .

A. J. AllmandundR. Chaplin, Die Sorption von TetracMorlcohlenstoff bei niederen 
Druclcen durch aktivierte Kohlen. II . Teil. Isothermen bei 25°. (I. ygl. C. 1929. I. 2289.) 
Nach den im I. Teil bo3chriebenen Methoden wurden die Adsorptionsisothermen bei 
25° u. niederen Drucken fiir CC14 an 6 yerschiedenen Kohlesorten bestimmt. Eine



3382 B. A n o r g a n i s c i t e  C h em ie . 1930. II.

Diskussion der graph. dargestellten Vers.-Ergebnisso folgt im III . Teil. (Procecd. 
Roy. Soe., London Serio A 129. 235—51. 1/10. 1930.) W r e s c h n e r .

A. J. Allmand und R. Chaplin, Die Sorption von Telrachlorkohlenstoff bei niederen 
Drucken durch aklivicrte Kohlcn. I II . Teil. Isosteren. — Diskussion. (II. vgl. vorst. 
Ref.) Es wurdo dio Abhiingigkeit des Glcichgewichtsdruckes yon der Temp. fiir K ohlen  
m it bestimmter CCl.(-Bcladung gemessen zur Bereehnung der Adsorptionswarmen (/.) 
nach dor CLAUSIUS-CLAPEYRONSchen Formel. Bei CCl.,-Druckon von ca. 10-1  mm 
zeigen sowohl dio Isothermon wio dio Adsorptionswarmen eine diskontinuierlicho 
Anderung boi woiteror Drucksteigerung in  R iehtung nach grófieren qjp- u. kleineron 
/-W erten. Boi Isothermon u. Isostoren wurdo dor EinfluB der allmahlichen Gasver- 
driingung von dor Kohlonoborflaeho wahrend des Sorptions- u. Desorptionsprozesses 
oingehond untersucht. Vff. kommon z u folgondon Selilussen: Das Adsorptionspotential 
dor Oberflacho von aktivierter Kohlo andert sieh yon Punkt zu Punkt; allo Kohlon- 
oborfliichen u. besonders ihrc Zontron hohen Potentials sind anfanglieh durch eine 
restlicho O-Beladimg yorgiftot, dio durch Wrkg. des Adsorbats allmahlich in Form 
von CO oder C02 ontfornt wird; der oxporimontell gefundone „Trieb“ zu hoheren 
q/p-Worton wird durch dieso yordriingung vorursacht; endgiiltige Ergebnisse konnen 
orst nach yollstiindigor Gasyordrangung erhalten worden; yermutlich sind dio end- 
giiltigon Isothormcn von der vorhorigon Evakuiorungstemp. der Kohle (bis zu 800°) 
nur wonig abhiingig; dio rostlicho O-Beladung dor Oberflache kann manchmal Hysteresis 
yerursachon. (Proceed. Roy. Soc., London Serio A 129. 252—6 6 .1 /1 0 .1 9 3 0 .) W r e s c h .

B. Anorganische Chemie.
Joseph J. Weiss, Bemcrlcungen zur Kiiiełik der Chlorhlśiehlaugen. Vf. entwiekelt 

oino allgemoinere Kinetik der Chlorblcichlaugen bzw. dor Hypochlorite unter Ver- 
wondung der BRONSTEDschen Theorie der Rk.-Goschwindigkeit. Die Aktivitats- 
koeffizienten der HOC1 bis zur ionalen Konz. S,5 worden berechnot u. an Hand der 
Theorie von D e h y e  u . Mac AijLAY diskutiert. Gcschwindigkcitsgleiehungen fiir die 
Zors. untor 0 2-Entbindung werden aufgcstellt, auch unter Borticksichtigung der Ggw. 
von Metallioncn. Die Wirkungsweiso yon Kolloiden wird niiher untersucht, wobei 
sich zeigt, daB stark  oberflachenakt. Stoffe dio ais positive Katalysatoren wirkenden 
Metallionen offenbar adsorbieren, wodurch dio Zers. negativ katalysiert wird. Vf. 
stellt die im allgemeineren Fali zu berucksichtigenden sinndtanen Differenzialglei- 
chungen auf u. diskutiert sie fiir den Fali yerscliiedener [H ']. Eine K inetik des Bleich- 
yorganges wird angedoutet. (Ztschr. ahorgan. allg. Chem. 192. 97—104. 1/9. 1930. 
Sorau, N/L., Forschungsinst. f. Bastfascrn.) ASCHERMANN.

Oskar Meyer, Ubcr den Vcrlauf der Iieaktioiicn zwischen Graphit mul Oxt/den 
sowie zwischen Schtccrmdallcarbiden. und, Oxyden. Um Beginn u. Fortgang der Rkk. 
zwischen Oxyden u. Carbiden in Abhiingigkeit von der Temp. zu Yerfolgen, wird die 
Veranderung des CO-Druckes beim Erhitzen von Oxyd- u. Carbidgemischen im Vakuum 
gemessen. Untersucht. werden Gemische aus Graphit u. SiOo bzw. JlnO oder A120 3
— teils in Ggw. von Fe — sowie Gemische aus Oxyden u. Carbiden yon Si, Cr, Mo, 
Ti, W u . Mn u. ferner ein Gemisch aus3 CV2C3 - W5C -f Si02. Die Ergebnisse werden in 
Form yon Druck-Temp.-Kurven ausgewertet u. diskutiert. (Arch. Eisenliiittenwesen 4. 
193—98. Okt. 1930. Aachen, Mitt. Eisenhuttenmann. Inst. T. H. Aachen.) E d e n s .

E. Cornec, H. Krombach und A. Spack, Die. GlcicJigewichte zwisclicn Wasser 
und den Nitraten und Sulfaten von Natriiim und Kalium ton 50 bis 0°. (Caliehe 11. 
202—25. Aug. 1929. StraBburg, Univ. — C. 1929. II. 709.) R. K. Mu l l e r .

Ed. Chauvenet und J. Dawidowicz, Ubcr die Oxyjodidc des Zirkom. Unterss. 
tiber die Zunahme der Basizitat yon Oxyjodverbb. des Zr u. iiber die Hydroh'se 
yon J 2ZrO. J 2ZrO, SH.O bei 15° im Yakuum zur Gewichtskonstanz erh itzt, ergab 
J.ZrO , 5ILO. Yon 40° an entstanden aus dem Pcntahydrat bei fortschreitendem 
Erhitzen Yerbb. zunehmender Basizitiit: bei 40°: 8J 2ZrO-ZrOs, 65H20 ; bei S0°: 
4J jZ r0 -Z r0 2, 23H20 ; bei 150°: 2J 2ZrO-7ZrO„. 15.5H.O. Daraus entstanden bei 
weiterem Erhitzen Systeme noch hóherer Basizitiit, die immęr H ,0  enthielten. Bei 
Rotglut zerfallt in diesen J.ZrO nach 2 J 2ZrO — )- J 4Zr -f- Z r02. Yon den Oxyhalo- 
geniden des Zr konnte nur F2ZrO wasserfrei erhalten werden. — Leitfahigkeitsnicssungen 
an J«ZrO-Lsg. ergaben, daB das Salz sieh bei 15° hydrolysiert; nach Analysen der yon 
H J  befreiten Lsg. war J.ZrO, Z r02 ent-standen. Fur die Hydrolyse von Cl2ZrO u.
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Bi\ZrO hatte eine altere Untcrs. (C. 1920 .1. 873) analogo Resultato ergcben. (Buli. 
Int. Acad. Polon. Sciences Lettres Serie A. 1930. 195—97. April—Mai.) E l s t n e r .

Franz Hólzl, nach Versuchen mit Karl Rokitansky, Die Beiccglichkeit einiger 
eisenhaltigen Ionen. II. Mitt. U ber den Einflu/3 der LigandensubstitiUion auf die Bewcglich- 
keit komplexer Eisenionen. (I. vgl. C. 1930. I. 3650.) Vf. suclit mm die Ursache der 
Boweglichkcitsverringerung durch den Ligandcnsubstituenten NO zu orgriinden. Zu 
diesem Zwecke wurden bei den folgenden Salzcn Leitfahigkeitsmessungen durcli- 
gefuhrt: Na„[Fe(CN)5N01-2 ILO, K,[Fe(CN)0l, Na4[Fe(CN)6], Na3[Fe(CN)6], K 4-
[Fo(CN)6], Na3[FcII(CN)5ŃH3], A ^^^nH C N ^N H ,], Na3[Feu{CN)JI20], Na3[Fe««• 
(CiV)5iY02], Na.i[Fen(CN)5N 0 2], Na^Fe^CNkAsO,], N a^Fc^C N ^SO ,], N a^Fe"- 
(CN)-oG 0 \  K [Fe(N 02)S20 3]-H 20 , K[Fe1(N0)7S3]-H 20 . Die Leitfahigkeit des K[Fe4- 
(N02)S20 3]H20  konnto wegen dor Schwerloslichkeit dioscs Salzes bcstimmt werden. 
Dio Anderung der Beweglichkeiton m it der Temp. geht nicht gleichmaCig vor sich, 
was Vf. auf dio verschiedoncn Temp.-Koeffizientcn zuriickffihrt, m it denen sich dio 
Hydratation der einzelnen Ionenarton iindert. — Die hóchsto Aquivalentboweglichkoit 
besitzt das Hoxaeyaneisenion; olme wesentliclion EinfluB auf diese GróBe ist dio 
Anderung dor Wertigkeit des Zentralatoms. DaB durch dio Substitution oines CN- 
Rostes durch CO die Beweglichkoit u. das Ionvolum nicht geandort wird, erklart Vf. 
durch dio groBo Ahnlichkeit dioscr boidcn Liganden. Eino annahernd gloicho Aqui- 
yalentbeweglichkoit bositzen dio beiden Ionen [Fe(CN)5N 02] ‘-~ u. [Fe(CN)5SO;!] 
ebenso sind untereinandor fast gleich dio Beweglichkeiten von [Fe(CN)5A s02]~ = u. 
[Fe(CN)5NH3]~-~. Eino masimalo Vorringerung der Aquivalentbeweglichkoit bowirkt 
dio Substitution einer Cyanogruppe des Hoxacyanofcrriations bzw. des Hexacyano- 
forroations durch die ungesatt. Nitroso- oder gesatt. Aminogruppc. Die Zunahme dor 
Ionradien wird dahor nicht durch den verschicdenen Siittigungsgrad dor Ligandon 
bedingt, Vf. fiihrt dieselbo auf eine Storung der Symmotrio bei lockerer Anlagerung 
der Ligandon u. eino damit vorbundeno erhohto Hydratation zuriick. tlbor den EinfluB 
dor Aquogrupp3 kann nichts ausgesagt werden, da die Messungon m it Natriumaquo- 
pentacyanoferriat fur eino elektrolyt. Dissoziation gemaB:

Na2[Fe(CN)5H 20 ] [Fe(CN)5OH] - -  +  2 Na+ -f  H+ 
sprechen. Ebenso kann nichts iibcr den EinfluB der Nitritogruppo ausgesagt werden, 
da in Lsg. folgendes Gleichgowicht vorliegt:

Na4[FeII(CN)5N 0 2] ^  Na2[Fo'»(CN).NO] +  NaaO .
Don besonders groBen Radius des Anions der Verb. [Fe4(NO)7S3]Na bringt Yf. mit 
der Vierkornigkcit dieses Korpers in Zusammenhang. (Monatsh. Chem. 56. 79—96. 
Juli 1930. Graz, Univ., Inst. f. theorct. u. physikal. Chemie.) B o n d i .

Franz Holzl, nach Versuchcn m it Walther Stockmair, Die. Beweglichkeił einiger 
eisenhaltiger Ionen. I II . Mitt. Die Komplexionen der Salze Na3[FeP(CN)^)Hi] und 
Na2[Fen'(CN).OFIi ]. (II. vgl. vorst. Rof.) Konduktomotr. Unterss. der Salze Na3- 
[Fe"'(CN)50 H 2]-H 20  u. Na2[Fe'"(CN)5OH'2] • H 20  fiilirten zu keinom konstanten 
P.oo-Wert. Mit steigonder Yerdiinnung ihror wss. Lsgg. erleiden diese Verbb. eino weit- 
gehende Veranderung. Alkalimetr. Titrationen haben ergoben, daB sich diese beiden 
Salze gegen Lauge wio einbas., schwache Sauren verhalton gemaB:

N ajH jO • H[Fe(CN)*OH] +  NaOH ^  Na4[Fe(CN)sOH] +  2 H 20  u.
Na2H 20-H[Fe(CN)50H ] +  NaOH ^  Na3[Fe(CN)5OH] +  2 H20  . 

lcitfahigkeitsmessungen, dio boi Ggw. von NaOH durehgefiihrt wurden, hatten folgendo 
Ergebnisse:

Na^[Fe(CN)5OH] Messung bei 5° =  107,6 rez. Ohm
Na3[Fe(C’ST)5OH] Messung bei 25° ).x  =  188 rez. Ohm.

Leitfahigkeitsmessungen von Na4[Fo(CN)sOH] boi Ggw. von NaOH fiihrten zu ahn- 
lichen Ergebnissen; die gefundenen Werte zeigen Neigung zur Konstanz, ohne dieselbe 
zu erreichen. Dio beiden Komplessalzo onthalten je ein Molekuł nicht koordinierten 
Wassers, das nach Ansieht des Vfs. ais Hydroxoniumion H 20-H +  gebundcn ist. Da 
die beiden Komplexsalze in rein wss. Lsg. Solvolyse erleiden, ist es unzulassig, die 
Beweglichkeiten der Anionon zu ermitteln. (Monatsh. Chem. 56. 253—60. Sept. 1930. 
Graz, Chem. List. d. Univ.) B o n d i .

Hans Reihlen, A. Gruhl, G. v. HeBling und O. Pfrengle, U ber Carbonyle
und Nilrosyle. IV. (III. vgl. C. 1929. II . 2172.) Um die Konst. der Metallcarbonyle
u. Motallnitrosyle zu deuten, kann man entweder annehmen (nach L a n g m u ir , Science 
52 [1921], 65), daB jedes CO 2 Elektronen kovalent an das Metali abgibt, es also negativ 
aufladt, oder — was wahrscheinlicher ist — daB das Metali ais positiv geladenes
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Zentralatom fungiert u. das CO ais Pseudolmlogcnatom; letzteres nimmt 1 Elektron 
auf. Die letztero Auffassung laBt erwarten, daB ein Abbau durch Ersatz der Gruppen 
durch neutrale Liganden (Py.) nur bis zu einer Dicarbonyl- bzw. Dinitrosylverb. fiihren 
kann, weil sonst das Ee ein- oder gar nullwertig wurde. Dio einzige Ausnahme von 
dieser Erwartung bildet das sehr autoxydable Eisemnononitrosylmethylalkoholat 
Fe-NO (CH3OH)n (n etwa 2) von M a n ch o t u . G a l l  (C. 1929. I I . 543). Dio fragliche 
Vcrb. ha t aber die Zus. F e2(N 0)2(CH30 )30 H  u. die S truktur I. Neben I  karne den 
Analysen nach noch eine zweite, um 1 H-Atom armere Formel in  Betracht, was aber 
durch den Verlauf der Saurezers. ausgeschlossen wird. I  sollte zu Ferrosalz u. Stick- 
oxyd zcrsetzt werden, die H-armerc Verb. hatte zu gleichen Teilen Ferro- u. Ferrisalz 
liefern mussen. Unter geeigneten Bedingungcn liefert nun dio saure Zers. 90—95% 
des Eisens in Form von Ferrosalz. — Die Bldg. von I  erfolgt nach der Gleiehung:

2 Fe(CO)5 +  3 CH3OH +  4 NO =  (NO)4Fe2(OCH3)3OH +  H 20  +  N2 +  10 CO; 
erst sekundar tr i t t  Abspaltung zweier Moll. NO ab. Nebenher bildet sich ein rotes 
fl. Nebenprod., das von unverandertem Fe-Carbonyl nicht abgetrennt werden kann. 
Auch hier inufi der Methylalkohol mitwirken, da in A., Eg., Bzl. u. Nitrobenzol Fe(CO)6 
bei 10° mit Stickoxyd nicht reagiert, bei 70° bildet sich in Eg. ein bas. Acetat (Fe3- 
[CKjCOOJaOH-OH^CHjCOO. — Die Autoxydabilitat von I machto es wahrscheinlich, 
daB das Fe in  dieser Verb. zweiwertig, das NO also ais Neutralteil gebunden ist. Zum 
Beweis fiir diese Auffassung ziehen Vff. das Nickeltetracarbonyl heran, das in CH30H  
m it Stickoxyd eine tiefblaue Lsg. gibt; diese scheidet das griine Methoxyhyd.roxo- 
nitrosylnickel, Ni(N0)(0CH3)0H  +  CH3OH ab, das ein Mol. Krystallmethylalkohol 
enthalt u. im Gegensatz zu I  nicht autoxydabel ist. Die blaue Verb. durfte (NO)2Ni- 
(OCH3)2 sein, das ein NO abgibt unter Aufnahme von Methylakohol an der freien 
Koordinationsstelle. Hier ist das Niekel sicher zweiwertig, also ist es auch das Eisen 
in I. Auch fur die ais Saurereste gebundenen CO-Gruppen folgt daraus, daB sie iiber 
den Sauerstoff an das zentrale Eiscnatom gekniipft sind. — Weiter wurde versucht, 
Eiscnpentacarbonyl direkt zu methoxylieren, so wie es sich m it Mercaptan umsetzen 
laBt. Das gclingt. im ultravioletten Licht m it sd. Methylalkohol; unter Rotfarbung 
tr i t t  CO u. etwas Wasserstoff aus. Es bildet sich jedoch das autoxydable Eisentri- 
carbonylmethylalkoholat Fe(CO)3HOCH3 von H ie b e r  u. B e c k e r  (C. 1930. II . 892), 
das oberhalb 60° leicht die Halfte des Methylalkohols abgibt. Nebenher entsteht 
noch ais unl. Prod. ein roter Korper von der Zus. [FeCO- OCH3- OH]n, das im Hoch- 
vakuum kein CH3OH, wohl aber CO zu [Fe2C0(CH30 )2(0H )2]n austreten laBt u. gleieh- 
falls sehr autoxydabel ist — u. zwar entsteht hier ausnahmsweise Formaldehyd. Die 
beiden roten Verbb. enthalten wohl sicher zweiwertiges Eisen, ebenso Fe(CO)3HOCH3. — 
Ais Schema fiir die Bindung der Carbonylbrucken in mchrkernigen Carbonylen 
schlagen Vff. Me: C =  O : Me oder M e: O : Me vor. — Vff. versucliten weiter CO-

n
C

Gruppen im Eisenpentacarbonyl durch ungesatt. KW-stoffo zu ersetzen. Cyclohexen, 
Isobutylen u. Styrol reagierten nicht oder gelegentlich unter Verharzung. Fe(CO)5 
wirkt offenbar polymerisationshcmmend auch auf Butadien, Isopren u. Dimethyl- 
butadien, die zugleich CO-Gruppen verdrangen. Bein dargestellt wurde das Eisen- 
tricarbonylbutadien, Fe(CO)3C,IIg, eino hellgelbe, wenig bestiindige Fl. vom K p.0 29,5 
bis 30°. Die anderen beiden Diene lieBen hingegen der Analyse nach 2 Moll. KW-stoff

CHS CHa
CH30 ^ r  -NO-.^p --OH h —C,-̂ "'- H—C - ^ \
CH30 > F e"-N 0-'r e <0C H 3 h _ T  )Fe(CO)3 V (C0)5

I I  ^ C H a I I I  CH,
auf eine Fe(CO)3-Gruppe eintreten; offenbar lagen hier jedoch Gemische vor. Yff. 
folgern aus diesem Resultat, daB wenigstens zwei CO-Gruppen im Eisenpentacarbonyl 
durch Kohlenstoffatome gebunden sind; es kommt fiir die Butadienyerb. Formel II  
oder I II  in Frage. (L ie b ig s  Ann. 482. 161—82. 13/10. 1930. Tubingen, Univ.) B e r g .

B. GoBner und Th. Bauerlein, t)ber wasserhaltige schwefełsaure Salze dreier 
Metalle. (Vgl. Go s s n e r  u. A rm , C. 1930. I .  2514.) Es werden folgende dem Minerał 
Voltait analog zusammengesetzte Sulfate hergestellt: Amvwnivmferro-Voltait (4): 
schwaclie, oktaedi-. Krj-stalle; Amiruyiiiuviimn<jano-Voltait (5): wiirfelige, lichtbraun- 
liche Krystiillchen; ThaU.iuminanqaiio-Volta.it (6): ahnlich dem NH4-Salz; Rubidium- 
ferro-Voltait (7): schwarze, oktaedr. Krystalle; Kaliumcadmium-Voltait (8): wiirfelige,
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fast farblose oder schwacli griinlioho Krystalle; Ammoniwmcadmivm-Vollait (9). Zur 
Herst. werden die entsprechend zusammengesetzten Lsgg. bei Yerhinderung von W.- 
Verdunstung auf dem Sandbad bei ca. 80° gehalten; die Bldg. einer groBeren Monge 
von Krystallen dauert Tage bis Wochen. Gewinnung einer Al20 3-freien Verb. bisher 
nur in einem Fali gelungen. Zusammenstellung der Analysen der 6 neu dargesteUten 
u. der friiher beschriebenen Sulfate ergibt, daB sich das Yerhaltnis S03: MeH0  m it groBor 
Annaherung um 10: 4 bewegt u. S03: Me2l,)0  etwa 10: 1 ist, wobei aber die Zahl Mc20  
mit steigender Hłic-Zahl (Zahl der H-Aquivalente, die dor Summę der versehieden- 
artigen Metallosyde entsprieht) deutlich abnimmt. Das Verhaltnis S03: Me2(,l,)0 3 =  
10: l */2 ist nur bei den beiden friiher untersuchten Mn<M)-Verbb. m it ziemlicher An
naherung erreicht; vielleicht ist das in der Formel von SCHARIZER (Ztschr. KristaUogr. 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 54. 130 [1915]) enthaltene Verhaltnis 
10: l2/a zutreffender. Die mol. Einheit hat im Yerhaltnis S03: Summę der Metalloxyde 
die Zus. eines Neutralsalzes. Die Zus. der Sulfate 4—6 ist darstellbar in der Form:
3 (S04)2Fe(llllMe1I), (S04)uFe<n)2Me,llll3, 3 S04Me +  21 H 20 . Die Analysen dor anderen 
Praparate sind m it dieser Formel nicht ohne weiteres in  Einklang zu bringen, 7—9 
deuten die Moglichkeit einer noch grćBeren mol. Einheit m it S03:F es0 3 =  25: 41/2 an. 
Best. der Gitterkonstanten ergibt, daB die verschiedenen Vol(aite bei groBem Ele- 
mentarkorper krystallograph. eng verwandt sind. Nur die 3 Ferro-Voltaite wurden 
regelmaBig in opt.-isotropcn, kub. Krystallen erhalten, die anderen zeigen staike opt. 
Anomalien, wobei z. B. beim Thalliummangano-Yoltait im Polarisationsirikroskop E r
scheinungen hochster RegelmaBigkeit beobachtet wurden, wie sie noch nicht an Kry
stallen zu sehen waron. Offenbar ist neben der mol. Einheit auch die strukturelle E in
heit der Krystalle der voltaitartigen Sulfate ungewóhnlich komplizieit aufgebaut. 
Kantenlange des Elcmentarwiirfels a — ~27,5 A. Mit dem eigenartigen Aufbau der 
Krystalle hangen wahrscheinlich auch gewisse Abweichungen im Mol.-Verhaltnis der 
einzelnen Oxyde ursachlich zusammen. (Ber. Dtech. chem. Ges. 63. 2151—55. 17/9. 
1930. Miinchen, Univ.) K r u g e r .

0. Mneralogische und geologische Chemie.
Edmondson Spencer, Beitrag zurn Studium des Mondsteins von Ceylon und anderen 

Gebieten und zu den Slabilitatsbeziehungen der Alkalifeldspate. Dio Mondsteine besitzen 
alle mikro- bis submikroperthit. S truktur. Die Albit-Anortliitlamellen sind bei den 
Steincn von Ceylon entlang der Ebene (13 02) ausgebildet. Halb zers. Stiicke des- 
selben Pegmatits bestehen aus entalbitisiertem llikroperthit. Das Schillera der Steine 
ist abhiingig von der Lage u. Hilufigkeit der Lamcllcn, da dasselbe dureh Pveflexion 
an don Lamellen hervorgerufen wird. D., opt. Achsenwinkel u. Ausloschungsschiefe 
sind abhangig von dem Verhaltnis Ab zu An. Dureh Erhitzen kann das Schillera u. 
die mikroperthit. S truktur zum Verschwinden gebracht werden. Dabei nehmen D., 
opt. Achsenwinkel u. Ausloschungsschiefe ab. Dureh Behandlung m it W. u. C02 in 
der Hitze unter Druck kann dio mikroperthit. S truktur auch bei Mondsteinen sichtbar 
gemacht werden, welcho sonst u. Mk. koino derartigo Struktur zeigen. (Minerał. Ma- 
gazine 22. 291—367. Sept. 1930.) E n s z l in .

F. N. Guild, Die Beziehungen zuńschen Pyrit und Wolframit. Der P yrit wurde 
erheblich spater ais der Wolframit ausgeschieden. (Amer. Mineralogist 15. 451—52. 
Sept. 1930. Arizona Univ.) E k SZLIN.

Frank R. van Horn, Verdrangung von Wolframit durcli Scheelit mit Beobaehtungen 
■iiber die Fluorescenz einiger Wolframmineralien. Dio Pseudomorphose von Scheelit 
nach Wolframit wird beschrieben. Die meisten naturlichen Scheelitc u. einige Wolframit© 
u. Hiibnerite fluoreseioren unter dem EinfluB ultravioletten Lichts, was haufig m it 
einer leichten Verwittcrung im Zusammenhang steht. Kunstliches reines CaW04 
fluoresciert ebenfalls. (Amer. Blinoralogist 15. 461—69. Okt. 1930.) ENSZLIN.

H. V. Ellsworth, Vier Stadien der Verwitterung des TJraninUs eon Villeneuve. 
Ein Uraninit von Vilieneuve bestand aus 4 verschieden stark verwitterten Schichten, 
einem fast unverwitterten, stahlschwarzen Kern m it der D. 9,144 u. H artę 6, um den 
eine pechschwarze Schicht liegt m it der D. 7,779 u. der H artę 5. Letztere ist von einer 
scharlachfarbenen Substanz m it der D. 5,273 u. der H artę 3,5 umgeben, auf der eine 
dunne am weitesten verwitterte Schicht liegt. Aus den Analysen dieser Zonen ist 
zu ersehen, daB m it zunehmender Verwitterung Pb, Th, Ca, L i02 u. H 20  zunehmen 
u. seltene Erden abnehmen. U 0 2 geht in  U 0 3 uber u. das gesamte U nimmt ab. Die
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Berechnung des Alters aus solehen verwi,tterten oder angewitterten Mineralien aus dera 
Verhaltnis Pb zu U kami zu groBen Felilern AnlaB geben. Ein Kritcrium, ob ein 
Minerał zur Altersbereehnung brauchbar ist, orgibt sieh aus dem Verhaltnis U 0 2 zu 
U 03. (Amer. Mineralogist 15. 455—60. Okt. 1930. Ottawa, Dep. of Mines.) E n s z l in .

Roger C. Wells, Uraninit von Placer de Guadalwpe, Cliihuahua. Die Analyso 
dieses selten gut erhaltencn Minerals ergab U 0 2 70,09, U 03 22,69, ThOo 0,20, Ce02 0,71, 
La20 3 usw. 1,02, Y20 3 usw. 3,41, Fe20 3 0,10, As20 3 0,06; PbO 0,40, CaO 0,30, T i0 2 0,06, 
AljO, 0,25, H 20  0,41. D. 10,63. Das Alter bereclmet sieh aus dem Verhaltnis Pb/U zu 
36 Millionon Jahre. (Amer. Mineralogist 15. 470—73. Okt. 1930.) ENSZLIN.

William F. Foshag und M. N. Short, Arsenoferrit von Joachimstluzl, Tschecho- 
slomkei. Das neue, bcrcits von BAUMHAUER vorausgesagte Minerał Arsenoferrit 
gehort der Pyritgruppe an. Es ist silborgrau, metali., h a t die H artę  5,5 u. die D. 6,42. 
Es ha t die Zus. FeAs2 m it 1,34 Cu u. 0,05 Pb sowie 1,08 S. Ni u. Co fehlen. U. Mk. ist 
das Minerał isotrop. Mit H N 03 u. FeCl3 lilBt es sieh iitzen, wahrend HC1, KCN, KOH u. 
HgCl2 ohne Wrkg. sind. Es diirfte das Endglied der Reihe (Co, Ni, Fe)As2 sein. (Amer. 
Mineralogist 15. 428—29. Sept. 1930.) E n s z l in .

Frederick Walker, Eine tholeiitische Phase des Quarz-Dolerit-Magmas von Mitlel- 
schottland. Die Tholeiite von Dalmey u. Kinkell sind Teile des mittelsehottliind. (Juarz- 
Doleritmagmas. Dieselben enthalten Chlorophaeit. Die Glasmasse ist sauren Aufbaus. 
(Minerał. Magazine 22. 368—76. Sopt. 1930.) E n s z l in .

A. A. Bless, Die Zusammensetzung des Erdinnern. Die Annahme, daB der innere 
Kern der Erde hauptsachlich aus Eisen bestehen mtisse, ist nicht haltbar, da ein soleher 
Geh. an Eisen im Vergleich m it der Sonne oder anderen W eltenkórpern zu hoch aus- 
fallen muB. Es wird angenommen, daB bei der im Erdinnern herrschenden Temp. eine 
geniigende Ionisierung u. infołgedessen eino VergróBerung der D. stattgefunden hat. 
(Physieal Rev. [2] 35. 1436. Jun i 1930. Univ. of Florida.) ScHUSTERIUS.

James Young, Uber die Orientierung des Kamazits in Meteoreisen. Die kórper- 
zentrierten kub. Kamazitkrystalle ordnen sieh in der flachonzentrierten kub. festen 
Lsg. FeNi derart an, daB die (1 1 0)-Ebone des Kamazits parallel zur (1 1 1)-Ebenc 
der festen Lsg. liegt. Dadurch entstchen die W lDMAXNSTATTENschen Figuren. Alle 
Kamazitkrystalle, welcho senkreeht zu einer W IDM A X NST ATTENScheri Ebene liegen, 
liegen parallel einer der drei (2 1 1)-Ebenen der feston Lsg. So entstehen, da dio drei 
Systeme m it jeder der vier (1 1 1)-Aehsen des Oktaedrits auftreten kónnen, zwolf 
verschiedeneKamazitanordnungen. (Minerał. Magazine 22. 382—85. Sept. 1930.) Ensz.

Erwin Deger, Die Asche des Yulkans „Santa M aria'1. Analyse der Asehe u. 
ihrer lóslichen Bestandteile. Diskussion ihres Einflusses auf den Boden der Umgcbung 
des Yulkans. (Boletin de Agricultura y Caminos do Guatemala 8. 538—40. Nov./Dez.
1929.) _____ WlLLSTAEDT.

Allred Brune, Beitrag zur Geologie des produktiven Kftrbons der Boohuiner Muldę zwischen 
Dortmund und Kamen. Hrsg. von d. PreuB. Geolog. Landesanst. Berlin: Vcrtrieb d. 
PreuB. Geolog. Landesanstalt 1930. (128 S.) gr. 8°. = Archiy f. Lagerstattenforsehung.
H. 44. nn. M. 22.50.

Gustay Muller, Der kontinentale Zeclistein im Suden des Riesengebirges. Berlin: Vertrieb 
d. PreuB. Geolog. Landesanstalt 1930. (90 S.) gr. 8°. = Abhandlungen d. PreuB. 
Geolog. Landesanstalt. N. F. H. 130. nn. M. 3.75.

D. Organische Chemie.
Kurt H. Meyer, Raumliche Vorstellungen uber den Bau der Kohlenstoffverbindungen 

und ihre Verwendung in der Chemie der Hochpolymeren. Vortrag, in dcm die an organ. 
Verbb. erhaltenen róntgenograph. Daten ausgewertet werden: AuBer der Tatsache, 
daB die Abstande zweier miteinander verbundener Atome stets gleieh sind, ist fiir die 
Diskussion der erwahnten Daten wiehtig, daB die v a n  d e r  WAALSschen Krafte sieh 
additiv aus den Inkrementen der einzelnen Gruppen der Moll., den Inkrementen der 
Molkohiision zusammensetzen. Daraus ergibt sieh, daB dio hochpolymeren Naturprodd. 
hoehmolokular sein mussen; ebenso kann man schłieBen (aus der fehlenden Warme- 
tonung beim Mischen von Hexan u. Paraffinol), daB eine CH2-Gruppe sieh unterschieds- 
los m it einer solehen in gleichartigen oder fremdartigen Moll. zusammenlegen kann. 
Umgekehrt vereinigen sieh apolare (lipophile) u. polarisierbare (hydrophile) Gruppen 
nur mit ihresgleichen. Daher bilden die Fettsauren Doppelmoll., die den Paraffinen 
ahnlich gebaut u. deswegen ahnlich krystallisiert sind. Moll. m it mehieren solehen
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Gruppcn haben eine ausgezeichnete Rićhtung u. werden in Nadeln krystallisieren. 
Bei der Krystallisation aus Lsgg. wird die Krystalltraeht von der N atur des Losungsm. 
abhangen. Korksaure ist in W. an den Carboxylen solvatisiert, in Bzl. an den CH2- 
Gruppen. Daher krystallisiert sie aus W. wie ein Paraffin in Blilttehen, aus Bzl. in 
Nadeln. Ahnlieh lassen sich die Fahigkeit zur Mischkrystallbldg. u. die Festigkeit er- 
klaren (H. Ma r k , C. 1929. II. 3000). — Es wird ferner die Ubertragung dieser Ge- 
dankengango auf Celluloso, Starkę, Seide u. Kautschuk diskutiert, die aus anderen 
Arbeitcn des Vfs. bekannt ist, vor allom die Fahigkeit des Kautsohuks, in gedehntem 
Zustand oin Krystallgitter zu zeigen. Die elast. Eigg. des Kautscliuks finden sich bei 
der durch Hitze gcschrumpften Sehne. Vf. nimmt an, daB nicht nur die Muskelkon- 
traktion, sondorn auch dio Protoplasmabewegung durch Formanderung der EiweifSkctten 
bedingt ist, wie sio z. B. yon G o r t e r  u. G r e n d e l  (C. 1929. I. 681) beim Arbeiten in 
versehieden saurem Milieu beobachtet worden ist. (Kolloid-Ztschr. 53. 8— 17. Okt. 1930. 
Ludwigshafen.) B e r g m a n n .

R. O. Herzog, Zur Deformation hochmolekularer Verbindungen. (Vgl. C. 1930.
I. 2562. 3191.) Bei der Verformung untcrscheiden sich die Makromoll. von den kleinen 
Moll. durch ihre geringe kinct. Bcweglichkeit, ihro gewoknlich fadenformige Gestalt, 
ihren Aufbau aus stots wiederkehrenden Baugruppon u. ihre Zus. aus Gemischen von 
Polymerhomologen. Vf. diskutiert die Verss., die P lastizitat, elast. Verformung u. 
die damit verbundenen Verfestigungserscheinungen zu deuten, u. fuhrt ais Bcispiele 
Polyvinylaeetat, Polyacrylsiiureester, Celluloseester, das Amyloxalat der Cellulose u. 
Viscosekunstseido an. — Es wird angenommen, daB bei heterodispersen amorphen 
Systemen die P lastizitat durch die in einem Polymerhomologengemisch yorwiegendo 
kinet. Bewegung der k l e i n e n  Moll. zustando kommt, u. daB die Strukturen boi dor 
Deformation verandert werden. (Kolloid-Ztschr. 53. 46—51. Okt. 1930. Berlin-Dahlem, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Faserstoffchemio.) t B e r g m a n n .

H. Mark, Uber das Verlmlten der Hochpolymeren in Losung. Vf. yersucht im 
Gegensatz zu der bisherigen qualitativen Bctrachtungsweiso zu quantitativen Aus- 
sagen iiber dio Eigg. hochpolymerer Substanzen in Lsg. zu gelangon: Bei Viscositats- 
messungen ist es wichtig, in Gebieten zu arbeiten, in donen die Viscositat nicht druck- 
abhangig ist — was bei don hóchstviscosen Naturprodd. uberhaupt nicht zu erreichen 
ist. Aber aueh ohno Vorhandensoin einer elast. Struktur, wie in diesen Fallen, ist die 
Viscositat druckabhangig, wenn namlich die GroBe der Flussigkeitshiillen um das 
groBo Mol. („beliindertes Volumen“ ) yon der Schergeschwindigkeit abhangt. In  den 
anderen Fallen — wo diese Besonderhciten nicht auftroten — kann man eine Beziehung 
zwischen Konz. u. Viscositat m it den bekannten Gleichungen yon E in s t e i n  herstellen, 
die kugelfórmige, gegen die Lósungsmittelmoll. groBo Moll. yoraussetzt. Diese Pro- 
portionalitat ist auch fur hemikolloide Hoehpolymero in extrem verd. Lsgg. erfullt, 
bei hoheren Konzz. yersagt sie, ebenso bei den eukolloiden Hochpolymeren. H ier kann 
man bestenfalls durch eine einparametr. ąuadrat. Funktion die Erfahrung wiedergeben, 
wobei der Paramcter fur die betreffende Verb. charakterist. ist. ■— Bei Yerss., Viscositat 
u. Kettenlange (Mol.-Gew.) in Beziehung zu setzen, ist nicht das Eigenvolumen der 
Moll., sondern ihr Volumen in  Lsg. zu beriicksichtigen. Man kann zwar qualitativ 
sagen, daB m it steigender Kettenlange das Losungsm. in steigendem MaBc zur Bldg. 
des „Mol. in Lsg.“ herangezogen wird, aber kcine Zahłen angeben, jedenfalls nicht fiir die 
Hochstpolymeren. Bei Hemikolloiden kann man, wie das bekanntlich STAUDINGER 
tat, empir. Regeln aufstellen, bei Eukolloiden aber steigt der Quotient Mol.-Yol. im 
gcl. Zustand: Mol.-Yol. im trockenen Zustand nicht proportional dem Mol.-Gew., 
sondern seinem Quadrat. Der Grund dafiir liegt darin, daB auBer den Losungsmittel- 
moll., die d u rch  VAN DER WAALSsche Krafte gobunden sind, noch  andere d u rc h  raum- 
liche Verhaltnisse an der freien Bewegung gehindert sind. — Die letzteren haben keinen 
EinfluB auf die Temperaturabhangigkeit der Viscositat, wohl aber die eigentlichen 
Solyathiillen, da m it steigender Temp. ein VerdampfungsprozeB stattfindet, der die 
Viscositat verringert. Umgekehrt existiert mitunter ein Faktor, der die Viscositat m it 
steigender Temp. steigen laBt, der namlich, daB die Kolloidmoll. noch aggregiert sind 
zu groBeren Verbanden, die m it steigender Temp. zerfallen u. so dieZahl der Teilchen 
verringern. Ebenso ist nur bei hemikolloiden Lsgg. aus der Dampfdruckcrniedrigung 
eine Mol.-Gew.-Best. moglich, da bei wirklichen Hochpolymeren Proportionalitat 
zwischen beiden GróBen noch nie beobachtet worden ist — wenn auch natiirlich die 
Aussage berechtigt ist, daB sehr groBe Moll. yorliegen. M an kann hochstens — fiir ein 
gewisses weiteres Stiick des Konz.-Bereichs — die YAK’T H o F F sch e  Gleichung der
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Dampfdruckerniedrigung durch ein VAN DER W a alsscIics Glied erganzen. Bei estrem 
hoclikonz. Lsgg., also bei der Quellung, werden die Verhaltnisse wieder klarcr. — Aus 
den bekannten Śpreitung$veTSB. von K a tz  (C. 1929. II. 2176. 2667) laBt sich auch kcin 
priiziser SchluB zielien, auBer dem, daB gewisse Hochpolymere aus freien Hauptyalenz- 
ketten bestehen, gewisso andere aus Aggregaten von solehen (Micellen). Die róntgeno- 
graph. Analyse hochpolymerer Lsgg. fuhrt zu demselben SchluB. — Eine e x a k t  o 
Aussage wird wahrscheinlich nur die SvEDBERGsche Mol.-Gew.-Best. m it der Ultra- 
zentrifuge ermoglichen, wenn namlich dio vorausgesetzte Gleichheit des Widerstands- 
koeffizienten der Sedimentation u. der Diffusion wirklich in jedem Falle zutrifft. 
(Kolloid-Ztschr. 53. 32—41. Okt. 1930. Ludwigshafen.) B e r g m a n n .

I. A. Koten und Edward Mc Mahoń, Herstellung von AthylcKlorid und Athyl- 
bromid. Fiir gelegentlicho u. schnelle Herst. von C2H6C1 u. C2H5Br sclilagen Vff. ror, 
Diiithylsulfat auf eine alkoh. Lsg. yon CaCl2 oder CaBr2 einwirken zu lassen nach der 
Gleichung: (C2H5)2-SO* +  CaX2 =  C2H,;X +  C2H 5-S04-CaX. Die Rk. verlauft sehr 
rasch, das Halogenalkyl dest. uber u. wird in  einer in einer Kaltemisckung stohenden 
Vorlage aufgefangen. Die Ausbeute betriigt 80—90%- (Chemist-Analyst 19. Nr. 5. 
8. Sept. 1930. Illinois, Wesleyan Univ., Bloomington, Illinois.) AsCHERMAŃN.

H. B. Gillespie und C. S. Marvel, Symmełrische Dialkyltetra-(tert.-butylathinyl)- 
atJiane. In  Hexaarylathanen kann auf jeder Seite ein Aryl durch Cyclohexyl oder tert.- 
Butyl ersetzt werden, ohne daB sich dio Dissoziationsfahigkeit des Athans sehr andert. 
Nachdem Hexa-(tert.-butylathinyl)-ilthan (I) bereits durch 1 °/0ig. Na-Amalgam ge- 
spalten wird (S a l z b e r g  u . M a r v e l , C. 1928. II. 534) u. Diphenyltetra-(tert.-butyl- 
athinyl)-athan (II) durch 40%ig- (ROSSANDER u. Ma r v e l , C. 1929. I. 2531), unter- 
suchen Vff. nunmehr Di-tert.-butyltetra-(tert.-butylathinyl)-athan (III) u. Dicyclo- 
hexyltetra-(tert.-butylathinyl)-athan (IV). III wurde durch Einw. von Silber auf das 
Bromid des aus Trimethylcssigester u. tert.-Butylathinylmagnesiumbromid erhaltlichen 
Carbinols (V) dargestellt; es konnte nur m it fl. K-Na-Legierung gespalten werden u. war 
gegen Erhitzen u. Luftsauerstoff resistent. Die Darst. von IV war schwieriger, weil das 
Bromid des aus Hexahydrobenzoesaureester erhaltlichen Carbinols VI m it Silber zu 
schwer reagierte. Es entstand nur eine Spur von IV, das auch aus dem Bromid von VI 
m it fl. K-Na-Legierung u. durch aufeinanderfolgende Einw. der Legierung u. von 
Tetramethyl&thylendibromid auf den Methylitther von VI gewonnen wurde. DaB nicht 
etwa Isomerisierung eingetreten war, ergibt sich aus der Beobachtung, daB das dcm 
Chlorid von VI isomere Chlorid VII — das iiberdies ein Ol darstellt — kcin Metallalkyl 
gibt, sondem einfach in Di-(tert.-butylathinyl)-cyclohexylidenmethan (VIII) iibergeht, 
aus dem es durch Anlagerung von HCI auch gewonnen wird. IV wird von Alkali nicht 
angegriffen, was um so auffalliger ist, ais Tetraeyclohexyldi-(tert.-butylathinyl)-athan 
nach ROSSANDER, B o c k  u . M a r v e l  von l% ig. Na-Amalgam bereits gespalten wird 
(C. 1930. II. 2648).

0 H , \  \ I / C H A  /0 H 3\  \
CHA C  ■ C = C  • C—C • C = C  • Cf-OH, C H j-jC - C = C  : C -O H
O t i /  / ,  I  \  \ c h \ c a /  ) I

C6H6X / C eH 5 v  C(CH3)3

C M ; ) o - C = o j ^  ( 1 1 ) 0 . 0 = 0 ) ,  O-OH

CHS\  \ /  /C H , \  3 VI C6H „
c h . A c . c = c L  J  c ~ c —c ~ c h . ,  I 11
c h 3/  c h  J j / c h , \  \ c i ę 11-.. CH.;

0 H f t o : b = o  l c - d < ^ > O H ,  

0 l ? C III  ° \ c h ;  l c H /  T n  ! ' n  H CHT^H,
/C H 3X \ / /C H ,\  ,PTT , CH, CH,

( c S ? c ' 0 s c ) ,> & - 0 < ( < E C _ 0 ^ 8 i : ,
C3H , /  IV X CńH „ ^ n I  /* CHTCH,

V e r  s u c h e. tert.-Butyldi-(tert.-butyldłhinyl)-carbinol, C17H 280  (V). Aus tert.- 
Butylathinylmagnesiumbromid (aus dem Acetylen m it Athylmagnesiumbromid) u. 
Trimethylessigsauremethylester. Kp.ls 95— 99°; rhomb. Krystalle vom F. 46—47°. — 
tert.-Butyldi-(tert.-butylathinyl)-brommethan, Ci,H2;Br. Aus dem vorigen u. PBr3 in
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PAe. bei 0°. Kp.13 68—71°; zahes gelbes Ol. — Symm. Di-tert.-butyltelra-(tert.-butyl- 
dthinyl)-ałhan, C34H 54 (III). Aus dem yorigen m it Ag-Pulver in A. F. 120— 120,5°, aus 
A. durch Eindunsten. — tert.-Butyldi-(tert.-butyldthinyl)-essigsaure, CieH 280 2. Aus III 
mit K-Na-Legierung in A., dann C 02 oder ebenso aus dem entspreehenden Bromid. 
Aus Eg. F. 152,5—153,5°. Bei Anwendung von zu wenig Legierung wurden geringe 
Mengen eines Nebenprod., event. Isomeren von III (ygl. CONANT u. BlGELOW, C. 1928.
II. 885), F. 170—173,5°, erhalten. — Cyclohexyldi-{tert.-butylathinyl)-carbinol, ClgH :oO 
(VI). Aus Hexahydrobenzoesa.ureathylester wie oben. K p.3 123—128°. Acetyld&rw., 
C21H320  2, aus dem K-Deriv. des Carbinols m it Acetanhydrid dargestellt, aus Aceton 
F. 95—96°. PBr3 in PAe. verwandelte das Carbinol in das entsprechende Bromid, Aeetyl- 
chlorid in Bzl. in das Chlorid, die beide nicht gereinigt werden konnten. — Methyldther 
von VI, C20H 32O. Aus VI m it methylalkoh. H 2S04. K p.3,5 116—121°. — Symm. Di- 
cyclohexyllctra-{tert.-butyldthinyl)-dtlian, CagH .a (IV). Aus dem Bromid yon VI m it Ag- 
Pulver in A. (in geringer Menge), oder m it fl. K-Na-Legierung (neben der Na-Verb. V I: 
Na s ta tt OH), oder m it 40%ig. Na-Amalgam, dann mit Tetramethylathylendibromid; 
ferner auB dem Methylather yon VI m it K-Na-Legierung, dann m it Tetramethylathylen
dibromid; endlich aus dem Chlorid yon VI mit 40%ig. Na-Amalgam. Aus A.-A. F. 149 
bis 150°. — Gyclohexyldi-(tert.-butyldthinyl)-essigsdure, C20H 30O2. Aus der wie vor- 
stchend erhaltenen Na-Verb. m it C 02. Aus Eg. farbloso Krystalle, F. 125—126°. — 
Di-(tert.-butyldthinyl)-cyclohexylidenmethan, CI9H 28 (VIII). Aus VI m it K H S 04 in A. 
Kp.3 105—110°. — Ghlorderiv. VII, C19H 20C1. Aus VIII m it HCl-Gas in A. Braunes, 
nieht destillierbares Ol, das mit 40°/oig. Na-Amalgam VIII zurucklieferte. (Journ. Amer. 
chcm. Soc. 52. 3368—76. Aug. 1930. Urbana, Illinois.) B ergm ann .

Irving E. Muskat und Herbert E. Northrup, Untersuchungen an konjugierUn 
Systemen. V. Die Darstellung und Ghlorierung von Butadien. (IV. ygl. C. 1930. I. 
3297.) Unter don yerschiedenen fiir dio Darst. von 1,3-Butadim  yorgeschlagenen Verff. 
hat sich ais das beste das von PERKIN (Journ. Soc. chem. Ind. 31 [1912], 616) bewiihrt, 
das in der Einw. von Chlor auf n-Butylchlorid u. der katalyt. HCl-Abspaltung aus 
dem Gemisch der entstehenden a,fi-, a ,y- u. a,ó-Dichlorbutano besteht. Die Einzel- 
heiten des Verf. sind im Original nachzulesen; die dort beschriebene Apparatur ge- 
stattoto dio Weiterchlorierung von 2 1 Butylchlorid in 2 S tdn.; die beste Ausbeute 
an Butadien (30% d. Th.) lioferte das 1,3-Dichlorbutan. — Dio Chlorienmg in CS2, 
Ligroin oder Chlf. lioferte zwei Diehloride u. zwei Tetrachloride, yon den ersteren ein 
tiefsd., das durch dio Ozonisation zu a,/?-Diehlorpropionaldehyd u. dio Permanganat- 
oxydation zu oc.jS-Dichlorpropionsaure ais l,2-Diclilor-3-buten erkaimt wurde, u. ein 
liochsd., das zu Chloressigsiiure oxydiert worden konnte u. somit l,4-Dichlor-2-buten 
ist. Aus dem tiefsd. Dichlorid entsteht das fl. Tetrachlorid, aus dem hochsd. fast aus- 
sehlieOlich das festo, das schon H e n n in g e r  (Ann. Chim. [6] 7 [1886]. 229) aus E rythrit 
u. PC15 hergestellt hatte. Beide Diehloride gabcn mit KOH dasselbe Slonoehlorbutadien, 
aus dem 1,2-Dichlorkórper mui3 also das 2-stiindigo Chlor austreten. — Dio Tatsaehe, 
daB im Gegensatz zu den Dibromiden dio beidcn Diehloride des Butadiens auch bei 
90° sich nicht ineinander umwandeln — eino Umwandlung ware an der Anderung 
des Breehimgsindex leicht kenntlich gewesen — sclilieBt die Anwendbarkeit jeder 
Theorie aus, dio primare 1,2-Addition u. sekundiire partielle Umlagerimg in das 1,4-Iso- 
mere annimmt, etwa in Form einer Allylverschiebung. Vff. nehmen yielmehr auf 
Grund der Hypothese von St ie g l it z  (C. 1923. I. 71) an, daB zunachst das positivo 
CH,-CH-CH—CH Atom des Chlormolcktils sich in 1-Stellung addiert. Das ent-
i + 1 stehende Gebilde nebonstehender Struktur kann dann entweder

seino positiye Ladung mit dem negativen Chloratom direkt oder 
nach Verschiebung der Ladung in die 4-SteUung absattigen. Aus Arbeitcn von I n g o ld  
ist bekannt, daB gerado dio CH2C1- Gruppe diese Ladungsverschiebung begunstigt. 
Diese Deutung macht auf Grund der geringeren Fahigkeit phenylierter Doppelbindungen 
zur Halogenaddition u. auf Grund der Tatsaehe, daB Phenyl die Ladungsyerschiebung 
hemmt, verstandlich, daB Phenylbutadien mit Chlor l-Phenyl-3,4-dichlor-l-buten 
bildet (Mu s k a t  u. B e c k e r , C. 1930. I. 2540), ferner erklart sich das Verh. der Vinyl- 
aerylsaure (Mu s k a t , B e c k e r  u. L o w e n s t e in , C. 1930. I. 1613).

V ersu eh e . l,2-Dichlorbułen-(3) (im Originalfalsehlich Dichlorbutadien — d. Ref.), 
C4H„C12. K p.40 45— 45,5°; Kp. 115°; Brechungsindex 1,4550. — l,4-Dichlorbuten-(2) 
(im Original falschlich Dichlorbutadien. — D. Ref.), C4H 6C12. K p.40 7 5—76°, Kp. 145°; 
Breehungsindex 1,4745. — 1,2,3,4-Tetrachlorbutan A , C4H 6C14. K p.40 110—111°. —
1,2,3,4-Tetrachlorbutan B, C4H0C14. F. 72°. — Alle 4 Halogenide geben m it Zn u. A.
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1,3-Butadien zuruck. — l-Chlorbuladien-(l,3), C4H 5C1. Aus den beiden Dichloriden 
m it KOH. Kp. 85°. Polymerisiert sich schinell. (Journ. Amor. chem. Soc. 5 2 . 4043 
bis 4055. Okt. 1930. Chicago, Illinois, Univ.) B e r g m a n n .

H. J. Backer und K. H. Klaassens, Brommethantrisulfonsaure. Zur Einfuhrung 
einer vierten S03H-Gruppo wurde Mothantrisulfonsaure m it Br in die Brommethan
trisulfonsaure iibergefuhrt, dio jedoch bei der Einw. von K 2S03 nicht dio Tetrasulfon- 
saure lieferte, sondern wieder zur Trisulfonsau.ro rcduziort wurde.

V e r s u c h e .  Brommethantrisulfonsaure, CH30 9BrS3-3 H 20 . Durch 8-std. Er- 
hitzon von Mothantrisulfonsaure in W. m it Br im geschlossenen Rohr auf 150°. t)ber 
das Ba-Salz ais hygroskop. Krystalle m it 3 Moll. Krystallwassor, F . 179° Zors. K-Salz. 
Tetragonalo Bipyramiden m it 1 Mol. W. Tl- u. ia-Salze. (Krystallograpli. Unters. 
dor Salze vgl. Original). (Roc. Trav. chim. Pays Bas 4 9 . 1045—47. 15/10. 1930. 
Groningen, Univ.) POETSCH.

H. J. Backer, Mercaptomethantrisulfonsćhire. Nach den negativen Verss. zur 
Darst. der Methantetrasulfonsauro aus der Brommethantrisulfonsaure (vgl. vorst. 
Ref.) wurde vcrsucht, dio Saure durch Oxydation der Mercaptomethantrisulfonsdure 
zu erhalten. Dieso Mercaptosaure wurdo nach A l b r e c h t  (LlEBIGs Ann. 1 6 1  [1S72]. 
129) durch Einw. von K 2S03 auf Perchlormethylmercaptan synthetisiert. Dio Bldg. 
des letztofen aus Cl u. CS2 verlief in zwoi Phason; zunachst entstand Thiophosgon, 
das ein weiteres Mol. Cl aufnahm. Boi der Oxydation der Mercaptosaure glaubte 
A l b r e c h t  dio „Methanollris%dfonsiiure“ orhaltcn zu haben; die Rk. vcrlief jedoch 
unter Verbrauch von gonau 6 Atomen Br nach dor Gleiehung:

CSH (S03K )3 +  6 Br +  4 H„0 =  CH(S03K )3 +  6 HBr -(- 11,80., 
unter Bldg. von MethantrisuIfonsdure, dio FANTL u. F is c h  (C. 19 8 0 . I . 1919) ebenfalls 
aus der Diazomethionsiiuro erhalten hatten. Boi Oxydationsverss. m it Cl, Cl u. K 2C03, 
Hypobromit u. Hypochlorit entstand gleichfalls unter Verbrauch von 6 Halogenatomcn 
stets nur die Methantrisulfonsauro.

V e r  s u c h e. Perchlormethylmercaptan, C13CSC1. Durch Sattigen von CS2 mit 
Cl bei ca. 10° in Ggw. von J  ais Katalysator. BlaBgelbe Fl. Kp. 147,5—148°, dt 11 =
1,698°. — Mercaptomethajitrisulfonsaure. Durch Zugeben des vorigen zu einer lau- 
warmen K 2S03-Lsg. in W. bei 50—60° ais Trikaliumsalz, CH08S4K -2 H 20, trikline 
P latten u. Sauren. Krystallograph. Daten vgl. Original. (Rec. Trav. chim. Pays Bas 49. 
1048—53. 15/10. 1930. Groningen, Univ.) POETSCH.

H. J. Backer, Chlorierung der Formylmethionsdure. Boi der Chlorierung der 
Formylmethionsauro, dereń Darst. u. Eigg. bereits C. 19 2 9 . I I .  1522 beschriebcn 
wurden, bildeto sich unter Ersatz des akt. H-Atoms durch Cl die Formylchlormethioii- 
saure, 0CH-CC1(S03H)2. deren Aldehydcharakter durch die Darst. eines Oxims u. 
Semicarbazons bewiesen wurde. Das K-Salz der Siiure krystallisierte m it 1 Mol. W., 
das wahrscheinlich an dio Aldehydgruppo, CH(OH)2-CCl(SOsK )3 gebunden ist. In 
alkal. Lsg. wurde dio Formylchlormcthionsaure bei gewohnlicher Temp. leicht zors. 
unter Bldg. von Ameisensaure u. Chlormethionsaure (vgl. C. 19 3 0 . I I .  1970). Im  Gegen- 
satz zur Saure war das Oxim ziemlich bestandig gegen Alka li.

V e r s  u c h e .  Formylchlormethionsaure. Durch Einleiten von Cl in eino Lsg. 
des K-Salzes der Formyhnetliionsaure in W. Aus W. ais K-Salz, CjH^OgClSoKę,. — 
Oximinomeihylchlormethionsaure, K-Salz, HON: CH-CC1(S03K )2. Mit H'ydroxylamin- 
chlorhydrat. — Semicarbazon, N H ,'C O -N H -N : CH-CC1(S03K)2. Mit Semicarbazid- 
chlorhydrat. — Bei der Behandlung des K-Salzes der Formylchlormethionsaure mit 
KOH in der Kalte, Erhitzen auf dem Wasserbad u. Zugeben einer w. Lsg. von Strychnin 
u. Essigsaure in W. Bldg. des Strychninsalzes der Chlormethionsaure, CH30 6C1S2-
2 C21H 220 2N2-H 20 , das bei der Zers. m it Alkali das K-Salz in monoldinen Krj^stalleu 
lieferte. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 4 9 . 1054— 56.15/10.1930. Groningen, Univ.) PoE-

Charles A. Kraus und Ralph H. Bullard, Untersuchungen an Zinnalkykcr- 
bindungen. IV. Eigenschaften des komplezen Ozybromids [(CH3)3SnOH\2-(C H ^SnB r. 
(III. vgl. C. 19 3 0 . I. 813.) Die genannte Verb., die von K r a u s  u . H a r a d a  schon 
friiher (C. 19 2 6 . I. 345) beschrieben worden ist, laBt sich am besten in Chlf. duich 
Vereinigen von 2 Moll. Trimethylzinnhydroxyd u. 1 Mol. Trimethylzinnbromid dar- 
stellen. DaB sie nicht etwa 1 Mol. W. ais Krystalifl. gebunden enthalt, zeigt die Tat- 
sache, daB ihre Lsg. in fl. Ammoniak m it Natrium nur unwcsentliche Mengen Wasser- 
stoff entwickelt. Im  Gegensatz zum Verh. in fl. NH3 durfte die Verb. in Chlf. weit- 
gehend in die Komponenten dissoziieren, da Ammoniak aus einer solchen Lsg. des 
wl. Amminotrimetliylzinnbromid fallt. Beim Erhitzen zerfallt die Verb. in die Kompo-
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nenten, die sieh beim Erkalten wieder vercinigen. In  geringem MaBstabe zerfallt das 
Trimethylzinnhydroxyd ' daboi in Dimethylstannon, W. u. Zinntetramethyl. Leit- 
fahigkeitsbestst. in A. u. Aceton zeigten, daB die Leitfahigkeit gróBer ist ais die Summo 
der Leitfahigkeiten der Komponenten. Dicser Effekt diirfte dureh das komplexo 
Kation {[(CH'3)3SnOH]2(CH3)3Sn}+ hervorgorufen sein, dessen Hydroxyd man dureh 
Behandeln des Bromids mit Silberoxyd wenigstens in Lsg. darstellen kann. Die Baso 
zerfallt allmahlieh in Trimcthylzinnhydroxyd, dessen Trimeros sio formal ist. — Tri- 
methylzinnliydroxyd gibt m it Jodmethyl in Aceton allmahlieh eine Komplexverb., 
dereń Aquivalentleitfahigkeit in 0,1-n. Lsg. etwa so groB ist oto die des Lithium- oder 
Silbernitrats. (Journ. Amer. chem. Soe. 52. 4056—65. Okt. 1930. Brown Univ. Provi- 
dence, Rhodo Island.) B e r GMANN.

Antenor Machado, Ein Kondensationsprodulct aus Methylenoxyd und Aceton. 
Vf. ha t aus Formaldehyd u. Aceton ein Kondensationsprod. erhalten, dessen Konst. 
u. pharmazeut. Yorwondbarkeit noch orforscht werden sollcn.

Y e r s u e h e .  Zu 100 ccm einer Mischung a uh gleichen Teilen Forrnol u. Aceton 
fiigt man unter Kuhlung 30%ig. Sodalsg., bis kein Nd. melir entsteht. Absaugen. 
Mit W. alkalifrei waschen. Gelbe, amorphe Verb. (Bolet. Assoc. Brasil. Pharmac. 10. 
Nr. 7. 11—12. Juli 1929.) W il ł s t a e d t .

Walter M. Kutz und Homer Adkins, Die Spaltung gewisser unsymm-etrischer
1,3-Diketona. Yff. untersuchen don Yerlauf der sauren Alkoholyse bei folgenden 9 un- 
symmetr. 1,3-Diketonen: Acetylbutyrylmethan, Acetyl-n-valerylmethan, Acełyliso-
valerylmeilian,Acetyl-sek.-valerylmetIian,Acetyltrimethylacetylmcthan,Acetylbenzoylmethan, 
Acetylbenzylbenzoylmethan, Acetylcydohexoybnelhan u. Acetylfuroylmethan. Die ent- 
stehenden Ester wurden hydrolysiort u. dureh ihro Verteilung zwischen W. u. Bzl. 
identifiziert. (Kurven u. tcchn. Einzelhciten miissen im Original nachgelesen werden.) 
Ebenso wurdo der Verlauf der alkal. Hydrolyse yerfolgt. Im Gegensatz zu den Er- 
fahrungen von B r a d l e y  u . R o b i n s o n  (C. 1 9 2 7 .1. 1008) an diarylierten 1,3-Diketonen 
besteht keine Beziehung zwischen der Starko der Sauren u. dem Mafie, in dem sie 
bei den Rkk. entstehen, wenn auch bei 4 von den 5 rem aliphał. Diketonen die starkero 
Saure in gróCerer Mengo entstand. Aber Brenzschleimsaure ist 40-mal starker ais 
Essigsaure u. entstand iiberhaupt nicht; Benzoesaure ist drei- bis viermal starker ais 
Essigsiiure, u. doch entstand aus Acetylbonzoylmethan 5-mal, aus dessen Benzyldcriv. 
doppelt so viel Essigsaure wie Benzoesaure. Buttersauro entstand in glcicher, Iso- 
valeriansauro in halb so groBer Menge wie EssigsauEO, obwohl doch Isovaleriansaure 
eine starkere Saure ist ais Buttersaure. Das Verhaltnis der ontstehenden Sauren ist 
von der Struktur des Diketons bei der alkal. Hydrolyse weniger abhangig ais bei der 
sauren Alkoholyse. Die Verzweigung des Restes in den Diketonen 2—5 hemmt dio 
Alkoliolyso auf der Seite des yerzweigten Radikals: Das Dikcton 2 liefert 38°/o der 
Saure m it 5 Kohlenstoffatomen, das Diketon 3 34,5%. das Diketon 4 18%> endlich 
das Diketon 5 nur 9%. Bei der alkal. Hydrolyse sind hingegen kaum Unterschiede 
zu beobaehten. Bemerkenswert ist auch, daB die Diketone 4 u. 5 auffaOend langsam 
reagieren. Trotzdem glauben Vff. nicht an eincn rein ster. Effekt, da im Gegensatz 
zum Benzoyl- u. Furoylrest der doch sicher nicht kleinere Cyclohexoylrest recht glatt 
abgespalten wird. Wahrscheinlich gibt das Verhaltnis, in dem die bciden mógliclien 
Sauren auftreten, nur das Verhaltnis wieder, in dem das Molekuł sieh nach beiden 
móglichen Richtungen enolisiert. Vff. weisen darauf hin, daB die ausgefuhrten Bestst. 
natiirlich kein MaB fiir die Starko oder thermodynam. Stabilitat- der betreffonden 
Bindung liefern. — Die Diketone wurden nach den Angaben von AijKINS, K u t z  u . 
C o f f m a n n  (C. 1 9 3 0 . II. 2525) hergestellt, ebenso Acetyl-sek.-valerylmdhan, C8H 140 2 
(die samtlichen fur die aliphat. Diketone auf S. 4036 angegebenen Formeln sind un- 
richtig. — D. Ref.), K p.5 62—65°, aus Essigester u. 1-Methyl-l-athylaceton, u. Acetyl- 
furoylmełlian, C8H 80 3, aus wss. A. F. 30—31°, aus Aceton u. BrenzscbleimBaureathyl- 
ester. In  letzterem Falle wurde anders ais sonst nicht iiberschussiger Ester, sondern 
Toluol ais Losungsm. fiir das Rk.-Gemisch gewahlt. (Journ. Amer. chem. Soc. 52 . 
4036—42. Okt. 1930. Madison, Wisconsin, Univ.) B e r g m a n n .

F. Arndt und Nadji Bekir, Eine Darstellungsweise fu r  Thiosauren, insbesondere 
Chlorthioessigsaure. Chlorthioessigsaure wird aus Chloracetjichlorid u. H 2S in Ggw. 
von sehr wenig A1C13 bei tiefer Temp. gewonnen. Die Methode ist auch auf Acetyl- 
ehlorid anwendbar. Bei hoherer Temp., besser ohne A1C13, Rk. zwischen Thiosaure 
u. Saurechlorid unter BIdg. von Diaeylsulfiden. Von Chloracetylchlorid ieagiert die 
Gruppe COC1, nicht CH2C1, m it H ,S  u. Mercaptanen, im Gegensatz zu der Angabo
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yon STOLLŚ (C. 1914. II. 782). Chlorthioessigsaure erleidet in alkal. Lsg. Selbstalky- 
lierung, wobei wahrscheinlich zu einem geringon Bruehteil Thio- 

I  C1-P<L _  i glykolid, grofitenteils hochpolymere K etten entstehen. Aus Thio-
 q j j  glykolsaure u. PC13 wurde eine FI. der Konst. I  erhalten.

V o r s u o h e :  Chlorthioessigsaure, C2H 30C1S. Hellgelbe FI., 
K p.16 46°, wl. in W., 11. in  Sodalsg. unter baldigor Ausscheidung eines ubelriechenden 
nichtdestillierbaren Oles oder amorpher Massen. — Dichlordiacetylsulfid, C4H ,0 2C12S 
aus Chlorthioessigsaure u. Chloracetylchlorid in sd. CC14. Farblose Platten, F. 47°, 
Kp.u  130°, keino Giftwrkg. — Chlorthioessigsauremethylesler, C3H 50C1S aus Chlor
thioessigsaure u. CH2N2 oder aus Chloracetylchlorid u. CH3SH. Farblose FI., Kp. 160°, 
K p.15 58°. — Clilorthioessigsaure-p-tolylesler, CbH„OC1S (vgl. AuW ERS, A r n d t , 
C. 1909. I. 758), F. 38°, K p.15 164°, gegen W. ziemlich bestandig. — p-Tolylthioglykol- 
sdurechlorid, C9H90C1S, aus der Saure m it PC15. Farblose FI. Kp.ls 149°. yon W. 
schnell hydrolysijrt. Verb. I, C2H 20 2C1SP. Thioglykolsiiuro u. PC13 in CHC13 3 Stdn. 
koehen, yorsichtig destillieren, K p.I3 93°, farblose FI., explodiert bei ca. 120° unter 
Bldg. yoluminóser kohleartiger Massen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 2390—93. 15/10. 
1930.) A r n d t .

Paul W. Boutwell und Leo F. Kuick. Notiz iiber die Darsłellung von Glykokoll. 
Dio beato Methode zur Glykokolldarst. ist dio Umsetzung von Chloressigsaure mit 
Ammoniak, wenn man aus der konz. Rohlsg. das Prod. nach der Methode von Cl a r k e  
u. T a y l o r  (Organie syntheses, IV  31) m it einem Gemisch yon Methylalkohol u. Py 
fallt. Ausbeuto 54°/0- Verwendung von Anilin s ta tt P y  fiihrt erst nach dem Um- 
krystallisieren zu einem reinen Prod. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 4166—67. Okt. 
1930. Wisconsin, Beloit College.) B e r g m a n n .

Reynold C. Fuson, Oscar R. Kreimeier und Gilbert L. Nimmo, Ringschlusse 
in der Cyclobutanreihe. I I .  Cyclisierung von a ,a '-Dibromadipinsdureestern. (I. vgl.
C. 1929. II . 289.) Dio in der I. Mitt. (1. c.) beschriebene Umwandlung von a,a'-Dibrom- 
adipinsaurediiithylester in l-Cyaneyclobutan-l,2-dicarbonsa.urediathylester lieB sich 
nicht auf den Diphonyl- u. den Di-/3-naphthylester ausdehnen, da in A. zunachst Um- 
esterung, in anderen Ldsungsmm. keino Rk. ein tritt (Aceton, vcrschiedene Ather, 
Aeetonitril u. a.). Hingegen konnte a,a'-Dibrom-^-methyladipinsaureester in  1- (oder
2-)Cyan-3-methyloyclobutan-l,2-dicarbonsaurediathylester (I oder II) ubergefiihrt u. 
diese Verb. zu einer Tricarbonsaure Yerseift werden.

V e r s u e h e .  a,a'-Dibrormdipinsdurediphenylester, C18H 160 4B r2. Aus dem Saure- 
chlorid m it Na-Phonolat oder besser m it Phenol. Aus Bzl. farbloso Krystalle, F. 146
C H 3— C H — C H - C O O U j H ,  n „ n ^ C O O C 8H 6 *ia 148°. —  a,z'-Dibromadipin- 

3 i , 2 6  CHS*CH— 8auredi-p-iiaphthylester, C2eH2o
C H a — C — C N  p i T  t i  p n f i p  t t  0 4B r 2. A u s  d e m  S a u r e c h l o r i d
t  p n n n w  t t  3 m i t  / ? - N a p h t h o l .  A u s  A c e t o n
I  G0 0 0 4H} 11 165— 166,8°. — 1- (oder 2-)

Gyan-3-7nethylcyclobutan-l,2-dicarbonsiiuredidlhylesłer, C12H l70 4N (I oder II). Aus 
a,a'-Dibrom-/S-metliyladipinsaurediathylester m it Natriumcyanid in A. K p.3 140 bis 
143°. Verseifung m it 20°/oig. Barytlauge gab das Ba-Salz der entaprechcndcn Tri- 
carbonsauro, C10H 14O12Ba3. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 4074—76. Okt. 1930. Urbana, 
Illinois, Univ.) BERGMANN.

Charles D. Hurd und Floyd L. Carnahan, Bas Verhalten von Ałhylamin und 
Benzylamin in  der Hitze. Nach.UpsoN u. S an d s  (C. 1923. I. 894) soli bei der therm. 
Zers. yon Athylamin bei 1000° vorwiegend Butan auftreten. Bei Wiederliolung der 
Verss. konnte aber kein Butan festgestellt werden, was in Ubereinstimmung steh t 
mit der Beobachtung von H u rd  u. S pence (C. 1930. I. 502), daB Butan schon boi 
650—700° schnell zerfallt. Es entstehen vieliiehr bei 600° Aeetonitril, Wasserstoff, 
ctwas Athylen, NH3, Blausaure u. Methan, bei 890—900° (Innentemp.) Athylen (dessen 
Mengo m it steigender Rk.-Dauer sinkt), HCN, wenig Ammoncyanid oder Aeetonitril. 
Bei kurzer Rk.-Zeit entstanden reichlich gesatt. KW-stoffc. — Benzylamin erwies 
sich bei 275—300° vóllig, bei 535° fur kurze Zeit bestandig. Bei 630° entstanden Benzo- 
nitril, Bzl., Toluol, Paraffine, Wasserstoff, HCN u. Spuren eines sek. Amins. Vff. 
nehmen an, daB die primare Rk. Bldg. eines Aldimins unter Freiwerden yon Wasserstoff 
ist. Der Wasserstoff hydriert das Amin zu Ammoniak u. A than oder Toluol, letztere 
weiter zu Bzl. u. Methan. Das Aldimin R-CH =  NH zerfallt in R H  +  HCN oder 
RCN +  H2. Bimolekulare Desaminierung findet so gut wie nicht s ta tt, wahrend bi- 
molekulare Dehydratisierung bekanntlich beim Benzylalkohol eintritt, der sonst sich



1930. n. D . Or g a n is c h e  Ch e m ie . 3393

■dom Benzylamin durchaus ahnlieh verhalt. Die Auffassung von U PS ON u . Sa n d s  
(1. c.), daB Radikale m it zweiwertigem Kohlenstoff (CH3-CH < bzw. C0H 6C H < ) auf- 
treten, erscheint unnotig. — Im  Verlauf der Arbeit wurden folgende zwei Verbb. neu 
dargestellt: p-Toluolsulfosaurebmzylamid, C14H 160 2NS. Aus Benzylamin u. p-ToluoI- 
sulfochlorid in 2-n. KOH. Aus Methylalkohol F. 117,8°. — p-Toluolsulfosaurcdibenzyl- 
amid, C21H 210 2NS. Aus Dibenzylammoniumbromid m it p-Toluolsulfochlorid in 2-n. 
KOH. Aus Methylalkohol weifie Nadelchen, F. 80,8°. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 
415 1—58. Okt. 1930. Evanston, Illinois, Northwestern Univ.) BERGMANN.

Julius v. Braun und August Friedsam, Haftfestigkeit organischer JReste. V II. 
(VI. vgl. C. 1927 . II. 2746.) Wahrend die bindungsfestigende Wrkg. der 3 Halogene 
J, Br u. Cl mit ihrem Atomgew. u. m it ihrer Entfernung von N abnimmt (vgl. C. 19 2 6 .
II. 2698), kann das Fluor ein bcliebiges aromat. H-Atom im Benzyl ersetzen, ohno 
daB dio Festigkeit der Bindung des Benzyls an N u. S so erhóht wird, wie es beim Ersatz 
des II durch die drei anderen Halogene der Fali ist. — Fiir die Verss. dienten die tert. 
Basen 1—6 u. das gemischto Sulfid 7: 1. C6H5-CH2-N(CH3)-CHa-C0H ,-(p) F. —
2. CH3 (p) • CaH.s • CH2 ■ N(CH3) • CH2 ■ C0H, -(p) F. — 3. CH3 (p) • C0H { • CH2 • N(C2H6) • CH2 • 
C«H4-(p) F. -  4. Cl(p)-C6H 1-CH2-N(CH!)-CH2-C0H V (p)F. -  5. C6HS• CH2• N(CH3)• 
CH2-C6H4-(o)F. — 6. F ( JJ)-C6HVCH2-N(CH3)-CH2-C0HV(o)F. — 7. C6H 5-CH2- 
S-CH2-C6H ,-(7») F. — Ihre Bldg. erfolgt aus den Benzylbromiden (1 Mol.) m it o-, 
m- u. p-standigem F, dio aus den 3 Toluidinen durch Umwandhing in die 3 Fluor- 
toluole u. Bromierung der CH3-Seitenkette gowonnon wurden, durch Umsetzung mit 
dem sek. Amin Bcnzylmetliylamin usw. (3—4 Moll.) in der Kalte, 1-tagiges Stehen- 
lassen bei Raumtenrp. u. 1-std. Erwarmen auf ca. 60°. — Die Umsetzung m it BrCN 
(1 Mol.) erfolgt auf dem W.-Badc; mit A. wird das Prod. der Anlagerung des durch 
BrCN abgespaltenen Bromids an die Ausgangsbase (^1) ausgefallt; dio ather. Lsg. 
wird mit verd. Saure ausgeschuttelt, dest. u. das Destillat (B ), das aus Bromid u. Cyan- 
amid besteht, m it (CH3)3N versetzt; mit A. wnrd dann die dem abgespaltenen Bromid 
R -B r entsprechendo quartiire Br-Verb. R-N(CH:!)3Br (O) ausgefallt u. durch Aus- 
schiitteln des alkoli.-ather. F iltrats m it W. u. Dest. das Cyanamid (D ) gewonnen. — 
Nur bei 2, 3 u. 4 sind die Rk.-Prodd. einheitlich; bei 1, 5, 6 u. 7 resultieren Gemische 
von 2 Bromiden u. 2 Cyanverbb.; boi 3 ergibt sich, dafi der dritte Substituent in einem
2 Resto von Benzylcharakter enthaltenden Amin fiir den Ablauf der Rk. ohno EinfluB 
ist, wenn er sich durch groBere Haftfestigkeit auszeichnet. — Bmzyl-p-fluarbmzyl- 
methylamin, C15H'16NF (1), Kp.la 168—170°; farblos, riecht schwach bas. — Chlorhydrat, 
F. 155—156°. — Pikrat, aus A., F . 105°. — Jodmethylał, F. 221°. — A zeigt sehr 
gedehnten F. (140—170°), C liefert Werte, die zwischen C6H 5-CH2-N(CH3)3Br u. 
F-CuHj-CH^NfCHj^Br liegen, D  stellt oin Gemisch von C6H'5-CH3-N(CH3)-CN u. 
F-C6H4-CH2-N(CH3)-CN dar. — p-Methylbenzyl-p-fluorbenzylmethylamin, Ci6H 18NF (2), 
Kp.i„ 166—168°. — Chlorhydrat, F . 183°. — Pikrat, F. 110—112°. — Jodmethylat, 
F. 216—217°. — G ist fast reines p-MethylbenzyUrirmthylammoniumbromid, F. 180°, 
D ein Cyanamid F-C0H.i ; CH2-N(CH3)-CN, K p.10 148—154°, das hóchstens durch ganz 
geringe Mengen von CH"3-C6H.,-CH2-N(CH3)-CN verunreinigt ist. — p-Methylbenzyl- 
p-fluorbenzylathylumin, Ć17H20NF (3), Kp.i„ 175°. — Jodmethylat, F. 122—125°. — 
C ist reines CH3 (p)’C6H]-CH,-N(CH3)3Br, F. 183°, das Cyanamid I) die reine Verb. 
c ieHn N 2F  =  F  (p)-C6H 4-CH2-N(C2H 5)-CN, K p.10 155°. — Das^ zur Darst. von (3) 
dienende p-Methylbenztjlathylamin, C^HijN bildet ein farbloses Ol, K p .10 98—99°. — 
Chlorhydrat, F. 189°. — Pikrat, F. 89°. -— Benzyl-p-methylbe.nzrjlathylamin, C17H 21N, 
aus Benzjdathylamin u. p-Mothylbenzylbromid; wasserhelles Ol, Kp.lt 82°. Gibt bei 
der Rk. m it BrCN p-Methylbenzyltrimethylamnmiiumbromid, F. 182° u. Benzyldthyl- 
cyanamid, C10H 12N2, K p.12 160°. — p-Chhrbenzyl-p-fluorbenzylmethylamin, C15H 15
NFC1 (4), K p.10 182—184°. — Chlorhydrat, F. 160—161°. — Pikrat, F. 129°.----- fod-
methylat, F. 210—212°. — C ist ein Bromid, das nur wenig unterhalb des F. von F  (p)- 
CgH, • CH'„ - N(CH3)3Br schm. u. kaum die p-Chlorbenzylverb. enthalt, D  dagegen das 
reinc Cyanamid CsHgN^Cl =  Cl (y)-C6H4-CH2-N(CH3)-CN, K p.10 166°. — Benzyl- 
o-fluorbenzylmethylamin, C15H16NF (5), K p.n  158—160°. — Chlorhydrat, F. 189°. — 
Pikrat, F. 99°. — Jodmethylat, F. 213°. — Zeigt wie (1) einen doppelten Rk.-Verlauf, 
doch iiberwiegt die Ablosung des Benzylrestes; die Versehiebung des F  aus der p- in 
die o-Stellung ha t also eine Erhohung der Bindungsfestigkeit zur Folgo. — Das ąuartare 
Bromid C zeigt Analysenwerte, die mehr nach der Benzylseite hin liegen, das bei 12 mm 
u. 148—151° sd. Cyanamid dagegen nahert sich der Zus. F  (p)-C6H4-CH2-N(CH3)-CN. — 
P-Fluorbenzylmethylamin, C8H 10NF, farblose FI., K p.14 80—82°. — Chlorhydrat, F. 199°.
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— Pikrat, F. 131°. — p-Fluorbenzyl-o-fluorbenzylmethylamin, C15H 15NF2 (6), K p.12 164 
bis 166°. — Chlorhydrat, F. 130°. ■— Pikrat, F. 142°. — JodmethykU, F . 230°. — Das 
ąuartarc Bromid C hat Zus. F- C6H, • CH2-Ń(CH3)3Br, F. 197-—210°, das Cyanamid D 
Zus. C^H0N 2F =  F-C0H4-CH2-N(CH3)-CN, K p .12 152—156°. Is t ein Gemiscłi der o- 
u. p-Fluorbenzylverb. u. gibt bei der Verseifung m it konz. HCI bei 130° neben einem 
Gemisch von o- u. p-Fluorbenzylchlorid nach Behandlung m it Alkali ein Gemisch 
von p- u. o-Fluorbenzylmełhylamin, CaH 10N F ; die o-Verb. ba t K p.12 73°. — Chlorhydrat, 
F. 160°. — Pikrat, F. 139—140°. — Benzyl-m-fluorbenzylsulfid, C14H13SF (7), Bldg. 
aus Benzylmereaptan +  1 Atom Na in A. +  1 Mol. m-Fluorbenzylbromid; K p.0,2 140 
bis 142°; schwach gelb, riecht schwach. Das ąuartare Bromid C ist ein Gemisch von 
Benzyl- u. m-Fluorbenzylirimeihylammoniumbromid; letzteres hat, rein aus F  (m) • CSH 4 ■ 
CH2-Br u. N(CH3)3 dargestellt, F . 231°. — D  hat die Zus. eines Gemisches von Benzyl- 
rliodanid u. m-Fluorbenzylrhodanid. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 2407—13. 15/10. 1930. 
Frankfurt a. M., Univ.) B u s c h .

A. Angeli, Uber die Konśtitution und die Reaktionen der isomeren Diazohydrate. 
(Atti B. Accad. Lincei [Roma], Rond. [6] 11. 923—29. 30/5. 1930. — C. 1930. II. 
2519.) F i e d l e r .

E. Yamamoto, Uber die Zersetzungsgeschwindigkeit von Diazoverbindungen in 
Wasser. VI. (Vgl. C. 1930. II . 1362.) Vf. bestimmt in Fortsetzung friiherer Unterss. 
u. nach der f ruher geschilderten Methode die Zersetzungsgeschwindigkeit der Diazonium- 
salze aus m-Nitranilin (Geschwindigkeitskonstanto bei 0° 4,0 X 10—8; Tempcratur- 
kocffizient 13 600), p-Nilro-o-toluidin (Ka =  6,8 X 10-7 ; Temperaturkoeffizient 12 750) 
u. p-Nitroanilin (A"0 =  6,9 X 10~8; Temperaturkoeffizient 14 150). (Journ. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 33. 358 B—60 B. Sept. 1930.) B e r g m a n n .

E. Wertheim, o-Athoxyphenylharnstoff. Zum Vergleich mit dem techn. wichtigen 
Dulcin stellt Vf. o-Athoxyphenylharnstoff, C0H 12O2N2 dar, aus Bzl. farblose Nadeln 
Tom F. 142—143° (Sinterung bei 139°), u. zwar aus o-Phenetidin u. K-Cyanat mit 
Salzsilure. Die Angaben von PlERRON (Ann. Chim. [7] 15 [1908]. 145) sind unriehtig. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 52. 4167—68. Okt. 1930. Fayettevillc, Arkansas, Univ.) B e r g .

Charles A. Kraus und Cecil L. Brown, Untersuchungen iiber organische Oer- 
maniumderimte. III . Diphenylgermaniumdihalide und Diphenylgermaniumimin. (II. 
vgl. C. 1930 .1. 2400.) Es werden die Diphenylgermaniumdihalide dargestellt, die Einw. 
yon NH3 u. C2H 5NH2 auf diese untersucht, u. Diphenylgcrmanium in freiem Zustand, 
Dinatriumdiplienylgermanid u. Octaphenylgermanopropan dargestellt (vgl. auch das 
folgende Ref.). — Tetraphenylgermanium, F. 230—231° (korr.), 37 g, gibt m it 15 ccm 
Br in 70 ccm sd. CC14 Diphenylgermaniumdibromid, das aber Mono- u. Tribromid ent- 
halt u. deshalb nach Vakuumdest. bei 150° mittels NH4OH bei Siedetemp. in die Oxydc 
u. weiter mittels konz. HCI in dio Chloridc ubergefuhrt wird. Durch fraktionierte Dest. 
(App. vgl. Fig. im Original) wird daraus Diphenylgermaniumdichlorid, (C6H5)2GeCl2, 
erhalten; farblose FL, K p.0l005 1 00°; F. 9° (nach C. S. SHERMAN, unveróffentlicht);
D. groBer ais die von W .; 11. in organ. Losungsmm.; wird in fcuchter Luft hydrolysiert, 
schneller in W. u. A., u. besonders in alkal. Lsg. — Gibt nach der Hydrolyse m it h. HBr 
Diphenylgermaniumdibromid, (C6H 5)2GeBr2; K p.0>007 1 20°; Eigg. entsprechend denen des 
Dichlorids, ist aber weniger fliichtig. — Diphenylgerimniumdtfluońd, (C6H 5)2GeF2, aus 
Diphenylgermaniumoxyd (aus dem Chlorid) -f- H F; K p.0l007 1 00°; farblose Fl., fliichtiger 
ais das Chlorid; ist von den Haliden am empfindlichsten gegen Feuchtigkcit; bildet an 
der Luft Oxydhaut. — Das durch Hydrolyse des Dichlorids erhaltene Diphenylgerma- 
niumozyd ist ein weiCes Pulver, unl. in  organ. Fil., ohne definierten F .; anscheinend 
entsteht ein Gemisch komplexer Oxyde; ein ahnliehes Gemisch entsteht bei der Hydro- 
lyse von Diphenylgermaniumimin. — Bei der Einw. von fl. NH3 auf Diphenylgermanium
dichlorid entsteht nach der Gleichung:

(C6H3)2GeCl2 +  3 NH3 =  (C0H5)2GeNH +  2 NH4C1 
Diphenylgermaniumimin, farblose, hochviscose Fl., wird bei hóheren Tempp. leichter 
fl.; 11. in organ. Losungsmm., wird sehr leicht hydrolysiert. (Journ. Amer. chem. Soc. 
52. 3690—96. Sept. 1930.) ‘ B u s c h .

Charles A. Kraus und Cecil L. Brown, Untersuchungen iiber organische Ger- 
maniumderivate. IV. Diphenylgermanium und Octaphenylgermanopropan. (III. vgl. 
vorst. Ref.) Diphenylgermaniumdichlorid wird in  Athylamin nicht ammonolysicrt; es 
gelang aber nicht, den sich bildenden festen Kórper rein abzuscheiden u. zu identifi- 
zieren. — Verss., das Dichlorid in Athylamin mittels Li nach der Gleichung: 

(C8H5)2GeCl2 +  2 Li =  (C6H5)2Ge +  2 LiCl
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zu reduzieren, fiihrten nur zu einer harzigon M., dereń Zus. sich der von (C6H5)2Ge 
nahorte, u. die jedenfalls aus m it Athylamin eto. verunreinigtem Diphenylgermanium 
bestand, vielleicht auch aus einer bestandigen Verb. m it Athylamin. — Diphenyl- 
gcrnianium, (C0H5)2Ge, entsteht aus Diphenylgermaniumdichlorid m it Na in Xylol, 
in einer N-Atmosphare bei Sicdetemp.; weiBe Krystalle, aus Bzl., F. 294—295° (korr.); 
Mol.-Gew.-Best. ergab Werte, die fiir Polymerisation von 4 Moll. Diphenylgermanium 
stimmen; daneben entsteht ein harziges Prod., anseheincnd ein unreines Polymeres; 
das krystalline Prod. ist 11. in  Bzl., in  Ggw. des Harzes, von diesem getrennt, nur wl.; 
die Krystalle verandern sich nieht an der Luft. — Dinatriunidiplienylgermanid, Bldg. 
aus Diphenylgermanium +  Na in  fl. NH3 (App. ygl. Original); 1. in  fl. NH3 m it tiefrotcr 
Farbo; bei hóheren Konzz. werden die Lsgg. undurchsichtig. — Natriumtriphenyl- 
germanid gibt m it Diphenylgermaniumdichlorid in Bzl. in  N-Atmosphare beim Erhitzen 
nach dor Gleichung: 2 (C6H5)3GeNa +  (C„H5),GeCl2 =  2 NaCl +  (C8H 5)sGe3 neben 
Hexaplienylgermanoathan das Oclaphenylgcrmanopropan, Ge3(C6H5)8; weiBe Krystalle, 
aus Chlf., F. 247—248° (korr.); bestandig gegen Luft u. Feuchtigkcit; 11. in  w. Bzl. u. 
Chlf. — Gibt m it Br in CC14 Triphenylgcrmaniumbromid u. Diphenylgermaniumdibromid.
— Es ist augenscheinlieh, daB die Ge-Ge-Bindung wenigcr bestandig gegen Br ist, ais 
die CaHf>-Gc-Bindung. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 4031—35. Okt. 1930. Providence, 
Rhodo Island, B r o w n  Univ.) B u s c h .

A. ProskouriakoJf und R. J. Titherington, Quecksilberderivate ton Acetylamino- 
kresolen. Mercurierung verschiedener Aminokresole lieferte amorphe Prodd. mit in 
Lsg. unbestandigen Na-Salzen. Die Erwartung, daB die Acetaminokresole bessere 
Rcsultate liefern wurden, erwies sich ais richtig. Bei Behandlung m it Hg-Acetat in 
verd. Essigsaure liefern die Acetaminokresole gut krystallisierende Acetoxymercuri- 
deriw ., Hg-O-CO -CH:, tr i t t  hierbei in die freicn o- u. p-Stellungen zum OH; 5-Acet- 
amino-o-kresol, 6-Acetamino-m-kresol u. 4-Acetamino-m-kresol (OH =  1) liefern Bis- 
aeetoxymercuriverbb., 6-Acetamino-o-kresol auch m it iiberschussigem Hg-Acetat eino 
Monoacetoxymcrcuriverb. Reinigung aus 10°/o>g- Essigsaure, zur Analyse bei 110° 
gctrocknet. Dio Acetoxymercuriverbb. sind 1. in verd. Alkali u. geben beim Kochen 
in neutralen oder zu schwach sauren Lsgg. amorphe Oxymercuriverbb., m it sd. W. 
sauer reagierende kolloidale Lsgg. — Die untersuchten Aminokresole waren teilweise 
unbekannt; Darst. aus den Nitrokresolen durch Red. mit alkal. Na2S20 4-Lsg. Red. 
mit Zn oder Sn +  HC1 war langwierig u. gab sehr geringe Ausbeuten. Acetylierung 
der Aminokresole durch kurzes Schiitteln der wss. Suspension mit Aeetanhydrid (ge- 
ringer t)berschuB). — 5-Amino-o-kresol. Aus 5-Nitro-o-kresol (F. 117°). Tafeln aus W. 
F. IGI0. 5-Acetamino-o-kresol. Prismen aus der alkal. Lsg. durch HC1. F. 225°. L. in 
h. W. u. verd. Alkali. 4,G-Bisacdoxymercuri-5-acetamino-o-kresol C13H 150 6NHg2. 
Nadeln. Zers. bei ca. 210°. L. in verd. Alkali, Na2C03, Eg. u. w. Essigsaure, unl. in 
Methanol, A., Bzl., Essigester. — (j-Amino-o-kresol. Aus 6-Nitro-o-kresol. Tafeln aus 
W. F. 89°. L. in A., A., Chlf., h. W., Bzl., CC14, unl. in PAe. Gibt m it FeCl3 Rotfarbung. 
(y-Acetamino-o-kresol, C9H ,i0 2N. Prismen aus CC14. F. 78—79°. L. in A., Bzl., Chlf., 
A., h. W., unl. in PAe. Mit FeCl3 Blaufarbung. 4-Aceioxymercuri-6-acetamino-o-kresol, 
CiiH130 4NHg. Krystalle. F. 122°. L. in Aceton, A., Essigsaure u. vcrd. Alkali, unl. 
in Bzl., A., CC14. — 6-Amino-m-kresol, C7H9ON. Aus 6-Nitro-m-kresol (F. 56°). Prismat. 
Nadeln aus 50°/(>ig. A., F. 162° (Zers.). Mit wss. FeCl3 Rotfarbung. L. in h. W., A., 
Bzl., A., yerd. Sauren, unl. in PAe. 6-Acelamino-m-krcsol, C9H n 0 2N. Tafeln aus 50%'g- 
A. F. 171°. Gibt keine FeCl3-Rk. L. in h. W., 11. in A., Aceton, wl. in Bzl., A., unl. in 
CCJ4 u. PAe. L. in NaOH u. Na2C03 (blaulichgriin). 2,4-Diacetoxyrwrcuri-6-acetamino- 
m-kr&sol, C13H 150 6NHg2. Nadeln. F. 178° (Zers.). L. in Alkali farblos. — 4-Amino- 
m-kresol. Aus 4-Nitro-m-kresol (F. 129°). Prismen aus 50°/oig. A. F. 179°. 4-Acet- 
amino-m-kresol. Nadeln aus W. F . 130° (wasserfrei). 2,6-Diac.etoxyme.rcuri-4-acetamino- 
m-kresol. Prismen. Zers. sich beim Erhitzen, schm. abcr nicht bis 250°. L. in verd. 
Alkali farblos. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3978—84- Okt. 1930. Philadelphia [Penns.], 
Jefferson Hospital.) OSTERTAG.

Willy Lange und Gerhard Lewin, Vber die Sorption von Sćhwefdimsserstoff 
durch Kaliumbenzólsulfonat und uber ein Thiohydrat dieses Salzes. I. Von zahlreichen 
untersuchten Allcalisalzen ging nur das entwasserte K-Benzolsulfonat m it H2S-Gas 
eine Vorb. ein, indem ein Ya-THohydrat 1/i H 2S  entstand, das nach den
aufgenommcnen Isothermen u. Isobaren innerhalb bestimmter Druck- u. Temp.-Gebiete 
bestandig ist. Aus W. krystallisiert K-Benzolsulfonat ais das an der Luft vollkommen 
bestandige, aber sehon bei Raumtemp. iiber einem Trockenmittel vollstandig entwasserte
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^ -H y d ra t K(SO?CeH^)- 0,5 H20. Best. des W.-Geh. in Abhiingigkeit yom W.-Dampf- 
druek bei 15° ergibt die Esistenz von 2 H ydraten m it 1/2 u. x/4 H 20 ; schon bei geringer 
Erliohung des W.-Dampfdruckes iiber den des 1/„-Hydrats Verfliissigung. Ubergang 
vom 1/4- zum y 2-Hydrat sprunghaft, bis zur Zus. des 1/1-Hydrats W.-Aufnahme in Ab- 
łiangigkeit yom Dampfdruek dagegen stetig unter Bldg fester Lsgg.; der isotherme 
Abbau des % -Hydrats verlauft anders ais der Aufbau. Das W. des Yj-Hydrats ist 
zeolith. gebunden. Die Gesehwindigkeit, m it der entwassertes K-Benzolsulfonat bei 
konstantem Druck H2S aufnimmt, ist anfangs selir groB, fallt dann aber stark  ab, so 
daB das Gleichgewicht asymptot. erreieht wird. Umgesclimolzenes K-Benzolsulfonat 
h a t das gleiclie H 2S-Bindungsvermogen wie das urspriinglicłie. Beim Leiten iiber Kry- 
stallwasser-haltiges K-Benzolsulfonat ersetzt H ,S  das W. unter Aufnalime derselben 
H 2S-Mcnge wie bei anhydrid. Salz. Das Thiohydrat ist ein farbloses, stark  nach H2S 
riechendes Pulver, das beim ObergieBen m it W. das gobundeno Gaa unter Aufsehiiumen 
abgibt. Viclleicht liegt bei dem K-Benzolsulfonat nicht wie boi den anderen Alkali- 
salzen ein dieht gepacktes Gitter vor, sondern eine Anordnung, die wegen des GroBen- 
miBverhaltnisses von K + u. (S03C6H5)' noch freie Riiume zwischen den Ionen besitzt, 
die durch Neutralteilo ausgefiillt werden konnen, ohne daB eine weitgehendo Auflocke- 
rung des Gitters notwendig ist. — Athylen wird bei 0° u. 760 nim Hg zu 0,290 Mol. auf 
1 Mol. Sulfonat aufgenommen. Bei gleiehzeitigem Dberleiten von H 2S u. Athylen iiber 
das anhydrid. Salz bei Zimmertemp. sofort Mercaptangeruch, offonbar infolge katalyt. 
Besehleunigung der Rk. C2H4 +  H2S =  CH3-CH2-SH. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 
2156—63. 17/9. 1930. Berlin, Unir.) K r u g e r .

Herbert Henry Hodgson und Joseph Nixon, Untersućhungen iiber arcnnatische 
Substitulion. II. Die Einm rkung ton rauchender Salpetersaure auf die 4-Fluor-2,6- 
dihalogenphenole und -anisole. (I. vgl. C. 1930 . II. 1979.) 4-Fluor-2,G-dicblorphenol (I) 
u. -anisol u. 4-Eluor-2,6-dijodphenol (II) geben m it rauchender H N 03 2,6-Dichlor- 
(Dijod) -p-cliinon. 4-Fluor-2,6-dijodanisol gibt hingegen 4-Fluor-6-jod-2-nitroanisol. 
I  liiBt sich leichter m it Dimethylsulfat u. ICjC03 in  Xylol ais m it Dimethylsulfat u. 
wss. Alkali, II leichter m it letzterem m ethylieren.— 4-Flnor-2,6-dichlorj)henol, C0H3- 
OFCl2 (I). Aus p-FIuorphenol in W. u. Na-Hypochlorit. Aus PAe. farblose Tafeln. 
F. 42". — 4-Fluor-2,6-dichloranisol, C7H5OFCl2. Durch Jlethylierung von I. Aus PAo, 
farblose Nadeln, F. 36°. Beide Verbb. lieferten m it HNOs 2,6-DicMor-p-chinon, gelbe 
Nadeln, F. 120—121°. — 4-Fluor-2,6-dijodphenol, C0II3O FJ2 (II). Aus p-Fluorphenol 
mit Jod-Jodkali in wss. Natronlauge. Aus wss. A. farblose Tafeln, F. 67°. Rauchendo 
H N 03 gibt 2,6-Dijod-p-chinon, F. 179°. — 4-Fluor-2,6-dijodanisol, C7H 5O FJ2. Durch 
Methylierung des vorigen. Aus PAe. oder wss. A. farblose Nadeln, F. 61°. — 4-Fluor-6- 
jod-2-nitroanisol, C7H 50 3N FJ. Aus dem vorigen m it H N 03. Aus I*Ae. farblose Nadeln, 
F. 53°. (Journ. chem. Soc., London 1930 . 1868—69. Aug. Huddcrsfield, Technical 
Coli.). B e r g m a n n .

Herbert Henry Hodgson und Joseph Nixon, Untersućhungen ubcr aromatische 
Substitution. III . Die Einmrkung ton rauchender Salpetersaure auf die 3-Fluor-2,4,6- 
trihalogenphenole mul -anisole. (II. vgl. vorst. Ref.) Wahrend alle 3-Fluor-2,4,6-tri- 
halogenphenolc beim Behandeln m it rauchender Salpetersaure bei 0° in  3-Fluor-2,6- 
dihalogen-p-ehinone iibergehen, wird 3-Fluor-2,4,6-tribromanisol in  5-Stellung nitriert, 
3-Fluor-2,4,6-trijodanisol in 3-Fluor-2,4-dijod-6-nitroanisol u. ahnlich 3-Fluor-2,4,6- 
trichloranisol in 3-Fluor-2,4,6-trinitroanisol iibergefulirt.

Y e r s u c h e .  3-Fluor-2,4,6-trichlorphenol, C|,H20FC13. Aus m-Fluorphenol u. 
alkal. Na-Hypochlorit. Aus PAo. farbloso Nadeln, F. 55°. — 3-Fluor-2,G-dichlor-p- 
chinon, C0HO,FC12. Aus dem yorigen m it rauchender H N 03 bei 0°. Leuchtend gelbe 
Tafeln, F. 145°. — 3-Fluor-2,4,6-trichloranisol, C;H40FC13. Aus dem Phenol nach 
H a w o r t h  u . L a p w o r t h  (C. 19 2 4 . I. 1660; alle anderen Phenole konnten m it wss. 
Dimethylsulfat methyliert werden). Aus PAe. farblose Nadeln, F. 35°. — 3-Fluor-2,4,li
tr initroani sol, C7H40 7N3F. Aus dem vorigen m it H N 03. Aus A. farblose Nadeln,
F. 180°. — 3-Fluor-2,4,6-lribromphenol, C6H2OFBr3. Aus m-Fluorphenol m it Brom- 
Bromkali in  W. Aus verd. A. farblose Nadeln, F. 90°. — 3-Fluor-2,6-dibrom-p-chinon, 
C6H 0 2FBr2. Aus dem yorigen m it rauchender H N 03. Gelbe Tiifelchen, F . 150°. — 
3-Fluor-2,4,6-tribromanisol, C7H4OFBr3. Durch Methylierung des Phenols. Aus PAo. 
farblose Nadeln, F. 55°. — 3-Fluor-2,4,6-tribrom-5-nitroanisol, C7H 30 3NFBr3. Aus 
dem yorigen m it H N 03. Aus yerd. A. farblose Nadelchen, F. 87°. — 3-Fluor-2,4,6- 
trijodphenol, C0H 2OFJ3. Aus m-Fluorphenol u. Jod-Jodkali in w'ss. Alkali. Aus yerd. A. 
farblose Nadeln, F . 138—139°. — 3-Fluor-2fi-dijod-p-chinon, C6H O FJ2. Orangerote
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Tafeln, F . 195°. — 3-Fluor-2,4,6-trijodanisol, C7H 40 F J 3. Aus dem Phenol durch Me- 
thylierung. Aus verd. A. farblose Nadelchen, F. 107°. — 3-Fluor-2,4-dijod-6-nitroanisol, 
C7H40 3N F J2. Aus dem vorigon m it H N 03 oder durcli Jodieren von 3-Fluor-6-nitro- 
phenol m it Jod u. golbom HgO in A. zu 3-Fluor-2,4-dijod-6-nitrophenol, C0H 2O3N F J2, 
aus A. łeuchtend gelbe Nadeln vom F. 106°, u. anschlieBende Methyliorung nach 
H a w o r t h  u . L a p w o r t h . A us PAe. farblose Nadeln, F. 102°. (Journ. cliem. Soo., 
London 1930. 1870—72. Aug. Huddersfiels, Technical Coli.) B e r g m a n n .

Johannes S. Buck, Syntheaen von Lodal und Epinin. (Vgl. P y m a n , Journ. 
chem. Soc., London 95 [1909]. 1266. 1610.) Ausgohend vom Homoveratrylamin werden 
Lodal (I) u. Epinin  (II) dargestellt. Beido Prodd. sind m it den yon P y m a n  aus Papaverin 
u. Laudonosin erhaltenen ident. — Homoveratrylamin gibt m it Benzaldehyd +  CH3J  
bei 37° u. Kochen m it 90°/oig. A. das Methylhomoveratrylamin, Hydrojodid, Cn Hls0 2N J,

weifie Prismen, F. 131° (unkorr.). — Gibt m it NaOH-Lsg. dio Basc Cn H 170 2N; farb- u. 
geruclilose F l.; Kp.u  159°; n ,5 =  1,5362; D.2%  1,0597. Gibt an der Luft ein Carbonat.
— Pikrat, CuHjoOgN.,, gelbes Krystallpulver, F. 162—163° (korr.). — Qitaterndres 
Jodid, C13H 220 2N J, P latten, F. 226° (unkorr.). — Platinichlorid, (Cn H I70 2N)2-H2PtCla, 
blaB orange, F. 190° (unkorr., Zers.). — Aurichlorid, Cn H l;0 2N- HAuC14, orange, 
F. 148° (unkorr., Zers.). — Methylhomoveratrylaminhydrojodid g ibt m it H J  (D. 1,70) 
bei 120—130° Epinin, Hydrochlorid, C9H 130 2N-HC1 (vgl. II). — Methylhomoyeratryl- 
amin gibt m it absol. Ameisensaure bei 210° u. Behandlung der Formylverb. in  sd. 
Toluol m it P 20 5 Lodal. (Journ. Amer. chem. Soo. 52. 4119—22. Okt. 1930. Tuckahoe, 
New York, Exp. Res. Lab., B u r r o u g h s  W e l l c o m e  u. Comp.) B u s c h .

G. H. Woollett und Carl H. Everett, Dijodthymol und die Zersetzung seiner 
Salze. Bei dor Einw. von Jod u. Alkali auf Phenole entstehen amorphe, hochmolekulare, 
farbige Prodd., sog. Chromorcsinoide, unter denen das ,,Tliymoljodid“ pharmazeut. 
Bedeutung besitzt. Das Zwischenprod. seiner Bldg. stellt das aus dem bekannten p-Jod- 
thymol (W il l g e r o d t  u. K o r n b l u m , Journ. prakt. Chem. [2] 39 [1889]. 290) mit 
Ammoniak u. Jod leiclit zu gewinnende Dijodthymol, ein hellgclbes Ol, C10H 12O J2, 
dar. Dio Stellung des zweiten Jodatoms ist nicht sicher; es durfte sich in o-Stellung 
zum Hydroxyl befinden. Das Benzoylderiv., C„H ls0 2J 2, schm. nach Krystallisation 
aus A. u. Hoptan bei 112°. Mit Alkali entsteht aus Dijodthymol das rote Chromo- 
resinoid. Da jodverbrauchende Agentien die Zers. hemmen oder verhindern, durfte 
sie durch Spuren von freiem Jod im Dijodthymol eingeleitet werden. Auch m it K-Ferri- 
cyanid entsteht ein roter Stoff; jedoch Terbrauoht diese Rk. molekulare Mengen Ferri- 
cyanid u. findet auch bei Ggw. von Sulfit s ta tt. Diese Rk. gestattet, das Vorhandensein 
von Dijodthymol im offizinellen Thymoljodid nachzuweisen. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 52. 4018—21. Okt. 1930. Mississipi, Univ.) B e r g m a n n .

P. Schorygin, J. Kisber und E. Smoljaninowa, Darstellung von Benzaldehyd 
aus Benzylchlorid. (Vgl. C. 1929. II. 730. 2603.) Durch Kochen von Benzylchlorid mit 
wss. Ca(N03)2 bilden sich neben 10% Benzoesaure 60—65% (der Theorie) Benzaldehyd. 
Die Rk. verlauft in 3 Stufen: 1. Yerseifung des CaH- ■ CH„C1; 2. Yerdrangung der H N 03 
des Ca(N03)a durch HC1; Oxydation des C'0/ / s- CH.JDH dureh HNOs. Experimentell 
lassen sich dio einzelnen Phasen leicht reproduzieren: C6H 5 ■ CH2C1 wird beim Kochen 
mit W. quantitativ  zu Benzylalkohol verseift, u. dieser wird beim Erwarmen m it verd. 
HN03 zu Benzaldehyd u. Benzoesaure oxydiert. Ggw. von Al oder Cu verhindert dio 
Oxydation u. die Rk. bleibt auf der Bldg. des C6H 5-CH,OH stehen. Die N itrate kónnen 
durch verd. H N 03 ersetzt werden, u. man erhalt dann m it gleieher Ausbeute Benzaldehyd 
u. Benzoesaure, wobei aber keine Bldg. von CaH5-CII2OH sta ttfindet; ais Nebenprod. 
entsteht Benzylnitrat, das beim Kochen m it W. ebenfalls in Benzaldehyd u. Benzoesaure 
iibergeht. In  Abwescnheit yon W. zers. sich Benzylnitrat erst bei 140° unter Bldg. yon 
Benzoesaure u. Spuren von Benzaldehyd. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal pri- 
kladnoi Chimii] 3. 721—26. 1930. Moskau.) Sc h o n f e l d .

K. H. Bauer und Marie Seyfarth, 0 ber das Verhalten einiger Kcmdensations- 
produkte des p-DimelhylaminóbenzaMehyds gegen Brom und salpetrige Saure. Das anomale 
Verh. der Kondensationsprodd. des Benzaldehyds mit Benzylcyanid, Cyanessigester u. 
anderen Verbb. gegen Br (vgl. B a u e r  u. MOSER, Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907], 
918) yeranlafite Vff., die Einw. von Br u. N20 3 auf analoge Kondensationsprodd. des 
p-Dimethylaminobenzaldehyds zu untersuchen. a-Phenyl-p-dimethylaminozimtsaure-
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nitril, (CH3)2N-C6H4-CH: C(C6H5)-CN (I), <x-Cyan-p-dimethylaminozinitsduredthylester, 
(CH3) JŚT-CcH, ■ C H : C(CN)-COOC,,H- (II), a-Gyan-p-dimethylamiyiozimtsaurenilril (III) 
u. p-Dimethylanunobenzalacetophencm, (CH3)2N 'C 6II4-CH: CH-CO-C„H5 (IV) lieferten 
d ab e iin  der Hauptrk. koine dureh Addition von Br u. N ,0 3 an die Doppelbindung 
gebildeten Verbb., sondern es entstanden Substitutionsprodd., bei denen das Br u. die 
N 0 2-Gruppe in die o-Stellung zur (CH3)2N-Gruppe eingetreten waren. Der Beweis fiir 
diese Art der Rk. wurde dureh Synthese der gleiehen Verbb. aus m-Brom- bzw. m-Nitro- 
p-dimethylaminobenzaldehyd erbraeht. Dureh dio Einfiihrung einer bas. Gruppe in oinen 
CcH5-Rcst wurde also dio Additionsfahigkeit der Doppelbindung nicht beeinfluBt, dn- 
gegon die Substituierbarkeit erleichtcrt. Im  Gegensatz zu IV lieferto aber das p-Dimethyl- 
aminobenzalaceton cin Monobromid, (CH3)2N- C0H, • CH: CBr- CO • CH3, das wahischeinlich 
aus dom prim. Br-Additionsprod. dureh HBr-Abspaltung entstanden ist. Zum Beweis 
wurde das Phenylhydrazon der Br-Vorb. in ein Pyrazolin umgelagert, das allerdings 
eine Br-freie Verb., das N-Phenyl-3-methyl-5-\p-di?nethylaminophenyl]-pyrazol, darstellte. 
Letzteres zeigto boi der Red. die KNORRscho Pyrazolinrk. u. lconnte nur gobildot 
werden, wenn das Br an die Athylengruppo gebunden war.

V e r s u c h e. x-Phenyl-p-diinełhylamino-m-bromzimtsaurenilril, C17H 15N„Br. Aus 
p-Dimethylamino-m-brombenzaldehyd u. Benzylcyanid in A. oder aus I  m it Br in 
Ch]f.-Lsg. Aus A. griingelbo Nadeln, F. 102°. — a-Phenyl-p-dimclhylamino-m-nilro- 
zimtsaurenitril, C17II150 2N3. Aus p-Dimethylamino-m-nitrobenzaldehyd u. Benzyl
cyanid oder aus I  in Eg. m it N aN 02-Lsg. Aus A. tiefrote Nadeln, F. 128°. — a-Cyan-p- 
dimeihylamino-m-bromzimtsduredthylesler, CI4H 150 2N2Br. Aus p-Dimethylamino-m- 
brombenzaldehyd u. Cyanessigsaureathylestcr m it Piperidin oder aus I I  mit Br in Chlf. 
Aus A. hellgelbe Nadeln, F. 107°. — ix-Cya7i-p-dimellnjlamino-m.-nilrozimtsduredthylester, 
C,.)H150 4N,. A us p-Dimethylamino-m-nitrobenzaldchyd u. Cyanessigester oder I I  in 
IIC1 mit N aN 02. Aus A. Nadeln, F. 172—173°. — p-Dimethylarriino-m-brombenzal- 
malonitril. Aus dem Aldehyd u. Malonitril m it Piperidin oder aus I II  in HC1 mit K N 02- 
Lsg. Aus A. orangegelbe Nadelchen, F. 147—148°. — p-Dimethylamino-m-brombenzal- 
acełophenon, C17H10ONBr. Aus dem Aldehyd u. Acetophenon in A. mit NaOII oder aus
IV mit Br in Chlf. Aus A. blaJ3griingelbe Krystalle, F. 82°. — a.-\p-Dimelliylarnino- 
phenyl]-P-brom-f}-acetylathylen (a.-[p-Dimethylaminobenzal]-a.-broniaceton), C12H 14ONBr. 
Aus p-Dimethylaminobenzalaceton m it Br in Chlf. Aus Lg. hellgelbe Blattehen, F. 92°. 
Phenylhydrazon, Ci8H 20N3Br. Aus Pyridin zart grune Nadelchen, F . 127°. — 1-Plienyl- 
3-methyl-5-[p-dimethylaminophenyl]-pyrazol, C18H l9N3. Aus dem Phenylhydrazon dureh 
Erwarmen in Eg. auf dem Wasserbad. Aus A. F. 148—150°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
63. 2691—95. 12/11. 1930. Leipzig, Univ., Lab. f. angew. Chem. u. Pharmazie.) Poe.

I. G. Lakomkin, Zur katalytischen Darstellung von Acetophenon. Verss. zur Darst. 
von Acetophenon dureh Oberleiten eines Gemisches von Benzoesaure u. Essigsaure 
uber ThO.,- bzw. MnO-Katalysatorcn ergaben folgendes: Es finden bei dieser Rk. folgende 
Umsetzungen s ta tt:

1. C„H5CO„H +  CH3-CO,H =  C6H6COCH3 +  CO, +  H aO (—7,6 Cal.);
2. C0II5C O jl =  C6H„ +  CO., (—12,3 Cal.);
3. 2 CH3CÓ2H =  Aceton +  C02 +  HiO (—7,7 Cal.);
4. CH3CO,H =  CH4 +  CO, (+205,7 Cal.).

Bei a) unmittelbarer Einw. des Sauregemisches (1 Mol. Benzoesaure +  3 Moll. 
Essigsiiuro) auf den Katalysator war die Ausbeute an Acetophenon von der Katalysator- 
menge abhangig. Wird dagegen b) der Dampf des Sauregemisches vor dem Einleiten 
in das K ontaktrohr iiberhitzt, so ist die Ausbeute von der Katalysatormenge unab- 
hangig. Die Ausbeute an Acetophenon ist bei a von der Rk.-Temp. abhangig; sie ist 
am hochsten bei etwa 600° u. sinkt bei weitorer Temp.-Erhohung. Bei hohom tjber- 
hitzen des Dampfgemisches (500°) (nach b) ist die Ausbeute weniger von der Temp. des 
Katalysators abhangig; eine gróBere Abnalime findet nur unterhalb 300° u. oberhalb 
600° s ta tt. Dureh nocli hoheres t)berhitzen des Dampfgemisches gelang es, dio Temp. 
der katalyt. Umsetzung um 200—250° gegen die der Literaturangabcn zu erniedrigen. 
MnO war wirksamer ais ThO,. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii]
з . 555—72. 1930.) '  Sc h o n f e l d .

W. Borsche und K. Diacont, Studien uber die Synthese eon Phenolketonen nach 
Hoesch. IV. (III. vgl. C. 1929- II. 2461.) Aus Arylglyosylsaurenitrilen u. mehrwertigen 
Phenolon hatten B o r s c h e , W a l t e r  u . NlEMANN (vgl. C. 1 9 2 9 .1. 2982) Lactonimine 
bzw. Lactone von Polyoxytriphenylessigsauren erhalten, so z. B. aus Benzoylcyanid
и. Resorcin das Lacton I. Dieser Rk.-Verlauf scheint jedoch auf dio Arylglyoxylsiiure-
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nitrile beschrankt u. dureh die Verkettung eines aromat. Saureradikals mit -CN oder 
■ CO • bedingt zu sein, da Alkylglyoxylsaurenitrilo, wio Acetyl- u. Propionylcyanid, mit 
Resorcin ausschlieBlich Monoketimine yon 1,2-Diketonen lieferten. Dieso liefien sich 
leicht zu den zugehórigen Dikctonen (II) Jiydrolysieren, fiir die wegen ihrer auffalligen 
schwachen Farbo auch die bicycl. Formulierung I II  in Botracht zu ziehen ist. Mit 
Phloroglucin reagierten dio Alkylglyoxylsaurcnitrile wider Erwarten schwicriger.

a-rs®*. rv™ a - t•L A / C O  H 0 \ / \  C0 'CH3[C2H5] HOlx / lx / lC-CH3[CłH5
I  O OH I I  O SOH I I I

V e r s u c h e .  Tetraoxy-2,4,2',4'-triphenylessigsaurelaclon, C20H 14O5 (I). Aus 
Phenylglyoxylsaure u. Resorcin in A. dureh Hinzufugen von ZnCl2 u. Sattigen m it HC1 
bei 0°. Aus CH3OH charaktorist. Nadeln. Mit Phloroglucin konnte kein krystallin. 
Kondensationsprod. erhalten werden. — \2,4-Dioxyphenyl]-l-propandion-l ,2, C9H 80 4. 
Zur Darst. wurde eine Lsg. von Acetylcyanid u. Resorcin in A. bei 0° m it HC1 gesatt. 
u. das ais weifles Krystallpulver abgeschiedeno Dioxyphenylpropandionmonokeloxim- 
chlorhydrat m it móglichst wenig 20°/oig. NaCl-Lsg. hydrolysiert. Gclbliche Nadeln, 
F. 159° unter Braunfarbung. Disemicarbazon, Cn Hi4O4N0. Aus CH3OH Nadelchen,
F. 243—245°. Bis-2,4-dinilrophenylliydrazon, C21H 180 1()N8. Rote Niidclehen, F. 249 
bis 250°. — Mit Phloroglucin lieferte Acetylcyanid eine Verb. von der ungefahren Zus. 
eines Trioxyplienylpropandions, C9H 8Os. — [2,4-Dioxyphenyl]-l-butandion-l,2, CioH100 ,,. 
Aus Propionylcyanid (Kp. 105—110°) mit Resorcin iiber das HonokeiiminćhU>rhydrat 
(C10H12O3NCl, rhomboederartigo Krystalle). Aus Bzl. gelbliches Pulver, F. 150°. D i
semicarbazon, C12H 160 4N6. Blattchen, F. 205°. Bis - 2 ,4  - dinitrophenylhydrazon, 
C22H18O10N8. Rote Nadelchen, F. 245°. (Bor. Dtsch. chem. Ges. 63. 2740—43. 12/11. 
1930. Frankfurt a. M., Univ.) P o e t s c h .

Henry P. Howells, B. H. Little und H. P. Andersen, Die Synihese einiger 
neuer, mit Apocynin und Apocynol verwandler Verbindungen. Vf. versucht fiir Ver- 
glcichszwecke Homologo des Apocynins herzustellon, das, in  Apocynum cannabinum 
vorkommend, ais Herzstimulans u. Diuretikum Verwendung findet u. von F in n e -  
MORE (Journ. chem. Soc., London 93 [1908]. 1520) a is (4 -O xy-3-m ethoxy-phenyl)- 
methyl-keton (I) erkannt worden ist. Die Synthesen wurden den FINXEMOREschen 
Angabcn ontspreehend dureh Einw. yon GRIGNARDschen Verbb. auf das Benzoyl- 
deriv. des Vanillins u. anschlieC ende Oxydation u. Verseifung du rch g efiih rt. Dabei 
crhielt F i n n e m o r e  das Apocynol (II); Vff. stellten vor allem Verss. m it Butyl-Mg- 
halogonid (III) an, fernor wurden die G lieder IV u. V der Reilie u. z. T. die entsprechen- 
den Ketono horgestellt. Vcrgleichende Verss. zeigten, daC dio Alkyljodido besser zu 
yerwerten waren ais dio Bromide; es mufiten nur genau aquivalente Mengen GrIGNAED- 
Reagcns angewandt werden — was nach dem Verf. von GlLMAX, Z o e l l n e r  u . DlCKEY 
(C. 1929 . I I .  293) leicht móglich war. Ferner wurdo anders ais in dem FlNNEMORE- 
schen Verf. die Abspaltung des Benzoyls mit alkoh. Kali durchgefiihrt. Die erhaltenen 
Verbb. sollen auch auf Gcschmack u. Geruch yergleichend untersucht werden.

OH OH OH 0C 0-C al l 6 0 -C 0 -C 6H5

CO-CH3 CHOH-CHs ÓlIOH-C(H,
V e r s u c h e. a-[4-Benzoyloxy-3-m<thoxyphenyl\-n-pentanol, C'i9H220,. Aus Va- 

nillinbenzoat (Darst. nach P o p o v ic i , Bor. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 3504, in  etwas 
modifizierter Form) u. n-Butylmagnesiumjodid. Aus 75%ig. A. monoklino Nadeln,
F . 109,3°. Konz. H 2SO., farbt rot. — ix-[4-Oxy-3-methoxyphenyl]-n-penlanol, C12H 180 3 
(III). Aus dem yorigen m it alkoh. KOH. Aus Bzn. F. 81,5°. H,SOj farb t rot, Ferri- 
chlorid blau. Rieelit gewiirzartig. — [4-Benzoyloxy-3-methoxyphenyV\-n-biilylketon, 
C19H 20O4. A us dem ontsprechenden Carbinol m it Kaliumdichromat in Essigsaure- 
Schwofelsaure. Aus A. trikline Krystalle, F. 88,1°. H2S04 lost gelb. Phyiylhydrazom, 
CmH280 3N2, aus A. trikline Krystalle, F. 163°. —• {i-Oxy-3-riKtIioxy-phenyl}-n-b'utyl- 
keton, C12H 10O3. A us dem yorigen m it alkoh. KOH. Aus 25%ig. A. F. 62,9°. Diplienyl- 
imtlian, "CjjHjjOjN, m it Diphenylcarbaminsaureehlorid erhalten, aus A. Nadeln,
F. 121,5—123®! —• x-j[4-Benzoyloxyr3-inethoxyphenyl]-n-butanol, Ci8H 20O4 (IV). Aus
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Vanillinbenzoat m it Propyl-MgJ. Aus A. monokline Krystalle, F. 111,3°. ILSO, 
lóst rot. — [4-Benzoyloxy-3-methoxyphenyl]-n-propylketon, ClsH I80 4. Durch Oxy- 
dation von IV. Aus A. trikline Krystalle, F. 79°. Phenylhydrazon, C24H240 3N2. Aus 
A. Krystalle, F. 175,5°. — a.-[4-Benzoyloxy-3-methoxyphenyl]-nJiexanol, c20H24o4 (V). 
Aus Vanillinbenzoat m it n-Pentyl-MgJ. Aus A. monokline Krystalle, F. 95,6°. H2S04 
lost rot. — Phenylhydrazon des [4-Benzoyloxy-3-methoxyphenyl\-n-pentylketons, 
C20H 28O3N2. A us V durch aufeinanderfolgende Oxydation (Ol) u. Umsetzung m it 
Phenylhydrazin. Aus 75%ig. A. F. 134,6°. (Journ. Amer. chem. Soe. 52. 4076—82. 
Okt. 1930. Stillwater, Oklahoma.) BERGMANN.

L. Bert und P. Ch. Dorier, tlber eine neue Synthese des Zimtalkohols und seiner 
Homologen. (Vgl. C. 19 3 0 . II . 2376.) Zimtalkohol u. seine Ilomologen konnten durch 
Red. des Zimtaldehyds u. seiner Homologen, dereń Synthese 1. c. beschrieben wurde, 
dargestellt worden. Da jedoch die Ausbeuten an diesen Aldehyden zu wiinsehen tibrig 
lassen, haben Vff. Cinnamrjlchlorid direkt zu verseifen versucht. Aber die Agenzien, 
welche beim Bcnzylchlorid erfolgreich sind, versagten hier. Kocht man aber ein 
Gemiseli gleicher Teile von Cinnamylchlorid, geschmolzenem Na-Acetat u. Eg. mehrere 
Stdn., so entst-cht Cinnamylacetat, welches sodann durch Lauge verseift wird. Aus
beuten bei beiden Operationen 60%. Das Verf. ist auch auf die Homologen anwendbar.— 
Cinnamylacetat, K p.I5 138° (korr., auch im folgenden), D .124 1,0603, no12 =  1,555, 
Mn =  53,29 (ber. 50,58). — 2-Hethylderiv., K p.w 147°, D .n 4 1,043, nn11 =  1,544, 
Md =  57,52 (ber. 55,20). — 4-Methylderiv., K p.15 149°, D .12'54 1,0153, no12’5 =  1,541, 
Md =  58,84 (ber. 55,20). — 2,4-Dimethylderiv., K p.15 161°, D .lll64 1,033, nD11,5 =  1,540, 
Md =  61,96 (ber. 59,82). — 2,5-Dimethylderiv., K p.15 160°, D .u,s4 1,018, no11'5 =  1,541, 
Md =  62,97 (ber. 59,82). — 4-Isopropylderiv., K p.15 164°, D .u 4 0,994, nn11 =  1,533, 
Md =  68,06 (ber. 64,44). — 2-Methyl-5-isopropylderiv., K p.ls 174°, D .ll4 0,990, no11 =
1,530, Md =  72,34 (ber. 69,06). — Zimtalkohol, K p.15 139°, D.35, 1,032, nn35 =  1,576, 
Md =  42,98 (ber. 41,22). — 2-Methylderiv„ K p.16 149°, D .j54 1,0302, nD15 =  1,578, 
Md =  47,67 (ber. 45,84). — 4-MethyUeriv., K p.16 152°, D .11'5, 1,005, nD14'6 =  1,565, 
Md =  47,91 (ber. 45,84). — 2,4-Dimethylderiv., K p.15 155°, D .14>64 1,020, nD14-5 =  1,569, 
Md =  52,03 (ber. 50,46). — 2,5-Dimethylderiv., Ivp.15 156°, D .12-5, 1,004, nD12'6 =  1,564, 
Md =  52,48 (ber. 50,46). — 4-Isopropylderiv., K p.15 161°, D .l04 0,977, nD10 =  1,548, 
Md =  57,20 (ber. 55,08). — 2-Methyl-5-isopropylderiv., K p.i5 164°, D.15., 0,974, no15 =
1,547, Md =  61,86 (ber. 59,7). — Alle Verbb. sind farblose Fil., dereń Beweglichkeit u. 
Geruchsintensitat m it steigendem Mol.-Gew. abnehmen. Einige, besonders diep-Alkyl- 
deriw ., riechen eigentumlich. (Compt. rend. Acad. Sciences 191 . 378—80. 25/8.
1930.) L indenbatjm .

A. Berthoud und Ch. Urech, tlber die durch Jod sensibilisierte Photoisomerisation 
der Allozimtsaure. Kurze Wiedergabe der C. 19 3 0 . II. 1860 referierten Arbeit. (Helv. 
chim. Acta 13 . 437—44. 1/7. 1930. Neuchatel, Univ.) BERGMANN.

Rene Bousset und M. Vaugin, tlber die Magnesiumverbiiidung des Pinenchlor- 
hydrats. Einwirkung von Athylformiat. 1 Mol. der Mg-Verb. CI0H 17 ■ MgCl (I) aus Pinen- 
chlorhydrat (F. 129—130°, [x]578 =  —35,33°; [a]546 =  —39,83°; [a]426 =  —67,83° in Bzl.) 
liefert mit 0,6 Mol. Athylformiat (Kp.738 52,7—52,8°) in A. bei —2(j° 0,34 Mol. Campha- 
nyl-(2)-carbinol, C10H 17-CH2-OH (II) (teilweise verestert), 0,265 Mol. Bomylen (Best. 
durch Hydrierung der KW-stoff-Antcile), 0,11 Mol. Camphan u. 0,11 Mol. Dibornyl (ent- 
spreehend 0,22 Mol. I); die Hydrolysewasser enthalten Methanol, dessen Bldg. auf 
Red. von Athylformiat durch iiberschussiges Mg zuriickzufuhren ist u. bei Vermeidung 
eines Mg-Uberseliusses ausbleibt. Der sek. Alkohol (C10H 17)2CH-OH tr i t t  nicht oder 
hóchstens in Spuren auf. Der Rk.-Verlauf ist durch:

2C10H17 • MgCl +  H • CO 2C2H5 — V C10H 16 +  C10H 17 • CH„ • 05rgCl +  C2H5 • OMgCl 
wiederzugeben. Der Unterschied zwischen der gefundenen u. der tlieoret. Bornylen- 
menge ist durch Verluste bei der Aufarbeitung zu erklaren. — Camphanyl-(2)-carbinol (II). 
Das Prod. aus I u. Athylformiat (Ila) ist ident. mit dem aus Camphan-2-carbonsiiure- 
iithylester u. N a(IIb) u. mit dem aus I  u. Trioxymethylen erhaltenen (lic). Reinigung 
iiber das saure Phthalat. Campheralmlich riechende M. F. 88—89°. Sil. in organ. 
Fil. Schmilzt nach 1 Dest. m it Wasscrdampf bei 62—64°, nach der 2. Dest. boi 86°, 
nach der 3. bei 62—64°, nach den folgenden Destst. bei 86—87° bzw. 87—88°; die 
Terschiedcn schm. Prodd. haben głeiche Drehung. Formiat, D .14>54 0,9876; no14’5 =
1,475. Acełat, Kp.ls 127,5°; nD18 =  1,470. D .184 0,9868. p-Nitrobenzoat. HeUgelbe 
Krystalle aus A., F. 126°. [a]578 =  —9,27°; [a],.^ =  —15,46; [a]436 =  —24,74° (in A.)- 
Saures Phthalat. Krystalle aus Bzl., F. 160—161°. L. in A. u. Aceton, zwl. in A., wl.
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in Bzl. Phthalat aus H a: [a]578 = —10,54°, [a]540 =  —12,05°, [«].138 =  —19,20°; 
Phthalat aus l ic :  [a]578 =  —11,98°, [a]540 =  —12,65°; [cc]436 =  —21,31° (in Aceton). — 
Oxydation von II m it KM n04 gibt Camphancarbonsdure, F. 69—71°. [a]578 =  —10°; 
Wsie = —10,3°; a..m  — —25°; Camphanearbonsaure aus I u. C02 ha t F. 69—70°; 
Msts =  —2°, [a]549 =  —2,33°, [a]436 =  —6,66°. Camphancarbonsiiure wird duroh 
alkal. KM n04 zu Campher (F. 178° [korr.]) weitcroxydiort; die Ausbeuten sind sehr 
schlceht, da die Siiure entweder zum groBen Teil nicht angegriffen oder fast vollstandig 
zerstórt wird. — Camphancarbonsauredthylester. Kp.„ 111°. [cc]d =  —2,03°; [a],-8 =  
—2,18°; [a]540 =  —2,68; [a]i30 =  —6,66°. (Buli. Soc. cliim. France [4] 47 . 986—1003. 
Sept. 1930.) _  ̂ _ O s te r ta g .

J. R. Hosking, Zur Kenntnis der Dite.rpe.7ie Kauren und Miren. Um einen Einbliclc 
in den Bau des Kohlcnstoffskeletts des Kaurens u. Mircns zu gewinnen (vgl. C. 19 2 8 .
II. 1001), wurden dio beiden Diterpene in  Eg. unter encrg. Bedingungen katalyt. 
hydriert. Die Aufnahmo von nur 1 Mol. H  zeigte, daB die beiden Vcrbb. nur eine Doppel- 
bindung besitzen u. aus einem System von vier Kohlenstoffringen aufgebaut sind. Dio 
Dehydricrung m it Se naeh D ie l s  lieferte neben einer geringen ftlengc tiefsd. Fraktionen, 
die offenbar aus partiell dehydrierten Kórpern bestanden, aussehlieBlich in ca. 50°/oig. 
Ausbouto Pwmnthren, das auch beim Dehydrieren der Diterpcncarbonsauren Dextro- 
pimarsaure u. Agathendisaurecrhaltenwordcnwar(ygl. R uzlC K A u. HOSKING, C. 1929 .
I. 2757). Das Dehydrieren liatte also die Abspaltung von 4 C-Atomen, 18 H-Atomen
u. Offnung eines Ringes zur Folgę, bei dem es sich wahrseheinlieh nicht um einen 
hydrierten Bzl.-Ring, sondern um einen Ring mit weniger ais 6 C-Atomen handelt, der 
eine Briicke in einem der Phenanthrenringe bildet.

V e r  s u c h e. Dihydrokauren, C20II3,t. Durch katalyt. Hydrierung des Kaurens
mit Pt-Schwarz in  Athylacetat oder mit Pt-Oxyd in Eg. Aus A. Nadcln, F. 86—87°, 
nn100 =  1,491 2. — Dihydromiren, C20H34. Analog vorigem m it Miren (F. 104°). Aus 
CH3OH F. 73—74°. — Zur Dehydricrung wurde Kauren (F. 55—57°) m it der gleichen 
Menge Se 30 Stdn. auf 340—350° erhitzt, das Rk.-Prod. m it A. extrahiert u. durch 
Dest. in 3 Fraktionen getrennt. Dio dritte Frakt-ion, die zu blatterahnlichen Krystallen 
erstarrte, bestand aus Pimdnthren, C16H 14, vom F. 79—81°, das ein Pikrat vom F. 130 
bis 131°, ein Styphnat vom F. 157—158°, u. bei der Oxydation m it Chromsaure ein rot- 
gefiirbtes Chinon vom F. 166° lieferte, aus dom ein Chinoxalin (F. 194°) hergestellt 
wurde. Alle D criw . gaben keine F.-Depression m it den entsprechenden Verbb. des 
Pimanthrens aus Isoagathendisaure. Aus den beiden ersten Fraktionen liefi sich bei 
weiterer Dehydrierung m it Se Pimanthren isolieren. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49. 
1036—39. 15/10. 1930. Zurich, Eidg. Techn. Hochsch.) POETSCH.

W. Treibs, Die Autoxydalion des Piperitons in alkalischer Losung. In  alkal.- 
alkoh. Medium wird O von Canon (I) (vgl. H a r r ie s , Bor. Dtsch. chem. Ges. 34 [1900]. 
2105), Piperiton (II), Carrenon rasch, von Benzalaceton (III) ziemlich stark, von Pulegmi, 
Cyclohexenon u. Yerbenon langsam, von Methylheptenon u. Mesityloxyd auBerst schwach, 
von Dihydrocarion gar nicht absorbiert. Quantitative Angabon iiber O-Aufnahme 
von I, II, III, p-Benzochinon, Phenanthrenchinon, fi-Naphthochinon, Orcin, Brenzcatechin, 
Resorem, Hydrochinon. Dio Rechtsdrehung von I  geht unter dem EinfluB von alkoh. 
Kali in Lintedrehung iiber. Aus der m it O behandelton Lsg. von II w'erden durch Wasser- 
dampfdest. gewonnen: ein thijmolahnliclies Phenol, eine ungesatt. Same C10Hl&0*, ein 
Lacton ClaHls0 2, eine 7- oder d-Oxysaure C10I ilaO3. Aus letzterer entsteht m it Na in 
A. ein Glykol Ó10H*„O«.

V o r  s u c h e. H wird in  mothylalkoh. Kali m it O geschuttolt. Lsg. farb t sich
unter starker Warmeentw. tiefbraun. Wasserdampfdest. gibt Ol, hieraus wird m it 
Lauge u. C02-Fallung ein Phenolgemisch isoliert, dM15 =  0,9870, Kp. 235°. Mit FeCl3 
Griinfarbung, abweichend von Thymol. Wasserdampfdest. aus schwefelsaurer Lsg. 
liefort oin Sauregemisch, bestehend aus einer ungesatt. Sdure C10HwO2, Blattchen aus A.,
F. 57—59°, u. einem Lacton C10Hia02, Kp. 246—248°, K p.13 118—120°, d20I5 =  1,010. 
Aus letzterem entsteht m it sd. 20°/0ig. wss. Kalilauge eine Ozysdure ClaHlsOs, aus Eg. 
oder CH3OH Prismen, F. 113—114°. K- u. Na-Salz. Red. der Oxysaure m it Na in  
A. liefort ein Glykol C10H2QO2, geruchloses Ol, K p.13 150—152°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
63. 2423—28. 15/10.1930.)' H e l l r i e g e l .

Arnold Weissberger und Rudolf Sangewald, Vber die elektrischen Momcnte der 
stereoisomeren Stilbendichloride. Messungen der Dipolmomente fi in Bzl.-Lsgg. ergeben: 
u-Stilbendichlorid: 1,2, X 10~18; fl-Stilbe7idichlorid: 2,76 X 10-18; Bmzylchlorid:
L 8, X 10~18. Kryoskop. Mol.-Gęw.-Bestst. in Bzl. ergeben Assoziationsfrciheit der
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Stilbendichloride in dcm betreffenden Konz.-Interyall. Aus der Verschiedenheit der 
Momonto der Stilbendichloride geht hervor, daB nicht beide Moll. um die Methan- 
C—C-Bindung frei drehbar sein kónnen. — Bei der Hcrst. von a- u. /?-Stilbendicblorid 
nach Z i n CKE (L ie b ig s  Ann. 198. 129 [1879]) wurde das nach Abscheidung des a-Stilbcn- 
dichlorids zuriickbleibende Ol unmittelbar im Vakuum des Kathodenlichtcs dest., wobei 
bei 110—120° ein hellgelbe3, im Kiihler teilweise erstarrendes Ol iiberging; das yon 
dom auskrystallisierten /J-Slilbendiehlorid durch Abprcsscn befreite, m it A. estrahierte
u. wieder im Hochyakuum dest. Ol ist anscheinend durch etwas Stilbendichlorid yer- 
unreinigtcs Slilbcnchlorhydrin. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 9. 133—40. Juli 1930. 
Leipzig, Uniy.) KRUGER.

Henry Gilinan und E. A. Zoellner, Benzhydrylmagnesiumchlorid und die offen- 
bar vorhergehcnde Bildung freier Benzhydrylradikale. Vff. geben eine Methode an, 
mit der man auch vom Diphenylchlormothan, fiir dessen Grignardierung man bisher 
auf das BARBIER-Verf. angowiesen war, in 70% Ausbeute eine GRIGNARD-Yerb. 
horstollon kann. Sie gibt m it Kohlendioxyd Diphenylessigsaure. Beim Eintropfen des 
Halogonids in  die bereits GRIGNARDsche Verb. enthaltendo ath. Lsg. tr a t  yoriiber- 
gohend roto Farbo auf, ob unangegriffones Magnesium zugegen war oder nicht. Daraus 
sehlieCen die Vff., daB sowohl boi der Einw. des Halogenids auf Mg ais auch bei der 
auf Bcnzhydrylmagnesiumchlorid freies Benzhydryl auftritt. Solche freie Radikale 
sind vielleicht der AnlaB zu den mancherlei bei solclien Umsetzungen beobachteten 
Nebenrkk. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3984—88. Okt. 1930. Ames, Iowa.) B erg .

C. S. Schoepfle und J. D. Ryan, t)ber die Polymerisation des asymmelrischen 
Diphenylathylcns und iiber die Barstellung ton l,l,3-Triphenyl-3-mclhyl-hydrinden. Len 
von B e r g m a n n  u . W e is z  C. 1930. II. 392 fiir das gesatt. Dimere des asymm. 
Diplionylathylons gofiihrten Konstitutionsbcwois, nach dem dio fragliche Verb.
l,l,3-Triphenyl-3-methyl-hydrinden (I) ist, bestatigen Vff. auf Grund der von ihnen 
untersuchten Oxydation. Das Auftreten von o-Dibonzoylbenzol u. Bonzophenon 
(neben Benzoesaure) beweist die Richtigkcit von Formel I. Auficrdem wurden noch

— PTT ___  GH3
C sH j i C 0H S /  \  X

I I  CHS \ ____/ " V
____ CaHs

Y <  > = ć
“T P ^C l Ó6H 5 111

n w ___
/ ----- \  /  \ ___ A .

> = ę  \ ___ /  y
\  Q,H.

\
• n-

Y I Y II r
folgende Verbb. aufgefunden: ClaH 12Oo, F. 120°, C23H20O2, Sauro vom F. 190°, C21H 140„ 
allmahlich 1. in  h. NaOH, F. 225°, C2 ,H220 4, Siiuro vom F. 245°, moglicherweise a-JIethyl- 
a,7,y-triphenylglutorsaure, C22H 160 3, F. 279°, C10H 12O2, F. 285°, moglicherweise das 
Anhydroderiy. der /?-Benzoyl-a-phenyl-propionsaure (H a n n  u . L a p w ORTII, Journ. 
chem. Soc., London 85 [1904]. 1362). AuBordom wurden noch Spuren je einer 
Verb. yom F. 95 u. 295° isoliort. — Die beste Methode zur Gewimiung von I sehen 
dio Vff. in der Einw. von Zinntetrachlorid auf dio Bzl.-Lsg. des Mcthyldiphenyl- 
chlormethans. Ebenso entstanden dimere KW-stoffo aus Dimethylphenylchlormelhan 
(F. 52,5°), aus Diimthyl-p-tolylchlormctlian (F. 122°) u. Bivuihyl-a.-naphthyl- 
chlornuthan (F. 199°). Chlorzink, FeCl3, SbCl5 u. A1C13 wirken analog. — Asymm. Di- 
phonyliithylen wird durch SnCl4 in das ungesatt. Dimere (II), durch SnCI., +  HC1 in I 
yerwandelt. Ebenso geht II  nur bei Ggw. yon SnCl4 +  HC1 in I iiber. Vff. nehmen 
an, daB der Ausgang3punkt der Bldg. von I stets Mothyldiphenylchlormethan ist, das 
aus asymm. Diphcnylathylen direkt, aus II nach yorhergehender Depolymcrisation ent
steht; eino solche ist sehon bei yorschiedenen Rkk. beobachtet worden. Der Mechanismus 
dor Bldg. von I wird so gedeutet, daB zuerst aus dem Chlormothan daa Diradikal III 
entsteht, das sich z. T. in IV umwandclt, worauf sich III u. IV zu I gegenseitig 
abjattigen. Die Reaktion wird ais Analogon der Bildung. yon Fluorcnen aus
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Triarylcarbinolen angesehen. So soli dio Bldg. von 9-Phenylfiuoren aus Triphenyl- 
carbinol iibcr V, VI u. VII yerlaufen. — Dio Best. von I 11. II nebeneinander laBt sieli 
am boston absorptions-spektroskop. durehfiihron; man brauclit nur den molekularen 
Absorptionskoeffizienten bei 3425 u. 3600 mm-1 zu bestimmen. (Journ. Amer. cliem. 
Soc. 52. 4021—30. Okt. 1930. Ann Arbor, Michigan, Univ.) Bergm anX .

W. Brunetti, Zur Darstdlung von 4-Niironapklhalin-l-sulfochlorid. Duroh Ober- 
fuhron von 4-Nitro-l-aminonaphthalin naeh G a t t e e m a n n  in dio 4-Nitronaphthalin-l- 
sulfinsiiure u. folgende Bohandlung m it Cl konnte das 4-Nilronaphthalin-l-sulfochlorid 
vollkommen rein u. vollig frei von Isomeron dargostellt werden. Das ais Ausgangs- 
matorial orforderliche 4-Nitro-l-aminonaphthalin wurde durch Nitrioren des acety- 
lierton a-Naphthylamins, Verseifen des entstehenden Gemisches von o- u. p-Verb. u. 
Trennen vom o-Nitroaoetnaphthalid nach M e i s e n h e i m e r  u . P a t z i g  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 39. [1900]. 2541) gewonnen.

V o r s u c h e. 4-Nitronaphllialin-l-sulfmsaure, C10H,O4NS. Durch Diazotieren 
von 4-Nitro-l-naphthylam in m it Na-NO, in W. u. HC1 u. Zugeben dor Diazolsg. durch 
einen Tropftrichter zu einer Lsg. yon  S 02 in W. in Ggw. yon Cu. Aus w. W. gelbo 
Nadeln, F. 131°, 11. in A., Aceton, A., Eg. u. Essigestor, swl. in Chlf. u. Bzl. — 4-Niiro- 
naphlhalin-l-sulfochlorid, Cł0H 0O4NClS. Durch Einleiten yon Cl in oino neutralo Lsg. 
der yorigen in KOH u. W. unter dauorndem Sohuttoln. Aus Bzl. lange Nadeln, E. 99°. 
Lieferte m it aromat. Aminon u. Aminosiluren glatt Kondensationsprodd. (Journ. 
prakt. Chem. [2], 128. 44—46. Okt. 1930. Belgrad, Univ., Chem.-technolog. Inst.) P o e .

G. Darzens, tJber die Styrallylallylessigsdure und ihre Cyclisierung zu einem Tetra- 
liydronaphtlialinderimt. Darstdlung des 1,4-Dimethylnaphthalins. (Vgl. C. 1930. II. 
1074 u. friilier.) Dio allgemoine Verwendbarkeit des neuen Verf. wird an einem weiteren 
Beispiel gezeigt. — Styrallylmalonester, C,jH5-CH(CH3)-CH(C02C2H5)2. Aus Na-Malon- 
estor u. Styrallylbromid analog dem p-Xylylmalonester (1. c.). Viscose, sehr schwach 
balsam, riechende Fl., K p., 146—148°. — Styrallylallyhnalonester, C6H6-CH(CH3)- 
C(CH2- C H : CH2)(C02C2H 5)2. Aus dem Na-Doriv. des yorigen m it Allylbromid. Viscose, 
schwach rieehendo Fl., Kp.12 174—176°. — Der Ester wurde yerseift, dio Malonsaure 
im Vakuum auf 150—160° orhitzt u. das Prod. dest., um dio Styrallylallylessigsdure, 
C0H6- CH(CH3) • CH(CH2 • C H : CH,) ■ C02H, zu erhalten, aber diese lactonisiert sich 
sehr leieht, so daB sieh kein seliarfer Kp. einstellt (z. B. 130—170° unter 9 mm). Aus 
dem Destillat laBt sich durch Behandeln mit Sodalsg. reichlich Styrallyhalerolactcm (I) 

C6H5 • CII(CHa) ■ CH • CH, ■ CH • CH, CH(CH3) • CH • CO,H
I  ć o ---------Ó 0 CH(CH3)-ĆH2 I I

isolieren, K p.0 126—128°, eigentumlich, aber sehr schwach riechend. — Tetraliydro-
l,4-dimtthylnaphthalincarlonsdure-(2) (II). Durch langes Erhitzen yon I m it H2S04,3H 20, 
entsprochend der Isomorisierung dos Benzylvalerolactons (I. e.). Sehr yiscose Fl., 
Kp.s 160—165°. — l,4-DimethylnapTitlialincarbonsaure-{2). Duroh Erhitzen von II mit
S. Krystalle aus 80°/oig. Essigsaure, F. 167°. — 1,4-Dimethylnaphthalin. Durch Dest. 
des Ca-Salzes der yorigen m it Ca(OH)2 im Vakuum. Pikrat, F . 139—140°. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 190. 1562—64. 30/6. 1930.) L indenbaum .

Erich Mosettig und Jacob van de Kamp, Synthesen in  der Phenanthrenreihe.
I. Acctylphenanthrene. 9-Acotylphenanthren konnte naeh W i l l g e r o d t  u . A l b e r t  
(Journ. prakt. Chem. [2] 84 [1911]. 383) nicht erhalten werden; bei der Aeetylierung yon 
Phenanthrenm it Acetylchlorid u. A1C13 in CS2, besser in Nitrobzl., wurden 2- u. 3-Acetyl- 
phenanthren erhalten. Dio daraus mittels NaOCl erhaltenen Carbonsauren erwiesen sich 
alsident. m it donPhenanthren-2- u. -3-carbonsauren yon W ERNER (LlEBIGs Ann. 321 
[1902], 248) u. FlESER  (C. 1930. I. 378). — Phenanthren-9-carbonsaure yon PSCHORR 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 29 [1896]. 497) ist m it keiner der aus den 2 Ketonen erhaltenen 
Sauron idont.

V e r s u c h e .  80 g Phenanthren (F. 98—99°) in  240 g Nitrobzl. gibt m it 132 g 
A1C13 in 600 g Nitrobenzol u. 48 g Acetylchlorid bei 25° +  80 ccm konz. HC1 2- u. 3-Ace- 
tylphenanthren, u. zwar werden aus 400 g Phenanthren 315 g 3-Acetyl-, 75 g 2-Acetyl- 
phenanthren u. 0,5 g eines nicht identifizierten Prod. (weiBe Nadeln, fast unl. in CH3OH,
F. 279-—280°, unkorr.) erhalten. — 2-Aceiylphenanthren, C14H 9COCH3, weiBe Nadeln, 
aus A. oder CH3OH, F. 143° (korr.). — Semicarbazon, Ci;H,-ON,; Blattchen, aus A.,
F. ca. 260° (Zers.), wird dann wieder fest u. schm. dann boi 297—299° (unkorr., Zers.).
— Phenylhydrazon, C,»H1SN.„ schwach gelbliche Blattchen, aus Essigsaure, F. 187—188° 
(korr., Zers.). — Das" Keton gibt in  w. Eg. mit Cr03 bei 70—80° 2-Acetylphenanthren-
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9,10-chinon, C16H 10O3, orangegelbe Nadeln, aus Eg., F. 223—224° (korr., im Vakuum), 
sintert bei 218°. — Das Keton gibt in sd. 2%ig. wss. Natriumliypockioritlsg. +  HC1 
die Phenanthren-2-carboiisaure, C14HjGOOH (Gerueh nach CHC13); aus Eg., F. 258,5 
bis 260° (unlcorr.). — Ałhylester, C17H140 2, 331dg. mit sd. A. u. konz. H 2S04; weifie 
Nadeln, aus PAe., F. 73—73,5°. — Methylesler, C16H 120 2, weiBe Nadeln, aus CH3OH,
F. 96—96,5° (korr.). — Amid, C14H„CONH2, Bldg. iiber das Chlorid (Bldg. m it S0C12) 
mit NaOH u. 20% NH3; weiBe Nadeln, aus CH3OII oder Bzl., F. 242—243° (korr.).—
3-Acetylphenanthren, C10H12O, weiBe Nadeln, aus CH30H , F. 72°. — Semicarbazon, 
C17H 15ON3, weifie Nadeln, F. 228—230° (korr.). — Phenylhydrazon, C22H 1SN2, sohwach 
gelbe Nadeln, F. 192,5—194° (korr., im Vakuum). — Oxim, C10H 13ON, Nadeln, aus 
CH3OH, F. 143,5—144° (korr.). Aus dor Mutterlauge des Oxims wird eine mehr 1. 
Verb. yom F. 181—182° (unkorr.) erhalten, yielleicht ein stereoisomeres Oxim. — 3-Ace- 
tylphe7ianthrenpikrat, C22H150 8N3, gelbe Nadeln, F . 125—125,5° (korr.). — 3-Acetyl- 
plie.nanthren-9,10-chinon, C18H 10O3, aus dem Keton +  Cr03; ziegelrote Nadeln, aus 
Eg., F. 217—218,5° (korr., im Yakuum), sintert bei 214°. — Phenanihren-3-carbon- 
sdure, Bldg. mittels Natriumhypoclilorit; weifie Nadeln, F. 270° (unkorr.). — Alhyl- 
ester, C17H 140 2, weiBe Nadeln, aus PAe., F. 56—57° (korr.). — Metliylester, C10H12O2, 
weiBe Nadebi, aus CH3OH, F. 94,5—95° (korr.). — Amid, F. 233—234°. — Phen- 
anthren-9-carbonmuremethylester, C16H 120 2, weiBe Nadeln, aus CH30H , F. 116° (korr.). — 
Phenanthren-9-carbonsaureamid, ClsH u ON, Nadeln, aus Bzl., F. 232—233° (korr.). 
(Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3704—10. Sept. 1930. Virginia, Cobb. Chem. Lab. of 
tho Univ.) B u s c h .

Roland Scholl und Oskar Bottger, Ubcr blaue carbozylierte Antlirahydrocliinon- 
a-carbonsaurelactonc (II. Mitt.) und die Herausbildung bicyclisch kondensierter Lactol- 
pseudocarbonsauren. (I. ygl. C. 19 3 0 . II. 2899.) Anthraliydrochinon-l,2-dicarbonsaurc 
fallt aus der k., bzw. boi 40—50° bereiteten, dunkelroten alkal. Hydrosulfitkupc der 
Anthrachinon-l,2-dicarbonsaure mit HC1 ais orangefarbener bis ziegelrotbraimer Nd., 
ist gelb 1. in A. u. wird, wenn in dor aus der Kiipe erhaltcnen Suspension zum Sieden 
erhitzt, violettblau u. gleiclizeitig lactonisiert u. lactolisiert. — Pseudoanłhrahydro- 
chinon-l,2-dicarbonsaurelacton C16H„05 (VI), Bldg. 1. aus Anthrachinon-l,2-dicarbon- 
saure durch Verkiipen in 4%ig. NaOH m it Na-Hydrosulfit bei 40—50°, Fallen mit 
konz. HC1, Erhitzen zum Sieden unter N, Troeknen iiber P 20 5; 2. m it Hydrosulfit u. 
sd. Eg., auch aus Antlirachinon-l,2-dicarbonsaureanhydrid; 3. aus Anthrachinon-1,2- 
dicarbonsaure m it konz. H 2S04 u. Cu-Pulver; dunkelblaue Nadeln, aus 100—200 Teilen 
sd. Eg. oder sd. Essigester; Prismen, aus sd. Dioxan (Kp. 102°) bei raschem Arbeiten, 
sonst Zers.; Krystalle im auffallenden Licht dunkelblau bis fast Schwarz, im durch- 
fallenden Licht in diinner Schicht yiolett; F. oberhalb 290° (Zers., sintert yorher); 
swl. in A. u. Bzl. blauviolett bis blau; diese u. obige Lsgg. sind in organ. Mitteln un- 
bestiindiger ais die des Anthrahydroehinon-l,4-dicarbonsauremonolactons; die Lsg. in 
W.-freiem Pyridin ist nur fur kurze Zcit blau, wss. Pyridin u. wss. A. geben beim 
Erhitzen sofort rote Lsgg. (offenbar Bldg. yon AntlirahydrocJiinon-l,2-dicarbons<mre- 
anhydrid VII); die blauen Lsgg. werden an der Luft zu Anthrachinon-l,2-dicarbon- 
saureanhydrid oxydiert; 1. auch in k. wss. Na2C03 blau. — Verb. VI gibt in Eg. mit 
konz. wss. FeCl3-Lsg. im ObcrschuB Anthrachincm-l,2-dicarbonsaureanhydrid, Tafeln, 
griinlichgrau, aus Trichlorbenzol (Kp. 213°), F. 320—321°; anscheinend wirkt Nitrobzl. 
ebenso bei 150°. — Das Lacton verbraucht m it KM n04 in Aceton-Eg. 2 Aquivalcnte O; 
bei der Titration mit KMnO., wird die anfangs blaue Lsg. kurz vor Ende der Titration 
yiolett, dann sehneller Umschlag iiber rótlich in hellflcischfarben. — Die Verfarbung 
der tiefroten Lsg. des Pseudolactons in 10%ig. NaOH durch NaOCl iiber rotbraun, 
ro t nach gelb kann nur in der Siedehitze titrim etr. yerfolgt werden, da die Oxydation 
der roten Zwischenstufe yon Chinhydrontypus bei gewohnlicher Temp. Minuten er- 
fordert. — Bei der Bldg. des Lactolanhydrids aus Anthraehinon-l,2-dicarbonsaure 
mit Na-Hydrosulfit in sd. Eg. oder durch Erhitzung der Aufschlammung yon Anthra- 
hydrochinon-l,2-dicarbonsaure in yerd. HC1 muB zuerst der Lactonring V entstehen, 
dem sich dann der Anhydridring spontan angliedert (VI); bei seiner Bldg. aus Anthra- 
chinon-l,2-dicarbonsaureanhydrid mit Na-Hydrosulfit in sd. Eg. gliedert sich dagegen 
umgekehrt der Lactolring an den yorhandencn Anhydridring an. — Mit der Formel VI 
stehen die physikal. u. chem. Eigg. der Verb. in "Obereinstimmung: Die Absorptions- 
kurve fur U ltraviolett (ygl. Figur im Original) stimmt mit den friiher (1. c.) wieder- 
gegebenen Absorptionskuryen des Anthrahydrochinon-l,4-dicarbonsauremonolactons u. 
Anthrahydrochinon-l-carbonsaurelactons im allgemeinen iiberein. — Anihracliinon-1,2-
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dicarbonsaure u. ihr Anhyclrid gobcn mit Na-Hydrosulfit u. k. NaOH verschiedene 
rote Kiipen, onthaltend Anthrahydrochinon-l,2-dicarbonsdure (Kiipe A) u. ihr Anhydrid 
(Kiipc B). Kupę A wird duroh Luft iiber olivfarbene Zwischenstufen (Anthrachin- 
hydron-l,2-dicarbonsdure) entfiirbt, dio aus Kupo A gefallte, freie, orangefarbenc 
Anthrahydrochinon-1,2-dicarbonsaure erst duroh h. HC1 violettblau (VI). Die frisch 
bereitete Kupę B (VII) dagegen wird duroh sofortiges Luftoinschiitteln nicht iiber 
olivfarbene, sondern iiber rcin hellrote, relativ luftbestiindige Zwischenstufcn entfiirbt, 
wobei anscheinend ein gemischtes Chinhydron entstcht, indom das zuerst entstehende 
Anthrachinon-l,2-diearbonsaureanhydrid in statu  nascendi dureh NaOH leicht zur 
Siiuro aufgespalten wird. — Die Anthrachinon-l,2-dicarbonsauro gibt mit Na-Hydro- 
sulfit u. NH3 eine rote, n. ammoniakal. Kiipe C, im wesontlichen ident. mit der natron- 
aikal. Kupę A; das Anhydrid dagegen gibt ebenso bei gewóhnlieher Temp. eine braun- 
rote Kiipe D, aus der HC1 einen Nd. fallt, der entweder sofort blauviolett ist oder 
sich fast sofort bei gewóhnlieher Temp. von Braun nach Blauviolott verandort; Kiipe D 
enthalt offenbar das NH4-Salz der Anthrahydrochinon-1,2-dicarbonamidsaure (VIII), 
die sich leicht in VI verwandeln muB. — Das Pseudolaoton VI gibt 1. mit verd. k. 
NaOH eine rote Lsg., ident. mit Kiipe B, m it h. verd. NaOH eino rote Lsg. (Kiipe A); 
2. es wird von lc. Sodalsg. ais blaues, maBig luftempfindliehes Na-Salz aufgenommen, 
mit sd. Sodalsg. gibt es miBfarbene Lsgg., die offenbar Mischungen der blauen Salze 
von VI m it den roten Salzen von VII enthalten, boim Luftdurchschiitteln blau, dann 
wieder miBfarben, schlieBlieh farblos werden; 3. wss. NH3 gibt bei gewóhnlieher Temp. 
eine miBfarbene Lsg. (ahnlich 2.), bei raschem Lufteinschiitteln erscheint die blaue 
Farbo des pseudo-Lactonsalzes, bis die Lsg. farblos geworden ist. Diese farblose Lsg. 
enthalt offenbar die Antlirachinon-1,2-dicarbonamidsaure, denn sie gibt. m it Hydro- 
sulfit u. N IL Kiipe D (VIII), die mit HC1 VI zuriickbildet. — Acetylpseudoanthra- 
hydrochinon-1,2-dicarbonsdurelacton ClsH 10O6 (IX), Bldg. aus Anthrachinon-l,2-dicar- 
bonsaure +  Na-Hydrosulfit in sd. Eg. +  Essigsaureąnhydrid, wobei die Lsg. erst blau- 
violett, zum SchluB violettrot wird (Rk. iiber VI); dunkelviolettstichig-braunrote 
Nadeln, aus Eg., F. 255—256°; 11. in h. Eg. u. NitrobzI., 1. in Xylol violettrot ohne 
Fluoresconz, swl. in A. unter Zcrs.; 11. in k. verd. Alkalilauge u. NH?j braun; die Lsg. 
in NaOH wird beim Erhitzen dunkclrot u. dann dureh Luft iiber olivfarbene Zwischen- 
tone entfarbt; cntsteht auoh aus VI m it sd. Essigsaureanhydrid. — Diacetylpseudo- 
anthrahydrochinon-1,2-dicarbonsdurelacton C20H12O7 (X), aus VI mit sd. Essigsaure
anhydrid u. W.-freiem Na-Acetat; orangefarbenc Nadeln, aus Essigsaureanhydrid, 
F. 284—285° (wird dunkel); zwl. in sd. Eg. gelb, fluorescenzlos, in sd. Bzl. u. Chlorbzl. 
gelb mit gritner Fluorescenz, swl. in A. mit blaulicher Fluorescenz; laBt sich ohne 
\e rlu st eines Essigsiiurerestes aus 300 Teilen sd. Eg. umkrystallisieren; entsteht auch 
aus Anthrachinon-l,2-dicarbonsaureanhydrid mit Na-Hydrosulfit, Eg. u. Essigsaure
anhydrid bei langerem Kochen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 2432—40. 15/10. 1930. 
Dresden, Teehn. Hochsch.) B u s c h .

Roland Scholl und Oskar Bottger, Yerhalten von Anthrachinoncarbonsduren 
gegen Natriumhydrosulfit und iiber Anikranol-a-carbonsaurelaclone. U nter Mitwirkung 
von Johannes Horn.) (Vgl. vorst. Ref.) Anthrachinon-l,5-dicarbonsaure wird in 
alkal. Lsg. dureh Na-Hydrosulfit in .der Hitze leicht iiber die Anthrahydroehmonstufe
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hinweg zu I  reduziert, das iiber I I  in I II  iibergefiihrt werden konnte; I I I  kann wieder 
in I  zuriickverwandelt werden. — Dieselbe Rk. verlauft auch bei Anthrachinon-1 - 
carbonsiiure, -1,4- u. -1,2-dicarbonsaure, aber nicht m it derselben Leichtigkeit. Das 
Prod. aus der 1-Carbonsaure war uneinheitlich u. wurde nicht naher untersucht. — 
Aus der 1,4-Dicarbonsaurc wurde iiber die Anthranol-1,4-dicarbonsaure die Lacton- 
carbonstiure IV erhalten, aus der 1,2-Dicarbonsaure anscheinend iiber ein Gemisch 
von Anthranol-(0)- u. -(10)-l,2-dicarbonsdure mit Essigsaureanhydrid eino Verb., die 
anscheinend Formel V III u. eine andere, die der Formel IX entspricht.

CO,H CO-O-CO-CHj C 0 H

C 
ÓH

V e r  s u c h e. Anthrachinon-1,5-dicarbonsaurc gibt in sd. 6°/0ig. NaOH in N- 
Atmosphare m it Na-Hydrosulfit u. Behandlung m it sd. Essigsaureanhydrid das 
gemischte Anliydrid von Anthranol-1,5-dicarbonsaurelacton u. Essigsaure C18H 10O5 (II); 
goldglanzende, gelbbraunc Tafeln, aus Essigsaureanhydrid, zers. sich oberhalb 285° 
ohne zu schm.; wird durch verd. NaOH unter Abspaltung von Essigsaure u. Auf- 
spaltung des Lactonringes zu I  hydrolysiert. — Anthranol-1,5-dicarbcmsdurelacton 
C10H8O4 (III), aus I I  m it sd. 50%ig. Essigsaure; goldglanzende, gelbbraunc Nadehi, 
aus sd. Trichlorbenzol (Kp. 213°), zers. sich oberhalb 310° ohne zu schm.; U. in k., 
verd. NaOH u. gibt mit sd. 10%ig. NaOH Antliranol-l,5-dicarbonmure C16H 10O5 (I); 
orangerot, F. oberhalb 310° (Zers., sintert Yorher); die Lsg. in verd. NaOH ist orangerot, 
wird beim Erwarmen dunkler u. bildet an der Luft langsam anthrachinon-1,5-dicarbon- 
saures Na zuriick. — Anthrachinon-1,4-dicarbonsaure gibt in sd. 6°/0ig. NaOH in N- 
Atmosphare m it Na-Hydrosulfit graugelbe Anihranol-1,4-dicarbonsaure, die in sd. 
Essigsaureanhydrid +  sd. Eg. Anthranol-1,4-dicarbcmsaurelacto7i C16H80 , (IV) gibt; 
rote Nadeln, aus Eg., ist sublimierbar u. bei 325° noch nicht geschmolzcn; 11. in verd. 
NaOH, sil. in verd. NH3 zu orangeroten, yerhaltnismaCig luftbestandigen Lsgg. Gibt 
in h. 107oig. NaOH +  HC1 Anihranol-1,4-dicarbonsaure Cj,jH10Os; schwach fleiseh- 
farbene Nadeln, aus sd. Eg., wird gegen 250° dunkelrot (Lactonisierung), ohne zu 
schm.; gibt mit NH3 u. NaOH ziemlich luftbcstandige, orangerote Lsgg. — Anthra- 
cliinon-l,2-dicarbonsaurc gibt mit alkal. Hydrosulfit crst bei langcrem Kochen ein 
gelbes Gemisch von Anthranol-(Q)- u. Anthranol-(10)-l,2-dicarbonsaure C10H 10O5. Gibt 
mit sd. Essigsaureanhydrid (blutrote Lsg.) ein Gemisch von V III u. IX, das schwer 
trennbar ist. — Pseudo- oder Laclolform des AiUhra>wl-(9)-l,2-dicarbonsiiurelactons 
C16H 80 , (VIII); dunkelrote Nadeln, aus 250 Teilen Eg., F. 278°; 1. in Bzl., Eg. u. 
Essigsaureanhydrid ohne Fluorescenz; nur langsam 1. in verd. NH3; m it h. NaOH 
entsteht eine relativ luftbestandige rote Lsg., aus der HC1 einen gelben Korper, wahr
scheinlich reine Anthranol-(9)-l,2-dicarbonsdure abscheidet, die m it sd. Eg. oder Tri
chlorbenzol das rote Lactolanhydrid V III gibt. — Acetylanlhra7iol-(10)-l,2-dicarbon- 
saureanhydrid ClsH 10O5 (IX), gelbe Nadeln, aus 220 Teilen Bzl., F. 266—267°; zlL in 
sd. Bzl., 1. in Essigester gelb m it griiner Fluorescenz, in Eg. u. Essigsaureanhydrid 
ohne Fluorescenz, in konz. H2S 04 gelb; geht in h. NaOH viel mehr gelbstichig rot in 
Lsg. ais VHI; eine alkal. Lsg. ist re!ativ luftbestandig u. gibt mit HC1 einen gelben Nd., 
wahrscheinlich reine Anthranol-[10)-l,2-dicarbonsaure; ebenso langsam 1. in NaOH
u. NH, bei gewohnlicher Temp., in alkoh. Lauge rasch orangefarben. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 63. 2440—46. 15/10. 1930. Dresden, Teclin. Hochsch.) B u s c h .

Julius y. Braun und Gottfried Manz, Fluoranthen und seine Derivate. H. 
(I. vgl. C. 1929. I. 887.) Es werden die Hydrierungsprodd. HI, IV u. V des Fluor-
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antliens II  erlialten. Die Aufnahme yon PI erfolgt so, daB in I I  erst Ring 2, dann 4 u. 
zuletzt 1 hydriert wird.

_____ 11___ 12 ______
/  \  /

I0\ ___ / ' *  \ ___ /  \
ii m ii jr iv i  i  v

V e r s u c h e .  Dekahydrofluoranłhen, CleH 20 (IV), Bldg. aus I I  m it A. u. N a 
(6 Atome), yerunreinigt durch Ausgangsmaterial u. vermutlich III ; mit der 3-fachen 
Menge Na u. Amylalkohol verschwindet II, das Rk.-Prod. ist aber noch immer etwas 
H-armer ais IV ; m it Ni +  I I2, ani besten in Dekalinlsg. unter Druck, erfolgt boi ca. 
230° schnellc H-Absorption, die nach Aufnahme von ca. 12 Atom enH eine starko Ver- 
langsamung erfahrt, unter Bldg. eines in derZus. sich nur wenig vonIV unterscheidenden 
Prod., das durch Sulfurierung m it konz. H 2SO., bei 0° yon V befreit wird; die schwefel- 
saure Lsg. gibt m it Soda u. Behandlung des sulfosauren Salzes m it der 3-fachen Menge 
konz. HC1 bei 150° den reinen KW-stoff; K p.12 181—183°; D .224 1,043; erstarrt nicht 
in Eis-NaCl; gegen Luft-0 bestandig, wird von Oxydationsmitteln (schon von verd. 
KMnO,,) angegriffen, wobei yermutlich die Lotstcllc < CH der Ringe 2 u. 3 den Angriffs- 
punkt bildet. Bei der Oxydation mit HNOa bei 100° im Bohr, Fallen des Ag-Salzes 
mit AgN03, Zerlegung m it H 2S u. Eindampfen entsteht reine Hemimettitsaure, C91I60 6, 
F. 190° unter Ubergang in das Anhydrid vom F. 196°. — Verss., der Dekahydroverb. 
teilweise H  zu entziehen, waren resultatlos; m it PbO bei Rotglut entsteht Fluor- 
anthen; Br (4 Atome) wird bei 100° unter HBr-Entw. yerschluckt unter Bldg. einer FI., 
Kp-i2 170—200°, die das Br anscheinend in aromat. Bindung enthalt, das durch 
Grignardicrung u. Zers. mit Sauren nicht eliminiert werden konnte. — Perhydro- 
fluoranłhen, C10H £6 (V), Bldg. aus IV durch nochmalige Hydrierung bei 230° unter 
Druck; farblos, von dicklicher Konsistcnz, K p.12 168—170°; D.22. 0,9811; wird durch 
PbO bei Rotglut weitgehend zers. unter Bldg. eines Gemisches von KW-stoffen. — 
Ein Gemisch von IV  u. V entsteht aus II  mit 1 Tl. rotem P  u. 3 Tin. konz. H J  bei 
250°. — Das Perhydrofluoranthen diirfte ein einheitlicher KW-stoff m it cis-Verkniipfung 
der Ringe 1 u. 2 sein. — Tetrahydrofluoranthen, C16Hl; (III), Bldg. aus I I  m it Na- 
Amalgam in A. bei 50°; farblose Krystalle, aus A., F. 74—75°; K p.12 203—205°; durch 
KMnO., ziemlich leicht angreifbar, wird weniger leicht ais IV  sulfuriert. Ycrbindet 
sich nicht m it Pikrinsaure; das P ikrat yom F. 186° yon GOLDSCHMIEDT (Monatsh. 
Chem. 1 [1880]. 225) diirfte das Fluoranthenpikrat gewesen sein. — Bei dor katalyt. 
Hydrierung von II  kann IH  nur in schlechter Ausbeute gefaBt werden, seinc Bldg. 
dabei ist aber yon Interesse, weil sie zeigt, daB Ring 2 den ersten Angriffspunkt des 
katalyt. angeregten H  darstellt, (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 2608—12. 15/10. 1930. 
Frankfurt a. M., Uniy.) B u s c h .

G. Bruni und G. Natta, Uber die Krystallstruktur des Thiophens. I. Mitt. Der 
Inhalt der Arbeit deckt sich zum groBten Teii mit dem der C. 1930. I. 685 referierten 
Abhandlung. Nachzutragen ist folgendes: der von Vff. angewandte Spektrograph 
zur Unters. der Krystallstruktur des Thiophens mittels Rontgenstrahlen (vgl. N a t t a , 
C. 1930. I I . 2485) gestattet es, das zu untersuchende P raparat bis zu Tempp. nahe 
dem Kp. der fl. Luft abzukiihlen. Das Praparat wird wahrcnd der Dauer der Unters. 
auf einer Temp. von ca. —170° gehalten. Ais Antikathode verwenden Vff. Eisen u. 
Calcium. Aus den aus dem Photogramm berechneten Werten (Photogramm u. Tabelle 
im Original) ergibt sich fiir das Thiophen: der Elementarkórper ist tetragonal m it 
4 Moll. CjHjS u. der axialen Beziehung a : c  =  1:1,32. Der Elementarkórper zeigt 
die Abmessungen: a =  7,225; c =  9,54 i  0,01 A; v =  498,10~21 ccm. D. 1,11. (Atti 
R. Accad. Lincei [Roma], Rond. [6] 11. 929—34. 30/5. 1930. Mailand, Techn. Hoeh- 
schule.) F ie d l e r .

G. Bruni und G. Natta, t)ber die Krysktllform des Benzols und ihre Beziehungen 
zu der des Thiophens. II . Mitt. (I. vgl. vorst. Ref.) Der Inhalt der Arbeit deckt sich 
zum Teil m it dem der C. 1930. I. 685 referierten Abhandlung. Nachzutragen is t 
folgendes: Vff. wiederholen die Best. der Krystallform des Bzl. nach der Methode 
von D e b y e  u . S c h e r r e r . E s wird wieder, wie bei der Unters. des Thiophens (vgl. 
vorst.) eine Calciumantikathode benutzt. (Tabelle der berechneten Werte nach dem
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Photogramm des Bcnzols bei —170° im Original.) Die Ergebnisse: axiale Beziehung: 
a: b : c '=  0,771: 1 : 0,708. Diese Wcrto sind wenig verschieden von den Werten, die 
G o r d o n  Cox (vgl. C. 1929.1. 348) erhielten. Das Volunien des rhomb. bipyramidalen 
Elementarkerns mit den Seiten a =  7,34, b =  9,52 u. c =  6,74 fanden Vff. boi —170° 
zu 471,10-24 ccm, was einor D. von 1,099 entspricht, wahrend Cox (1. c.) 1,0519 fand, 
was wohl daran liegt, daB Cox seino‘Best. bei —22° ausfiihrto. — Es besteht kein 
wahrer Isomorphismus zwischen Bzl. u. Thiophen. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], 
Rend. [6] 11. 1058—62. 15/6. 1930. Mailand, Techn. Hochseh.) F ie d l e r .

K. Dziewoński, Cz. Baraniecki und L. Sternbach, Uber eine neue Methode 
der Darstellung von Thioindigofarbstoffen. I. Synthesen in der Naphłhalingruppe. Durch 
Einw. von S auf a- u. /?-Acetylnaphthalin bei ca. 230—250° lieCon sich auf einfachem, 
direktem Wege Thioindigofarbstoffo der Naphthalinreihe synthetisieren. Dio Rk., die 
unter Dekydrogenisation u. RingschluB zu oinem Thioplienring verlief, fiihrto beim 
a-Acetylnaphthalin nach folgendem Schema zum 1,2-Naphthioindigo-.

I I CO I I CO CO I I
2 +  6S _  / \ A / +  4H aS

° = V J
In  analoger Woise lioB sich aus der /3-Acetylverb. der isomere 2,1-Naphthioindigo 

darstellen. Beido Farbstoffe lieferten bei der Red. in Essigsaureanhydrid die acety- 
lierton Leukoverbb.

Y e r s u e h e .  1,2-Naphthioindigo (Bis-2,l-naplithothiophenindigo), C21H 120 2S2. 
Durch Yerschmelzen von a-Acetnaplithalin m it S bei 230—260° unter Umruhren unter 
starker II2S-Entw., nach Erkalten der Schmelze Abtreibon von unverandertem Aeet- 
naphthalin m it Wasserdampf u. Extraktion des Prod. m it sd. Bzl. Aus sd. Nitrobonzol 
in 50°/oig. Ausbeute dunkelbraunrote, bei ca. 390° stark sublimierendc Nadeln vom 
F. 411—412°, in den meisten organ. Losungsmm. swl., in konz. H 2SO., unter Sulfu- 
riorung m it violetter Farbo 1. Mit Na-Hydrosulfit liellgelber Loukokorper. — 1,2-Acelyl- 
leukonaphthioindigo (Diacetylleuko-bis-2,l-naphthothiophenindigo), C2SH180,,S2. Durch 
Erhitzen des vorigen m it Żn-Staub u. Essigsaureanhydrid am RuckfluBkuhler. Aus 
Bzl. citronengelbe Nadeln, F. 278° (Zers.). — 2,1-Naphthioindigo (Bis-l,2-naphthothio- 
phenindigo), C2JH 120 2S2. Analog m it /?-Acetnaphthalin boi 230°. Aus Nitrobenzol in 
40°/oig. Ausbeute blaulichrote, uber 400° stark  sublimierendo Nadeln vom F. 415—416°. 
Mit Na-Hydrosulfit orangegelbe Kiipe, die Bauinwolle Yiolettbraun farbt. — 2,1-Acetyl- 
leukonaphlhioindigo (Diacetylleuko-bis-l,2-naplithothiophenindigo), C28H ls0 4S2. Aus Xylol 
griinlichgelbe Nadeln, F. 318—319° (Zers.). (Buli. In t. Acad. Polon. Sciences Lcttres. 
Serie A. 1930. 198—202. April/Mai. Krakau, Univ.) PoETSCH.

R. Stolle, Uber N-subsłituierte Oxindole und Isaline. (Nach Versuchen von 
R. Bergdoll, M. Luther, A. Auerhahn und W. Wacker.) Theoret. Teil vgl. C. 1923. 
I. 529.

V e r  s u e la e. Ozindol, C8H 7ON. Durch Erhitzen eines Gemisclios von 10 g gut 
getrocknetem Chloraeetanilid m it 10 g A1C13 auf 220—225° bis zur Beendigung der 
HCl-Entw. Das nach Zusatz von Eis sich abscheidende Ol erstarrte zu einem Krystall- 
kuehen, der aus W. u. HCI um krystallisiert wurde. Nadeln, F. 127°. Acetylderh'. 
F. 126°. — Methyl-7-ozindol, C9H 9ON. Analog aus Chloracet-o-toluidid bei 225—230°. 
Aus Bzl. Nadeln, F. boi 200° (nicht ganz seharf), 11. in A., 1. in A., Bzl. u. h. W. — 
Methyl-5-oxindol. Mit Chloracet-p-toluidid. Nadelchen, F. 168°. — Bis-[chloracetyl]-w- 
phenylmdiam.in,^C10H 10O2N2Cl,. Aus einer ath. Lsg. yon m-Phenylendiamin u. Chlor- 
acetanhydrid in  A. Aus A. Blattehen, F. 212°. LieC sich m it A1C13 nicht kondensieren. — 
Bromacetyl-[}-naphthylamin, C12H ,0ONBr. Aus Bromaeetylbromid u. ^-Naphthylaniin. 
Aus A. Nadelehcn, F. 134°. — Chloracetyl-rt-aminoanthrachinon, C16H 10O3NCl. Grun- 
liehgelbe Nadelchen, F. 218°. OxindolringschluB gelang nicht. — Trićhloracetyl-a- 
aminoanthrachinon, Ci8H s0 3NCl3. Aus Bzl. Nadelchen, F. 234°. RingschluB gelang 
nicht. — Methyl-l-oxindol. Aus Chloracetylmethylanilid m it A1C13 bei 180°. Aus Lg. 
Nadelchen, F. 88°. — Methyl-l-isonitroso-3-oxindol. Aus yorigem m it Am ylnitrit u. 
Na-Athylat. Aus h. W. gelbe Nadelchen, F. 189°. — 3Icthyl-l-benzyliden-3-oxindol, 
CiaH 13ON. Durch Erwarmen m it Benzaldehyd. Aus PAe. F. 71°. — Methyl-l-brom-5- 
oxindol, C9H8ONBr. Aus A. derbe Nadeln, F. 133°. — Mclhyl-l-i$onitroso-3-brom-5-
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ozindol, C9H ,0 2N2Br. Aus Eg. gelbe Nadelchen, F. 225° (unscharf). Bei der Spaltung 
mit HC1 im Bombonrohr boi 160—170° Bldg. von Methyl-l-brom-5-isatin (F. 170°) u. 
oines Indigotinabkommlings vom F. 266°. — Methyl-l-p-dimethylaminobenzyliden-3- 
brom-5-oxindol, CJ8H 17ON2Br. Rote Krystalle, F. 212°. — Methyl-l-dibrom-5,7-oxindol, 
C9H7ONBr2. Durcli Zusatz einer wss. Br-KBr-Lsg. zu Methyl-l-oxindol. Aus Bzl. 
Nadelchen, F. 200°. Konnte nicht- dureh RingschluB von Bromacetyltribrom-2,4,6- 
methylanilin (C9H 7ONBr4, F. 75°) erhalten werden. — Methyl-l-p-dimethyla?ninoben- 
zyliden-3-dibrom-5,7-oxindol, C18H 10ON2Br2. Aus A. dunkelrote Krystalle, F. 208°. — 
Methyl-l-dichlor-3,3-oxindol. Dureh Einw. von unterchlorigsaurem Ca auf Methyl-1- 
oxindol oder dureh Kondensation von Trichloracetylmethylanilid m it A1C13. Aus Bzl. 
Nadeln, F. 149°. — Methyl-l-dichlor-3,3-brom-5-oxindol, C„H4ONCl2Br. Aus Bzl. 
Prismen, F. 155°. — Metkyl-l-dichlor-3,3-dibrom-j ,7-ozindol, C9H 3ONCl2Br2. Aus 
Methyldibromoxindol. Aus A. Nadelchen, F. 182°. — Athyl-l-dichlor-3,3-oxindol. Aus 
Trichloracetylchlorid u. Athylanilin oder dureh Einw. von ChlorkalMsg. auf Athyl-1- 
oxindol. Aus A. derbe Krystalle, F. 57°. — Athyl-l-p-dimcthylaminoanil-3-isatin, 
C,8H 19ON3. Dureh Einw. von Nitrosodimethylanilin auf Athyloxindol in  Ggw. von 
Na-Alkoholat. Aus A. dunkelbraungraue Nadelchen, F. 170°. Mit alkoh. HC1 ąuanti- 
tativ Athyl-l-isatin. — Athyl-l-oxindol-N-dibromid, C10H n ONBr2. Dureh Eintropfen 
von Br in CCl^Lsg. in  eisgekuhltes Athyloxindol in CC14. F. des Rohprod. 94°, beim 
Wasclien m it A. F. 74°. — Athyl-l-dibrom-3,3-oxindól, C10H 9ONBr2. Aus Lg. hell- 
golbe Krystalle, F. 95°. — Athyl-l-brom-5-oxindol, C10H 10ONBr. Aus Lg. F. 108°. — 
Athyl-l-brom-5-isatin-p-dimethylaminoanil-3, C18H 18ON3Br. Aus A. dunkelrote Nadel
chen, F. 174°. — Athyl-l-tribrom-3,3,5-oxindol, C10H 8ONBr3. Aus Lg. derbe Krystalle, 
F. 144°. — o-Anilidophenylessigsaure, C14H 130 2N. Aus Phenyl-l-oxindol m it NaOH. 
Stabchen, F. 114°. Loiehto Ruckbldg. des Oxindols. — Phenyl-l-brom-5-omndol, 
C14H 10ONBr. Aus g. Nadolchen, F. 162°. — Phenyl-l-brom-5-isaivi-p-dimeihylamino- 
anil-3, C22H 18ON3Br. Aus vorigom mit Nitrosodimethylanilin. Dunkelrote Nadelchen, 
F. 180°. Bei der Spaltung Bldg. von Phenyl-l-brom-5-isatin. — Phenyl-l-dibrom-3,5- 
oxindol, Cu H9ONBr2. Aus Lg. Nadelchen, F. 162° unter Gasentw. — Phenyl-l-dibrom-
3,3-oxindol, C14H9ONBr2. Aus Lg. gelbe Krystalle, F. 131°. — Phenyl-l-brom-3-oxindol, 
CMH10ONBr. Au3 dom vorigen m it Phenyloxindol. Aus Lg. Blattchen, F. 98°. — 
Dichloracetyldiphenylamid, CHC12'CO-N(C6H5)2. Aus Diphonylamin u. Dichloracetyl- 
chlorid. Aus A. Nadelchen, F. 79°. RingschluB gelang nicht. — Dichloracetylmcihyl- 
anilid, C9H 90NC12. Aus A. Nadelchen, F. 69°. RingschluB golang nicht. — Phenyl-1- 
tribnm-3,3,5-oxindol, C14H 8ONBr3. Aus Eg. Blattchen, F. 168°. — Phenyl-1-tetra- 
brom-3,3,5,7-oxind-ol, C14H 7ONBr4. Aus Eg. F. 172°. Boim Erwarmen m it NaOH 
Bldg. von Phonyl-l-dibrom-5,7-isatin, F. 215°. — Trichloracetyldiphenylamid, C14H 10- 
0NC13. Aus Bzl. Nadelchen, F. 86°. — Plienyl-l-dichlor-3,3-oxindol, C14H 90NC12. 
Aus vorigem m it A1C13 oder aus Phenyl-l-oxindol m it unterchlorigsaurem Ca. Aus A. 
F. 117°. — N-Methyloxanilsaurechlorid, C9H 3-N(CH3)-C0-C0C1. Aus Oxalylchlorid u. 
Methylanilin. F. 30°. Bei Vorsoifung N-Methyloxanilsaure, F. 122°. — N-Methyl- 
oxanils&ureanilid, C16H i40 2N2. Aus A. Prismen, F. 106°. — Methyl-l-isatin. Aus 
N-Mothyloxanilsaurechlorid u. A1C13 oder Methyl-l-dichlor-3,3-oxindol m it NaOH. 
Rote Nadelchen oder Blattchen, F. 135°. — Methyl-l-brom-5-isatin, C9H 80 2NBr. 
Rote Nadolchen, F. 170°. — Methyl-l-dibrom-5,7-isatin, C9H50 2NBr2. Aus A. dunkel- 
rotes Pulver, F. 175°. — Athyl-l-isatin. Aus Athoxanilsaurechlorid u. A1C13. Aus A. 
blutrote Tafeln, F. 95°. — Athoxanilsa,ure, C10Hn O3N. Aus dem Chlorid. Nadelchen, 
F. 97° (Zers.). — Diathyloxanilid, C6H 6N(C2H5)-CO-CO-(C2Hs)N-C6H6. Aus Oxalyl- 
chlorid m it Athylanilin. Aus A. Prismen, F. 93°. — Athoxanilid, C6H5N(C2H6)-CO- 
CO-NH-CaH5. A u s  Athyloxanilsa,urechlorid mit Anilin. Aus A. Nadelchen, F. 116°. — 
Athyl-l-brom-S-isatin. Aus A. rote Nadelchen, F. 145°. — Diplienyloianilsaurechlcnid, 
(C0H5).2N-CO-COC1. Aus Lg. Nadelchen, F. 70°. — Diphenyloxamidsaure, C14H u 0 3N. 
Nadelchen, F. 146°. — Phenyl-l-isatin. Aus A. orangegelbe Nadelchen, F. 138°. — 
Phenyl-l-isatin-p-dimethylaminoanil-3, C22H 19ON3. Dunkelbraungraues Pulyer, F. 174°.
— Phenyl-l-isatoxim-3, C14H 10O2N2. Aus Eg. F. 221°. — Phenylisatinsaure, Na-Salz, 
C6Hj-NH-C6H4-CO-COONa. Aus Phenyl-l-isatin m it NaOH. Blattchen oder Nadel
chen. Bei Einw. von H20 2 Bldg. von Phenylanthranilsaure, F. 182°. — Phenyl-1- 
brom-5-isatin, C14H 80 2N B r." Aus Phenyl-l-tribrom-3,3,5-oxindol m it NaOH. Aus Eg. 
ziegelrotes Krystallpulver, F. 205°. — p-Tolyl-l-methyl-5-isatin, C18H 130 2N. Aus 
Di-p-tolylamidooxal3aurechlorid m it A1C13. Aus A. zinnoberrote Prismen, F. 184°. 
Mit Sodalsg. Bldg. von p-tolyl-l-methyl-5-isatinsaurem Na. — Di-p-tolylainidooxal- 
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saure, C10H 13O3N. Aus A. F. 156° unter lobhafter Gasentw. Anilid, C22H 20O2N2. 
Nadelchen, F. 175°. — Benzyl-l-isatin. Aus Benzyloxanilsaurechlorid m it A1C13. 
Aus A. F. 131°. — Dibenzyloxanilid, C28H 2.,02N2. F. 172°. — Phenyl-n-naphthyl- 
aminooxalsdurechlorid, (C10H 7)(C0H5)N-CO-COC1. Aus A. F. 105°. Ałhylester, C20H1T- 
0 3N. F. 124°. Anilid, C2,H ,sO.,Ń„. Aus A. F. 168°. — Phe.nyl-l-benzo-6,7-isatin 
C1SH n O,N. Aus yorigom Chlorid bei 140° oder m it A1C13 in  CS2-Lsg. Aus Aceton 
tiofdunkelrote Siiulen, F. 217°. In  konz. II2S04 m it griiner Farbę 1. — a-Naphlhyl-1- 
isaiin, C18H u 0 2N. Aus A. rotgelbe Saulen, F. 176°. Liefert bei der Oxydation mit 
H 20 2 a-Ńaphłhylanthranilsdure, Ć17H i30 2N. Aus A. Blattchen, F. 208°. — Phenyl-f}- 
naphthylaminooxalsdurechlorid, C18H120 2NC1. Aus A. Nadelchen, F. ca. 225°. — 
Phenyl-f}-naphthylaminooxalsaure, C18H ,S0 3N. Aus A. Blattchen, F. 221°. Alhylesler, 
C20H 17O3N. F. 103°. Anilid, C21H 180 2N„. Aus CH3OH F. 219°. — Phenylamino-1- 
naphthalincarbonsdure-2, C1;H ]30 2N. Aus Phenyl-l-benzo-6,7-isatin m it H20 2. Aus A. 
gelbe Krystalle, F. 236°. — Phe.nylamino-2-naphllialincarbonsdurc-l, C17H]3Ó2N. Aus 
phenyl-l-benzo-4,5-isatinsaurem Na m it H 20 2. Aus A. rotbraune Krystalle, F. 146° 
(Zers.). — Phenyl-l-benzo-4,5-isatin, Ci8Hu 0 2N. Aus Phcnyl-/?-naphthylaminooxal- 
siiureehłorid bei 130°. Aus Aceton Niidelchen F. 229°. — Di-(3-naphthylaminooxal- 
saurechlorid, C22H 110 2NC1. Niidelchen, F. ca. 266°. — Di-f]-naphthylaminooxalsdure, 
C22Hi50 3N. A us A. Blattchen, F. 169°, unter Gasentw. Methylester, C23H 170 3N. Aus 
CH30H  Blattchen, F. 141°. Athjlester, C24H ]90 3N. F. 110°. Amid, C22H ]0O2N2. 
Nadelchen, F. 228°. — f}-NapJithyl-l-benzo-4,5-isatin, C22H 130 2N. Aus vorigem Chlorid 
boi 130°. Aus Eg. rote Niidelchen, F. 268°. 3-Oxim, C22H h 0 2N2. Aus Xylol braungelbe 
Nadeln, F. 212°. — Mełhyl-l-isoindigotin, C17H 120 2N2. Aus aąuimolekularen Mengen 
von ilethyl-l-oxindol u. Isatin  in Eg. Nadelchen, F. 223°. — Dirriethyl-1,1'-isoindigotin, 
C]8H h 0 2N2. A us Methyl-l-oxindol m it p-Nitrosodimethylanilin in Eg. Dunkelrot- 
braune Nadelchen, F. 265°. — Didthyl-l,l'-dihydro-3,3'-oxy-3-isoindigolin_, C20H ,0O3N,. 
Durch Zusammenlagerung aąuimolekularer Mengen Athyl-l-oxindol u. Athyl-l-isatin. 
Aus A. F. 148° unter Gasentw. —■ Dialhyl-l,l'-isoindigolin, C20H leO2N2. Durch Kochen 
von Athyloxindol m it p-Nitrosodimethylanilin in Eg. Aus Eg. dunlcelrote Nadelchen, 
F. 175°. — Didthyl-l,l'-dibrom-5,5'-isoindigolin, C20H 10O2N2Br2. Aus Athyl-l-brom-5- 
oxindol. Dunkelviolettrote Nadelchen, F. 274°. — Diphcnyl-l,l'-dihydro-3,3'-oxy-3- 
isoindigotin, C28H 20O3N2. Aus iiąuimolekularen Mengen Phenyl-l-oxindol- u. Phenyl-1- 
isatin. F. 172° unter R otfarbung.— Diphenyl-1,1'-isoindigotin, C28H ls0 2N2. F. 314°.— 
D iphenyl-l,l‘-dibrom-5,5'-isoindigotin, Ć28H 10O2N2Br2. Aus Phenyl-l-brom-5-oxindol. 
Bis 360° noch nicht geschmolzen, dunkelrotviolette Nadelchen. — [Phenyl-l-indol]-3- 
[,thionaphthen]-2'-indirubin, C22H i30 2NS. Aus Phenyl-l-isatin m it /}-Oxythionaphthen. 
Aus Bzl. dunkelrote Nadeln, aus Lg. leuchtendrote Nadelchen, F. 237°. — Athyl-1- 
phtlialiden-3-oxo-2-(indoldiliydrid-2,3), C18H 130 3N. A us iiąuimolekularen Mengen Athyl-1- 
oxindol u. Phthalsaureanhydrid bei 200°. Aus Eg. orangerote Nadelchen, F. 208° 
unter vorhergehendem Sintern. — Phenyl-l-phihaliden-3-oxo-2-(indoldihydrid-2,3), 
C22H i30 3N. Analog m it Phenyl-l-oxindol bei 250°. Aus Eg. orangerote Blattchen, 
F. 246°. Beim Erwiirmen mit NaOH Aufspaltung des Phthalsiiureanhydridrestes zur 
Sdurc, C22H i50jN. Aus Bzl. gelbliches Krystallpulvcr, F. 171°. — Acńdyl-9-carbonsdure, 
C14H,,02N. Durch Erhitzen yon phenyl-l-isatinsaurem Na auf 250°. Aus Eg. gelbe 
rhomb. Blattchen, F. 295°. Beim Erhitzen auf 300° Bldg. von Aeridin (F. 107°), bei 
der Oxydation m it H ,0 2 Bldg. von Acridon. — Brom-7-acridincarboiisdure-9, C14H80 2- 
NBr. Ais Nebenprod. "bei der Bldg. yon Phenyl-l-brom-5-isatin. Aus Eg. F. 278° 
unter Gasentw. — Bimethyl-2,7-aeridin, C15H 13N. Ais Nebenprod. bei der Einw. von 
Oxalylclilorid auf Di-p-tolylamin. Nadelchen. Hydrochlorid, F. 275° (unscharf). — 
Benzo-5,6-acridincarbonsdure-9, ClaH n 0 2N. Aus Phenyl-l-benzo-6,7-isatin m it NaOH. 
Citronengelbe Niidelchen, F. 286° unter Gasentw. Liefert bei 300° Benzo-5,6-acridin 
(F. 108°). Be7izo-7,8-acridincarbonsdure-9, ClsH u 0 2N. Aus Phenyl-l-benzo-4,5-isatin 
mit Alkali. F. 276° (Gasentw.). Liefert bei 280° Benzo-7,8-aeridin (F. 131°). — Di- 
benzo-l,2,7,8-acridincarbonsdure-9, C22H 130 2N. Aus /S-Naphthyl-l-benzo-4,5-isatin mit 
Na-Athylat. Schm. unter Gasentw. bei 232° unter Bldg. von Dibenzo-l,2,7,8-acridin 
(F. 217°). (Journ. prakt. Chem. [2]. 128. 1—43. Okt. 1930.) P o e TSCH.

F. Amdt und Nadji Bekir, U ber 1-Thio-y-pyron und Derimte. 1-Thio-y-pyron (I) 
wird durch Dehydrierung yon Penthianon (II) (B e n n e t , C. 1927. I .  2422) mittels 
PC15 erhalten. Dcm y-Pyron ahnlich, aber leichter krystallisierend, sl. in W., im Gegen- 
satz zu dem in W. wl. II, was fur die betainartige N atur yon I spricht. Bestandigc 
Salze, wl. das Ferrocyanid. II wird durch H 20 2 leicht zum Sulfon oxydiert, I wird
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dureh H 20 2 nur bei langerer Einw. angegriffen unter Bldg. yon H 2S04. Disulfmetbyl-
1-thiopyrondicarbonsaure (III) wird dureh Verseifung ihres Esters (A p it z s c h , C. 19Ó9. 
I. 81) erhalten u. gibt beim Schmelzen Disulfmethylthiopyron IV, das ausgesprochen 
bas. ist; dureh Oxydation werden nur die beiden seitenstandigen S, nicht der Ring-S 
zum Sulfon oxydiert. Die Bindungsart der ersteren u. des S in II ist also anders ais 
die des Ring-S in I u. IV.

0 :C  0 :C  O: C 0 :C

V e r s u c h e .  1-Thiopyron, C5H,OS (I), Darst. aus II siehe Original. Farblose 
Balken aus CCI4, F. 110°, fast geruehlos, sil. in W. u. A., wl. in Lg. Hydroclilorid, 
F. gegen 135°. IigCl^Addukt, F. 189°. — Penthianonsulfon, C5H80 3S, aus Eg. farblose 
Krystalle, F. 171—172°. — 3,5-Dibrompenthi<monsulfon, C5H0O3Br2S, farblose Krystalle 
aus Eg., F. 220° Zers. — Tliiopyronsulfon, C5H40 3S aus dem vorigen dureh Pyridin, 
liellgelbe Krystalle, F. 174°. — DisulfmethyUhiopyrondicarbonsćiure, C„H80 5S3 (III), 
iiber ihr Pyridinsalz gereinigt, aus yiel Eg. F. 243—245° Zers. — Dimlfmethylthio- 
pyron, C7H8OS3, (IV) aus dem vorigen bei 245°, aus W. farblose Spiefie, F. 130—131°, 
sil. in A., A., Bzl., wl. in k. W., 11. in 2-n. HC1. — Dimethylsulfonthiopyron, C,H80 5S3 
aus dem yorigen m it H 20 2 in Eg. Farblose derbe Krystallchen aus W. oder A., F. 270°. °— 
Disulfmelhyldithiopyron, C7HsS4 aus IV m it P2S5. Gelbbraune Nadeln aus A., F. 121°. 
(Ber. Dtseh. chem. Ges. 63. 2393—96. 15/10. 1930.) A rn d t .

Tenney L. Davis und Howard R. Batchelder, Die Dissoziationsspannungen 
geicisser Mctallthiocyanat-Pyridinvcrbindungen. Aus den Pyridin-Dampfspannungen 
von Verbb. des Pyridins m it Metallsalzen beabsichtigen Vff. dio A ffinitat der Metalle 
gogen Pyridin (boi Verwendung gleicher Anionen) u. den EinfluB des Anions (bei Ver- 
wendung gleicher Kationcn) zu studieren. Das wrurde an den Metallthiocyanat-Pyridin- 
Verbb. in der ublichen Weise duroh sukzessiyes Abpumpen des Pyridindampfes iiber 
dem Bodenkorper u. Herstellen des Gleichgewichts ausgefiihrt. Vom Kobaltlhiocyanat 
wurde eine Di- u. Tetrapyridinverb. hergestellt, erstere rot, letztere blau (fiir die 
Tetraverb. vgl. R e i Tz e n s t e in , Ztschr. anorg. Chem. 18 [1898], 253), vom Cupń- 
Ihiocyanat eine Mono- u. eine Di-Verb., beide griin, vom Nickelothiocyanał eine Di
ii, eine Tetrapyridinverb. (blau bzw. blaBblau), auDer denen noch eine yiolette Verb. 
mit 3 Moll. Krystallpyridin entsteht, endlich vom Zinkthiocyanat eine farblose Tetra- 
pyridinverb. Die Dissoziationsspannungen wurden in dem Bereich yon 20—80° gc- 
messen. Dic Pyridinaffinitat ist bei den Kobaltoverbb. yon 20—80° konstant, bei 
den Cupriyerbb. sinkt sie, bei den Nickel- u. Zinkverbb. steigt sie m it steigender Temp. 
(Journ. Amer. chem. Soo. 52. 4069—74. Okt. 1930. Cambridge, Massachusetts, Institu te  
of Technology.) BERGMANN.

Konomu Matsumura, Die Skraupsche Eeaktion mit gewissen Azoverbindungen. 
(Vgl. C. 1930. II. 2388.) Vf. stellt fest, daB die Bldg. yon p-Phenanthrolin (1) bei der 
SKRAUPschen Synthese m it p-Aminoresorcindimetliylather in  noch hoherem MaBo 
stattfindet, wenn man Benzolazoresorcindimethylather ais Ausgangsmaterial ver- 
wendet. Ebcnso entsteht es aus p-Benzolazoresoroin, nicht aber aus p-Aminoresorcin. 
(Alle Vcrss, wurden unter Verwendung yon Arsensaure ausgefiihrt, die stets die Aus- 
beuten erhohte.) — p-Phenanthrolin entsteht (neben Chinolin) auch aus p-Amino- 
azobenzol, u. zwar diirfto das die beste Methode zur Gewinnung yon I sein. — Die 
Gewinnung von lO-Ozy-m-phenanthrolin, C12H8ON2 (II), aus Bzl. farblose Nadeln, 
F. 157—158°, yiolette FeCl3-Rk., aus 5-Benzolazo-8-oxychinolin gelang nur m it ge- 
ringer Ausbeute. Sulfat Ci2H a0N 2-H 2S04, aus A. gelbe Nadeln, F. 273° (Zers.), Chloro- 
platinat, C12H 8ON2-H 2PtC]a- 1,5H20, aus verd. HC1 gelbe Nadeln, F. 309°, Pikrat, 
CisHu 0 8N5, aus A. gelbe Nadeln, F. 237° (Zers.). — MOglicherweise ist II ident. m it 
dom yon La COSTE (Ber. Dtsch. chem. Ges. 16 [1883]. 674) aus m-Nitranilin dureh

N
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SKRAUPache Synthese erhaltenen u. ais 2-Oxy-m-phenanthrolin angesprochenen 
Prod. I n  Anlehnung an die Verss. von P ic t e t  u . B a r b ie r  (B uli. Soc. chim. France
[3] 13 [1895]. 28) m it 1,3,5-Triaminobenzol wurde Chrysoidin (III) der SKRAUPschon 
Synthese unterworfen, lieferte aber nur Spuren krystallisierter Substanz (F. 155 bis 
156°) (IV?).

Im  Verlauf der Arbeit wurden noch folgendo Verbb. dargestellt: Chinolinpikrat, 
aus Bzl. gelbe Nadeln, F. 203°; 6,6'-Dichinolyl, aus verd. A. seidige Tafeln, F. 179 
bis 180°; 6-Chlorchinolin, aus Bzl. farblose Prismen, F. 41—42°; 6-Chlorchinolinpikral, 
gelbe haarfeine Nadeln aus Aceton, F. 217°. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3974—77. 
Okt. 1930. Tokio, K itasato Institute.) B e r g m a n n .

Hanns John, Chinolinderivate. V II. Mitt. Zur Kenntnis der Chininsaure. (Mit- 
bearbeitet von Emil Andraschko.) (VI. vgl. C. 1927. I. 755.) Conchinin gibt bei der 
Oxydation nach S k ra u p  (Monatsh. Chem. 2 [1881]. 589; H irsc h , Monatsh. Chem. 
17 [1896], 327), wobei in den Verss. meist je 40 g Conchininum sulfuricum in 70 ccm 
konz. H 2S04 (D. 1,84), 800 ccm W. u. 80 g Chromsaure in 100 ccm W. inAnwendung 
kamen, maximal 42% der Theorie Chininsaure (1). — Zusatz von Fe, ais Ferrosulfat, 
erhohte die Ausbeute auf 55% (2); Co, Ni, V waren ohne EinfluB (3); Mn, ais Braun- 
stein, Mangansulfat oder KMnO.,, lieB bei einer Konz. des Metalls yon 100 Millimol/Liter 
im Mittel 75% ai* bereits sehr reiner Chininsaure erlangen (4). Da bei jeder dieser 
Oxydationen bei Ggw. von Mn nach Beendigung des Erhitzens noch unverbrauchte 
Chromsaure vorhanden war, wurde dereń Gawicht herabgesetzt u. hierbei gefunden, 
daB fur die Erreiehung der bisher erzielten optimalen Ausbeute yon 75% die Chrom- 
siiure mindestens das Doppelte des Conehinins betragen muB (5); bei Variation der 
Menge H 2SO., wurde eino Konz. dorselben von 8°/o ais am giinstigsten orkannt (6); 
Ersatz des Mn durch Mg, Al, Cu, Ag, Ce u. Pb steigerto die Ausbeute nicht iiber 48%> 
welehes Ergebnis sich durch Hg auf 28% erniedrigte; Cl, As u. Kicselgur erwiesen 
sich gleichfalls ais nicht geeignet (7). — Dio Resultate dor Verss. zu den Methoden 1—7 
sind aus den Tabellen im Original zu ersehen, dosgleichen der unter (4) ausfuhrlich 
wiedergegebone Arbeitsgang. — Chininsaure (6-Methoxychinolin-4-carbonsaure) C„HS- 
0 3N, Nadeln, aus Eg., F. 279° (Zers.). — Krystallform u. L6slichkeitsverhaltni6se 
der Li-, Na-, Mg-, Rb-, Be-, A1-, K-, V-, Cr-, Mn-, Fe-, Co-, Ni-, Zn-, Sr-, Zr-, Cd-, 
Ce-, Pt-, Au-, Hg-, Bi-, Th-, U 0 2-Salze vgl. Original. (Ber. Dtscli. chem. Ges. 63. 
2657—61. 15/10. 1930. Prag, Dtsch. Hygien. Inst.) Busch.

J. van Alphen, Diathylendioxyd (Ather und Ester. III.). (II. vgl. C. 1930. II. 
2117.) In  analogor Weise wie A. in  A. (vgl. II. Mitt.) konnte Glykol durch Erhitzen  
m it wasserfreiem Ferrisulfat im geschlossenen Rolir auf 150° in lAćithylendioxyd 
(Dioxan) iibergefiihrt werden. Da Glykol oberhalb 150° sd., konnte eine kontinuierliche 
Methode zur Horst, des Dioxans ausgearbeitot werden, die dem Vorf. von BoULLAY 
zur Darst. von A. ahnelt, nur daB Ferrisulfat ais Katalysator angowendet wird. Dio Rk. 
verlief obenso schnell wie beim Kochen des Glykols m it 4%ig. H 2S04 (vgl. F a w o r sk i,
C. 1907. I. 15); auBerdem entstand nur wonig Athylenacetal ais Nebenprod., da die 
Nebenrkk. nicht in demselben Mafie wie bei der Schwefolsaure katalysiert wurden. 
Aluminiumsulfat an Stelle des Ferrisulfats bewahrte sich nicht so gut ais K atalysator. 
Bei der Einw. yon absol. H N 03 auf Diathylendioxyd fand keine Spaltung s ta tt, dagegen 
wurde ein Additionsprod., 3 C4H 80 2-4 H N 03, vom F. 14° gebildet, das ebonfalls aus 
einem Gemisch yon 2 Moll. des D initrats u. 1 Mol. Dioxan krystallisierte. Verss. zur 
Bromierung des Diosans durch Einw. von Br bei hoheren Tempp. in Ggw. von Eisen- 
bromid lieferten neben oiner bedeutenden Menge teeriger Prodd. nur Athylendibromid 
(Kp. 130,5°) u. eine wss. Lsg. yon HBr. (Ree. Traw chim. Pays-Bas 49. 1040—44. 
15/10. 1930. Leiden, Univ.) * P o e t s c h .

N. A. Lange, W. E. Roush und H. J. Asbeck, Chinazoline. I. Die ReaHion 
zwisehen 2,4-Dichlorchinazolin und Natriumalkoholaten und -pherwlaten und Ersatz 
eines Ualogens unter Bildung von Halogensauerstoffathern. Boi der Einw. von Na- 
Alkoholaten in Ggw. von Phenol u. Resorcin auf 2,4-Dichlorchinazolin wird nur das 

eine Cl-Atom durch eine OR-Gruppe (R =  Alkyl oder Aryl) 
ersetzt, u. zwar das reaktionsfiihigero Cl-Atom in Stellung 4 

1 -.jCGl (vgl. nebenst. Formel). — Da bei der Red. der Chlorathoxyverb.
JMN m it Na u. CH3OH in A. oder mit Zn u. Essigsaure in A. das 

4-Athoxyehinazolin (ygl. B o g e r t  u . M ay, Journ. Amer. chem. 
Soc. 31 [1909]. 510) resultiort, entspricht nebenst. Formel der 

Verb. — Neben der Chloralkoxyverb. entsteht auch dio Chlorphenoxyverb.
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V e r s u c h e .  2,4-Dichhrchinazolin, Bldg. aus Benzoylenhamstoff +  PC15 u. 
POClj bei 125°; farblos, rein, aus sd. Toluol oder Toluol +  PAe., F . 120°; zers. sieli 
leicht. — 2-Chlor-4-dthoxychinazoKn, CI0H9ON2Cl, Bldg. aus 3 g Dichlorchinazolin 
mit 0,7 g Na in 50 ccm absol. A. u. 1,4 g Phenol bei Siedetemp.; farblose Krystalle, 
aus PAe., F . 92° (korr.); gibt bei der Dampfdest. zum Teil Benzoylenhamstoff. — 
2-Chlor-4-mełhoxychinazolin, C9H ,0N 2C1, Bldg. ebenso m it CH3OH; farblose Krystalle, 
aus PAe. oder A., F. 99—100° (korr.). — 2-Chlor-4-phenoxychinazolin, C14H 90N 2C1, 
Bldg. aus 0,95 g Na m it geschm. Phenol im UberschuB +  8 g Dichlorchinazolin; farb
lose Krystalle, entsteht auch aus 0,6 g Na, 4 g Phenol, 2,5 g Dichlorchinazolin 
in 50 ccm A.; F. 121° (korr.). — 2-Cldor-4-re,sorcinoxychinazolin, C14H90 2N 2C1 =  
N : C( OC6H , OH)C6H ,N : CCI, Bldg. aus Resorcin, Dichlorchinazolin u. Na-Athylat
nebcn Chlorathoxychinazolin; farblose Krystalle aus sd. A., F. 171—172° (korr.). — 
2,4-Diathoxychinazolin, C12Hj40 2N2, Blgg. aus Chlorathoxychinazolin -f- Na-Athylat; 
farbloso Krystalle, aus A., F. 55° (korr.). — 2,4-Dimethoxychinazolin, C10H 10O2N2, 
Bldg. aus Chlormethoxychinazolin +  Na-Methylat; aus A., F. 75° (korr.). — 4-Athoxy- 
chinązolin, C10H i0ON2, Bldg. aus Chlorathoxychinazolin in absol. A. +  Na u. CH3OH 
oder in A. +  Źn-Staub u. Eg.; farblose Krystalle, aus A., F. 46— 48° (korr.). — 2-Chlor- 
4-methoxychinazolin u. 2-Chlor-4-phenoxychinazolin geben m it Zn u. Essigsaure 
in A. 6ligo Prodd. — 2-Chlor-4-methoxychinazolin gibt in W. beim Erwarmen auf 
dem Dampfbad Benzoylenhamstoff. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3696—3702. Sept. 
1930. Cleyeland, Ohio, Caso School of appl. Sc.) B u s c h .

A. Ostrogovich und V. Galea, Untersuchungen iiber y-Triazine. Synthese des 
Athyl- und des Propylaminothioltriazins, sowie einige neue Angaben iiber Methyl- 
aminothioltriazin. (Vgl. C. 1930. II. 1229.) In  einer yorlaufigen Mitt. (Atti R. Accad. 
Lincei [Roma], Rend. [5] 21 [1912]. I. 213) wurdo iiber die Synthese yon Methyl- 
aminomercaptotriazin aus Cyanguanidin u. Thiolessigsaure berichtet. Die Homologen 
dieser Verb. sollen jetzt hergestellt werden durch Anwendung der Rk. auf andere Thiol- 
sauren. t)ber das Anfangsglied der Reihe, das Aminomercaptotriazin selbst, das mit 
Thiolameisensaure gewonnen werden konnte, soli spater berichtet werden. — Die 
benutzten Thiolsiiuron wurden nach der alten Methode yon J a c q u e m in  u . V o s s e l -  
MANN (Compt. rend. Acad. Sciences 49 [1859]. 371) hergestellt. Wenn dio Thiolsauro 
sehr imbestandig ist, so ist es nicht notig, sio ais solche zu isolieren, sondern man kann 
die alkoh. Lsg. ihres K-Salzes weiter yerarbeiten, besonders, wenn das Mereaptotriazin, 
das sich bildet, in der Kalte unl. oder wl. in W. oder A. ist. In  diesem Falle wird zur 
alkoh. Lsg. des K-Salzos eine w. alkoh. Lsg. yon Cyanguanidin gefiigt. Dio Luft im 
Kolben muB durch eincn Kohlonsaurestrom ersetzt werden. Unter Riihron wird leicht 
mit wss. Schwefelsauro angesauert. Manchmal yerwandelt sich dabei die FI. sofort, 
oft auch erst nach langercr Zeit in eine farblose Krystallmasse. Wenn aber das Triazin 
ziemlich 1. in W. oder A. ist, wird folgendermaBen yerfahren: die alkoh. Lsg. des thiol- 
sauren K-Salzes wird unter Durchleiten yon Kohlonsaure im Vakuum eingedampft, 
dann W. zugesetzt, in einen m it Kohlensaure gefiillten, mit Hahn versehenen Ex- 
traktionsapp. iiberfuhrt u. A. zugesetzt. Nach leichtem Ansauern u. Riihren wird 
die śither. Lsg. der Thiolsauro in einen anderen Kolben abgelassen u. eine w. alkoh. 
Lsg. yon Cyanguanidin zugesetzt. _Dann wird auf dem Wasserbade erhitzt (immer im 
Kohlensaurestrom). Wenn A. u. A. zum gróBten Teil abdestilliert sind, beginnt das 
Mereaptotriazin, auszukrystallisieren. — Athylaminomercaptotriazin, C5HsN4S (I),

Wenn man einen UberschuB yon Ag-Ńitrat zur Herst. des Salzes yerwendet, so nimmt 
das Salz eine leicht gelbe Farbę an u. wird empfindlich gegen Licht. Yielleicht bildet 
sich in diesem Falle ein komplexes Salz mit Ag-Nitrat. Dasselbe gilt fiir die anderen 
besekriebenen Ag-Salze. — Propylarnwomercaptotriazin, C6H 10N4S, analog dem yorigen

NHj
C
I!

nach der zweiten der beiden 
angegebenen Methoden. Pris- 
men, auch dunne prismat. 
Nadeln, die sich gegen 230° 
gelb farben u. bei 257—258° 
unter Zers. zu einer zahen 
rotbraunen FI. schmelzen. —

bis 189° Zers. Silbersalz, AgC5H 7N,S, mkr. Nadelehcn, unempfindlich gegen Licht.
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hergestellt, Jange prismat. Nadeln, die sich gegen 250° gelb fiirben u. bei 262—263° 
unter Zers. zu einer rotbrauncn F l. schmelzen. — Pikrat, C,,Hl0N4S 'C 6H,O7N3, lange 
prismat. Nadeln, F. 153° Zers. zu einer rotlichgelben F l. Ag-Salz, AgC6H9N.jS, flockigo 
Substanz, unempfindlich gegen Licht. — Das in dor friiheren Arbeit (Atti R. Accad. 
Lincei [Roma], Rond. [5] 21 [1912], 213) beschriebene Methylaminomercaptotriazin 
kann auch auf die ebon angogebene Weise dargestellt werden, doch ist die Ausbeute 
dann goringer, deshalb arbeitet man besser nach der damals angegebenen Methode. 
Beim langsamen Verdunsten der gesiitt. wss. Lsg. werden Krystallc in Form von 
Rhomben mit 1 Mol. ICrystallwasser erhalten, C,HeN,S -f  H 20 , wahrend dio Verb. 
aus w. W. wasserfrei krystallisiert. — Ag-Salz, AgC4HsN4S, gclatinose Substanz. — 
Pikrat, OjHoNjS-CflHjO-N,, diinne, schwefelgelbe prismat. Nadelchen, F. 196—197° 
Zers. zu einer rotbraunen zahen M. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rond. [6] 11. 
1012—19. 30/5. 1930. Cluj [Klausenburg], Univ.) F i e d l e r .

A. 0 s tr0 g 0 V ic h  und V. Galea, Untersućhungen iiber y-Triazine. Synthese von 
Arylaminothiollriazinen. (Vgl. yorst. Ref.) Die in der vorliegendcn Abhandlung be- 
schriebenen Arylmercaptoaminotriazinc werden nach der ersten der in der yorigen 
Mitt. (ygl. vorst.) angegebenen Methoden hergestellt. — Plienylaminoinercaptotriazin, 
C9HsN4S, beim langsamen Abkiihlen seiner sd. Lsgg. in Methanol, A. oder W., diinne 
Nadelchen. Aus sd. gesatt. Lsg. in W. Flocken aus mkr. Nadelchen, F. 281—-282° 
Zers. Wenn das Rohrchen in ein auf ca. 275° yorgewarmtes Bad gebracht wird, liegt 
der F. bei 287—288°. — Ag-Salz, AgC9H7N4S, farblos, fast unempfindlich gegen Licht. — 
Cu-Salz, CuC18H 14N8S2 +  V2 H 20 , gelbgriinlich, wird an der Luft hellgelb, leicht 
griinlich. Dies ist die Farbę des wasserfreien Salzes. — Pikrat, C9H 8N4 S • C6H?,0 ;N3) 
gelbe Nadeln, F. 193—194° Zers. — Dio Verb. laCt sich m it Dimethylsulfat methylieren. 
Dies Methylderiv., C9H 7N4S-CH3, fur das dic Formeln I u. II in Betracht kommen,

pyr krystallisiert in winzigen Nadel-
i 3 ehen, F. 170—171° zu einer farb-

N N losen Fl. Die Substanz subli-
IL C • S —C r ^ S C —C.H. S : C f^^ i.C —C„H, miert in gliinzenden Nadelchen,
T 1̂1 Lt tt J  L  F ‘ 17° - 171°- -  O' 1'olylamino-
I  mercaptotriazin, Ci0H 10N,jS, ana-

ć  C log der yorigen Yerb. hergestellt,
xTfT vttt aus W. nadelfórmige Prismen,

F. 243—244° Zers. zu einer 
gelben Fl. — Ag-Salz, AgC10H9N4S, amorphes Pulyer. Cu-Salz, griinlichgolb. — Pikrat, 
CI0H 10N4S-C6H3O7N3, golbo nadelfórmige Prismen, F. 224—225° Zers. — m-Tolyl- 
ammomercaptotriazin, C10H 10N4S, aus A. mkr. Prismen, F. 272—273° Zers. zu einer 
orangefarbigen Fl., die sich schnell briiunt. Bei schnellem Erhitzen ist der F. etwas 
hoher. -— Ag-Salz, AgC10H9N4S, flockig. —• Pikrat, CI0H 10N4S-C6H3O7N3, gelbe, nadel- 
formige Prismen, F. 210—211° Zers. — p-Tolylaminomercaptotriazin, CJ0H 10N4S, F. 279 
bis 280°, bei schnellem Erhitzen 6—7° hoher. —- Ag-Salz, AgC10H9N4S. — Pikrat, 
C10H I0N4S-C0H 3O7N3, aus sd. W. prismat. Nadelchen, F. 191—192° Zers. zu einer 
orangefarbigenFl., die sich schnell briiunt.— p-Anisylaminoincrcaptotriazin, Ci0HioON4S, 
aus sd. A. diinne Nadelchen, F. 2S2—283°. Sehr roin wird die Verb. erhalten durch 
wiederholtes Fallen ihrer alkal. Lsgg. m it verd. Essigsaure. Man erhalt dann cin 
krystallin. Pulver. — Ag-Salz, AgC10H9ON4S, mkr. Prismen. — Pikrat, C10H ,0ON4S- 
C6H30 7N3, lange, diinne Nadeln, F. 198—199° Zers. zu einer kirschroten Fl. (Atti 
R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 11. 1108—16. 15/6. 1930. Cluj [Klausenburg], 
Univ.) ’ F i e d l e r .

Zenjiro Kitasato und Kakuji Goto, Die Sulfonierung der Alkaloide. Zur Auf- 
klarung der charaktcrist. Farbrk. einor Reihe yon Alkaloiden m it konz. H 2S04 u. der 
dabei gebildeten Reaktionsprodd. wurde das Verh. yorschiedener Alkaloide gegen konz. 
H 2S04 genauer untersucht. Dabei konnten die Alkaloide, die am aromat. Kern eine 
OH- oder CH30-Gruppe m it freier p-Stellung fuhren, schon untorhalb 10° sulfoniert 
werden, wobei in  den entstehenden Sulfonsauren sich die Sulfogruppo immer m it dem 
bas. N zum inneren Salz (I u. II) yerband. Auf diese Weise lieCen sich die Sulfonsauren, 
des Papaterins (I), Apomorpliins (II), Sbwmenins (III) usw. leicht darstellen. Die neu 
eingetretene Sulfogruppo besetzto wahrschoinlich die p-Stcllung zum Phenolhydroxyl, 
da aUe diese Sulfosauren keine Diazork. mehr zeigten, u. Strychnin, das keine Phenol- 
gruppo tragt, weiter Brucin, dessen p-Stellung zur CH,O-Gruppe nicht frei ist, sich 
unter gleichen Bedingungen nicht sulfonicren lieCen. Ebcnfalls lieferten diejenigen
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Deriw . des Sinomenins u. Thcbainons, bei denen die p-Stellung zum Phenolhydroxyl 
nicht ais frei zu betrachten ist, keine Sulfosiluren. Bei der Papayerinsulfonsaure wurde 
in Analogie zum Nitropapavcrin die 2-Stellung fiir die Sulfogruppo gewahlt. Um die 
Ursache der Farbo, die beim Zusammenbringen gewisser Alkaloide m it H,SO., entsteht, 
zu ergriinden, wurde Dithebainon, das eine tiefrote Farbrk. gibt, zur Unters. heran- 
geviogcn (ygl. SCHOPF u. BORKOWSKI, C. 1927. II. 2546). Aus der gefarbten Lsg. lieC 
sich aber die Base Yollig unyerandert isolieren, so daB keine Zers. des Mol. ein- 
getreten war.
c h 8o 

h o !
CII80

HO'
■S03-

N a,
H

IT  ■ CH.
| H*c— -----CH,

O o
c 20i i 21o 7n s

c h 3o- 
c h 3o-

Y e r s u c h e .  Papaterinsidfonsaure,
(I). Durch Eintragen von Papaverin in konz. H 2SO., 
unter Eiskuhlung. Aus W. Prismen, F. 301° (Zers.). — 
Aponwrphinsulfomdure, C17H 170 5NS +  3 H 20  (II). Aus 
Apomorphinhydrochlorid. Nadeln, F. oberhalb 300°. — 
Sinomenirmdfonsaure, C19H 230 7NS (III). Aus Sino- 
menin. Aus W. Prismen, F. 265-—267°. — Sinomeninon- 
sulfonsaure, Ci„H210 7NS +  1/ 2 H 20  (IV). Aus Sino- 
meninhydrat. Aus W. Prismen, F. 275—280°. Dioxim, 

C18H 230 TN3S. Aus IV m it Hydroxylaminhydrochlorid oder durch Sulfonierung von 
Sinomeninhydratdioxim (F. 231°). Aus W. Prismen, F. iiber 300°. — Aus den Lsgg. 
des 1-Bromsinomonins (F. 153°), Disinomenins u. oc-Dithebainons (F. 308—310°) in 
konz. H 2S04 lieCen sich nach Aufgiefien auf Eis die unyeranderten Ausgangsmaterialien 
zuruckerhalten. (Ber. Dtsch. chcm. Ges. 63. 2696—2700. 12/11. 1930. 1'okyo, Kitasato- 
Inst.) POETSCH.

F. v. Bruchhausen und H. W. Bersch, Uber die Konstitution des Clielidonins.
Unterss. yon KLING (Diss. Marburg 1927), der den EMDE-Abbau des Chelidonins
bearbeitete, u. yon SCHWARZ (Diss. Marburg 1928), der durch Oxydation des Cheli- 
doninmelhins zu Hydrastsdure (II) u. yermeintlich zu Dimelhylaminomethylmetliylcn- 
diozybenzoesdure (III) gelangtc, maehen die Formel von GADAMER u . a. (ygl. C. 19 2 5 . 
I. 664. 2001) fiir das Chelidonin unmoglich. — Es wird aus Kryptopin, dessen Konst. 
bekannt ist, iiber XIV bis XVI Verb. XVIII hergestcllt, die sich m it dem von Sc h w a r z  
fiir III gehaltenen Prod. ais ident. erwies. — Allen bisherigen Umsetzungen des Cheli
donins wird in bester Weiso seine Formel X II gerecht, wahrend die von S c h w a r z  (1. c.) 
aufgestellte auszuschalten ist. — Beziehungen zwischen Chelidonin u. seinor Begleit- 
base Protopin, das die Konst. eines Zchncrringalkaloids V III hat, lassen sich auf- 
decken, wenn man die Entstehung der Alkaloide aus ihrer Muttersubstanz ins Auge 
faCt, fiir die das Tetrahydrocoptisin (V) in Frage kame. — Der HoFMANNsche Abbau des 
Chelidoninjodmethylats fiihrt zu einem Ghdidoninmethin XX, das bei H 20-Abspaltung 
in das opt. inakt. Melhylanhydrochelidonin (XXI) iibergeht. — Durch 2-malige De- 
hydrierung u. W.-Abspaltung (Formeln vgl. Original) . wird die Umwandlung des 
Chelidonins in Ghelerythrin (XXVI) erzielt. — Dem Homochelidonin kann man die 
Struktur X II zuorteilen, in dem im Kern I  an Stelle einer Dioxymethylengruppe 
2 Methoxyle stehen. Dem von GADAMER (1. c.) untersuchten Methozychelidonin ist 
die Struktur eines Chelidonins zu erteilen, in das an der m it x bezeichneten Stelle 
eine Methoxylgruppe einzufiigen ist.

h  r - ° l ^ l C 0 0 H
oL JcO  OH y  —

Hac < 0 | n ^ CH^ T(CH3)' 
2 O ^ ^ JC O O II

.-OH
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N-CH,
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V e r s u c h e .  Anhydrokryptópin (XIV) gibt in CH3OH m it H  u. Pd-Tierkolilc, 

wobci lediglich die Vinylseitenkette hydriert wird, Allodihydroanhydrokryptopin 
C2iIL,0,,N ; farbt sich an der Luft schnell braun, nicht krystallin.; sil. in HC1, H 2S04. — 
Jodmełhylat C22H 280 4N J, Bldg. in sd. Aceton; Nadeln, aus W., F. 233° (korr., Zers.). — 
Gibt in salzsaurer Lsg. bei 80° m it 4%ig. Na-Amalgam Tełrahydroanhydrokryptopin 
C21H 250 4N (XV), gelbbraunes, dickes Ol. — Jodmethylat C22H 280 4N J, Bldg. in sd. 
Aceton; Krystallsand, aus sd. W., F . 222° (Zers., korr.). — Das Jodm ethylat gibt 
in W. +  Ag20  bei ca. 40° u. Verkochen m it 25°/0ig. NaOH Des-N-methylletrahydro- 
anhydrokryptopin C22H 270 4N (XVI), schwach gelbe Nadeln, aus wenig A., F. 99° 
(korr.). — Gibt in Aceton m it KMnÓ4 +  ctwas W. XVII u. XVIII. — Athyheratmm- 
saure Cu H 140 4 (XVII), weifle Nadeln, aus W., F. 146° (korr.). — 3,4-Methylen- 
dioxy-2-dimetliylaminomethylbenzoesau,re CI1HI30 4N (XVIII); ihr Au-Salz ist ident. mit 
dem von Sc h w a r z  (1. c.); aus HCl-haltigem W., F. 191° (unkorr.). — Das salzsaure 
Sal z von 3,4-Methylendioxy-2-dimethylaminomethylbenzocsa.ure von Sc h w a r z  gibt in 
CHjOH m it Diazomethan in A. +  CH3J  u. Na-Methylat das Jodm ethylat des Esters, 
dieses mit Na-Amalgam in h. W. Mcthylpiperonyhdure C9Hs0 4 (XIX), aus 30%'g- 
Essigsaure, F . 215° (unkorr.). — Verb. XVI gibt auch in 20%'g- Essigsaure mit Ozon 
Verb. XVIII. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 2520—27. 15/10. 1930. MUnster, Chem. 
Inst.) B u s c h .

J. B. Conant u n d  w . W. Moyer, Sludien in der Chlorophyllrrilie. III. Produkte 
der Phasenprobe. (II. vgl. C. 1930. II. 65.) Vff. u n tersu eh en  V erbb. der ChlorophyU- 
reiho a  auf ihr Verh. bei de r WiLLSTATTERschen Phasenprobe. M ethy lphaophorb id  a 
wird in  wenig Pyridin gel., m it v iel A. verd., 100 m g S ubstanz  in  150 ccm  Lsg., m it 
Vio V olum cn 25°/0ig. m eth y lalk o h . KOH kraftig g eseh iitte lt; n ach  5— 10 M in. m it W. 
Yorsetzt u . der Salzsaurefraktionierung unterw orfen . Ais Hauptprod. en ts to h en  Chlorine 
der Salzsaurezalilen 6—10, d ie  unb estan d ig  s in d  u. n ich t isoliert werden konnten, sie
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gehen in zwei brauno Farbstoffe der Salzsaurezahlen 7 u. 18 iiber, die Phaopurpurine 
genannt^ werden, leicht krystallisieren u. aus 1 g in Ausbeuten yon 100—125 bzw. 
350—135 mg gewonnen werden. AuBer den unstabilcn Chlorinen entstehen bestandigo 
Chlorine, Chlorin e konnte ais Trimethylester identifiziert werden, auBerdem wurde 
ein Chlorin der Salzsaurezahl 5, das eino Mothoxy]gruppc aufweiat, gefunden, das bei 
der Methylierung m it Diazomethan in einen von Chlorin-e-trimethylester in der Krystall- 
form abweichendcn Ester iibergeht. Wird dio Verscifung unter den Bedingungen der 
Phasenprobo bei 23° auf 5 Stdn. ausgcdchnt, so laBt sich nur mehr Clilorin e u. Phao- 
purpurin 18 isolieren. Bei Ersatz des Methylalkohols dureh A. oder Propylalkohol, 
oder beim Versoifen bei —10° untorbleibt die Bldg. yon Chlorin e, dio gelbe Phase bleibt 
viel langer bestelien. W ird umgekehrt nach W il l s t a t t e r  m it Pyridin u. sd. Methyl- 
alkohol gearbeitet, so unterbleibt die Bldg. der unbestandigen Chlorine, Chlorin e ist 
das Hauptprod. Fast gleich yerhielt sich Chlorin-e-trimethylester gegon starkes Alkali, 
die gelbe Phase ist etwas bestandiger, dio Prodd. der Verseifung sind auch unstabile 
Chlorine u. Chlorin o. Phiiopurpurin 7 enthalt eine Methoxylgruppe u. mindestens eine 
freie Carboxylgruppe, es nimmt m it Diazomethan noch zwei Methoxylgruppen auf. 
Phaopurpurin 18 enthalt keine Methoxylgruppe, eine Carboxylgruppo u. wahrscheinlich 
einen Lactam- u. einen Lactonring, da 5 O-Atomo darin enthaltcn sind; dureh Vor- 
seifung entsteht ein anscheinend mit W il l s t a t t e r s  Chlorin a ident. Chlorin, dessen 
Trimethylester m it dem yon Chlorin e isomer ist. Chlorin a gcht beim Stehen oder 
Erhitzen in neutralem Losungsm. in Phiiopurpurin iiber. Beido Phaopurpurine geben 
beim Alkaliabbau bei 150° Rhodoporphyrin. Das unstabile Chlorin, wclches Phaopur- 
purin 18 liefert, ist yielleicht ident. mit WiLLSTATTERs Phytochlorin g. Yff. nehmen an, 
daB die Anderungen in der n. R^ihc, Phaopliorbide, Chlorin e u. P jrroverbb. dureh 
Anderungen der funktionellen Gruppcn bedingt sind, wahrend der Óbergang in dio 
anderen Chlorine u. Phaopurpurine dureh eino Rk. am ungesatt. System bedingt ist.

Y o r s u c h e .  Verseifung des Methylphaophorbids unter den Bedingungen der 
Phasenprobo erfolgto wie im theorot. Teil beschrieben, dio Fraktion aus 6%ig. HC1 
wurde in iith.Lsg. einoWoche uberNatriumsulfat stehen gelassenu.enthielt jetztCAfomi e, 
Monomethylchlorin, Phaopurpurin 7 u. wenig Phaopurpurin 18, die dureh Salzsaure- 
fraktionierung gotrennt wurden; die ath. Lsg. des 9—12°/0ig. HCl-Extraktes, die ebenso 
bohandelt war, enthielt in der Hauptsachc Phaopurpurin 18 u. etwas Phaopurpurin 7. 
Die gleichen Prodd. wurden bei der Verseifung des Phdophorbid a erhalten. Der tlber- 
gang dor unstabilon Chlorine in Phaopurpurine erfolgt auch bei der Methylierung mit 
Diazomethan. E in Vers. unter gleichen Bedingungen m it absol. alkoh. KOH u. nach- 
folgcnder Mothylierung mitDiazomethanergab in guter Ausbeut-c Dimełhylphaopurjmrin 7, 
daneben Schwachbasisches, keinen Chlorin-e-trimethylester; gleiches Ergebnis hatte 
cin Vers. m it n-Propylalkohol, desgleichen eino Verseifung bei —10—12° mit mothyl- 
alkoh. KOH. — Dio Phasenprobeverseifung des Chlorin-e-trimethylesters hatte auch 
gleiches Ergebnis, wahrend die analoge Behandlung yon Chlorin e mit nachfolgender 
Methylierung zum Trimethylester yon Clilorin o fiihrto. — HeiBo Verseifung von 0,6 g 
Phaophorbid a nach W il l s t a t t e r  u. nachfolgende Methylierung gab Chlorin-e-tri
methylester (0,320 g), wenig Dimethylphaopurpurin 7 u. Schwachbasisches, wahrend 
h. Verseifimg u. Wiodermethylierung von Chlorin-e-trimethylester nur Ausgangsmaterial 
neben wenig Schwachbasischem ergab. — Dio Lsg. der imstabilcn Chlorine in A. farbt 
sich beim Einengen braun. — Monomethylchlorin von der Phasenprobeyerseifung, 
Ci5HJ2OaN4 (1 OCH,), Salzsaurezahl 5, spektroskop, mit Chlorin-e-trimethylester fast 
ident. — Phaopurpurin 7, C-sH^OjN,, blauschwarze Nadelbiischel aus A., 11. in Pyridin, 
Aceton, fast u n l in k. A., unl. in k. Methylalkohol u. A., worin es beim Erhitzen in Lsg. 
geht, unl. in PAo. In  A. purpurstichig braun gefarbt, Salzsaurezahl 7, Farbę in HC1 
ticfgriin. Unscharfer F. bei 200—205°. — Dimethylphaopurpurin 7, CS7HjjO;N4, dureh 
Methylierung des Phaopurpurins, besser der unstabilen Chlorine, in ath. Lsg. m it Diazo
methan oder in alkal. Lsg. m it Dimethylsulfat. Glanzende hesagonale P latten von 
purpurblauem Glanz aus A., Salzsaurezahl 10, F. 233—235° (Błock), leichter 1. ais Phao- 
purpurin 7 m it gleichen Farben. — Phaopurpurin 18, CltH ,e0 5N4, tiefbraun in ath. 
Lsg., in diinner Schicht purpur, haarfórmige Nadeln aus A., Salzsaurezahl 18, wl. in A., 
Methylalkohol, A., unl. in Bzl., PAe., 11. in Pyridin, 1. in Aceton. Dio saure Lsg. ist von 
grunblau^r Farbę, sintert bei 250—280° auf dem Błock. — Methylphaopurpurin 18, 
C35H380 5N4, aus Yorigem mit Diazomethan, aus 1 . prismat. Nadeln oder zugespitzte 
lange Platten, in A. besonders wl., 1. in Aceton, II. in Pyridin. Salzsaurezahl 19, F. 275 
bis 278° (Błock). — Chlorin a, C31H M0 6N4, dureh Schutteln von Phaopurpurin 18 in
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iith. Lsg. m it 25%ig. mcthylalkoh. KOII fiir 10 Minuten, aus der 6—7%ig. HC1- 
Fraktion. Aus A. Buschel kleiner Nadelchen, Salzsaurezahl 6, die Lsg. ist mehr grun 
ais dio vonChlorin e, in HC1 blaugriin. Geht dureh Erhitzcn auf 61°, raseher in Diphenyl- 
lsg. auf 140° in Phaopurpurin 18 iiber. — Trimethylester ton Ghlorin a, C37H44O0N.„ 
mit Diazomethan, hexagonale Platten aus A. mit blaucm Glanz, Salzsiiurezahl 10, 
F. 239—240°, gibt koino Phasenprobe. — Alkaliabbau unter Zusatz von MgO nach 
T r e ib s  u . W ie d e m a n n  (C. 1929. II. 1686) orgab Rhodoporphyrin. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 3013—23. Juli 1930. Cambridge, Harvard Univ.) T r e i b s .

Arpad Gerecs, Zur Kenntnis des Barbaloins. Nach der Auffassung von L e s e r  
(Ann. Chim. [9] 6. [1916], 318) soliBarbaloin ein Glucosid aus Aloeemodin u. d-Arabinose 
soin, wobei die Kniipfungsstelle der beiden Komponenten nicht am ersten C-Atom 
der d-Arabinose sein kann, wodurch sieh das Reduktionsvormogen des Barbaloins 
erklaren wiirdo. Vf. zweifelt die LĆGERschen Annahmen an, weil die angestellten Verss. 
nicht den Nachweis einer freien aldehyd. Zuckergruppe bringon konnten. Auficrdem 
konnte die glucosid. Bindung auf kcino Weise gespaltet werden. (Magyar Chem. 
Folyóirat 36. 121—28. 137—42. Sept. 1930. Budapest, Techn. Hoclisch.) Sa il e r .

Heinrich Wieland und G. A. C. Gough, Zur Kenntnis der Sterine der Hefe. II. 
(I. vgl. C. 1929. II. 1799.) Aus niedrig sclun. u. harzigen Anteilon von Mutterlaugen 
des Ergoslerins wurde keines der friiher (1. e.) beschriebenen drei nouen Sterine (Asco
sterin, Facosterin u. Ncostcrin) wiedergefunden, aber zwei weitero Sterine, Episterin 
u. Anasterin in reinem, einlieitlichem Zustand u. zwoi andere, Hyposterin u. ein Sterin 
tom F. 144—1460 isoliert, bei denen diese Sicherheit noeh nicht voll erreicht ist. Ob 
die aus dem Unverseifbaron von Hefefett u. -lipoiden isolierten Sterine genuino Prodd. 
der Zelle sind, ist ungewiG; sio konnen ursprunglich ais Ester yorhegen, auch ist eine 
umlagerndo Wrkg. des Alkalis bei der Verseifung nicht ausgcschlossen. — In  zwei 
Figg. werden die Ultraviolettspekłren (Aufnalimen von W. M e n s c h i c k ) von Neostorin, 
Anasterin, Episterin, Ascosterin, Facosterin, Ergostcrin, Sterin vom F. 144—146° u. 
Hyposterin dargestellt. Bcmcrkenswert ist die beinaho yóllige Iden tita t der Spektren 
von Neosterin u. von Ergosterin, doch ist chem. Iden titat der beiden Stoffe nicht 
anzunolimen.

V o r s u c h e .  Episterin wurde aus einer harzigen Riickstandsfraktion iibor sein 
Benzoat von Ergosterin u. Zymostorin abgetrennt. — Episterinbenzoat, C:,jH50O2P  
oder wahrscheinlicher C34H .80 2|=:; sechseckige Platten, aus Aceton u. Essigester, 
F . 161—163°; [cc]d20 =  +11,8° JO,0436 g in 2 ccm ChJf.). — Gibt m it sd. methyl- 
alkoh. KOH Episterin C27H 460] oder wahrscheinliclier C^H^O}- ; farbloso Nadeln, 
aus CH3OH +  Aceton, boi langsamer Krystallisation rechteckige Platten, F. 135 
bis 136°; [a]D20 =  +6,2° (0,0376 g in 2 ccm Chlf.); nimmt an der Luft Krystall- 
wasser auf; gibt beim Benzoylieren das Benzoat zuruck. Is t isomer. m it Zymostcrin; 
hat 2 Doppelbindungen; Farbrkk. (s. u.) gleichen denen von Zymostorin, besonders 
von Faco- u. Ascosterin. — Aus den gleichen Ruckstanden wurde Anasterin gewonnen. 
Anasterinbenzoat, C ^H ^O ap; rechteckige Blatter, aus Acoton, F. 180—182°, auch aus 
Dioxan u. Essigester; [a]n 4̂ =  —13,8° (0,030 g in 2 ccm Chlf.). — Anasterin, C27H46OP, 
wahrscheinlicher C ^H ^O p, Blattchen, aus Aceton, F. 157—169°; faje25 =  —8,1° 
(0,030 g in 2 ccm Chlf.); gibt das Benzoat zuruck; wahrscheinlich auch ungesatt. — 
Aus einem Ausgangsmaterial, F . 105° unter Schśiumen, das kaum Ergosterin, aber 
vielZymostorin enthielt, wurde das Sterin vomF. 144—146° u. dasHyposterin isoliert. — 
Nach Bonzoylierung u. Abtrennung des Zymosterinbenzoat erhalt man ein Benzoat, 
C34H .60 2(=, wahrscheinlicher C^.HjgOJ1̂  von eigentumlicher blumenkohlartiger 
S truktur; aus Aceton, F . 158—160°; [a]ir7 =  — 4,4° (0,1144 g in 5 ccm Clilf.). Gibt 
bei der Verseifung das Sterin C27H 46O P, wahrscheinlichor CojH^Of3 ; Blattchen, 
aus CHjOH, dann Aceton, F. 144—146°; [a]u25 =  —33,8° (0,0266 g in 2 ccm Chlf.). 
Gibt das Benzoat vom F. 158—160° zuruck. Sein ultrayiolettes Absorptionsspektrum 
erweckt Bedenken hinsichtlich seiner Einheitlichkeit; die Maxima des Ergosterin- 
spektrums treten m it einer In tensitat auf, die eine Beimengung von ca. 10% Ergosterin 
wahrscheinlich macht. — Aus der braunen, harzigen Endlauge des Sterins vom F. 144 
bis 146° wurde nach nochmaliger Verseifung m it alkoh. KOH mittels Veresterung 
m it p-Nitrobenzoylchlorid das Ilypostcrin-p-nitrobenzoat, C3.1H ,-0<N|~, wahrscheinlicher 
C3iH 450 4N p  erhalten; hellgelbe Nadeln, aus Aceton oder Essigester, F. 154—155° 
zu oiner triiben FI., die sieh bei 180° klart; [ct]i>2T =  -|-26,70 (0,1068 g in 5 ccm Chlf.). — 
Gibt mit 3%ig. alkoh. KOH Hyposterin, C27H 140 -H 20|:=:, wahrscheinlicher C27H420- 
H 2OS=, farbloso Nadeln, aus Aceton u. CH3OH, F. 100—102° (Gelbfarbung); farbt sieh
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eohon boi 60° gelb, kann deskalb nicht vom Krystallwasser befreit werden; [<x]d20 =  
+12,5° (0,0385 g in 2 ccm Chlf.); gibt mit p-Ńitrobenzoylchlorid obigcs Prod. vom 
F. 154—155° zuriick, bei der Benzoylierung in Pyridin das Hyposterinbenzoal, C3.,H480 « p , 
wahrscheinlicher CMHJ60 2|= ; Bliittchen, aus Aceton, F. 119—121°, die triibe Sehmelze 
klart sich bei 138°; M d 25 =  +19,1° (0,0812 g in 5 ccm Chlf.). —_Hyposterin gibt 
in A. m it H  u. Pt-Oxyd Verb. Cv H mO\ , wahrscheinlicher ; Krystalle, aus
C'H:,OH u. Aceton, F. 123—125°; laBt sich im Vakuum bei 80° ohne Veranderung 
erhitzen; [a]o21 =  +31,2° (0,0256 g in 2 ccm Chlf.). — Hyposterin wird bald gelb 
u. klebrig, kann daher in alten Riickstandcn aus Ergosterinmutterlaugen nicht mehr 
entlialten sein. Liegt in den Riickstanden w^ahrscheinlich in der haltbareren Form 
eines Estors vor. Es laBt sieh nicht entschciden, ob es 2 oder 3 Doppelbindungen 
enthalt. Gibt mit SbCl;1 einen schmutzigroten Nd., der bald braun wird. — Nach Herst. 
des Zymosterins im reinen Zustand gehngt es, mit Isolierung des Hyposterins, Unter- 
schicde aufzuldarcn, die zwischen fruheren Beobachtungen u. der Kennzeichnung 
der reinen Verb. bestehen (Drehwert u. Farbrkk.). — In  einer Tabelle werden dio 
Farbrkk. von Anasterin (1), Episterin (2), Hyposterin (3) u. Sterin vom F. 144—1460 (4) 
u. donen von Ergosterin u. Zymoslerin (mit Ideinen Anderungen gegeniiber den fruheren 
Beobachtungen) gegenuborgestcllt. — Es zeigte Rk. SALKOWSKI: (1) gelb, dann orange; 
Benzoat gelb, bleibt gelb. — (2) gelb, dann orange; Benzoat gelb, dann orange. —
(3) rubinrot; Benzoat gelb. — (4) gelb, orangegelb; Benzoat orangegelb. — Rk. L i e b e r - 
MANN-BuRCHARD: (1) kurz rot, dann blau, sehr langsam nach kirschrot. — (2) rot, 
rasch blau, dann iiber oliv sehr langsam nach kirschrot. — (3) carmin, rasch yiolett, 
dann oliygriin. — (4) rot, blauviolett, sehr langsam kirschrot. — Rk. T o r t e l l i- 
J a p f e : (1) schwach gelb. — (2) hellgelb, dann rein griin. — (3) gelb nach orangegelb. —
(4) gelb, langsam  o livgriin . ( L ie b ig s  A nn. 482 . 36—49. 22/9. 1930. M iinchen, B a y r.
A kad . cl. W iss.) B u s c h '

F ritz  R eindel und K arl Niederlander, U ber eine Abbausaure des Ergosterins. 
Wahrend von allen Oxydationsvorss. am Ergosterin bisher nur die Behandlung m it 
Kaliumpermanganat zu einem krystallisierten Prod. gefiihrt hat, das allerdings koin 
Abbauprod. ist, sondern (im Gegensatz zu dor fruheren Annahme, C. 1928 . II. 2654) 
noch alle C-Atome der Muttersubstanz enthalt, laBt sich bekanntlich Cholsauro wie 
Bilian- u. Ciliansaure m it Salpetersaure (d =  1,4) zu Biloidansauro abbauen, die nur 
noch oinen Funfring onthśilt. Ergosterin reagiert m it H N 03 gleichfalls u. gibt nach 
mchrtagiger Einw. bei 100° — iibor Nitroprodd. hinweg, die n icht zu reinigen waren — 
eine Tricarbonsaurc C8Hc0() vom F. 268° in 50°/o d. Th. Sie gibt einen Di-, einen Tri- 
u. zwei isomere Monomothylester; die 3 Carboxylgruppen sind nicht gleichwortig, da 
mothylalkoh. HC1 in der Kii-lto eine Carboxylgruppe in 2, die zweite erst in  8 Tagen 
verestert. Der Trimethylester entsteht erst m it Diazomothan. Ahnliches gilt fiir die 
Verseifung. Acetanhydrid liefert ein zweifaches Anhydrid, wohl I, Anilin das ent- 
sprechende Prod. II, das boi langerem Kochen m it uberschiissigcm Anilin noch eine 
rote Doppolverb. m it 2 Moll. Anilin gibt. Der Trimethylester zeigt beim Behandeln 
mit Methylmagnesiumjodid keinen reaktiven Wasserstoff; er gibt ein oliges Carbinol 
das sich zu einem krystallinen Triketon oxydieren lieB. Die Sauro ist gegen katalyt. 
erregten Wasserstoff, Brom, alkal. KMn04 bostandig, vrird dagegen durch Na- oder 
Al-Amalgam reduziort. Sie wird daher ais Cyclopentadiontricarbonsaure (III, IV, V 
oder VI) angesprochen, doch gelang bisher die Decarboxylierung nicht. Die Anhfiufung 
der Carboxyle wird ais Grund fiir die S tabilitat der Doppelbindungen angefiihrt. — Die 
Saure konnte weder aus Cholesterin, noch aus Sitosterin, ZjTnosterin, Ergostenol und 
Ergostanol, aus bestrahltem Ergosterin nur in  Spuren erhalten werden. — Vff. konnton 
aus Ergosterylacetat in CC14 m it 8—-10°/oig. Ozon eine neutrale Verb. isolioren, dereń 
Somicarbazon die Formel C,H5ON3 u. den F. 127° bositzt. Sic wird ais Isocapronaldchyd 
(VII) angesprochen. Ebenso konnte eine zweibas. Saure gefaBt werden, die vielleicht 
^-Metliylglutarsaure (VIII) darstellt. VII u, VIH sind cvtl. Reste der Seitenkette des 
Ergosterins, die danach also eine Doppelbindung enthalten miiBte.

V e r  s u c h o. Cydopentadientricarbonsaure, C8Ho06 (III, IV, V oder VI). Aus 
Ergosterin m it H N 03. Reinigung dureh Extraktion der w'ss. Siiurelsg. m it A. u. Fśillen 
der wss. Lsg. m it HC1 oder iiber da3 Anhydrid (durch Hochvakuumsublimation oder 
mit Essigsaureanhydrid) oder iiber das Anilinsalz (siche unten). Aus konz. HNOs 
lanzettformige Krystalle, aus W. oder vord. HC1 Nadeln. Krystalle m it l 1/.. Moll.
H ,0. F. 268°. — Anhydrid, C16H 60 9 (I). Aus der Saure durch Hochvakuumsubli- 
mation oder m it Essigsaureanhydrid. Rauten oder Stabehen vom F. 268°. — Saures
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Anilinsalz, C20H 20O0N2-2H20 . Aua der Saure in Methylalkohol m it der gleichon Gew.- 
Menge Anilin. Tafeln vom F. 300°. — Trianilid, C34H 21O0N3 (II). Beim Erwarmen der 
Saure m it Anilin ais Krystallbrei. Aus Eg. seidenglanzende Nadeln, F. oherlialb 300°. 
— Molekulverb. mit 2 Moll. Anilin, C48H 350 8N5. Aus der Saure m it Anilin bei langerem 
Erhitzon (5 Min.). Ziegelroto Krystalle vom F. oberlialb 300°. 2 Moll. Anilin lieCen 
sieh m it methylalkoh. Salzsaurc leicht abspalten. — Moiiomethyleslcr A, C9H 80 6. Aus 
der Saure m it methylalkoh. HC1 in 1—2 Tagen. Aus W. diinne Stiibchen, F. 150 bis 
152°, dio m it 1 Mol. W. krystallisieren u. bei 90° das W., bei 120° noch 1 Mol. CH30H  
abgeben. H ier wie beim Trimethylester wurde eine Mol.-Gew.-Best. ausgefiihrt. — 
Dimethylester, C10H 100 0. Darst. wie beim Monomethylester, aber in 8—10 Tagen. 
Tafeln vom F. 140—143°. — Trimethylester, C31H 1,O0. Aus dor Sauro in  Aceton mit 
iith. Diazomethan u. cvtl. etwas W. Aus Methylalkohol Tafeln u. Stabchen, F. 123 
bis 124°. Nebenher entstand ein anderes Prod. vom F. 125°. Trimethylester gibt mit 
Al-Amalgam eine óligo Vorb. — Monomethylester B, C9H 8Oa. Aus dom yorigen durch 
V.!std. Kochen m it wss.-methylalkoh. KOH. Aus W. rautenformige B lattchen vom 
F. 172°, die wio Ester A m it W. krystallisieren u. sich auch beim Erhitzen wie dieser 
verhalten. Triketon Cu H 120 3. Aus dem Trimethylester m it CH3MgJ u. anschlieBende 
Oxydation des Ols m it C r03 in  wss. Eg. Aus CH3OH rhomb. Blattchen, F. 235°. 
Molekiilverb. mit p-Nitrophenylhydrazin, in Eg. dargostellt, zitronengelbe Nadelbiischel 
vom F. 138—139°; wird von sd. A. wieder gespalten. — Semicarbazon des Isocapron- 
aldehyds, C;H 15ON3 (VII ?). Aus Ergosterinacotat in  CC14 m it 8—10%>g- Ozon; Zers. 
des krystallisierten Ozonids m it W. Blattchen vom F. 125—127°, aus W. Nebenher 
entsteht eine Saure, dereń Ag-Salz yielleicht C0H 8O4Ag2 ist (VIII ?). (LlEBIGs Ann. 
4 8 2 . 264—79. 13/10. 1930. Miinchen, Techn. Hochschule.) B e r g m a n n .

Irv ine H. Page und Eugen M uller, Ober ein new s Sterin im menschlichcn Gehim. 
R ohcholesterin , e rh a lten  durch A cetonextrak tion  yonG eliirnen, wurde 2malausA. 
u. 1 mai aus Bonzin umkrystallisiert. Die von dem reinon Cholestorin, F. 149°, getrennten 
Mutterlaugen ^ r d e n  konz., bis sich kein krystallisiertes Prod. mehr abschied. yon A. 
befreit, m it NaOC2H 5 verseift u. die Fettsauren m it CaCl2 gefallt. Dio durch A.-Ex- 
traktion aus dom Verseifungsprod. erhaltene Sterinfraktion wurdo aus A. u. Hexan 
wiederliolt umkrystallisiert, F. 144°. E in Acetylprod. krystallisiert aus CH3OH in ver- 
filzten Nadolchen, F. 105°. [oc]d25 (0,0874 g in  5 ccm Ch]f.) =  —25,17°. Das aus dem 
Acetat wiedergowonncne Sterin sin tert bei 132°. Triibo Schmelzo bei 133—134°, klar 
bei 135°. [a]D22 (0,095 g in 5 ccm Chlf.) =  —18,95°. Die Elementaranalyse stimmte 
auf dio Formol C25H440. Kein Maximum im Absorptionsspektrum oberhalb 240 /(/i. 
(Naturwiss. 18. 868. 10/10. 1930. Aliinchen, Kaisor-Wilhelm-Inst.) GUGGENHEIM.

Otto Dragendorff, tlber das Harz ton Garcinia Mango siana L. Das Mangostan- 
harz von Garcinia Mangostana L. stellt zunachst einen eiterfarbigen, diinnfl. Saft dar, 
der an dor Luft allmahlich erharte t u. dabei gelb wird. Der Wassergeh. des Sekrets 
betrug 32 bzw. 33,6°/0 bei zwei Verss., das H arz enthielt 15—20% in Bzl. unl. Bestand- 
teile (Zucker?), die bisher nicht untersucht wurden. Aus den bzl.-loslichen Anteilen 
wurde das schon bekannte gelbe Mangostin vom F. 180—181°, ais a-Mangostin be- 
zeichnet, isoliert, ferner das noch schóner krystallisierende isomere (f-Mangostin vom 
F. 175,5° — ersteres ist im getrockneten Jlilchsaft zu 50%, letzteres zu 2%  enthalten 
—, weiter ein Mangostansterin, dessen Einheitlichkeit jedoch nicht sichergestellt ist,
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u. ein — nicht rein erhaltcner — ungesatt. KW-stoff vom Kp.12 105°, wohl cin Sesąui- 
terpen C15H24. — Dio beiden Mangostine goben m it Diazomethan dasselbo Mothyl- 
mangostin vom F. 123°, sie unterscheiden sich also nur durch dio Stellung der vor- 
atherten Hydroxylgruppe. Dio Formel ist CleH160 4 oder C16H i80 4; erstere is t schon 
von D e k k e r  (C. 1924. II. 2664) vorge3chlagen worden. Platinoxyd in Eg. gibt ein 
nicht krystallisiorondes Tetrahydromangostin, dessen M ethylather bei 106° sehmilzt. 
Da Tetrahydromangostin vonZink u. Eg. nicht vorandert wird, a-Mangostin aber bei 
dieser Operation einen luftunbestandigon Korper gibt, kann bei der Tetrahydrierung 
eine Kotogruppo angegriffen worden sein. Das U ltra violettabsorptionsspekirum hat 
drei Extinktionsmaxima, bei 2100, 2460 u. 3165 A; das lotzte scheint m it dom Maximum 
allor a,/?-ungesatt. Carbonylyerbb. zusammenzufallen. Es konnte allordings kein Oxim 
gefaBt werden (stor. Hinderung?). — Die Best. des akt. Wassorstoffs ergab fur Man- 
gostin — dio Worto sind etwas zu tief — zwei OH-Gruppen, fiir Methylmangostin 
ein OH — auch hier war der W ert zu tief. Das lotzte Hydroxyl muB aliphat. sein, es 
kann bei energ. Acetylierung in  Form eines Diacetylnmngostins vom F. 117° gefaBt 
werden — kiirzere Rk.-Dauer liefert das Monoacotylmangostin yom F. 112°, in dom
— auf Grund seiner Alkaliunloslichkeit — die phonoj. OR-Gruppe acetyliort soin muB. 
Auch Methylmangostin laBt sich ontsprechend in  ein Monoacetyldcriv. vom F. 193 
bis 194° umwandeln. — Das Boressigsiiureanhydrid von DlMROTH (C. 1922. I. 335; 
1928. I. 1573) ge3ta tte t  den Nachweia von OH-Gruppen in 1,3-Stellung zu einem 
Carbonyl durch Bldg. eines Boressigosters. Aus a-Mangostin entstand ein solcher vom 
F. 207°, aus der /?-Verb. vom F. 189°. Da auch Methylmangostin einen krystallisiorten 
Boressigester (F. 219°) liefert, ist das aliphat. OH in die Rk. oinbezogen worden. Dio 
Alkalischmelze bei 230° — a-Mangostin ist gegon Alkali recht bcstiindig — lioferto 
Amylalkohol u. Isovaleriansaure, dio ais Anilid isoliert wurde, nicht dagogen dio yon 
H i l l  (Journ. chem. Soc., London 107 [1915]. 595) ais Ca-Salz angoblich isolierto 
Bonzoesaure. Oxydationsverss. fuhrten bisher nicht zu cindeutigen Ergebnissen; 
Salpetersaure gab jo nach der Konz. Spuron einer bei 133° (Zers.) schmelzcndon Sub- 
stanz (N-haltig) oder Oxalsa.ure. Vf. schlagt folgende Formoln fiir Mangostin vor: 

OCH3 UUHg

— nCH j r------j|CH

H° - L ^ L  J C - C H ^ H
^ > C H . C H = J C H  9  J  O H - O H - C H ^ C H W ,

O  O  O H
V o r s u c h o .  Mangostansterin, C27HjaO. Hellgelbes Harz, K p.u  270°. Krystalli- 

siert m it Methylalkohol zu farblosen Nadeln, F. 105—106°. Die SALKOWSKI-Rk. 
gibt eino rubinroto Schwefelsaure u. ein gelbbraunos Chlf. LlEBERMANKschc u. 
JAFFE-TORTELLIsche Rk. sind negatiy. Sodaalkal. Permanganat wird cntfiirbt. 
Acetylderiv., C29H 180 2, m it Na-Acetat u. Acetanhydrid dargestellt, aus Eg. Blattchon, 
F. 113°. — a,-Mangostin, CiaH 10O4. Gelbe Nadelchen, F. 180—181°. 2-n. NaOH lóst, 
ebonso Soda, nicht Bicarbonat. FeCl3 farbt grasgriin, H2S04 lost orangorot. — p-Man- 
gostin, CiaII1G0 4. Aus Bzl. hellero, grobere Nadeln, F. 175,5°. Es ist etwas schwacher 
sauer ais a-Mangostin. — a-Methyltetrahydromangoslin, Cn H 220 4. Aus a-Mangostin 
durch Hydrierung m it Platinoxyd in Eg. u. anschlieBende Methylierung m it Dimethył- 
sulfat. Aus A. gelbliche Nadeln, F. 106°. — Methylmangostin, C17H 180 4. Aus a- oder 
/3-Mangostin m it Dimethylsulfat oder Diazomethan. Aus A. etwas griinstichige Nadeln, 
F. 123°. Unl. in  Alkali. — a-Monoacetylmangostin, Cj8H j80 5. Aus a-Mangostin m it 
Acetanhydrid bei kurzem Koehen. Aus A. feine gelbe Nadeln; F. 112°. — a -Liacetyl- 
mangostin, C20H 20Oa. Aus a-Mang03tin durch 4std. Kochen m it Essigsaureanhydrid 
u. Na-Acetat. Aus A. gelbliche Prismen oder Blattchen, F. 117°. — Acetylmethyl- 
mangostin, C19H 20Os. Aus Methylmangostin wio das vorige. Aus Eg. weiBe Nadeln, 
F. 193—194°. — a-Monacetyhiumgoslinboressigester, C22H 23O0B. Aus a-Mangostin oder 
seinem Acetylderir. m it Boressigsaureanhydrid in  Acetanhydrid. Goldgelbe Nadeln. 
F. 206—207°. — p-Monucetylmangostinloressigester, C22H 230 9B. Darst. analog aus 
^-Mangostin. Goldgelbe Nadeln, F. 188°. — Methylmangostinboressigester, C21H 230 8B. 
Darst. analog. Golbę Nadeln, F. 219°. (L ie b ig s  Ann. 482. 280—301. 13/10. 1930. 
Miinehen, Labor. der Bayer. Akademio der Wissenschaften.) BERGMANN.

Franz Bergel, Eińige Beilrage zur Konstitution des Cannabinols, des wirksamen 
Prinzips im  Haschisch. I. (Teilweise in Gemeinschaft mit R. Wagner.) (Ygl. W O O D ,
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S pivey  u. E a s t e r f i e l d ,  Journ. chem. Soc., London 69 [1896], 539. 75 [1899], 20; 
C asp aris , C. 19 2 7 . I. 915; Calm, C. 1930 . I I . 1233). Die Arbeit bezweckt Reindarst. 
u. chcm. Konst.-Aufklarung der harzigen Aussclieidung des Hanfs (Cannabis sativa), 
je nach Praparation u. Land Haschisch, Charas, Bhang oder Ganja genannt. Die bis- 
herigen Resultate reichcn fiir ein vorlaufiges Bild iiber die IConst. des Cannabinols 
aus. Unter Berucksichtigung der Ergebnisso dor KM n04-0xydation (vgl. den experi- 
mentellen Teil) erhalt man bei Hinzufugung des Spaltstiickes m it den 11 C-Atomen 
der Cannabinolaetonderiw. nach der Formulierung von W ood (1. c.) das Formelbild I. 
Dabei ist die Voraussetzung gemacht, daB der O des Lactonrings der aromat Oxy- 
dationsprodd ident. m it dem bis jetzt nicht faBbaren zweiten O des Cannabinols ist. 
Dio CO-Gruppe des Lactonrings dagegen kann orst durch Aboxydation entstanden 
sein. Allerdings erfordert I  21 C-Atome, wiihrond die analyt. Daten der direkten 
D eriw . des Cannabinols gut auf 20 C-Atome stimmen. Beriicksichtigt man dies u. 
fiigt das OH an jenes C-Atom an, an dem auch das zweite O-Atom angreift, so gelangt 
man zu der Formulierung II; diese stellt eine Art inneres Halbacetal dar u. besitzt 
nur 28 H-Atome.

f CH, j
I  CII3• CjH^CHCHjCHjCIi J c H —C ^ C = }C E lC H aCH,CH,CH,CH,,

lÓH j
OH CH,

I I  CH3. C6H4 •C ^C H ,C ^Ć -C H ^C = C H C H ,C H ,C H ,C H ,C H 3

" T '
CH,

I I I  H O O C • CH-^CH i C H, CH, CH, C H, CH, CH3
V e r s u c h e .  Ausgangsmaterial: A.- u. PAe.-Extrakte aus afrikan. Hanf (Herba 

cannabis africanae). — Reindarst.: A.-Lsg. des griinen Extraktes (50 g) m it Sodalsg. 
u. verd. NaOH durchgesehiittelt. Die erhaltenen sauren Bestandteile (5— 10 g) ent- 
halten eino ólige Saure, Kp.10 200—220°, die bei der Hydrierung Stearinsdure gibt u. 
eine feste Saure, F. 57,5°, Kp.n  215—220°: wahrscheinlich Palmitinsdure. A.-Riick- 
stand m it PAe. aufgenommen (unl. 3—-5 g), PAe.-Riickstand in h. A. gel.; vom aus- 
geschiedonen Cannaben, Kp.., 180—190°, F . 65°, gesatt., paraffinartig, abfiltriert, 
Ruckstand, griiner Sirup (15— 20 g) Hochyakuumdest. unterworfen: I  stark riechender, 
leicht yerharzender Vorlauf, 2 g, 100—175°, 0,4 mm, Badtemp. bis 190°; I I  180—200°,
0,2 mm, 7—12 g Hauptfraktion, Badtemp. 210—250°; Ausbeute schwankend, 15 bis 
20% des Ausgangsmatcrials; I I I  inA . noch 1. griiner, harziger Ruckstand. I I  gibt bei 
erneuter Dest. hellgelbes Harz, Kp.0l05 156°, Kp.0,3 168°, Kp.0l5 180—-185°. Nach 
pharmakol. Unters. von H. WlELAND ist letzteres Prod. Trager der Haschischwrkg.: 
Canndbinol, C20H30O2 bzw. C21H30O2; 2 Fraktionen zeigten D .18 1,0311 bzw. 1,0318; 
nHe18’5 =  1,5474 bzw. 1,549; MHe fiir C20H30O2p  ber. 91,46, gef. 92,94 bzw. 93,1; [aD]18 =  
—108,1° (0,2102 g in 19,3062 g CH3OH) bzw. =  — 108,5° (0,3370 g in 23,414 g C2H6OH); 
riecht schwach; enthiilt nach Z e r e w i t in o f f  eine alkoh. OH-Gruppe; m it M illo n s  
Reagens, rasch beim Erwarmen, in alkoh. Lsg. rotlicher Nd., m it alkoh. KOH rot- 
yiolette Farbung, in Chlf. m it konz. H 2S04 blutrote Fiirbung, keine FeCl3-Rk. — Acetyl- 
cannabinol, C20H 29O • OCOCH3 bzw. C21H290-0C 0C H 3, Bldg. m it Essigsaureanhydrid 
oder Acetylchloricl am RiickfluB; Kp.0>5 180°; hellgelbes, leicht bewegliches Ol, dumpfer 
Geruch; MiLLONsche Rk. fast negativ. — Benzoylcannabiol, C20 (bzw. C21) H290- 
OCO-C6H5, Bldg. m it sd. C6H5C0C1 u. BaC03; Kp.0l6 170—180°. — Dihydrocannabinol, 
C20 (bzw.C21) H 32 0  2, Bldg. aus Cannabinol in Eg. m it II  u. Pt-Oxyd; Kp.0>1 178—180°; 
Kp-0,35 176—177°; Kp.0,i5 184°; K p.i,2 190—200°;gelbharzig, riecht schwach; MiLLON
sche Rk. positiv; farbt sich an der Luft wie Cannabinol duhkel. — Acetyldihydro- 
cannabinol, C20 (bzw. C21) H310-0C 0C H 3, Kp.0jl3 162—164°; Kp.j,, 194°; hellgelb, 
leicht beweglich, dumpfer Geruch; Bldg. aus Dihydrocannabinol durch Aeetylierung 
oder Acetylcannabinol durch Hydrierung; MiLLONsche Rk. negativ; nHe19'6 =  1,5171; 
gegen sd. KMn04-Aceton-Lsg. bestandig; an Luft u. Licht unveranderlieh; nach WlE
LAND starkę Haschischwrkg. — Bei der Br-Anlagerung yerbraucht das Cannabinol 
rund 3, das Dihydrocannabinol 2 Moll. B r2 unter Bldg. von 2 Moll. HBr; die neben
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Addition erfolgte Substitution weist auf einen Bzl.-Kern im Geriist des Cannabinols 
hin. — Perhydrierung des Dihydrocannabinols in Eg. mit Pt-Oxvd bei 80 Atmospharen 
H-Druck u. 70—80° gibt Verb. C20/ /38O bzw. Cn H3sO; Kp.,,^ 145—155°; M il lo n -  
sehe Rk. negativ; an der Luft unveranderlieh, keine Oxydation m it KMnO.! in wss. 
alkal. Suspension; neben Red. der OH-Gruppe anscheinend Absattigung eines Bzl.- 
Kerns. — Cannabinol gibt in Aceton oder wss. Suspension mit KMnO., unter Ver- 
harzung des groBten Teiles n-Capronsaure, mit groBem UberschuB an Permanganat 
wurde wenig Isophthalsaure gewonnen. — Acetylcannabinol gibt in Aceton m it KM n04 
n-Capronsa.ure.tJ — Die von CASPARIS (1. c.) aufgefundene Isoamylessigsaure konnte 
ebensow.enig wie die von WooD (1. c.) bei H N 03-Oxydation beschriobene Butter- u. 
Valeriansaure festgestellt werden. — Dihydrocannabinol gibt m it KMnO., in aceton. 
Lsg. u. in wss. alkal. Suspension einen nicht krystallisierenden neutralen Kórper, dessen 
Zus. auf ein Dihydrocannabinon, C20H3oO2 hinwies; sein Mol.-Gew. betrug aber iiber 
900 u. da er Carbonylreagenzien gegenuber u. weiteren Oxydationsverss. groBten 
Widerstand entgegensetzte, schaltet er ebenso wie eine bei der Oxydation gefundene 
harzige, wl. Alkalisalze bildende Saure fur dio Konst.-Ermittlung aus. Bei der Oxy- 
dation in Aceton konnte neben wenig Capronsaure eine fettsaureartige Substanz auf- 
gefunden werden, dereń Anilid, C10Hi7O-NHC6H5, weiBe Nadeln, aus Leichtbzn., 
F. 148,5°, gibt, das auf eine Saure Cwt i w0 2 schlieBen laBt; da ein Hydrierungsvers. 
beim Anilid negatiy ausfiel, liegt dioAnnalime nahe, daB darin ein C-Ring enthalten 
ist, vielleicht entsprechend Formel III; die gerade K ette von 6 C-Atomen wurde bei 
der Oxydation des Acetylcannabinols die n-Capronsaure geliefert haben, die auch durch 
teilweise Aboxydation bei der ungesatt. Substanz entstand. — Vom Oktylalkohol 
ausgehend, wurde iiber Okten, Oktendibromid mittels der Malonestersynthese eine 
Saure C10Hu O2 in Vorverss. aufgebaut, dereń Anilid  F. 157—158° aufwies; wenn somit 
auch die bciden Prodd. nicht ident. warcn, kann doch eine cis-trans-Isomerie vor- 
liegen. — Bei der Oxydation des Dihydrocannabinols m it KMnO,, in wss.-alkal. Sus
pension wird eine Saure C11HwOi gefunden; weiBe Nadeln, aus W., F. 202—203°; 
Monoathylester, C^H^Oj, F . 103—104°. Bcreits von WOOD (1. c.) wird eine solche 
aus Nitrocannabinolacton erhaltene Substanz ais Cannabinolactonsaure beschrieben; 
da sie nach ihm ein Bzl.-Deriv. ist, stellt sie die bis je tzt bei den anderen Oxydationen 
vergeblich gesuchte zweite Hiilfto des Cannabinols dar. — Cannabinol gibt in Eg. bei 
100° m it HNO;) (D. 1,42) neben vielen Verharzungsprodd., Fettsauren, Oxalsaure u. 
wenig Isophthalsaure Nitrocannabinolacton, Cu H nNO.,, blaBgelbe Prismen, aus CH3OH, 
F. 177° (ident. m it dem Prod. von W o o d ) u. Capronsaure, K p.30 100°. Das Lacton 
entsteht auch aus Dihydrocannabinol u. Acetylcannabinol in Eg. m it H N 03. N itro
cannabinolacton ist 1. in sd. Sodalsg.; gibt mit H J  u. rotem P bei Siedetemp. Amino- 
cannabinolacton, Cu H 13N 0 2, weiBe Krystalle, aus W., F. 117°. Das Nitrolacton gibt 
in alkal. wss. Lsg. mit KMnO,, Nitrocanndbinolactonsdure, F. 228—229°. Gibt bei der 
Atzkalischmelze bei 240° anscheinend die 2-Nitroisophthahaure, beginnt erst iiber 300° 
zu sintern. — In  Anlehnung an die m-Tolylbutyrolactonformel von WOOD (1. c.) werden 
Deriw. von Tolylbutyrolaetonen synthetisiert; eine Entscheidung iiber die WoODsche 
Formel bleibt noch offen. — p-Tolylbutyrolacton, Cn H120 2, Bldg. aus Toluylpropion- 
saure in schwach alkal. Lsg. m it 4%ig. Na-Amalgam bei Siedetemp.; aus A., F. 69°. — 
Nitrololuylpropionsdure, C11H11N’Oi;, aus Toluylpropionsaure m it Nitriersaure bei 60 
bis 70°, schwachgelbe Nadeln, aus Eg., F. 149°. Gibt in W. m it 4%ig. Na-Amalgam 
p-Tolylaminobiityrolacton Cn H13N 0 2; aus sehr verd. A., F. 105°. Die Mischung m it 
dem aus Cannabinol gewonnenen Amin (117°) hat einen unscharfen F . unter 100°. 
(L ie b ig s  Ann. 482. 55—74. 22/9. 1930. Freiburg i. B ., Univ.) B tjsch .

S. P. L. Serensen, Die Konstitution der lóslichen Proteinstoffe ais reversibel disso- 
ziable Komponentensysteme. Nach einem ausfiihrlichen tlberblick iiber die Arbeiten 
von K. H. Me y e r  u . von St a u d in g e r  weist Vf. darauf hin, daB man bei EiweiB- 
kSrpern wegen ihrer komplizierten Zus. im wesentlichen auf chem. Methoden der Kon- 
stitutionsermittlung angewiesen ist. Vf. berichtet ubcr Yerss. an 1. (d. h. ohne irre- 
versible Spaltung 1.) Proteinen, die ihn zu einer ahnlichen Auffassung gefiihrt haben wie 
K. H. Me y e r , der bekanntlich das Seidenfibroin ais Gemisch aus einem krystallisierten 
Alaninglykokollpolypeptid u. einem amorphen Misclipolypeptid auffaBt; u. zwar wird 
angenommen, daB die Proteine reversibel dissoziable Systeme sind, dereń Komponcnten 
in sich durch Hauptvalenzen, untereinander durch Nebenvalenzen zusammengehalten 
werden. Diese Auffassung erklart die Tatsache, daB die in einer gegebenen Salzlsg.
1. Menge Globulin mit der beim Vers. angewandten Globulinmenge steigt. Aus ibr folgt,
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daB in den biolog. Fil. sich keineswcgs dio oder nur die Komponentensysteme yorzufinden 
brauchen, die man dureh Fallungsmethoden daraus aussoheiden kann. — Vf. diskutiert 
die Verss. von SvED BERG  mit der Ultrazentrifuge. AuBer den Hamocyaninen aus dem 
Blut von Helix pomatia u. Limulus polyphemus, dio ein Mol.-Gew. von 5 bzw.
2 Millionen haben, haben die untersuchten EiweiBstoffe alle eino GroBe von 35 000 oder 
dem 2-, 3- oder 6-fachen davon. Dio Proteine der GroBe 35 000, z. B. das Eieralbumin, 
faBt Vf. ais Einheiten auf, die grSBeren ais zusammengesetzte reversibel spaltbare 
Systeme. Hingegen ist Serumalbumin nicht in domselbon Sinne einheitlich, was auch 
die Abweichungen zwischen den GróBewerten S v e d b e r g s  u. den auf tchem. Wege er- 
haltenon des Vfs. erklart. Dasselbe gilt fiir das Serumglobulin u. das Casein.. Bei den 
Unterss. ist die irreversiblo u. dio reversible Spaltung der Systeme zu unterscheiden. 
Letztoro zeigt sich darin, daB dureh fraktionierte Krystallisation erhaltene Prodd. 
wieder in Lsg. gobracht u. wieder krystallin abgeschieden werden konnen. Im  Gegen- 
satz zu anderen Autoren nimmt Vf. an, daB die Pepsinspaltung von Peptidcn aus- 
schlieBlich in einer Lsg. von Hauptvalenzbindungen besteht, u. daB die gleiclizeitigen 
Anderungen der physikal. Eigg. dureh Sekundarprozesse, anschlieBend an die Bindungs- 
offnung hervorgorufen werden. — AbschlieBend wird iiber Nomenklaturfragen ge- 
sprochen. Der Begriff ,,Komponentensystem“ cntspricht otwa dem ,,MiceU“ , die 
„Kompononte“ dor K. H. MEYERschen Hauptvalenzkette. (Kolloid-Ztschr. 53. 102 bis

Siegfried Strugger, Beitrag zur Kolloidchemie des pflandichen Jłuhekernes. Vorl. 
Mitt. Vf. studierte die Wrkg. vorschieden konz. Lsgg. von KNOa in hypoton. Konzz. 
Nicht nur die Art des Ions ist fiir die Wrkg. der Salze auf dio Kernkolloide ausschlag- 
gebend, sondern in erster Linie dio Konz. (wirksamer Konz.-Unterschied =  0,025 Mol). 
Dureh das Studium der Salzwrkg. war es mdglich, naheren Einblick in don kolloiden 
Bau des Ruhekerns u. seiner Phasen zu erlangen. Es konnten zwei Hauptphasen 
festgestellt werden. Das Karyotin (stark farbbar) u. die Karyolymphe (schwach farbbar). 
Diese beiden Phasen sind ihrerseits wieder Kolloide. Sio bilden im Kerne ein kom
p r e s  kolloides System, in welchem die Karyolymphe das Dispersionsmittel fiir das 
Karyotin darstellt. Das Karyotin t r i t t  im Fallo der Ausflockung ais mkr. sichtbare, 
strukturbildende Phase hervor. Dioses komplexe kolloide System dos Zellkerns ist 
auBerordentlich labil, so daB bereits eine Steigerung der K N 03-Konz. von 0,05 Mol 
auf 0,10 Mol eine Dispersitatsyerminderung des Karyotins heryorruft. In  0,17 Mol 
flockt das Karyotin vollstandig aus u. bildot eine reticulare Kernstruktur. Bei weiterer 
Steigerung der Konz. t r i t t  wieder Peptisation ein. Diese eingipfelige Flockungskurve 
ist bei allen bis je tzt untersuchten Pflanzenkernen quantitativ  dieselbe. Alle Stadien 
sind roversibel. Es konnten weiterhin noch wichtige Gesichtspunkte fiir eine Kritik 
der in der Cytologie gebrauchlichen Fixierungsmethodik auf physikochem. Basis gegeben 
werden. (Protoplasma 10. 363—78. Juli 1930.) S tru g g e r .

Francis F. Lucas, Die Struktur lebender Zellen. — Neuere methodische FortschritU  
bei biólogischen Unlersuchungen. Optische Sezierung mit dem Ullrariolettmikroskop. 
(Proceed. National. Acad. Sciences, Washington 16. 599—607, Sept. 1930. Now York, 
BeU Telcphone Lab.) W inkelm ann .

John Runnstrom, Zur experimentellen Analyse d-er Wirkung des Litliiums auf 
den Seeigelkeim. (Vgl. C. 1929. I. 1355.) Plasmolyseyerss. zufolge ordnet sich Li+ 
bzgl. seiner Wrkg. auf das Protoplasma des Seeigeleies in folgende Reihe ein: C a>  
Mg >  Li >  Na >  K. Li+ scheint eino strukturyergrobernde Wrkg. auf die Plasma- 
kolloido auszuuben. Li+ dringt in die Zellen ein. MgCl2 u. CaCl2 erschweren von einer 
gewissen Konz. an das Eindringen des Li+ u. schwachen dadurch seine Wrkg. ab. 
K+ hobt die fallendo Wrkg. des Li+ antagonist. auf. Keine antagonist. Wrkgg. von 
SCN' gegen Li+. Verss., die Li-Wrkg. auf andere Woise zu crreichen, ergaben die 
gróBte Ahnlichkeit, wenn das Seewasser, in dem die Keime sich entwickelten, mit 
einem Gemisch von 97°/0 CO u. 3°/0 0 2 ins Gleichgewicht gebracht wurde; Entw. 
hier nur bei Belichtung, im Dunkeln Eizelle ungeteilt; die Entw. stimmt m it derjenigen 
von Keimen iiberein, die m it schwacheren LiCl-Konzz. oder m it KCl-LiCl-Gemischen 
bohandelt worden sind. (Acta Zoologica 9. 365—424. 1928. Stoekholm, Zool. Inst.

124. Okt. 1930. Kopenhagen.) B e r g m a n n .

E. Biochemie.

Sep.) K r u g e r .
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Haudbuch der biologisclien Arbeitsmethoden. Hrsg. von Emil Abderhalden. Abt. 1. Tl. 2. 
Halfte 2, H. 6. Abt. 5. Tl. 7 . H. 7. Abt. 9. Tl. 2. Halfte 2, H. 4 = Lfg. 336—338. 
Berlin, Wien: Urban & Schwarzenberg 1930. 4°.

Abt. 1. Chem. Methoden. Tl. 2. Allgemeino chem. Methoden. Halfte 2, H. 6. 
Pranz Bacher: Die Verseifung (S. 2585—2878) — Lfg. 336. M. 16.—.

Abt. 5. Methoden zum Studium d. Funktionen d. einzolnen Organe des tier. 
Organismus. Tl. 7. H. 7. =  Lfg. 337. M. 8.—.

Abt. 9. Methoden zur Erforsohg. d. Leistgn. d. tier. Organismus. Tl. 2. Methoden 
d. SiiBwasserbiologio. Halfte 2, H. 4. = Lfg. 338. M. 4.—.

Lucien Brull, Contribution a 1’etude do 1’ótat physico-ehimiquc des constituants minćraux 
et du gluoose plasmatiąues. Li&ge: H. Vaillant-Carmanne 1930. (100 S.)

E ,.  E n z y m c h e m ie .
Hans V. Euler, Cliemische Untersućhungen an Chlorophyllmutanten: I. Zusammon- 

fassondo Darst. der Ergebnisse dor C. 1929. H . 894. 1418. 1930. I. 1808 referierten 
Arbeiten des Vf. u. seinor Mitarbeit. (Hereditas 13. 61—79. 1929. Stockholm, Univ., 
Bioohem. Inst. Sop.) W il l s t a e d t .

W. Schmidt, Der jetzige Stand der Samenlierkunftsprufung. Wie bei den Getreide- 
arten laBt sich auch bei Kiefern- u. Fichtensamen durch Best. des Kala.lasegeha.ltcs 
ein RiickschluB auf dio ortliche Herkunft des Samens ziehen. (Forstarchiv 1930. 
Nr. 15. 1—7. Eberswalde. Sep.) Ch . Sc h m id t .

Helene Glinka-Tschernorutzky, Ober den Arbutasegehalt bei Bac'. Mycoides. 
Ba c .  m y c o i d e s ,  auf arbutinhaltigem Substrat gezuchtet, spaltet Arbutin unter 
Bldg. von Hydrochinon u. Glucose. Das wirksame Prinzip, das Enzym A r b u t a s e ,  
ist eng an die Bakterienzelle gobunden u. kann mit den fiir dio intracellularen Fermente 
ublichon Isolieryerff. von ihr nicht getronnt werden. (Bioehom. Ztschr. 226. 62—66. 
22/9. 1930. Leningrad, Biochem. Lab. des medizin. Inst.) K o b e l .

Oswald T. Avery und Rene Dubos, Die spezifische Wirlcung eines Bakterien- 
enzyms au f Pneumokokfcen Typus I I I .  Es ist bis jetzt nicht gelungen, dio in den 
Kapseln der Pneumokokkon Typus I I I  vorkommenden Polysaeeharide durch An- 
wendung gebrauchlicher Enzymo zu spalton. Vff. haben nun in New Jersey aus 
Sumpferde einen Bazillus isoliert, der das vermag. Aus Kulturen dieses Bazillus 
konnte eine Substanz extrahiert werden, die typenspezif. ist, indem sie nur die Poly- 
saccharide aus den Pneumokokkon Typus III , jedoch nicht die aus Typen I  u. I I  
angreift. Die akt. Substanz wird von Tempp. iiber 60° zorstort. Es wird angenommen, 
daB es sich um ein spezif. Enzym handelt. Dieses ist auch befahigt, bei Mausen, dio 
mit Pneumokokkon Typus I I I  infiziert werden, eine vorbeugende bzw. heilende Wrkg. 
auszuuben. (Science 72. 151—52. 8/8.1930. R o c k e f e l l e r  Inst. f. med. res., 
New York.) Ch a r g a f f .

S. Nishimura, Vbcr die enzymatische Synthese der hoheren Deztrine. ( V g l .  C. 1930.
II. 1998.) V f .  h a t  d u r c h  Z u s a t z  v o n  g e r e i n i g t e m  H e f e a u s z u g  z u  L s g g .  y o n  A c h r o o -  
d e s t r i n  d i e  J o d f a r b e  d e s  l e t z t e r e n  i i b e r  r o t  b i s  y i o l e t t b l a u  s t e i g e r n  k ó n n o n .  G le i e h -  
z e i t i g  g i n g  d i e  R e d .  v o n  1 6 , 3 %  a u f  7 >7 °/o  M a l t o s e  z u r u c k ,  w a h r e n d  d i e  M o le k u lg r o B o  
Ton 491 a u f  990 a n s t i e g .  A u s  d i e s e n  V e r s s .  w i r d  g e s c h l o s s e n ,  d a B  d u r c h  Z u s a t z  v o n  
H e f e l s g .  a u s  d e n  A c h r o o d e x t r i n e n  h o h e r e  D o x t r i n e  p o l y m e r i s i o r t  w e r d e n  u .  d a B  s o m i t  
i n  H e f e a u t o l y s a t e n  e i n e  Amylosynthease v o r h a n d e n  s e i n  m u B .  ( B i o c h e m .  Z t s c h r .  
2 2 5 .  264—66. 6/9. 1930. T o k i o ,  L a b .  d .  U n i o n b r a u e r e i  K a w a g u c h i e - M a c h i . )  W e id .

A. P. Neeb, Vorkommen von Enzymen in Bohr- und Bohsaften. AuBer von Saceha- 
rase, Amylase, Katalase, TjTrosiDase, Osydase u. Peroxydase ergab sich auch die 
Ggw. yon Maltase. Die Saccharase hat fur Zuckerverluste keine prakt. Bedeutung, 
ebenfalls auf Java bisher noch nicht der Amylasegeh. Wahrseheinhch finden sich 
in der Rohrpflanze noch weitere Enzyme. Auf Vorschlage, einige der Enzyme auch 
in der ehem. Analyse zu yerwendon, wird hingewiesen. (Proefstation voor de Jaya- 
Suikerindustrie. Mededeel. 1930. 8—-30. Pasocroan.) GROSZFELD.

Walter >Louis Duliśre und Henry Stanley Raper, Die Tyrosinase-Tyrosin- 
Reaktion. V II. Die Wirkung von Tyrosinase auf gewisse dem Tyrosiii uerwandte Stoffe.. 
(VI. ygl. C. 1928. I. 1881.) Durch Einw. von Tyrosinase auf Tyramin u. 3,4-Dioxy- 
phenylathylamin entsteht 5,6-Dioxyindol (I), aus 3,4-Dioxyphenylathylmethylamin 
(U) wird 5,6-Dioxy-N-methylindol u.'aus N-Methyltyrosin ein noch nicht identifiziertes 
Indolderiy. gebildet. 3,4-Dioxyphenylalanin (HI) u. II gehen sowohl durch Oxydation 
mit Silberoxyd ais m it Tyrosinase in 5,6-Dioxyindol-2-carbonsaure bzw. in 5,6-Dioxy- 
N-methylindol iiber. Zur Bldg. yon Melanin aus Tyrosin u. Tyramin werden etwa 

XH. 2. 218
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5 Atome O pro Mol. Substrat gebraucht, wahrend fiir die Melaninbldg. aus II u. III
4 Atome O erforderlieh sind. Um I in  Melanin iiberzufuhren, sind wahrscheinlich nur
2 Atome O notwcndig. (Biochcmical Journ. 24 . 239—49. 1930. Manchester, Univ., 
Departm ent of Pliysiol.) K o b e l .

Emil Abderhalden und Fritz Reich, Weitere vergleichende Studien uber den 
Einflu/3 von n-Alkali, Erepsin- und Trypsinkinase auf polypeptidartige Verbindungen, 
an dereń Aufbau (}-Aminoisovaleriansaure bełeiligt ist. In  Fortfiikrung von Unterss. 
an Polypeptiden, in denen ein im EiweiC nicht Torkommender Baustein enthalten 
ist (vgl. A b d e k h a l d e n , R y n d in  u . S c h w a b , C. 1930 . II. 2271), stellten Vff. /?-Amino- 
isovaleriansaure enthaltendo Polypeptide dar. Bei denjenigen Substraten, boi denen 
genannte Aminosaure die froio Carboxylgruppo trag t (Glycyl-, d 1-Leucyl-, Glycyl- 
d 1-leucyl-, d 1-Leucylglycyl-, Glycyl-d 1-leucylglycyl- u. d l-Valylglycyl-d 1-leucyl- 
glycyl-/}-aminoisovaleriansaure), fand dureh Trypsinkinase koin Angriff s ta tt. (Auch 
dio zugohórigen Halogenaeylverbb. blieben von diesem Ferment unangegriffon.) 
Eropsin hydrolysierte von don genannten Peptiden nur d 1-Leucylglycyl-, Glycyl- 
d l-leucylglyoyl-/?-aminoisovaleriansaure u. Glycyl-d l-leucyl-/?-aminoisovaleriansaure 
(dieses am starksten), wahrend die 12°/0ig. Spaltung der d l-Valy]glyoyl-d 1-loucyl- 
glycyl-/J-aminoisovaloriansauro noch der Fehlergrenzo nah war. — Hingcgen wurden 
diejenigen Polypeptide, bei denen die Carboxylgruppe der /?-Aminoisovaleriansaure 
m it einer Aminosaure bzw. oinem Peptid gekuppelt erscheint (/3-Aminoisovaleryl- 
d 1-loucylglj'cyl-d 1-leucin, /?-Aminoisovalerylgiycyi-d l-leucylglycyl-/?-amin0i60valcrian- 
saure u. d l-Loucyl-/?-aminoisovaleryl-d 1-leucylglycin) von Erepsin nicht angegriffen, 
wahrend Trypsinkinase das erst- u. letztgenannto Peptid aufspalteto u. nur /5-Amino- 
isovalerylglycyl-d l-leucylglycyl-/?-aminoisovaloriansaure, in der sowohl die freie 
Carboxyl- ais auch Aminogruppe von einor naturfremdcn Aminosaure gostellt wird, 
unangegriffen lioC. — Bei der Einw. von n. NaOH orwies sieh nur d l-Leucyl-/?-amino- 
isovaleriansaure ais resistent.

V e r  s u e h e. Dureh Aminierung dor ais Ol erhaltenon Chloracetyl-/?-amino- 
isovaleriansauro (die ihrerseits in ublicher Weiso dureh Kupplung nach SCHOTTEN- 
B aum ann erhalten wurde): Glycyl-p-aminoisovaleriansaure, C7H 140 3N2. Aus W. in 
Blattchen, F . 210° (Zers.), nach Sintern gegen 205°. — d l-u.-Bromisocapronyl-f}-amino- 
isovaleriansdure, Cu H 20O3NBr* Aus A.-PAe. in Nadelchen m it F. 104—105°. Nach 
der Aminierung wurde die d l-Leucyl-fi-aminoisovaleriansaure, Cn H 220 3N2> ais Pulver 
m it F. 195—198° (Zers.) erhalten. — Chloracetyl-d l-leucyl-f}-aminoisovaleriansaure, 
C13H 2A N 2C1, ans A.-PAe. ais Blattchen, F. 125—130°. Aminiert zu Glycyl-d 1-leucyl- 
f}-cminoisovaleriansauTe, CuHjjOjNs. Pulver, das bei 195° sintert u. bei 200° (Zers.) 
schmilzt. — d l-cŁ-Broviisocapronylglycyl-p-aminoisovaleriansaure, ais Ol aminiert zu 
d l-Leucylglycyl-f}-aminoisovaleriansaure, C13H 250 4N3, das sieh gegen 225° zers. — 
Chloracetyl-d l-leucylglycyl-fl-ami>ioisovaleriansdure, C15H 2a0 5N3Cl. Krystalle vom 
F. 170°. Aminiert zu Glycyl-d l-leucylglycyl-(ł-aminoisovaleriansaure, C15H 280 5N.i. Aus 
W.-A. in Nadelchen m it F. 175° (Zors.) nach Sintern bei 165°. — tJber die ais Ol er- 
haltene Bromacylverb. dl-Valylqlycyl-dl-leucylglycyl-p-aminoi$ovaleriansaure, C20H37- 
0 6N5, ais Pulver m it F. 193—198° (Zers.) erhalten. — f}-Bromisovalerylchlorid, C0H8- 
OCIBr dureh Einw. von Thionylchlorid auf /?-Bromisovaleriansauxe, die aus Ligroin 
umkrystallisiert war. Kp. 60—62° unter 20 mm. — Dureh Kupplung m it Leucyl- 
glycin: fi-Bromisovaleryl-dl-leucylglycin, C13H230 1N2Br. Krystalle, die ab 105° sintern 
u. gegen 120° schmelzon. Aminiert zu p-Aminoisovaleryl-d l-leucylglycin, C13H250 4N3. 
Hygroskop. Pulver m it F. gegen 125°. — /}-Bromisovaleryl-d l-leucylglycyl-d l-leucin, 
C19H3.,05N3Bi'. F. 145° nach Sintern gegen 100°. Nach 15-tagiger Aminierung konnte 
in amorpher Form f}-Aminoisovaleryl-d l-leucylglycyl-d l-leucin, C19H360 5N4, m it F. 125 
bis 130° isoliert werden. — (i-Bromisovalerylglycyl-d l-leucylglycyl-fj-a?ninoisovalerian- 
saure, CjuHjjOgNjBr, in Nadeln m it F . 112—114°. Dureh Aminierung fl-Aminoiso- 
valerylglycyl-d l-leucylglycyl-fl-aminoisovaleriansaure, C20H37OsN5, mit absol. A. Pulver, 
das gegen 180“ sintert, bei 185° (Zers.) schmilzt. — Dureh Aminierung des entsprechenden 
Bromkorpers, der nur ais Ol erhalten werden konnte, d l-Leucyl-f}-aminoisovaleryl- 
d l-leucylglycin, Ci9H360 5N4. Aus absol. A. Krystalle, die gegen 230° sintorn u. sieh 
bei 245° zers. (Fermentforsch. 12 . 20—41.1930. Halle, Univ., Physiolog. Inst.) Sc h w tz .

Emil Abderhalden und Jolan Heumann, Studien uber das V&rhalten von n-Natron- 
lauge, Erepsin und Trypsinkinase gegenuber aus Glykokoll aufgebauten Polypeptiden. 
AnlaBlich von Unterss. uber den physikal.-chem. Zustand von aus Glykokoll auf
gebauten hóhormolekularen Polypeptiden (vgl. C. 1 9 3 0 . II. 2633) stellen Vff. solche bis
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zum Nonaglycylglycin her u. priifen deron Spaltbarkeit durch n. Alkali u. Formento. 
Das Verh. gegeniiber n. Alkali war bis zum Hexaglycylglycin bereits fruher (A b d e r - 
HALDEŃ u. Sh . S u z u k i , C. 1928 . I .  74. 2093) untersucht worden. Ubereinstimmend 
mit diesen Verss. wurde auch hier cin Anstcigen der Hydrolysengeschwindigkeit m it 
der Kettenliinge festgestellt. Auflerdem stellten Vff. von dem Heptapeptid noch das 
/}-Naphthalinsulfoderiv. dar, das zwar langsamer ais das entsprechende Peptid gespalten 
wurde, doch war dio Hommung weniger ausgesprochen ais bei manchen anderen in 
glcicher Weiso substituierten Polypeptiden. — In  diesem Zusammenhang goben Vff. 
bekannt, daB nach Vorss. m it H. Brockm ann am d 1-Norleucyl-d 1-Ieucylglycin u. 
dessen Phenylisocyanatverb. dieses Deriv. — im Gegensatz zu den meisten iibrigen 
Erfahrungon — orheblich langsamer durch n. Alkali aufgespalten wurdo ais das freio 
Tripeptid. — Von don dargestellton Glycinketten wurde bei ph =  7,8 durch Erepsin 
nur Triglycin u. Tetraglycin angegriffen. Boi ph =  8,4 war dio Hydrolyso umfang- 
roicher u. auch Pontaglycylglycin wurdo aufgespalten. Trypsinkinaso spaltete bei 
Ph =  7,8 samtliche der dargestellten Halogonacylvorbb., jedoch keins der Polypeptido. 
Bei Ph =  8,4 war seine Einw. auf die Halogonacylkorpor nicht eindeutig, wahrend 
yon den Polypeptiden nur Hoxaglycylglycin ganz schwach angegriffen wurde.

V e r s u c h e .  Chloracetylpcntaglycylglycin, C1.1H 21N60 8C1, durch Kupplung von 
Chloracotylchlorid m it in n. NaOH suspendiertem Pentaglycylglycin. Aus W. in kleinen 
Krystallon, dio unter Gćelbfarbung bei etwa 225° sintern. Aminiert zu Hezaglycyl- 
glycin, Ch H23N70 8, das in W. unl. ist u. oberhalb 230° unter Gelbfarbung sintert. — 
Zum Aufbau der langeren Glycinketten wurden die Glycinpolypeptide in 50%ig- 
Lithiumbromidlsg. dispergiert u. sodann in gewolmter Weiso m it Chloracotylchlorid 
zur Rk. gebracht: Chioracetylhexaglycylglycin, C18H 21N70 9C1. Feines Pulver, das ober
halb 225° (Zers.) sintert. Nach Aminierung Heptaglyoylglycin, C,8H28Ns0 9, aus W. 
in kolloidem Zustand. — Chloraceiylhepłaglycylglycin, C18H j7N8OxnCl. Feines Pulver. 
Die Aminierung wurdo horboigefiihrt durch 14-tagiges Schiitteln m it fliissigem Ammoniak 
unter Zusatz von Glasperlen. Nach dom Vordunsten der Lsg. wurdo Oktaglycylglycin, 
C18H29N9O10, erhalten, das infolge seiner Unlóslichkeit in samtlichen Losungsmm. 
von geringen Mongen an Aschc, dio es enthielt, nicht befreit werden konnte. — Chlor- 
acetyloktaglycylglycin, C20H30N9On Cl wurdo in gleicher Weise zu Nonaglycylglycin, 
CjoHjjNjoOj! aminiert, doch konnto nur eine etwa 70°/oig. Cl'-Abspaltung erreicht 
werden. Die Trennung von beigemengtem Halogenacylkorper erwies sich ais nicht 
móglich. — p-Naphthalimulfohexaglycylglycin, C21H29N7O10S. Aus der ath. Lsg. in 
feinkrystalliner Form. Aus W. umkrystallisiert. (Fermentforsch. 12 . 42—54. 1930. 
Halle, Physiolog. Inst. d. Univ.) SCHWEITZER.

R. Schónfeld-Reiner, Vergleichende Untersuchungen iiber die Spaltbarkeit von 
Peptonen und Polypeptiden durch die Fermente der Pankreasdrilse. Nachdem Vf. in 
einem sehr ausftthrliohen histor. Teil den derzeitigen Stand der Forsehungen auf dem 
fraglichen Gebiet dargestellt hat, baut sie — in Anlehnung an die Anschauungen von 
F o d o r  — ihro oigenen Ansichten auf, wobei sio dayon ausgeht, daB von den anderen 
Forschern die Móglichkeit yeranderter Wrkg. infolge von Veranderungen im physikal.- 
chem. Zustand des Fermentsystems auBcr acht gelassen sei. Ausfuhrlich weist Vf. 
auf die Bedeutung des Triigerwechsels u. der Dislokation fiir das Fermentsystem hin 
u. beweist aus fruheren Arbeiten von FODOR u. Mitarbeitern, daB die akt. Masse der 
Peptidspaltung den Weg vom originaren Proteintrager iiber alle moglichen Zwischen- 
stufen bis zum EiweiBabbaustein Glykokoll ais Trager zurucklegen kann u. daB sie 
dabei ihro Zymolabilitat mehrfach andert, je nach der N atur des aktuellen Tragers.

Im Versuchsteil setzt sich Vf. das Ziel, Dipeptidasen in Maceraten u. in Pra- 
paraten yon Pankreasdruson in moglichst yerschiedenen u. yeranderten Milieus 
zu untersuchen, wobei nicht allein auf die yeranderte [H‘] W ert gelegt wurde, 
sondern aueh die Veranderungen in Betracht gezogen wurden, die m it dem eintretenden 
Tragerwechsel im Milieu auftreten. So wurde die fermentatiye Spaltung von ver- 
schiedenen Peptonarten, Dipeptiden u. eines Tripeptides durch verschieden behandelte 
Macerate, ferner durch ein Trockenpraparat yon Pankreasdrusen unter differenten 
Bedingungen yergleichend untersucht, um die dabei beteiligten Fermenttrager zu 
erkennen. Verss., das System der Dipeptidspaltung yon jenem der Spaltung hoherer 
Peptide, sowio von Peptonen zu unterscheiden, wurden einerseits nach der Methode 
der Saurekoagulation nach F o d o r , andererseits durch die Trennung des Trocken- 
praparats in einen unl. u. einen 1. Anteil durchgefuhrt. Das Saurekoagulum bzw. der 
unl. Teil des Praparats erwiesen sich ais Fermenttrager bei der Spaltung von Dipeptiden
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sowie Tom Dipoptidkomplex des Peptons. Das F iltra t des Saurekoagulums bzw. der
1. Anteil des Praparats waren spontan lediglich gegen Peptono sowie das Tripeptid 
wirksam. Bei der Autolyse dieses ł. Anteils wird die Dipeptidspaltung nachtraglich, 
scheinbar autokatalyt., horvorgerufen. — Auf Grund kinet. Slessungen zeigt Vf., 
daB frische Macerate bei der Peptonspaltung einen linearen Verlauf ergeben, wahrend 
gelagerte Macerate u. Siiurofiltrate einen parabol, aufweisen. Dies wird m it der diffe- 
renten N atur der beteiligten Trager in Zusammenhang gebracht. — Das optimale ph 
der Peptonspaltung wurde fiir den 1. Anteil des Pankreatinpraparates bei 7,58 im 
Mittcl bestimmt. Jenes der Dipeptidspaltung durch den unl. Anteil des Praparatcs 
lag bei 7,96 u. das der Peptonspaltung durcli den gleichen Anteil bei 8,00 im Mittel. — 
Dio Lagerung von Maceraten ergab autolyt. Abbauprodd., die sich auch boi Substrat- 
verdauung anhauften. Sie wirken unter geeigneten Verhaltnissen auf die Peptonspaltung 
sehr fordernd, wahrend sio die Dipeptidspaltung stets hemmen. Die Dialyse kehrto 
dieses Verhaltnis um, indem sie infolgo Entfernung der 1. Stoffe eino Hemmung der 
Peptonspaltung bzw. eine Steigerung der Dipeptidspaltung hervorrief. — Vorbehandlung 
m it Glykokoll beeinfluflte sowohl die Pepton- ais auch dio Dipeptidspaltung je nach 
dem Fermentmilieu, der Temp. u. der Menge in verschiedenem Mafie. — Vf. unternimmt 
den Vers., die Vielheit von Erscheinungen durch die Annahme verschiedener Fermcnt- 
triiger bzw. des Tragerwechsels einhoitlich zu deuten. Trotz der Differenzierbarkeit 
der Spaltung von Dipeptiden auf der einen, hoheren Peptiden bzw. Peptonen auf 
der andoren Seite wird die Auffassung, daB spezif. Fermente fiir beide Wrkgg. zu 
Recht bestehen, aus theoret. Erwagungen heraus abgelehnt. (Fermentforsoh. 12. 
67—127. 1930. Jerusalem, Inst. f. Biochemio u. Kolloidchemie der hebr. Univ.) S c h w tz .

A. Badreau, Einwirkung einiger Organpulver auf die Arnylase. des Pankreaspuhers. 
Alle Driisen des Verdauungstraktus, auch diejenigen, die alkal. Safte ausscheiden, 
geben beim Trocknen Pulver, dereń wss. Anreibung eino gegen Phenolphthalein 
titrierbare Aciditiit aufweist. Amylolyt. Wirksamkeit haben Speicheldrusen, Pankreas 
u. Duodenum. Die amylolyt. Wrkg. von Pankreas wird durch Zugabe anderer Driisen- 
pulver, auch solcher ohne eigeno Wirksamkeit, bcschleunigt; bei Speicheldruse u. 
Duodenum ist die Beschleunigung groBer, ais einer Addition der Wrkgg. entspriclit. 
Auch FIeischpulver u. Pepton wirken im gleichen Sinne. Yf. hiilt es fiir wahrscheinlich, 
daB die in allen Organen, besonders reichlich im Pepton, enthaltenen Aminosauren 
ais Co-Ferment zur Aktivierung der Amylase nótig sind. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 12. 
20—31. 1/7. 1930.) H e r t e r .

E». P f la n z e n c h e m ie .
Y. Sugii und H. Shindo, Uber einen Beslandteil des dłherischen óles aus der Rinde 

der Magnolia obovata, thunb. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I I .  253.) Aus genannter Rindo haben Vff. 
durch W. -Dampf dest. 0,3% eines bei Raumtemp. f ast ganz krystallisierendeń Oles erhalten 
u. 420 g desselben unter 2 mm in folgende Fraktionen zerlegt: 1. 46 g von 103—120°, Ol;
2. 43 g von 120—140°, teilweise krystallisicrend; 3. 127 g von 140—142°, fast ganz kry-
stallisierend; 4. 83 g von 142—145°, harte Krystallmasse; 5. 46 g von 145—170°, weicho 
Krystallmasse. Fraktion 3 wurde abgeprefit, m it 4 vereinigt u. wiederholt aus verd. A. 
umkrystallisiert. Dieses Prod. hat sich ais ident. erwiesen mit dem yon T a k a G I  (C. 1925.
I. 1715 u. friilier) entdeckten Machilol, C15H2eO. Es bildet Nadeln, F. 83°, [<x]d12 =  
+22,47°. Zur weiteren Identifizierung wurden die folgenden 1. c. beschriebcnen D e riw . 
dargestellt: Dihydromacliilol, CI5H2,0 , Nadeln; F. 85—86°, [a]n11 = + 1 8 ,7 3 ° . Di- 
hydroxymachilol, CI5H280 3, II20 , Nadeln, F. 110°, [a]n13 =  —25,53°, wasserfrei F. 106 
bis 107°; Monobenzoat, Platten, F. 144—145°. Ozy keton C13/ / 220 2, Prismen, F. 121 bis 
122°, [<x]du  =  +12,51°; Semicarbazon, C14H 230 2N3, seidige Krystalle, Zers. 216—218°; 
Oxim, Schuppen, F. 107—108°. (Journ. pharmac. Soc. Japan 50. 103—04. Aug. 
1930.) L i n d e n b a t j m .

Enrię[ue Herrero Ducloux, Chemische Angaben iiber Echinopsis eyriesii (Turpin) 
Zucc. pH des Saftes 4,6— 5,0. Katalase ist vorhanden, Oxydasen u. Peroxydasen 
in Spuren. Lipase ist nicht vorhanden. W.-Geh. 93,80%- Dio folgenden Angaben 
beziehen sich auf Trockensubstanz. Asche: 12 ,73% . Total-N: 0 ,6 1 % . Albuminoid-N: 
0,095% . Die naheren Angaben uber die weitere Unters. des organ. Anteils u. die Analyse 
der Asche mussen im Original eingesehen werden. Ein in A. 1. Alkaloid ist nicht vor- 
handen, dagegen ein in Chlf. 1. in geringer Menge. (Rev. Fac. Ciencias quim., La Plato 6. 
Nr. 2 .4 3—49.1930. La Plata, Fak. f. Chem. u. Pharmaz., Inst. f. chem. Unterss.) WlLLST-

Otakar Yodraźka, Die Fluorescenz des Holzes. Sehr ausfuhrlicher Bericht mit
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teils farbigen Abbildungen. Eigcne Verss. unter Verwendung einor Bogenlampo nach 
W. Mu l l e r  m it impragnierten Kohlenstiften u. in  einigen Fallen einer Hanauer 
Queeksilberdampflampe. Makro-, mikrophotograph. Aufnahmen boi Verwendung 
eines Lichtfilters, das m it Ceriammonnitrat hergestellt wurde. Genau untersueht 
wurde das Holz der Robinia pseudacacia L., Ailanthus glandulosa Desf. u. Rhus 
typhina L. (Sbornik Ceskoslovonskć Akad. Zemedćlske 5. 1—46. 1930.) Ma u t n e r .

Richard Falek, Scheindeslruklion des Holzes durch die Larten von Anobium.
II. Mitt. (I. ygl. C. 19 3 0 . II. 1867.) Unters. der Zus. von KiefernsplintAo/z u. des daraus 
hervorgegangenen Wurmmehls von Anobium striatum  ergibt in dem Wurmmehl 
einen Celluloseverlust von fast 9%> Pentosangeh. annaliornd derselbe, A.-Bzl.-Extrakt 
u. NaOH-1. Anteile etwas hoher, Hoxosangeh. 2,62°/0 niedriger, Pentosane in der Lsg. 
etwas hóher, im Ruckstand 1,5% niedriger ais im gesunden Friilijahrsholz. Die Larven 
des Hausbockes u. von Anobium striatum uben offenbar eine gleichartige chem. 
Einw. aus. Vf. sehlieCt, daB die holzbewohnenden Insekten, die ein in der Farbo nicht 
yerandertes Restprod. liefern, nur ais Zehrer eines gowissen, m it dem Lignin nicht 
oder weniger fest yerbundencn Celluloseanteils anzusehen sind. Zucker u. Starko 
waren weder im Holz noch im Wurmmehl beider Larven nachweisbar. (Cellulose- 
chemie 1 1 . 128—29. Beilage zu Papierfabrikant 2 8 . 1/6.1930. Hann.-Miinden, Forstliche 
Hochschulo.) K r u g e r .

E 0. P f la n z e n p h y s io lo g le .  B a k te r io lo g ie .
W. J. SpaJford, Einflufl von Hitzewellen auf die Keimkraft von Weizen. Erhitzen 

von Weizen in  W. von 135° F. 10 Minuten lang yerringert die Keimungsenergie, jedoch 
nicht dio Keimkraft. Hóhero Erhitzung wirkt schnell u. stark schadigend. Trocknes 
Erhitzen auf 158—162° F. 1 Stde. lang ist ohne EinfluB auf Koimung u. Keimenergie, 
liingeres Erhitzen maclit sie sehr unregelmaBig. Eingesackter Weizen yertrug eine 
14-tagigo Hitzewelle von 162° F. ohne Schaden. (Journ. Dpt. Agriculture South 
Australia 33. 879—82. 15/5. 1930.) Gr im m e .

Gustav Klein, Zum  „angeblichen“ Nachweis von Formaldehyd bei der Assimilation 
von Kohlensaure. Dio K ritik  V o r l a n d e r s  (vgl. C. 1930 . I. 2110) u. seine Verss. 
iiber die Vorwendbarkeit des Methonreagens worden ais nicht stichhaltig bezeichnet u. 
zuriickgewicsen. Inzwischen wurde gefunden, daB der CH20  auch m it Harnstoff ais 
Formaldehyddiureidverb. in 3—5-facher Ausbeute ais m it Dimedon abgefangen werden 
kann. Auch hier wurde im Dunkelvers. kein CH20 , wohl aber Acetaldehyd gefunden. 
Damit ist ein neuer Beweis fiir dio CH20-Entstehung bei der Assimilation erbracht. 
(Planta. Arch. f. wiss. Botan. 7. Abt. E. d. Ztschr. f. wiss. Biologie. 2 Seiten. 1929. 
Sep.) SCHONFELD.

Ludwig Scłunitt, Beitrage zur Frage der Giftwirhmg von Arsenve.rbindmigen auf den 
Boden und das Wachslum der Pflanze. Yegetationsvers. in Neubauerschalen. Versuchs- 
bodon: leichter, kalkarmer Sandboden. Jedes GefaB wurdo m it 500 g Boden beschickt, 
dem steigende Mengen (0,01—0,40 g As20 3 auf 100 g Boden) von Arsen in Form von 
NaAs02, Na2HAs04 • 7 HjO u. Ca3(AsÓ,); -3 H 20  zugesotzt wurden. Einsaat von 
50 Roggenkórnern. Aus photograph. Aufnahmen geht deutlich heryor, daB die einzelnen 
As-Salze ganz versehiedene Wrkg. auf das Wachstum der Roggenpflanzen ausiibten. 
Am ungefahrlichsten erwies sich das CajfAsO^j, welches erst bei einer Gabo von
0,08 g As20 3 ab eine schadliche Wrkg. zeigt. In  keinem Falle wurde von den Roggen- 
pflanzchen As in analyt. nachweisbaren Mengen aufgenommen. (Fortschr. d. Land- 
wirtsch. 5. 633—37. 1/10. 1930. Darmstadt, Landw. Versuchsstation.) Sc h u l t z e .

Emile-F. Terroine und Fr. Szucs, Das Verhaltnis der Purinkorper zu den Eiweip- 
kórpern bei Mikroorganismen. Die Best. des Gesamt-N bei Kleinlebewesen kann nicht 
ais Basis zur Bereclinung des EiweiBgeh. dienen. Eine nicht unbedeutende N-Menge 
gehort Stoffen an, dio nieht Albuminoidcharakter haben. Bei einer bestimmten Art von 
Organismen (Hefeart, Bacillenart etc.) ist das Verhaltnis Purin-N : Protein-N ziemlich 
konstant. Die Arten solbst yerhalten sich in bezug auf diese Verhaltniszahl yerschieden. 
Ursachen dieser Verśchiedenheit sind ungeklart. Anwesenheit oder Mangel eines Zell- 
kerns ist nicht maBgebend. Wesentlich hoher ais bei Mikroorganismen liegt der Ver- 
haltniswert bei Geweben hóherer Tiere. (Ann. Physiol. Physieoehimie biol. 6. 129—49. 
1930. StraBburg, Inst. f. allgem. Physiol. Univ.) Op p e n h e i m e r .

Emile-F. Terroine und Fr. Szucs, Temperatureinflufi auf den Eiweip- und
Purinkorpergehalt der Mikroorganismen. (Vgl. vorst. Ref.) Eine Beeinflussung des
PurineiweiBąuotienten durch Temp.-Anderung konnte nicht festgestellt werden. 
(Ann. Physiol. Physieoehimie biol. 6. 150—56. 1930.) O p p e n h e im e r .
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Emile-F. Terroine und Fr. Szucs. Einflu/3 des IIungems (kompletter Hunger und 
Stickstoffhunger) auf den Eiwei/3- und Purinkorpergeha.lt der Mikroorganismen. (Vgl. 
vorst. Ref.) Im Yorlauf der Inanition senkt sich der Purin-N u. Protein-N in den 
Kórpern von Hefe- u. Bacillenarten zu Anfang ziemlich gleichmaBig; spater eilt die 
Verminderung des ersteren stark  voran. (Ann. Physiol. Physicochimie biol. 6. 157—77. 
1930.) Op p e n h e im e r .

Carlos Henrique Liberalli, Elekirolytische Unzutrdglichkeiten. Vf. weist darauf 
hin, daB boi Verbb. wie HgCl2, 0uS 04 usw. dio antibakteriollo Wrkg. yon dem łon 
H g" bzw. Cu” ausgeht, u. daB der Zusatz solohor Stoffe, dio dio Dissoziation zuriick- 
drangen oder dio Metallionen dureh Komplexsalzbldg. binden, dio bakterioido Wrkg. 
herabsetzt. (Bolet. Assoc. Brasil. Pharmao. 10. Nr. 6. 3—7. 1929.) W il l s t a e d t .

A. Leulier und P. Sćdaillan, Uber die Affinitat des Diphtheriebacillus fiir Kupfer. 
Dosen von 2 bis 15 mg CuS04 in  1 L iter Bouillon sind auf Diphtheriebazillen ohne 
EinfluB; der Bacillus yermag orhebliehe MengenCu festzuhalten. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 191. 231—32. 28/7. 1930.) E n g e l .

John W. Williams, Beziehung zwischen galłensauren Salzen, Cholesterin, Natrium- 
cilrat und Natriumbicarboniat und der Toxizitat des Pneunwkokkus. I. Injektion einer 
Pneumokokkenemulsion unter Zusatz von taurocholsaurem Natrium  tó te t die Versuchs- 
tiero (weiBe Mause) nach kiirzoror Zeit ais ohne diesen Zusatz; Cholesterinzusatz 
schwacht die Toxizitat dor Pneumokokken unter Zusatz von taurocholsaurem Natrium 
nicht merklich ab, wahrend dureh Natrium citratzusatz dio Lebensdauer der Ticre 
etwas yerkiirzt wird. — Eine dureh den Zusatz von taurocholsaurem Natrium zur 
Pneumokokkenemulsion etwa entstehende filtrierbare tox. Substanz lioB sich dureh, 
Tiervers. nicht nachweisen. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 637—39. 1930. Tulane, 
Medizin. u. Pharmakolog. Abt. d. Univ.) H. WOLFF.

John W. Williams, Vergleich des Verhaltens der Pneumokokken gegeniiber Oalle- 
lnulingen%ischm und ihrer Virulenz. I I . (I. vgl. yorst. Ref.) Dio Fahigkeit des Pneumo- 
kokkus vom Typ I, Inulin zu yergaren, insbesondore bei Zusatz von galłensauren Salzen, 
goht dor Virulonz gegoniibor weiBen Mausen parallol, wahrend Pneumokokken vom 
Typ I I I  auch nach Yerlust ihrer Yirulenz die Fahigkeit zur Inulinyergarung in groBerera 
MaBe behalten. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 639—41. 1930.) H. W o l f f .

Otto Klingmiiller, Untersuchungen iiber Unlerschiede des Słreptococcus cremoris 
und Streptococcus mastitidis. (Milchwirtschaft. Forsch. 10. 431—54. 6/10. 1930. Kiel, 
PreuB. Forschungsanst. f. Milchwirtschaft.) GROSZFELD.

Charles Richet und Michel Faguet, Der Einflufi von bestrahltem Mcerwasser 
auf die Milchsauregarung. (Vgl. hierzu C. 1929. II . 2902.) Bouillon m it 1/ 10 ihres Vol. 
Meonvasscr wird sterilisiert u. m it Rontgenstrahlen (45 Kilovolt, 5 Milliampóre) yer- 
sehieden lange bestrahlt. Werden diese Lsgg. beimpft, so t r i t t  boi den Lsgg., dio 10 
bis 30 Min. bestrahlt wurden, eine Versta,rkung der Garung ein. W ird s ta tt Meerwasscr 
aqua dest. zugesetzt, so ist der EinfluB der Bestrahlung gleich Nuli. — W ird die bc- 
impfte Lsg. bestrahlt, so t r i t t  eine Verz8gerung der Garung ein. Moglicherwoise werden 
die Mikroben dureh die Rontgenstrahlen geschadigt. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 
843—44. 1930.) __________________  E n g e l .

Rodney Beecher Haivey, Plant physiological chomistry. New York: Century 1930. (432 S.)
8°. 8 6.—.

Jan Smit, Die Garungssarcinen. Eine Monographie. Jona: G. Fischer 1930. (VIII, 59 S.,
12 S. Erki.) 4°. =  Pflanzenforschung. H. 14. M. 9.—.

E 4. Tierchem ie.
Gabriel Bertrand und Voronea-Spirt, Untersuchungen iiber das Yorkommen 

und die Verteilung von Titan in den Tieren. (Vgl. auch C. 1929. II. 2903.) Boi einer 
groBen Anzahl Tiero der yorschiedonsten Gattungen wird in  cinigen Organen Ti fest- 
gestellt. Vff. glauben, daB T itan in  die Reihe der n. Bestandteile der Lebewesen auf- 
zunehmen ist. (Buli. Soc. chim. France [4]. 47. 643—46. Ann. Inst. Pasteur 45. 
102—06. Juli 1930.) E n g e l .

Georg Barkan, Zur Frage des Blutfarbstoffzerfalls dureh verdunnte Sduren. (Vgl.
C. 1928. I I . 2375, C. 1929. I. 549.) Dureh verd. Salzsaure wird aus B lut 5—6% des 
Gesamteisens abgespalten. Saure Hamatinlsgg. aus 0 2Hb-, COHb- u. Hb-Blut zeigen 
colorimetr. yerschiedenes Verh., die aus COHb-Blut weisen einen um 9°/0, die aus 
Hb-Blut um 15% hóheren Geh. an Ham atin auf ais die aus 0„Hb-Bhit. Das ab-
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gespaltene Eisen riihrt nicht von einer Zerstorung des Oxyhamoglobins her, wic es die 
Ansicht von LlNTZEL u . R a d e f f  (C. 1930 . I .  246) ist, die Farbintensitat hangt yom 
kolloidalen Zustand ab. Kurzes Erhitzen zum Sieden gibt einen colorimetr. mefibaren 
Zuwachs. (Biochem. Ztschr. 2 2 4 .63—62.29/7.1930. Frankfurt, Dorpat, Univ.) T r e i b s .

E 6. Tierphysiologie.
John Henry Gadduni, Die Stabililat der uiasserigen Lósungen des ozytocischen 

Prinzips der Hypophyse. Die Zersetzungsgeschwindigkeit wss. Lsgg. von Oxytocin 
bei verschiedenen Tompp. u. pn-W crten wurde bestimmt u. die gefundenen Resultate 
in einem Nomogramm dargestellt, aus dem sich der Zersetzungsbetrag fiir jede Temp., 
Zeit u. pn-Zahl erm itteln laflt. (Biochemical Journ. 24. 939—44. 1930. Hampstead, 
N. W. 3; Nation. Inst. for Med. Res.) W a d e h n .

A. Elizabeth Adams, Leah Richards und Alberta Kuder, Die Beziehung der 
Schilddriise und der Hypophyse zur Schuppung vcm Triturus mridescens. Die Entfernung 
von Schilddriise oder der Hypophyse hat ein Aufhóren dor Schuppung bei Triturus 
viridescens zur Folgę; dio Schilddriise wirkt unmittelbar auf den Schuppungsvorgang, 
die Hypophyse m ittelbar iiber die Schilddriise. (Science 72. 323—24. 26/9. 1930. 
Mount Holyoke Coli.) W a d e h n .

W. Grimmer und Otto Paul, Zur Kenntnis der M ikh  schilddrusenloser Ziegen.
II. Mitt. (I. vgl. C. 19 1 8 . II. 381.) Unters. des Einflusses der Operation auf die Milch 
hinsichtlich der Menge u. Zus. (Milchwirtschaftl. Forsch. 10 . 336—49. 6/10.1930. Kónigs- 
berg i. Pr., Univ.) GROSZFELD.

Jacob Rabinovitch, Die Wirkung inłraperitonealer Injekłion von Kaliumjodid 
auf die proliferative Tatigkeit der Schilddriise beim Meerschweinchen. Nach intrapori- 
tonealor Injektion von K J  (0,01—0,1 g) steigt die Zahl der Mitoscu in der Schilddriise 
sehr viel schneller an, ais es bei Verfuttorung der Fali ist; die hochste Zahl wird nach 
10-tagiger Behandlung erreicht, es erfolgt dann vom 15. Tago an ein Abfallen bis etwa 
zur Norm. (Americ. Journ. Pathology 5. 91—96. 1929. St. Louis, Departm. of Pathol., 
Washington Univ. School of Med. Sep.) W a d e h n .

Preston A. Wade, Der augeiiblickliche Stand der Traubenzuckf.r-Imulinbehandlung 
des Shocks. Die intravenose Glucosezufuhr m it subcutaner Insulingabe hat eine bessero 
Wrkg. auf den Allgemeinzustand, ais die Zufuhr von Salz- oder Glucoselsg. alloin. 
(Current Res. Anesthesia Analgesia 8. 298—301. Sept./Okt. 1929. New York, 
Hospital.) Me i e r .

W. B. Wendel, Induzierte Oxydationen im Blut. Hdmoglobinzerstorung durch 
Methylenblau bei Milchsaureperoxydierung. Dio Beobachtung, daB bei Zusatz von 
Methylenblau der 0 2-Verbrauch von Hundoblutkorpern steigt u. die Milchsaui'ebldg. 
abnimmt, wird nach neuen Verss. unter Zusatz von L actat u. Methylenblau zum 
Hundeblut so gedeutet, daB ein reduzierender Faktor in den roten Blutkórperchen 
(yielleicht eino imgesatt. Fettsaure) durch Methylenblau oxydiert wird, das Leuko- 
methylenblau dann eine peroxydahnlicho Verb. m it dem Oxyhamoglobin eingeht u. 
in diesem Zustande die Milchsaure zu Brenztraubensaure oxydiert. Dabei -ndrd Methamo- 
globin, Methylenblau u. 0 2 gebildet. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 624—26. 1930. 
Washington, Univ.) Sc h n it z e r .

C. D. Leake, Charlotte Backus, Hobart Burch und Katharine 0 ’Shea, 
Wirkung von Narkoticis auf die osrtwtische Empfindlichkeit von Erythrocyten. I—III .
I. A. u. Chlf. Nach 10 Min. langer A.-Narkose ist die Resistenz gegen hypoton. Salz lsg. 
gesteigert, nach 30 Min. erheblich verringert. Chlf.-Narkose erniedrigt sofort die osmot. 
Resistenz der Erythrocyten. — II. N20  oder Athylen m it 0 2. Beido Narkotica er- 
niedrigen die osmot. Resistenz nur in geringem MaBe. — III . C02 +  0 2. Die Resistenz 
gegen hypoton. Salzlsg. wird gesteigert. (Proceed. Soc. for exp. Biology and Medicine 25. 
92—95. 1927. Univ. of Wisconsin. Sep.) Sc h n it z e r .

Alexander Hasskó, Yergleichende Untersnchungen iiber die Wirkung des ultra- 
violetten Lichłes auf Komplement, Amboceptor, Agglutinin, die Wassermannsche Reaklion 
und die pracipitinogene Eigenschaft des Serums m  vitro. Durch Ultraviolettbestrahlung 
werden die spezif. Eigg. in gleicher Weise vermindert bzw. yollig Yernichtot. Diese 
Zerstorung hangt yon der EiweiBverdiinnung, dem Titer u. der kolloidchem. Eig. des 
EiweiBes ab. Bei Bestrahlung der spezif. Seren bestand bzgl. der Fluorescenz zwischen
0 2- u. N2-Medium kein erheblicher Unterschied. Ausfallung des EiweiBes durch Anti- 
pferdeserum w-ird friiher yerhindert ais durch Neosalvarsanlsg. Sehr lange bestrahltes 
SerumeiweiB (1: 100 nach 9 Stdn.) ist auch mit Neosalyaraan unpracipitierbar. Die
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durch dio Bestrahlung ycrursachte Veranderung des Eiweifies verhindcrt nicht dio 
Spezifitiit u. den Verlauf der Rkk., bei den Agglutininen scheint eine titerverstiirkcnde 
Wrkg. aufzutreten. Die W armedenaturation des EiweiBes ist m it der Wrkg. des ultra- 
violettcn Lichtes nicht zu vergleichen, weil zwischen dem Resultat beider ein prinzipieller 
Unterschied besteht. (Biochem. Ztschr. 226. 462—81. 10/10. 1930. Berlin, Univ., 
Pharmakolog. Inst.) SlMON.

A. Belak und St. Gartner, Die Eiweipfraklionen des menschlichen Blutserums. 
Die ScrumeiweiBkórpor werden mit einer A.-Reihe ausgefallt u. die Triibung im Stufen- 
photometer gemessen. Man bekommt dann eine Fallbarkeitskurve, die fiir den n. 
Menschen einen ziemlich charakterist. Verlauf zeigt: geringe Ausfallung bis ca. 30°/o, 
dann starkę bis 60%- Boi Kranken bekommt man verschicdene Andorungen der Kurye, 
yon denen vorlaufig einzelne Beispielc angegeben werden. (Ztschr. ges. exp. Medizin 70. 
16—26. 1930. Debrecen, Hygien. Inst. der Tisza Istv;i.n Univ.) M e i e r .

John Marrack und Leslie Frank Hewitt, Der osmotische Druck von krystalli- 
siertem Eialbumin. (Vgl. C. 1928. I. 1542.) Bei einer 7%ig- Lsg. von lcrystallisiertem 
Eialbumin in l% ig. NaCl-Lsg. iinderte sich dor m it der Glaselektrode gemessenc pn 
von 4,95 bei 18° auf 4,89 bei 39°. In  Ggw. m ittlerer Konzz. von Na-Acctat oder NaCl 
is t dor osmot. Druck von isoclektr. Eialbumin ebenso groB wie in Ggw. mittlerer Konzz. 
an (NHJjSO.,; Abweichungen bei hohen NaCl- u. niedrigen Na-Acetatkonzz., aber 
geringer ais in Ggw. yon (NH.t)2SO.,. Bis zu einer Proteihkonz. von ca. 80 g/1000 ccm 
ist die Druckkonz.-Kurve am isoelektr. Punkt eine durch den 0-Punkt gehende Gerade; 
bei hóheren Konzz. steigt der Druck rascher ais die Konz. Aus den gemessenen Daten 
berechnet sich das Mol.-Gew. des Eialbumins zu 43 000, elektrodialysiertes Eialbumin 
gab einen etwas holieren W ert. Der yon So e r e n s e n  in Ggw. von (NH4)2S0.1 beob- 
a ch te te  Abfall des osmot. Druckes zu beiden Soiten des isoelektr. Punktes fc h lt  in Ggw. 
von NaCl u. Na-Acetat. Bei ph =  6,7—8,0 ahnolt dio Druckkonz.-Kurve von Eialbumin 
derjenigen von Serum, was bestatigt, daB die Form dieser Kurve yom DoN NAN -Effekt 
herriihrt. (NH.,)2S04 hat auBer der Aussalzwrkg. noch eino besondere Wrkg. auf die 
A ktivitat von Eialbumin. (Biochomical Journ. 23. 1079—89. 1929. London, Hospital, 
Hale Clinical Lab.) K r u g e r .

M. Javillier, Magnesium und Leben. Magnesium der naturlichen Nahrung wid 
Magnesiumzulage. (Vgl. auch C. 1930. II. 1272.) Zusammenfassendo Arbeit iiber dio 
physiolog. Bedeutung, Vork. usw. von Mg. (Buli. Soc. Chim. biol. 12. 709—40. Juni 
1930.) O p p e n h e im e r .

Max Rubner, Die organischen Nahrstoffe und die Nahrmujsmiltelanalyse. Ge- 
schichtliche Entw. Organ. Nahrstoffe u. Nalirungsmittelanalyse. Charakteristik der 
tier. u. pflanzlichen Nahrungsmittel, yon denen besonders die Vcgetabilien m it Aus- 
nahme der Samen am kórpcrfremdcston sind. EiweiB- u. Stiekstoffsubstanz, Beriick- 
sichtigung des Amidgeh. bei Diiitberechnungen. Fette u. Lipoide. Kohlehydratgruppe. 
Geschmaokswerte u. Reizmittel fiir die Verdauungsdriisen. Biolog. Wertigkeit u. 
Verdaulichkeit des EiweiBes. Energet. Wrkg. der Nahrungsstoffe, Hormono u. Vitamine. 
Allgemeino Bemerkungen iiber die Yerdaulichkeit. K rit. Behandlung der genaimten 
Fragcn, iiber Einzelheiten ygl. Original. (Arch. Hygiene 104. 288—317. Sept. 1930.) Gd .

Max Rubner, Physiologische Betrachtungen iiber die Salze der menschlichen Kost. 
Bilanzvers. am Saugling. Allgemeine Verteilung boi den Animalicn u. Yegetabilien. 
Betrachtung des Geh. an cinzelnen Asehobestandtoilen. Ubersielit iiber die Aschen- 
yerhaltnissc isodynamer Nahrungsmittel, die Frage des taglichen Salzbcdarfs. 
23Tabellen, zahlroiche Einzelheiten. (Arch. Hygiene 104. 268—87. Sept. 1930.) Gd.

R. C. Gibbs. J. R. Johnson und C. V. Śhapiro, Das Absorpłionsspeklrum des 
Blułes und seine Beziehtmg zur Iłachilis. Vorl. Mitt. Auf Grund der Arbeit yon SUHR- 
MANN (C. 1930. I. 3454) wird yersucht, dio yon diesem beobachteten Versohicdenheitcn 
in der Absorption der Blutkórporehenlsgg. n. u. rachit. R atten zur quantitativen Best. 
der Rackitis zu yerwenden. Die Vcrss., die an Blut yon Huhnem u. R atten ausgefiihrt 
wurden, Yerliefen negatiy. Es ergibt sich, daB die SuHRMANNschen Resultate zufallig 
waren u. keine wirkiiohen patholog. Vcranderungen des Blutfarbstoffes darstellen, 
yielmehr durch Streuung des Lichtes yorgetauscht sind. (Naturwiss. 18- 764. 29/8.1930. 
Ithaca, N. Y., R o c k e f e l l e r  Physic., B a k e r  Chem. Lab., Cornell-Uniy.) L e s z y n s k i .

Wolfgang Scheimpflug, Vergleichcnde Untersućhungen iiber die antirachitische 
Wirhing von nach Scholl und nach Hoffmann bestrahlter MUch an Ratten. Alle mit 
ScHOLL-Milch gefiitterten kiinstlieh rachit. gemacliten R atten waren klin. u. rent
genolog. ais geheilt anzuspreclien; mit der gloichen Menge nach HOFFMANN bestrahlter
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u. unbcstrahJter Milch wurde keine Heilung crzielt, dagegen Gewiehtsabnahme u. 
Verendon von 50 bzw. 54% der Tiere. Ahnliches Ergebnis m it der Linienprobe u. der 
histolog. Unters. Der Vers. mit 0,03 cem SciIOLL-Milch yollstandige Heilung zu er- 
zielen, gelang bei 2 fast ganzlich hergestellten Tieren, bei den iibrigen yollig geheilten 
Tieren wirkte diese Dosis prophylakt., bei noch schwer erkrankten Tieren nicht heilcnd, 
sondern sogar verschlimmernd. Die Wrkg. des BACHSchen Brenners (dor ScHOLL- 
Lampe) war auf Grund einer Intensitatsmessung gegeniiber der HoFFMANNschen 
5700-mal starkor. Die Labfahigkeit war bei der nach S c h o l l  bestrahlten Milch um 
30—40% erhóht, bei der anderen unverandort. Die HOFFMANN-Rohre erzeugt weder 
0 3-Geruch, noch Jekorisation der Milch u. boi direkter Korperbcstrahlung weder Haut- 
orythem, noch Netzhautcntziindung. (Milchwirtschaftl. Eorsch. 10. 455—80. 6/10. 
1930. Wien, Hoehsch. f. Bodenkultur.) . Gr o s z f e l d .

Roemmele und stolir, Ubcr den Einflu/3 eines mit D-Vitamin durchsełzłen Fulters 
auf die. Milch. Die Versuchsreihen m it einor Maismchlvormischung, die in 1 kg 10 ccm 
olige D-Vitaminlsg. enthielt, ergaben, daji durch die Fiitterung, selbst nicht von un- 
wirtschaftlich gróBten Mengen, weder der D-Vitamingeh. der Milch, dor Fettgeh., die 
Milchmenge, der CaO-Geh., der F. dps Milchfettes noch die Kasereitauglichkeit der 
Milch zu beeinflussen waren. Gewicht u. Gesundheitszustand aller Versuchstiere 
blieben wahrend der Versuchsdauer stets gleich. (Milchwirtschaftl. Forsch. 10. 413 
bis 423. 6/10. 1930. Wangon i. A., Staatl. Milchwirtschaftl. Forschungsanst.) Gd.

W. B. Rose und C. J. Stucky, Ober die Anhydrdmie bei Iłalten, welche an Mangel von 
sogenanntem B-Vitamin leiden. Die Fragestellung der Verss. ist, ob Anhydramie eine 
Folgeerschoinung yon B-Mangel ist u. ob diese durch den dabei liaufig beobachteten 
Hungcrzustand verursacht wird (mit Riicksicht auf die bekannte Erhohung der Blut- 
konz. bei Nahrungsmangel). Bei Kontrolltieren (Ratten u. Hunde) wurden nach Ver- 
abreichung derselben Futtcrmenge (m itB) u. Fl., welche dio B-frei ernahrten Tiere frei- 
willig aufgenommen hatton, in gleicher Weiso wie bei diesen Erhohung der Hamo- 
globinkonz. u. starkes Absinkon nach Riickkehr zu n. D iat beobachtet, weshalb diese 
Erscheinungen ais unmittelbaro Folgo vcrminderter Nahrungsaufnahme anzusehen sind. 
(Proceed. Soc. cxp. Biol. Med. 25. 687—88. 1928. Yale Univ., Labor. Physiol. Chem. 
Sep.) S ch w a ib o ld .

J. T illm ans, Das antislcorbutische Vitamin. Ein Yergleich der Eigg. des 2,6-Di- 
clilorphenolindophcnolfarbstoff reduzierenden Korpers in Citronensaft (ygl. TlLLMANS, 
H ir s c h  u. R e in s h a g e n , C. 1929 . I .  1759) ergab im Verh. gegen Erhitzen, 0 2- bzw. 
Nj-Einw., Bestandigkeit gegen Saure, Zers. durch Alkali weitgehende tlbereinstimmung 
mit den Eigg. des antiskorbut. Vitamins. Ebenso liefen C-Vitamingehh. yon Lebens- 
mitteln nach Literaturangaben u. dereń Reduktionsvermógen gegeniiber dom Farbstoff 
ziemlich parallel. Zuckor, einfache Aldehydc, bekannte organ. Sauren oder Glycerin 
sowie Spaltstiicko von Protein, F ett oder Kohlehydraten reduzieren den Farbstoff nicht. 
Zur Reinigung des Stoffes wurdo folgender Weg eingeschlagen: Moglichst viel Citronen
saft wurdo nach Zusatz von otwas verd. H2SO:1 mit CaC03 gefallt, nach Abschleudern 
mit H3PO., schwach angosauert, im Vakuum auf %  nnter Durchleiten yon N , eingeengt, 
weiter m it H :1PO., bis Mothylorangeumschlag angosauert, m it 5-fachem Vol. Aceton 
ausgefallt. Von der Lsg. wurde das Aceton im Yakuum yordampft u. die Fallung 
mehrmals wiederholt, bis 92% der Trockenmasse des Saftes ausgeschieden waren 
Die Lsg. war unter N2 im Eisschrank gut haltbar. Zur weitoren Reinigung wurde m it 
W. verd., bis das Aceton 10°/o davon enthielt u. mit methylalkoli. Barytlsg. neutrali- 
siert. Der Nd., der den ganzen reduzierenden Korper enthielt, wurdo m it H 2SO,, 
zers., die Lsg. m it Pb-Acetat, das nur wenig yon dem Korper mitreiBt, gereinigt, die 
Lsg. m it H 2S ontblcit, im Vakuum konz., die Essigsaure durch Porforation m it A. 
entfernt, im Vakuum bis zum Sirup eingedampft, mit Aceton aufgenommen u. durch 
Zusatz von W. sowie Eindampfen in wss. Lsg. gebracht. In  dieser waren 97% der 
Trockenmasse des ursprunglichen Saftes entfernt. Das seheinbare Aquivalentgewic}>t 
dieser Lsg. (mg Trockensubstanz fiir 1 ccm n. Farbstofflsg.) betrug 450—500. Kry- 
staUisationsverss. aus A., Aceton, u. a. verliefen negatiy. Dor Korper muB eine Saure 
von der Starkę der Essigsaure sein. In  der gereinigten Lsg. entfielen auf 2 Oxydations- 
aquivalente etwa I N  (Vorunreinigung?). Die Lsg. roduziert FEHLINGsche Lsg., 
gibt positive Rk. auf Kohlenhydrate nach MoLISCH, koino Gerbstoffrk. Besonders 
horrorstechend ist das tj-p. Roduktionsyermogen. — In  Tieryerss. m it Moerschweinchen 
war das P raparat hochwirksam, wenn es in der Menge des reduzierenden Korpers, 
wie er in frischem Citronensafte yorliegt, angewendet wird. Bei mit Cl-W. oxydiertem
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Praparat war dio antiskorbut. Wrkg. yernichtet. — Dio Ausfiihrungen von ZlLVA 
(C. 1929 . I. 2551) m it Phenolindophenolfarbstoff, wonach C-Vitamin u. reduziorender 
Kórper des Citrononsaftes nicht idont. soion, worden krit. mit dem Ergebnis besprochen, 
daB diesor SchluB nicht zwingend sei u. einer Naehpriifung bediirfe. — Zur Dnters. 
pflanzlicher Teile auf 0-V itam in  werden 25 oder 50 g des Prod. nach rascher feinor 
Zerkleinorimg in 100 ccm 5°/0ig- H2S 04 unter N2 aufgeschwemmt, kurz aufgekocht, 
durch ein Gazefilter gegossen, auf 200 ccm aufgofiillt u. in 80 viel, ais 5 oder 10 g 
Substanz entspricht, zunachst m it starker NaOH die Hauptmenge dor H 2SOj ab- 
gestumpft. Dann wird festes Na-Acetat zugegeben, bis keine froie H 2S04 mehr 
yorliegt u. m it 0,001-n. Farbstofflsg. bis zur eben erkennbaren bleibenden Blaufarbung 
titriert. Ergebnis in ccm 0,001-n. fiir 10 g. Der Farbstoff ist von Dr! THEODOR 
S c h u c h a r d t , G. m. b. H. in Gorlitz zu beziehen. Zur Bereitung der Lsg. bringt 
man eine Messerspitze voll in einen 1-Kolben, gibt dest. W. u. Phosphatlsg. von ph =  7 
nach SoRENSEN zu, fiillt bis zur Markę auf, misclit u. laBt einige Zeit unter óftorem 
Umsckutteln stehen. Sie wird dann m it etwa 0,01-n. TiCl3-Lsg., die wieder gegen
0,01-n. Fo-Alaunlsg. verglichen ist, auf etwa 0,001-n. genau eingestellt. (Ztschr. Unters. 
Lobensmittel 60. 34—44. Juli/Aug. 1930. Frankfurt a. M., Univ.) G r o s z f e l d .

E. C. van Leersum, Uber den Vilamin-C-Gehalt von cingemachten und von im 
Kiihlhaus ilberwinterten Apfeln (Brabantsche Bellefleur). Unter Mitw. von N. P. 
Hoogenboom. Es ergab sich, dafl dureh Einkochen m it oder ohne Salzwasser- 
behandlung der Yitamin-C-Geh. merklich fiel, daB aber oine Einlagerung boi 1—4° oin 
geeignetes Mittel ist, das Vitamin zu schonen. Die schutzendo Menge der untorsuchten 
Sorte (BRABANTsche Bellefleur) war wenigstens 20 g taglieh. (Nederl. Tijdschr. Genees- 
kundo 74. II . 5127—33. 18/10. 1930. Nederlandseh Instit. v. Volksvoeding.) Gr o s z f .

Gabriel Bertrand und Y. Beauzemont, Uber die Veranderungen des Zinkgehalts 
mit dem Alter der Tiere. Einflu/3 der Milchdidt. (Ann. Inst. Pasteur 45. 247—50. Buli. 
Soo. Chim . b iol. 12 . 741—44. Aug. 1930.) Op p e n h e im e r .

A. Zih, Einflu/3 des ChlorophyUgehaltes vom Fuller auf die Blułkdrpercheribildw%g. 
Die fruhere Beobachtung des Vfs., daB die Zahl der roten Blutkdrperehen bei Kaninchen 
erhebliehe u. anscheinend durch die Jahreszeiten bedingte Sohwankungen zeigen, 
konnte durch Fiitterungsverss. an Kaninchen daliin aufgeklart werden, daB diese 
Sohwankungen offenbar durch die wechselnde Zufuhr von Chlorophyll verursacht 
werden, boi sonst Yollstandiger Nahrung. Sowohl griine Pflanzen, wie Chlorophyll 
ais P raparat per os wirkten hamopoot., boi sehr groBen Dosen kann gegenteiłige Wrkg. 
eintreten. Durch period. Wechsel des Futters kann entsprechende Anderung der Blut- 
korperehonzahl erreicht werden. ( P f l u g e r s  Arch. Physiol. 225. 728—36. 20/9. 1930. 
Debrecen, Univ., Physiol. u. allgemein-pathol. Inst.) SCHWAIBOLD.

Franz Hiirter, Uber das Eiweifloptimum beim trachtigen Schwein. Nach dcm Aus- 
fall der Verss. ist eine hóhere EiweiBgabe ais 150 g yordauliches Eiwoifl bei trachtigcn 
u. saugenden Sehweinon nicht erforderlich. Manchmal kann man in der Trachtigkeit 
noch unter diese Zahl gehen. Auch der Stórkowert kann relatiy niedrig (1,063 kg) 
gehalten werden. (Landwirtschl. Jahrboh. 72. 459—83.1930. Bonn-Poppelsdorf.) Gri.

F. Zemik, Beitrage zur Kennlnis der perkutanen Phosphoruńrkung. Pinselung der 
H aut m it einer Lsg. von gelbom P  in CS2 u. CC14 kann beim Meerschweinchen eino 
todliche Vergiftung hervorrufen. Es t r i t t  an der Stelle der Applikation eine entziindliche 
Rk. ein. Die gegen pororale P-Vergiftung gebrauchten Mittel CuSOj, KM n04 ver- 
hindem bei lokaler Anwendung dio P-Resorption nicht, dagegon beeinfluBt. eine Lsg. 
von Dichloramin T, sowohl die Lokalrk. giinstig u. vermindert auch allgemein tox. 
Wrkg. (Ztschr. ges. exp. Medizin 70 . 1— 15. Wiirzburg, 1930. Pharmakol. Inst.) M e i e r .

Wilhelm Schwarze, Uber die erregbarlceitssteigernde Wirkung t on Metallsalzen an 
der Blutegelmushilatur. Ausgehend von der yon W o l p e  (C. 1 9 2 7 .1. 2216) festgcstcllten 
erregbarkeitssteigernden Wrkg. des Bleiacetats gegenuber erregenden Giften, wie 
BaCl2, priifte Vf. an der Blutegelmuskulatur die Wrkg. anderer Metalle auf die erregende 
Wrkg. des BaCl2. Bedeutende Steigerung der erregenden Ba-Wrkg. zeigten P t u. Bi; 
weniger stark  wirks&m sind Cd, Tl, Ce, Cs; sehwache u. unregelmaBige Wrkg. zeigen 
Th, Zn, Al; koine erregbarkeitssteigemde Wrkg. gaben K, Ca, Sr, Mg, V, Cr, Mo, W, 
Mn, Fe, Ni, Cu, Au, Pa, As, Sb. Das Verh. des U blieb unklar. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 1 52 . 91—110. Ju li 1930. Bonn, Univ., Pharmakolog. Inst.) H . W o l f f .

William H. Cole und James B. Allison, Die Reizicirkung der normahn primaren 
Alkohole. Durch Yerss. an Balanus tintinabulum, in denen die zur Reizwrkg. eben 
geniigende Minimalkonz. von Methylalkohol, Athylalkóhol, n-Propylalkohól, n-Btdyl-
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alkohol bestimmt wurde, konnto festgestollt werden, daB dio Reizwrkg. dor Alkoholo 
mit Hinzufiigung je einer weiteren CH2-Gruppe annahernd yerdreifacht wird. — Ahn- 
liche Ergebnisso lieforten Reizrorss. an FrSschen. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 
688—90. 1930. New Brunswick, Rutgers TJniv.) H. W o l f f .

A. Bornstein und Gttnther Budelmann, Die Ausscheidung von Alkohol und 
Athcr durch die Niere. (Arek. oxp. Pathol. Pharmakol. 150. 47—69. 1930. Hamburg, 
Pharmakol. Inst. [Krankcnh. S t. Georg.].) St e r n .

Irvine H. Page und E. V. Allen, Das Verhallen der Seife im tierischen Organismus. 
In Verss. an Ratten, Mausen u. ICaninchen wurden zur Prufung des Verh. dor Seife im 
tier. Organismus folgendo Stoffe untorsucht: olsaures, buttersaures, laurinsaures,
linolsauros, linolensaures, ricinolsaures Na, das Mono-, Di-, Triatlianolaminoleat, Mono-, 
Di-, Triathanolaminricinoleat, das Mono-, Di-, Triathanolamincaprinat. Die meisten 
Seifcn, insbesondero die von Oxy- u. ungesatt. Sauren sind stark  tox. Substanzen, 
dereń Injektionen zu einer Reiho patholog. Gowebsveranderungen fiihrt. Die chem. 
Unters. der Lebor nach parenteraler Seifenzufuhr zeigt im allgemeinen eino Herab- 
setzung des Gesamtleberfetts, bei Ansteigen der Jodzahl. Bei intravenoser Injektion 
der Seifen zeigt sich eine Blutdrucksenkung u. eine anregende Wrkg. auf die Atmung. 
Die Permeabilitat der Blutliąuorschranke fiir zirkulierende Farbstoffe wird durch 
Diatlianolricinoleat crhólit. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 152. 1—26. 1930. Miin- 
chen, Chem. Abt. d. Dtsch. Forschungsanst. f. Psychiatrie.) H. W o l f f .

Konrad Lang, Uber die Einwirkung organischer Fluorverbindungen auf den 
tierischen Organismus. I. Mitt. Die Wirkung von Fluorbenzol, p-Fluortoluol und p-Fluor- 
acetanilid. Zugleich ein Beitrag iiber die Zuslandsform des Fluors im Blute. CaF2 ist 
im Serum wesentlich 1. ais in reinem W. Das F  liegt im Blute anscheinend nicht in 
organ. Bindung vor, da durch Verfiitterung organ. F-Verbb.: Fluorbenzol, p-Fluor- 
toluol, p-Fluoracetanilid wedor der F-Blutspiegel merklich bceinfluBt, noch dio Blut- 
gerinnungszeit yerSndert wird. Boi Verfiitterung der F-Verbb. an Kaninchen speichert 
von don untersuchten Organen (Muskel, Leber, Niere, Herz, Knochen, Lunge) nur 
das Herz F. Diese gespeicherte F-Menge ist relativ groB, absolut genommon aber 
unbedeutend. Dio 3 Yerbb. zeigen keine spezif. pharmakol. Wrlcg., yiclmehr ist dieso 
der Wrkg. der zugrunde liegenden Muttersubstanzen ahnlicli. Fluorbenzol u. Fluor- 
acotanilid sind auf das isolierte Froschherz wirkungslos, wahrond Fluortoluol aufierst 
giftig ist. p-Fluortoluol wird von Kaninchen entsprechend Toluol ais p-Fluorbenzoe- 
saure ausgeschicden, wahrend Fluorbenzol u. Fluoracetanilid in anderer Weise ais die 
entsprechenden, nicht fluorierten Muttersubstanzen im Organismus yerandert werden. 
Die Art der Umwandlung des Fluoracetanilides lieB sich yorerst noch nicht aufklaren. 
Nach Verabreichung yon Fluorbenzol ist die Oxalatausscheidung im Harn stark  ver- 
mehrt, was auf einen teilweise oxydatiyen Abbau des Fluorbenzols bis zur Oxalsaure 
hindeutet, obwohl dio anderen Versuchsergebnisse nicht fiir eine Entfluorierung, die 
dem oxydatiyen Abbau vorangohen wiirde, spreclicn. (Arch. exp. Pathol. P har
makol. i52. 361—76. Aug. 1930. Kiel, Stadt. Krankenanstalt.) M a h n .

M. L. Tainter und M. A. Seidenfeld, Vergleichende Untersuchungen iiber die 
Wirkung sympathomimetischer Verbindungen: Synephrinisomcre und -ketone. Yff. unter- 
suchen die pharmakolog. Wrkgg. des 1-, d- u. rac. Synephrin (p-Ozyphenylmethyl- 
aminodthanol) u. des entsprechenden Ketons an Katzen. Synephrin erhóht stark  den 
arteriellen Blutdruck u. bewirkt Kontraktion der isolierten, durchstrómten GefaBe. 
Die Wrkg. auf den Puls ist nicht konstant. Die Blutdruckwrkg. beruht auf einer Reizung 
der GefaBmuskulatur, wie aus Verss. an gleichzeitig m it Ergotamin oder Cocain be- 
handelten Tieren gezeigt wird. Rac. Synephrin wirkt halb so stark  wio die l-Form, 
die d-Form besitzt nur 1/60 der Wirksamkeit ihres opt. Antipoden. Das Synephrin- 
keton zeigt eino maBige Blutdruckwrkg., doch ist der Effekt unregelmaflig u. schwer 
reproduzierbar, da hóhere Dosen depressive Wrkg. ausiiben. Das isolierte Ratten- 
duodenum reagiert nur bei hohen Konzz. der 3 Formen des Synephrins m it einer 
Depression. Bei niedrigen Konzz. ist nur noch d-Synephrin wirksam. — Das 1- u. 
rac.-Synephrin h a t bei Katzen u. Hunden auf den mit Histamin u. Pilocarpin erzeugten 
Bronchialspasmus keinen EinfluB, im Gegensatz zu Epinephrin u. Atropin. Die Senfól- 
Chemosis wird bei Kaninchen durch intramuskulare Injektion oder Eintropfeln einer 
5%ig. L3g. yon rac. Synephrin in den Konjunktiyalsack erheblich herabgesetzt. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapeutics 40. 23— 42. Scpt. 1930.) Oh l e .

M. L. Tainter, Vergleichende Untersuchungen uber die Wirkung sympathomimetischer 
Verbindungen: Derivate des Brenzcatechins. (Ygl. yorat. Ref.) Vf. studiert die Wrkg.
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von 1-, d,l- u. d-Epinephrin, Epihin  (3,4-Dioxyphenylmethaminoathan), Adrenalon 
u. Bre.nzcale.chin an Katzen, die m it Urethan, Atropin, Ergotamin oder Cocain be- 
handelt waren, um eincn Einblick in den Mechanismus ihrer sympathomimet. Wirk- 
samkeit zu gewinnen.' Dieser ist bei den oben genannten D eriw . des Brenzeateehins 
gleichartig. Naeh der Starkę der Wirksamkeit (ausgedriiekt in den Mengen, die zur 
Erzielung des gleichen Blutdruekeffektes erforderlich sind) ordnen sieh dio Substanzen 
in der Reihenfolge: 1-Epinephrin 1, d,l-Epinephrin 2, Epinin 12, d-Epinephrin 20, 
Adrenalon 150, Brenzcateehin 1000. Dir Blutdruckwrkg. des Brenzeateehins wird 
dureh Horzmuskeldopression u. Krampfwrkgg. stark  gestort. (Journ. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 40. 43—63. Sept. 1930. San Francisco, Univ.) O h l e .

Richard Labes, Die erregenden und lahmenden Wirkungen ton Hydrochinon und 
seinen Ozydationsprodukten auf den Blutegel. E in Beitrag zur Frage nach dem Wirkungs- 
mechanismus einiger aromalischer Chinonbildner. Alkal. Hydrochinonlsgg. unter reieb- 
licher O-Zufuhr bewirken bei Blutegeln nach anfanglicher heftiger Erregung eine 
relatiy schnell eintretendo Lahmung, wahrend saure Hydrochinonlsgg. viel hoherer 
Konz. nach langerer Einw. lcaum eine Schadigung der Tiere erkennen lassen. Dureh 
Unterss. an „Zentrenpraparaten“ konnte Vf. nachweisen, daB es sieh dabei um einen 
direkten Angriff auf die Ńervenzentren handelt. Es wird die Vermutung ausgesprochen, 
daB dio in alkal. Lsg. unter reichlioher O-Zufuhr entstehenden aromat. Oxydations- 
prodd. ais Kofermcnto der inneren Atmung fungioren u. bei reichliehem Angebot die 
Gewebsatmung „in ubersturzte Bahnen loitet“ . (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 152. 
111—28. Juli 1930. Bonn, Univ., Pharmakolog. Inst.) H. W o l f f .

H. Mautner und E. P. Pick, Bemerkungen zur Milteilung ton G. Ganter und 
A . Schretzenmayr in diesem Archit Bd. 151, 8. 49: Uber den Mechanismus der Iiistamin- 
wirlcung beim Hunde. (Vgl. C. 1930. II. 1725.) Vff. lohnen auch die neueren Verss. 
an Hunden uber den Mechanismus der Histaminwrkg. von Ga n t e r  u. SCHRETZEN- 
MAYR wegen unzuverlassiger u. fehlorhafter Methodik ab. (Arch. exp. Pathol. Phar
makol. 153. 128. Aug. 1930. Wien, Pharmakol. Inst. d. Univ.) Ma h n .

Saburo Higashi, Uber dać Schicksal der Cholsiiure im  Krotcnorganismus. Nach 
subcutaner Injektion von l% ]g- Na-Cholatlsg. bei Króten ersebeint ein Teil der Chol- 
saure ungepaart im Urin, aus dom sie ais prismat. Nadolkrystalle, dio boi 197° schmelzen 
u. dio M inussche u. PETTENKOFERsche Rk. ergeben, isoliert wurde. (Arbb. med. 
Univ. Okayama 2. 100—02. Aug. 1930. Okayama, Phy sio l. Chem. Inst.) H. WOLFF.

Knud O. Molier, Ezperimentelle Unłersuchungen uber die Pharmakologia des 
Salyrgans. IV. M itt.: Unłersuchungen uber die Chemie des Salyrgans. (III. vgl. C. 1930.
I. 2122.) In  wss. Salyrganlsgg. ist Hg++ nicht nachweisbar. Schon dureh C02 wird 
aus diesen Lsgg. Salyrgansaure gefallt, die in verd. Sauren etwas 1. u. in W . wl. ist; 
in  den Lsgg. ist Hg++ leicht nachweisbar. Zusatz von NaCl oder CaCl2 steigert dio 
Loslichkeit der Salyrgansaure stark, wahrscheinlich bildet sieh z. B. ein Salyrgansaure- 
NaCl-Komplex. Die Loslichkeitsstoigerung nimmt m it der NaCl-Konz. zu. — Vom 
injizierten Salyrgan wird der groBto Teil unverandert ausgoschieden, u. zwar in sauren 
Harnsn ais Salyrgan-NaCl-Komplex u. in alkal. Harnon ais Salyrgan selbst. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 153. 109—19. Aug. 1930.) WADEHN.

R. Montezemolo, Unłersuchungen uber die, physiologisclie Wirkung des Cerebrins. 
Vf. studiert dio Wrkg. des Cerebrosids Phrenosin =  Cerebrin auf das Wachstum, auf 
das Blutbild u. auf die Gowichtsveranderungen der Organe u. ihres Lipoidgehaltes. 
Im Gehirn beobaehtot man eine Vermehrung des Lecithins, Anhaufung des Cerebrins 
u. eino cntsprechende Abnalime des Cholesterins, in  dor Leber Zunahmo der Fette, 
u. des Lecithins u. Abnahmc des Cholesterins. Bzgl. der rein physiolog. Einzelheiten 
vgl. Odginał, (liassegna Clin., Terap. Scienze aff. 29. 1—18. Jan./Febr. 1930.) Oi il e .

R. B. Mc Knight, Gritnde fiir Fehlschlage bei Lokalanasthesie. Die klin. Grundlagen 
fiir dio Durchfiihrung einer gutonLokalanasthesie, die Brauchbarkeit dor verschiedencn 
Mittel u. die individuelle Empfindliclikeit des Menschen gegenuber solehen Mitteln 
wird besprochen. (Current Res. Anesthesia Analgesia 8. 208—11. Juli/Aug. 1929. 
Charlotte, North Carolina.) M e ie r .

R. C. Garry, Einige Beobachtungen uber die Tauglkhkeił ton Amytal ais ein 
Andstheiicum fiir Laboraloriumstiere. Amytal, subcutan, intraperitoneal oder intra- 
Tenos vorabreicht, vermindert bzw.verhindert bei Katzen die hemmende Wrkg., die 
n. Weise dureh Roizung der peripheren Nervenendigungen des durchsehnittenen Vagus 
auf das Herz ausgolost wird. Bei subcutaner oder intraperitonealer Verabreichung ist 
die wirksame Dose hoher ais bei intravendser Verabreichung. Amytal wirkt bei Ka-
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ninehen im Gegensatz zu Katzen wesentlich kiirzere Zeit kemmend auf die n. Vagus- 
wrkg. ein. Amytal erniedrigt den Blutdruek u. wirkt tox. auf das Herz. Die Hemmung 
der Bewegung des Dickdarmes unter Amytalanasthesie kann nach. dem Vf. nicht auf 
eino paralysiorendo Wrkg. des Amytals auf das parasympatk. Nervensystem zuriick- 
gefuhrt werden. Luminal beeinfluBt in pharmakolog. Dosen im Gegensatz zum Amytal 
nicht die Yaguswrkg. auf das Herz. (Journ. Pharmaeol. exp. Therapeutics 39. 129 
bis 136. 1930. Glasgow, Schottland, Inst. Physiol., Univ.) M ahn.

Theodor Halin, Die Chloralhydratnarkose beim Pferde, oral, rekłal oder intravenós ? 
Empfehlung der intravenósen Infusion einer 10%'g- Chloralliydratlsg. ais sichere u. 
bei sachgemaflem Vorgehen ungefahrliche Narkosenmethode fiir chirurg. Eingriffe 
beim Pferde. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 38. 533—38. 23/8. 1930. Hannoyer, Tier
arztl. Hochsch.) H. W o l f f .

A. W. Frank, Zur Plasmochindosierwng. Dureh Anwendung von Plasmochin im 
Malariarezidiv kann der folgende Anfall Yerhindert werden u. zwar dureh 0,08—0,09 g 
Plasmochin, das intramuskular eingespritzt wurde. Die Einzeldosis betrug 0,03—0,05 g. 
Die Entstehung einer Arzneifestigkeit wird in Betracht gezogen. (Arch. Schiffs- u. 
Tropen-Hygicne 34. 397—98. 1930. Rishon le Zion [Palastina].) ScHNITZER.

W. Borchardt, U ber die chenw-therapeutische Wirkung ton Chinin, bzw. Plasmochin 
in nitro auf Proleosoma praecoz [Vogelmalaria]. Reagensglasversa. mit den Erregern 
der Vogelmalaria ergaben Aufhebung der Infektiositat boi Chinin dureh 0,5 mg auf
1 ccm Blut, bei Ilydrochinin dureh 4 mg auf 1 ccm Blut, dureh Plasmochin dureh
0,2 mg auf 1 ccm Blut. Dies spricht fiir eine direkte Wrkg. Auffallend ist das Verh. 
des Hydrocliinins, das in vivo ebenso gut wirksam wie Chinin ist. (Arch. Schiffs- u. 
Tropen-Hygiene 34. 360—64. Juli 1930. Hamburg, Tropeninst.) SCHNITZER.

Juan Sallerras und Gerardo Vilar, Beitrag zur Pyelographie dureh intravenóse 
Injektion von Uroselectan. Bericht iiber sechs Falle. Die Injektion wurde sehr gut 
vertragen. (Semana medica 37. 1625—27. 26/6. 1930.) W il l s t a e d t .

W. Tourne und E. Damm, tlber den Yerbleib des Uroselectans im menschlichen 
Kórper. Bei n. Nierenfunktion ist nach 4 Stdn. kein Urosoleetan melir im Blute nach- 
zuweisen. (Klin. Wchschr. 9. 1581—83. 23/8. 1930. Berlin, Urolog. Abt. St. Hedwigs 
Krankenh.) W a d e h .w

Armas Vartiainen, Pharmakodynamische Untersuchungen iiber die herzspezifischen 
Glykoside der Contallaria Majalis. Dureh zahlreiche Verss. an Tieren u. am isolierten 
Kaltbluterherzen kommt Vf. zu dem Ergebnis, daC die in hoher Froschdosenzahl sich 
ausdruckende herzspezif. Wrkg. der Extrakte aus Convallaria majalis nicht allein dureh 
den Geh. an Conrallamarin bedingt ist, sondern zum groBen Teil auf das Convallarin 
zu beziehen ist, das sich auBer bei peroraler Applikation, wobei beide Stoffe annahernd 
die gleiche Giftigkeit zeigen, ais 7—lOmal giftiger erwiesen hat. Die Verss. am 
isolierten Frosehherzen zeigen, daB das Conyallarin die typ. Wrkgg. der herzspezif. 
Glykosido aufweist. Wie bei den Digitalisstoffen besteht auch hier eine Abhangigkeit 
von dem Ca-Geh. der Durchspiilungsfl. Das Verh. des Convallamarins u. des Convallarins 
gegenuber Cholesterin zeigt, daB die Herzwrkg. nicht an die partielle Saponinnatur 
der Stoffe gebunden ist. Die Herzwrkg. beider Stoffe ist in hohem MaBe reversibel. 
Die blutdrucksteigernde Wrkg. der Convallariaextrakte konnte von Vf. in erst-er Linie 
auf GefaBkontraktion bezogen werden. Die sehr langsame Resorption u. dio groBo 
Zerstorungegesehwindiglceit der Convallariaextrakte im Organismus erklaren dio im 
Vergleieh zu den iiblichen Digitalisdosen groBen Dosen, die zur Erzielung eines therapeut- 
Effekts notwendig sind. Die Haltbarkeit der Tinkturen u. Extrakte ist gut. (Acta 
Sociotatis Medicorum Fennicae „Duodecim“ Serio A. 13. Nr. 1. 111 Seiten. 1929. 
Helsinki, Pharmakolog. Labor. der Univ. Sep.) H. WOLF.

A. M. Preobrashenski, Coffein ais Herztonikum nach Versuchen an Frosch- 
herzen in situ. (Vgl. C. 1930. II. 3054.) Auch am Herzen in situ bewirkt Vorbehandlung 
mit Coffein beim Froscli Resistenzerhohung gegen 5irop/ia?)h'nvergiftung. (Ztschr. ges. 
exp. Medizin 71. 49—71. 1930. Charków, Pharmakol. Lab. d. Vet.-Inst.) St e r n .

Otto GeBner, tlber das Verhalten des Schlangenherzens gegen bestimmte Herzgifte. 
Das isolierte Herz der Ringelnatter wird erst dureh das Tausendfache der am Frosch- 
herzen ton. K ontraktur erzeugenden Konz. yon Strophanthin zum systol. Stillstand 
gebracht; gegen Digitalissubstanzen ist es 100-mal widerstandsfahiger ais das Frosch- 
herz. Ca- u. K-Ionen u. Saponino zeigen am Schlangen- u. Frosehherzen qualitativ 
u. quantitativ die gleiche Wrkg. (Arch. exp. Pathol. Phaimakol. 153. 347—58. Sept. 
1930. Merburg, Pharmakol. Inst. Univ.) W a d e h n .
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A. J. Pacini und Hugh Mc Guigan, Entgiftung von Nicotin durch ullrawiolelte 
Strahlen. Wss. Nicotinlsgg., m it ultraviolottcm Licht bestrahlt, werden entgiftet; 
so verlieren solcho Nicotinlsgg. beim Frosch nach intravenoser Injektion ihro Wrkg. 
auf den GefaBdruck u. auf die Atmung. Glcichzeitig verfarbt sich entsprechcnd der 
Bostrahlungsdauer dio Lsg. von farblos zu gelb. Dio ursprunglich alkal. Rk. der Nicotin- 
lsg. schlagt bis zu einer maximalen Hoho in eino saure Rk. um. (Journ. Pharmacol. 
oxp. Therapeutics 39. 241—44. 1930. Chicago, Illinois, Dep. Pharmak., Univ. Illinois, 
Coli. Medic.) Ma h n .

L. P. Brtillowa, A. S. Brussilowskaja, N. W. Lazarew, M. P. Liibimowa und
D. I. Stalskaja, Das Blut bei der experimentellen Benzinvergiftung. Verss. an 100 Kanin- 
chon, 70 Meerschweinchon u. 30 wcifien Mausen m it Dampfen verscliiedoner Bzn.- 
Sorten. Bei einmaliger akuter Vergiftung haufig Abnahme dor Erythrocytenmenge 
u. des Hamoglobingeh., regelmaBig auch bedeutendo Hyperglykamio. Bei lange 
(1 Jahr) dauorndcn chroń. Vergiftungen keine merkhchen Veranderungen des Blutes. 
Dio hamolyt. Wrkg. des Bzn. findot man nur bei sehr groBen Konzz. der Dampfe u. 
ist oluie Bedeutung fiir die Erklarung der chroń, gewerblichen Bzn.-Vergiftung. Im 
ganzen sind dio Blutveranderungen bei der Bzn.-Vergiftung auch im Hinblick auf Blut- 
befundo boi den Arboitorinnen von Gummiworken nicht typ. u. charakterist. (Arch. 
Hygieno 104. 226—38. Sept. 1930. Leningrad, Staatsinst. f. Arbeitshygieno u. Sicher- 
hoitstechnik.) GROSZFELD.

Sylva Thurlow Harrison und Edward Mellanby, Die Hemmung der Milchsdure- 
bildung in Krebs und Muskelgewebe. Wahrend der glykolysierendo Muskelextrakt 
imstando ist, aus Hesosediphosphat, Hexoscmonophosphat, Glueoso, Glykogon Milch- 
saure zu bilden, vermag Krebsgewebe nur aus Glucose Milchsauro zu bilden. Die 
aorobe u. anaerobe Glykolyse von Krebsgewebe wird durch Pankreasextrakt, Taka- 
diastase, Speicheldrusenextrakt gehemmt. Dio Glykolyse des Muskolextrakts wird 
durch solcho Praparate nur bei Spaltung von Hexosediphospliat, nicht bei Spaltung 
von Hexosemonophosphat gehemmt. (Biocliemical Journ. 24. 141—57. 1930. Sheffield 
Univ., Dop. of Pharmacology.) M e i e r .

L. Nśmeth, tlber die Einwirlcung des Cyankalium-s bzw. der Blausaure auf Krebs- 
gewebskulturen. Krebskulturen werden durch den Zusatz kleinster Blausauremengen 
im Wachstum gofórdert, bei 0,01% KCN wachsen die Kulturen etwa 3-mal so rasch 
wie die Kontrollen. In  hoheren Konzz. tr i t t  teils keino Wrkg., teils Hemmung ein. 
Auch die im Wachstum Yollkommen gehemmten Kulturen lassen sich m it positivem 
Erfolg auf Mause uberimpfen. (Arch. exp. Zellforschung bes. Gewebeziichtung [Ex- 
plantation] 8. 177—80. 1929. Berlin-Dahlem, ICaisor Wilhelm-Inst. f. Biologie, Abt. 
Dr. A. F is c h e r . Sep.) __________________  M e i e r .

Katharine Blunt and Ruth Cowan, Ultra violet light and yitamin D in nutrition. Chicago:
Univ. of Chic. Press 1930. (229 S.) 8°. $ 2.60.

F. Pharmazie. Desinfektion.
H. Dold, Morser mit Cellophanschutz zur gefahrlosen Verreibung von bakleriellen 

und giftigen Substanzen. Die Apparatur besteht aus Reibeschale m it Rille am oberen 
freien Rande, einem Cellophanschirm, hergestellt aus CeJlophanschutzblattern u. 
zwei Gummiringen zur Herst. eines luftdichten Abschlusses. Zu beziehen Yon P a u l  
A l t m a n n , Berlin, Luisenstr. (Arch. Hygiene 104. 386—87. Sepf. 1930. Kieł, Univ.) Gd.

Pedro J. Preioni und F. Pablo-Rey, Phannakognostische Notizen. Botan. 
Charakterisierung, Geschichte der Anwendung, A rt der Wrkg. u. chem. Zus. von 
Herba conrallariae u. Bulbus Scillae. (Revista Centro Estudiantes Farmacia Bio- 
quimica 19. 279—83. Juni 1930.) WlLLSTAEDT.

Juan E. Machado und Jacques Sonol, Waschen und Neutralisieren des OlivenoU. 
Das zu injektablen pharmazeut. Zubereitungen Yerwendoto Oliyenol muB so weit- 
gehend wie nur moghch saurefrei sein. Vff. untersuchen die Verff. zur Entsauerung 
u. stellen fest, dafi die direkte Behandlung mit gepulvertem Na2C03 u. anschHeflendes 
Waschen m it A. die besten Resultate ergibt. Die genaue Arbeitsweise wird angegeben. 
(Rev. Fac. Ciencias quim., La P lata 6. Nr. 2. 61—69. 1930. La Plata, Fak. f. Chem. 
u. Pharmaz., Pharmazeut. Abt.) WlLLSTAEDT.

— , Vergilben, Fleckig- und Streifigieerden von Verbandwatte. Das Vergilben von 
Yerbandwatte kann von t)berbleiche (Oxycellulose) herriihren, Flecken von Olflecken
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in der Rohbaumwolle u. von lehmigcm W. Weiterhin werden die ublicheil Reinheits- 
proben fiir Verbandwatte aufgeziihlt. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 709—10. 22/10. 
1930.) F r ie d e m a n n .

Luis Antola, Ephedrin-Ephetonin. Vork., Anwendung, Konst. u. Synthese werden 
besprochen. (Revista Centro Estudiantes Farmacia Bioquimica 19. 253— 58. ■ Juni 
1930.) WlLLSTAEDT.

Alberto Cresta, Beitrag zum Studium des Stomrsols. Die physikal. u. chem. 
Eigg., sowie die Prufungsmethodcn werden angegeben. (Revista Contro Estudiantes 
Farmacia Bioąuimica 19. 259—64. Juni 1930. Buenos-Aires, Hospital Nacional de 
Clinicas, Zentrallab., Biolog.-chem. Abt.) WlLLSTAEDT.

— , Spezialitaten und Geheimmittel. Athol-Tabletlen (Dr. A. H a sse n c a m p , Frei- 
burg i. Br.): Tabletten, dio nach Angabe die ath. Ole von Menth. pip., Foenicul., Carv., 
Chamomilla, Valeriana, Anis., Caryophyll., Cinnamom., Calam., Zingib., Eucalypt., 
Gaultheria u. Balsamum peruv. enthalten. Vorbeugungs- u. Heilmittel bei Angina, 
Magen- u. Darmkatarrhen, Nervositat usw. — Apodochmon (Dr. M adaus u . Co., 
Radebeul): Ung. acid. tann. comp. in Kruken oder Tuben. Wund- u. Hamorrhoidal- 
salbe. — Askolat, Markę A . Z. ( C h e m.  - p h a r m .  L a b .  d. K a t h a r i n e n -  
A p o t h .  , A lb e r t  Z a c k e n fe ls ,  K attern b. Breslau): versuCtes, aromatisiertes 
Kolaextrakt m it Chinin, Fe, Strychnin, As 0,01% u. glycorinphosphorsaurem Na. 
Nerventonikum. — Blanca-Heilsalbe (P. REINECKE, Parchim i. M.) ist bereitet nach 
dem unter ,,Roinwald-Zapfchen“ (s. unten) beschriebenen Verf. mit Salbengrundlage 
Btatt Kakaoól. — Bonol-Salbe (Dr. G ra f  u. Co., C h e m .  F  a  b r. , Neubabclsberg b. 
Berlin): Veterinarsalbe mit 8% gebundener cssigsaurer Tonerde. Gegen Rindcrflechte, 
Strahlfaule, u. bosonders ais Eutersalbe. — Boropin (Dr. Aug. H assenkam p, Frei- 
burgi. Br.): gelbliche Salbe, ais Boromenthol-Perupinol bezeichnet. In  Tuben. Bei 
Hamorrhoiden, Ekzem. Zum Einreiben in die Nase bei Schnupfen usw. — Denzergyn 
(Dr. J u l .  D e n z e l, Tiibingen): 1 ccm enthalt die wirksamen Bestandteile von 4 g  
Mutterkorn. Anwendung in der Geburtshilfe. — Dystempo (Staupeheil) (W e 1 e d a 
A.-G., S tuttgart): Praparat aus Kaffeebohnen. Mit 0,1% Phenol konseryiorte Fl. u. 
AmpuUen. Gegen Hundestaupo. — Evo-Ger&uschschiilzer ( H e l l a s - V e r t r i e b ,  
Wolmirstedt [Bez. Magdeburg]): Ohrschiitzer aus gummiartiger M. — Dr. H. T iwm 's  
Grippemittel (Dr. LaboSCHIN A.-G., Berlin NW 21): Phenacetin, Dimethylamino- 
phenazon, Chinin u. Coffein in Starkekapseln. — Guapin-Paslillen (Darst. ders.) ent
halten Menthol, Ol. Anisi steli., Ol. Eucalypt., Ol. Pini, Acid. benz., Tct. Aconiti, Succ. 
Liqu., Kai. sulfoguajacoliciun, Borax, Ca-Phthalsauremonomethylcstor, Sacchar. 
Gegen Husten, Heiserkeit usw. — Guapin-Sirup (Darst. ders.) enthalt Kai. sulfo- 
guajacolic., Natr. thyminoxybenz., Extr. Thymi comp., Tct. Aconiti, Glycerin u. Sir. 
simpl. Bei Asthma, Keuchhusten usw. — Hageron-Stoffwechsel- u. Entfettungstee 
(A p o t  h. H ugo  G e r s te l ,  F a b r .  p h a r m .  - c h e m .  P r a p a r a t e ,  Apoth. 
Buschow b. Berlin) besteht aus verschiedenen Abfuhrtees m it Zusatz yon Fucus vesi- 
culosus. — Hefima-Tablettcn ( H e f i m a ,  P h a r m .  V e r  t  r  i e b s - G. m. b. H . , 
Dusseldorf): Hefe 0,16, Amidopyrazolon 0,08, Acid. acetylosalicyl. 0,08, NH4Br 0,003, 
NaHC03 0,16 Bei Furunkulose, Ncurasthonie usw — Iluk-Quartett (HEINRICH 
Schm idt, Rheydt): Hustenpraparat aus 4 Einzelmitteln: 1. kugelformigen sohwarzen 
Pastillen m it Paraformaldehyd u. Menthol ais Prophylactikum; 2. weifien, ąuadrat- 
fórmigen Pastillen aus Emsersalz; 3. schwarzgrauen, rautenfórmigen Pastillen (Huk- 
Rauto) mit Primula-Saponinen, ath. Olen, besonders Anisol, u. Kai. sulfoguajacolic. 
ais Expectorans; 4. dem sohwarzen „Huk-Stab“ , der Extrakte yon Ledum palustre u. 
Thymus yulgaris, kleine Mengen yon NaBr, Anasthesin u. ath. Olen enthalt. Besonders 
gegen standigen Hustenreiz u. nervóśen Husten. — Dr. H. Timm’s Kopfschmerzmittel 
(Dr. L ab o sc h in  A.-G., Berlin NW 21): Chinin, Phenacetin, Dimethylaminophenazon; 
Coffein u. MgO in Starkekapseln. Auch gegen Zahn- u. neuralg. Schmerzen usw. — 
Landólella analgetica ( L a n d o l - F a b r i k  J. L ie r tz ,  Landau i. d. Pfalz): Tabletten 
aus Coffeincitrat, Phenyldimethylpyrazolon, Acetylsalicylsaure u. einem Deriv. der 
Diathylbarbitursaure. Gegen Migrane. — Landoletta, anłineuralgica (Darst. ders.) 
enthalten Kodeinphosphat, Acetylsalicylsaure, Phenacetin u. ein Deriy. der Phenyl- 
chinolinearbonsaure. — Lazherba-Kraułertabletten ( C h e m.  F a b r .  K a t t w i g a ,  
Kettwig a. d. Ruhr) bestehen aus Ha. Sapon., Rhiz. Calami, Cort. Frang., Flor. Cham., 
Flor. Acac., Fret. Foenic., Fret. Junip., Aloe cap. Abfiihrmittel von milder Wrkg. — 
McujTutopon (A. N a tterm a n n  u . Cie., Fabr. pharm. Praparate, Koln-Braunsfeld):
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Magenpulver in Stilrkemehlkapseln. Zus.: Pepsin 5,0, Extr. Condurango sicc. 5,0, 
Bismut. subnitr., Bism. tannic. ana 2,5, NaHC03 30,0, CaC03 12,0, Mg carbonic., MgO 
ana 15,0, Ol. Menth. pip. 2,0, Płv. aromat. 13,0. Bei Sodbrennen, Magendruck usw. — 
Menthol-Bolin (Dr. G ra f  u . Co., C h e m .  F  a b r . , Neubabelsberg b. Berlin): Salbe 
von iihnlicher Zus. wie Menthol-Byrolin. Gegen Insektenstiche, Juckreiz usw. —• 
Nasiren (Dr. LABOSCHIN A.-G., Berlin NW 21): Schnupfensalbc aus B(OH)3, Menthol, 
Anasthesin, Novooain-Suprarenin 1: 1000, Lanolin, Vasel. alb. in Tube m it konus- 
fórmiger Spitze. — Natroletten (I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t .  - Ge s .  , Lever- 
kusen): Tabletten von 100 g aus NaOH (mindestens 96,6%ig). In  5 1 W. gel. gegen 
Maul- u. Klauensouohe. Zur Desinfektion der Tiere, sowie der Stallungen. — 
Dr. H. F. Timm's Nuclein-Prdparat (Dr. LABOSCHIN A.-G., Berlin NW 21): Hamo- 
globinextrakt, Natr. nucleinic., Natr. glyeerinophosphoric., Natr. monomethylarsenic. 
Gegen Bleichsucht, Neurasthenie usw. -— Ochrosil-Blausalbe. ( C h e m .  F  a  b r. „ B a -  
v a r i a “ , Wiirzburg): Verreibung von Methylenblau in Ol m it Ochrosil (C. 1930. II. 
1731) u. Lanolin. Zus.: Lanol. anhydr. 20,0, Ol. Sesami 20,0, Ochrosilextrakt 5,0, 
Methylenblau 0,5. Gegen alle troclcenen cliron. Ekzeme, besonders bei stark juckenden, 
mycot., bacillaren, infektiosen Dermatosen. — Pepsodont ( T h e  P e p s o d o n t  Co. ,  
Chicago, Vertretung: P r o p r a  G. m. b. H . , Frankfurt a. M.): Zahnpaste m it Pepsin, 
Ca-Phosphat u. Bestandteilen, die die „starkezersetzenden Faktoren“ im Speichel ver- 
starken u. die Alkalinitat fordem. ■— Randula-Aufbausalz (C h e m. F  a b r. K. M. SEI
FERT, Berlin NO 55): Na2H P 0 4, MgS01( Na-Citrat, Ca-Lactat, N a-Tartrat u. Ferrum 
saccharat. Randula mit Lecilhin enthalt an Stelle des Citrats Lecithinzucker. Zur 
Regelung der Verdauung, ais Knochenaufbausalz usw. — Reinwald-Heilzapfchen nach 
Geheimrat Dr. C. S a e n g e r  (P. R e in e c k e , Parchim i. M.) entstehen durch Emul- 
gierung von Oxyden u. Superoxyden der Zn-, Mg- u. Mn-Gruppe, insbesondere von 
frisch gefalltem Mn02-Hydrat in physiolog. NaCl-Aufschwemmung m it gesatt. KW- 
stoffen u. Kakaool. Gegen Hiimorrhoiden. — Sanguinin (C li e m. L a b. Dr. W. Keim 
u. T u rc k , Frankfurt a. M.): CaC03, Ca phosphor., Extr. Malti, Ferr. oxyd. sacch., 
Hamoglobin, Kakao, Amyl. Trit., Sacch. crist. u. Lecithin. albumin, in Pulverform. 
Bei Schwachezustanden usw. — Supra-Boropin (Dr. AUGUST H assencam p, Frei- 
burg i. Br.): Boropin (s. oben) mit Suprareninzusatz. Gegen Schwellungszustande in 
der Nase u. akute Rhinitiden. — Thymo-Salran nach Prof. Dr. N e ls o n  (Apoth. 
Z e h le r ,  Berlin-Wilmersdorf): mildes Antiseptikum aus N atr. benzoic. ex acid. e res. 
Siam., Natr. boric., NaHC03, K-borobenzoic., Ol. Pini pumil., Ol. Eueatypti glob.,
Ol. Gaulthcr., Thymol, Menthol, Destillata ex Flor., Arnicae, Flor. Salv. sclar., Fol. 
Menth. pip., Fol. Salv. off., Cort. Hamainel., Myrrha, ferner Aqua dest., Glycerin, A. 
u. Pflanzenfarbstoffcn. Bei Katarrhen, zur Cariesprophylaxe usw. — Varimedyl: 
neuer Name fiir V a  r  i m e d (C. 1930. I. 1825). — Ventraemon (D egew op, Ges .  
w i s s .  O r g a n p r a p a r a t e  A .-G ., Berlin SW 61) enthalt die Bestandteile des 
frischen Magens von Schlachttieren (anam. wirkender Stoff u. Pepsin). Bei pernicióscr 
Anamie. — Verobroman (R u d o lf  B a y e r  u. Co., Berlin S 59): a-Bromisovalerianyl- 
harnstoff in Tabletten zu 0,3 g. — Wawil-Kraflnahrung ( A p o t h .  M ax W agnees 
C h e m. F  a b r. , Leipzig Cl ) :  Lac sicc., Kakao, Eisenzucker, Lecithin, Eigelbpulver, 
Cale. phosph. D. A.-B. 6, Hamoglobin, Pepsin D. A.-B. 6, Hafermehl, Extr. Malti, 
bestrahltes Vitaminpraparat, Cale. glycerinophosph. sol. D. A.-B. 6, Kieselsiiure u. 
Vanillin. Kraftigungsm. Pulverform. — Xanłhano (I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  
A k t . - G e s .  , Leverkusen a. Rh.): Abdruckgips fiir zahnarztliche Zwecke, der in
3—4 Min. erhartet, einen glatten u. scharfen Bruch gibt u. sich nach Isolierung m it einer 
besonderen Fl. gegen den Modellgips von diesem durch Einhangen in W. von 80° selbst- 
tatig ablost. — Yops-Beinsalbe ( C h e m .  - p h a r m .  u. N a h r m .  - I n d u s t r i e  
A p o t h .  E. H a l l e ,  Klotzsche b. Dresden): Spezialsalbe gegen Krampfadergeschwiire 
mit einer Zn-Verb. ais wirksamem Bestandteil. Nahere Zus. nicht angegeben. — Yops- 
Creme-Paste (Herst. ders.) enthalt ais wirksamen Bestandteil eine Bi-Verb. u. Phenol. 
Gegen Decubitus, Verbrennungen usw. — Yops-Rheuma.salbe (Herst. ders.) enthalt eine 
Saficylcampherverb. — Yxin-Schnupfpulver ( P h y s . - c h e m .  L a b .  H ugo R osen 
b e r g , Freiburg i. Br.) enthalt ais wirksame Substanz 20% Yxin. Gegen Schnupfen.
— Zehdener Klosterpillen ( A d l e r  - A p o t h c k e  G. E. D ann , Zehden [Oder]): 
Extr. Frang. sicc. 1,6, Extr. Aloes 1,2, Extr. Rhei 4,0, Ol. Menth. pip., Ol. Foenic. ana 
0,2, Laminar. plv. 0,4, Glyc. Extr. Faecis q. s. f. pil. Nr. 40. Abfiihrmittel. — Zehdener 
Klostersalbe (Herst. ders.): Diacetylaminoacetotoluol (richtig wohl -azotoluol Ref.), 
ZnO crud., Bismut. subgallic., Aminobenzoesaureathylester, Bals. peruv. u. Yaselin.



1930. II. G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 3441

alb. Schmerzstillende granulierende Wundsalbe. (Apotli.-Ztg. 45. Nr. 57. Beilage 
Neue Arzneimittel etc. Heft 9. Lfg. 2. 17—31. 1930.) H arm s.

Oskar Lechner, Kinderpuder. Grundstoffe u. Zus.; Vorschriften. (Dtsch. Par- 
fiimerieztg. 16. 415—16. 25/9. 1930.) E l l m e r .

C. Edward Sage, Kreide. Die yerechiedenen Formen von Kreide u. die Ver- 
wendung von Kreide ais Zahnputzmittel u. Puder werden erórtert. (Manufacturine 
Chemist 1. 73—75. Sept. 1930.) J u n g .

Karl Braun, Uber Vorkommen wid Wirkung ton Rhodanterbindungen im  Organis- 
mus. Erorterungen iiber Wrkg. der im Mundspeichel yorkommenden Rhodanverbb. 
ais Antiseptikum nach dem Stand der heutigen Forschung unter besonderor Beruclc- 
sichtigimg der Arbeiten von LoCKEMANN iiber die baktericide Wrkg. von Rhodaniden 
(C. 1930. II. 1880). Der Zusatz von Rhodansalzen zu Zahnpulvern, Zahn- u. Mund- 
wassern kann empfohlen werden. Rhodanammonium u. Rhodankalium gehorcn nicht 
zu den Giften im Sinne der PV. vom 22/2. 1906. (Dtsch. Parfumerieztg. 16. 416—17. 
25/9. 1930.) E l l m e r .

Hans Marschall, Beitriige zur Frage der Luftdesinfektion in. Stdllen. Versucht 
wurde durch jeweiliges 1-std. Einwirken des Desinfektionsmittel Kapffsche Sdure 
(HCI, Ameisensaure u. H2S04 in bestimmter K onz.), 5%ig. Formulsinlsg. (Formalin- 
soifenlsg.) u. Katadynwasser (W. m it Ag behandelt) auf die Luft in Ggw. der Tiero 
die K eim zah l herabzusetzen. Mit Katadynwasser war die  Verminderung keine groBere 
ais mit gewohnlichem W. (2%), m it Formulsin,. dessen Geruch sich aber ais sehr lastig 
erwios, 77°/0. m it K A PFFscher Saure 75%. Im einzelnen nahmen mit letzterer ab: 
Kokkon um 73, Schimmel 41, Stabchen 53, Caseinzersetzer 51, Silurebildner 68, Fett- 
spaltor 77°/0. Von den sporenbildenden bzw. thermoresistenten Bakterien, die 60° 
ertrugon, wurden 57%, von denen dio 100° ertrugen, wurden 38% vernichtet. Die nach 
der Desinfektion gewormene Milcli hatte eino bedeutend geringere K eim zah l ais sonstige 
Milch gleichen Ursprunges. (Milchwirtschaftl. Forsch. 10. 297—317. 6/10. 1930. Wien, 
Hochscli. f. Bodenkultur.) G r o s z f e l d .

O. Braun und J. Braun, Melsungen, Hessen-Nassau, Jodstifle. (E. P. 331118 
vom 19/7. 1929, Auszug yeroff. 17/7. 1930. D. Prior. 18/4. 1929. — C. 1930. I. 3214 
[F. P. 677 686]. S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik VOrm. Sandoz, Basel, Therapeutische Praparate fiir inneren 
Oebrauch. (E. P. 332 840 vom 25/10. 1929, Auszug yeroff. 21/8. 1930. Prior. 29/10. 
1928. — C. 1929. I. 773 [Oo. P. 111 254].) S c h u tz .

Winthrop Chemical Co., Inc., New York, V. S t. A., tibert. von: Werner Schule- 
mann, Vohwinkel-Hammerstćin, August Wingler und Fritz Mietzsch, Elberfeld, 
Darstellung von AmiTwalkylaminosubstitutionsprodukten der Azin-, Oxazin-, Thiazin-, 
Acridin- und Xanłhenreihe. (A. P. 1766 403 vom 24/8. 1925, ausg. 24/6. 1930.
D. Prior. 11/9. 1924. — C. 1929.1 .1965 [E. P. 267 169 usw.], 3121 [HoU. P. 19 596 usw.]. 
1930. I. 1654 [D. R. P. 488 890].) S c h o t t l a n d e r .

Arthur Masur, Breslau, Herstellung eines Silicaizementes fiir zahnarztliche Zwecke, 
dad. gek., daB Alaun  entweder allein oder in Mischung mit anderen Stoffen yor dem 
Gebrauch dem Pulver oder der zur Herst. des Zementes erforderlichen Saure oder beiden 
zugleich in einer so erheblichen Menge zugesetzt wird, daB dadurch die Formbestandig- 
keit des Zementes erzielt wird. (D. R. P. 509 643 KI. 30 h yom 29/3. 1927, ausg. 
10/10. 1930.) S c h u t z .

Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vorm. Roessler, Deutschland, Her- 
stełlung von Amalgamen zum Płombieren. Die Komponenten (Hg u. Metallfeilićht) 
werden in Tuben aus Celluloseacetat aufbewahrt, die m it entspreehenden Marken ver- 
sehen sind, um die Mengen genau dosieren zu kónnen. (E. P. 680757 yom 23/8. 1929, 
ausg. 6/5. 1930. E. Prior. 8/11. 1928.) Sc h u t z .

Handbuch der praktischen und wissenschaftlichen Pharmazie. Hrsg. yon Hermann Thoms.
Lfg. 30. Bd. 5. Hillfte 2, S. 1173—1348. Berlin, Wien: Urban & Schwarzenberg 1930.
4°. M. 10.—.

6. Analyse. Laboratorium.
G. T. Morgan, Ein słaatlicher Ytrsućh in der chemischen■ Forschung. Beschreibung 

der Laboratorien des S ta a tsd e p a rte m e n ts  fiir w issenschaftliche u. in d u str ie lle  For-
XII. 2. 219
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schung. Die Organisation wird besprochen u. eine zusammenfassende Darst. der seit 
der Griindung geleisteten Arbeit gegeben. (Chem. News 141. 178—83. 193—200. 
Journ. Soc. chem. Ind. 49. 739—48. 19/9. 1930.) J u n g .

R. J. Meyer und F. struwe, „ Prakłische“ Atomgemchłe. Entgegnung auf die 
Vorschlage von S c h o o r l  u. B r u h n s  (C. 1929. I I . 965. 1930. I. 2768), die „prakt. 
Atomgewichte" der Kommission auf 3—4  Ziffem abzurunden u. sie auf Luft zu be- 
ziehen. Die Uberlegungen der genannten Autoren sind rechner. falsch. AuBerdem ware 
ein auf Wagung in Luft bezogenes Atomgewicht keine Naturkonstante (ygl. T h ie l ,  
C. 1929. II. 2857 und C. 1930. II . 2013). (Ztschr. angew. Chem. 43. 928—30. 18/10. 
1930. Berlin.) BERGMANN.

Walter Fermazin, Spritzflasche fiir organische, giftige oder atzende- Fliissigkeiten. 
Eine Spritzflasche fur giftige oder atzende Fil. kann durch die Firm a H e l b ig , Berlin- 
Moabit, Paulstr. 17 bezogen werden. Die Spritzflasche ha t im Schliffstopfen 3 Rohre, 
das Spritzrohr, das Blasrohr m it Glasyentil u. ein offencs Rohr, das beim Spritzen 
m it dem Finger yerschlossen wird. Blast man in  die Flasche, so treibt der Uberdruck 
die Fl. durch das Spritzrohr so lange heraus, bis man den Finger liiftet. Das Ventil 
yerhindert, daB Dampfe in  den Mund steigen. (Chem.-Ztg. 54. 804. 15/10. 1930. 
Berlin-Karlshorst.) Ju.\'G.

P. L. Hibbard, Apparal zum gleichmafiigen Filtrieren und automatische Auffang- 
einrichlung. Die abgebildete u. beschriebene Apparatur dient dazu, um kleine Boden- 
mengen (etwa 20 g) m it einer wss. Fl. 15—30 Stdn. lang gleichmaBig zu durchspulen u. 
das F iltrat portionswc-ise automat, aufzufangen. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition
2. 404—05. 15/10. 1930. Berkeley, Calif., Univ.) WiNKELMANN.

Rudolf Kohlmann, Schnellkihlgerdt. Es wird ein fur plotzliche Abkuhlung ge- 
eigneter Kiihler der Firm a Stp.OHLEIN & C o., Braunschweig, beschrieben, geeignet 
fiir eine Abkiihlung von 80 auf 20° bei einem DurchfluB yon 0,5 Liter F1./21/* Min. 
(Chem.-Ztg. 54. 764. 1/10. 1930.) S c h o n f e l d .

— , Neuer rotierender Bunsenbrenner mit Anlrieb durch Wasserturbine. Es wird 
ein horizontal rotierender Bunsenbrenner beschrieben, der dadurch gekennzeichnet ist, 
daB in ein Gehause ein Gasrohr miindot, dessen nach oben gerichteter Teil yon einem 
Mantel umgeben ist, so daB zwisehen Gasrohr und Mantel ein Zwischenraum bleibt, 
dieser Mantel trag t ein Kugellager, auf dem eino Kreiaplattc drehbar befestigt ist, die 
m it einer Tauchglocke das Gasrohr uberstulpt u. an ihrer Unterseite Schaufelrader 
besitzt. Durch einen aufprallenden Wasserstrahl wird die Kreisplatte in Rotation yer- 
setzt. An der Oberflache der Kreisplatte sitzt ein diamctral, m it senkrecht eingehenden 
Bohrungen yersehenes Gasrohr, das von der Tauchglocke an der Unterseite Gaszufuhr 
erhalt. Auf die Bohrungen konnen Brenner aufgeschraubt werden. W ird zwisehen 
Mantel u. Gasrohr W. eingefiillt u. die Tauchglocke m it Drehplatte aufgesetzt, so strómt 
Gas zu den Brennern. Der rotierende Brenner, „Abero“ genannt, wird von der Firma 
JANKĘ & K u n k e l  G. m. b. H ., Fabrik chem.-physikal. App., Koln, Waisenhaus- 
gasse 3/5, in don Handel gebracht. (Chem.-Ztg. 54. 803—04. 15/10. 1930.) Jung .

J. T. Hewitt, Wasserfreie Lósungsmittel. Bei chem. Rkk., die in Lsg. bei Ab- 
wesenheit yon W. ausgefiihrt werden miissen, empfiehlt der Vf. s ta t t  der Yerwendung 
yon Troekenmitteln wio CaCl2 die Benutzung eines Losungsm., das in  Ggw. yon W. 
bei tieferer Temp. dest. ais in absol. reinem Zustand. Eino Lsg. kann in  diesem Fali 
durch partielle Dest. entwassert werden. (Manufaeturing Chemist 1. 9—10. Juli 
1930.) Jung .

— , Viscosimeter nach Dr. Fischer-Kauschke. Bei der Neukonstruktion des von 
F i s c h e r  (Chem.-Ztg. 1920. 622) beschriebenen Viscosimeters wird die Heizung durch 
Warmwasserzirkulation bewirkt. Vermóge des beweglichen Kontaktes gestattet der 
App., die Kugel nach der Messung unter diesen fallen zu lassen, so daB sofort mehrere 
Messungen derselben Fl. yorgenommen werden konnen. Ais Eich-Fl. wird ein Ricinusól- 
praparat yerwendet, daB sich durch Unyeranderlichkeit auszeichnet. H erstellerin : 
F r a n z  H u g e r s h o f f  G. m. b. H ., Leipzig. (Chem.-Ztg. 54. 764. 1/10. 1930.) S c h o n f .

A. Behre, Ełektrisch betriebenes Wasserbad mit Eztraktion&apparat. Es besteht 
aus einem im Querschnitt kon. Cu-Behalter. Der Innenraum des W.-Bades ist durch 
eine Scheidewand getrennt, so daB von den 6 yorhandenen Loehern der Raum unter
2 Lachem vom Ubrigen Teil durch eine Wand getrennt ist. In  beide Teile fiłhrt ein 
Rohr zur Aufnahme je einer Heizpatrone. (Chem.-Ztg. 54. 763—64. 1/10. 1930. 
Altona, Chem. Unters.-Amt.) SCHONFELD.
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Koi chi Kasai, Uber die Bestimmung der Teilchengrófie. pulverfórmiger Substanzen. 
Vf. stellt verschicdene Fraktionen von Glaspulver bestimmter KorngróBe m it Hilfe 
cines Windsichterverf. dar. Die Oberflache einer bestimmten Fraktion laCt sieh dureh 
Messung der Auflosungsgeschwindigkeit in FluBsaure u. dureh Messung der am unter- 
suehten Pulver adsorbierten Mengen Caprylsaure ermitteln. Bestimmt man auBerdem 
mikrophotograph. die Projektionsflaehe der Glaspulverteilchen u. definiert ais zu- 
falligen Durehmesser einen solehen, der in einer bestimmten, gewahlten fur alle Teilchen 
gleichen Richtung diese in jeweils zwei wahrscheinlich gleich groBe Halften teilt, so 
laBt sieh aus dem Verhaltnis des mittleren zufalligen Durchmessers zum Mittel der 
Quadratwurzel der Projektionsflaehe das Achsenverhaltnis der Teilchen im Projektions- 
bild unter der Annahme berechnen, daB die Bilder Ellipsen sind. Vf. begriindet dies 
mathemat. aus dem Vol. der ellipsoidartig gedachten Teilchen, der mittleren Projektions- 
fliche u. dem Achsenverhaltnis in der beobachteten Projektionsflaehe lassen sieh dann 
die drei Achsen der Teilchen rechner. bestimmen. Aus den Teilchenachsen, der mittleren 
Projektionsflaehe u. der u. Mk. auszahlbaren Teilchenzahl lassen sieh weiterhin die 
Ellipsoidoberflache eines Teilchens u. die Oberflache von 1 g Fraktion errechnen, die 
auch ais ideale Oberflache definiert wird. Das Verhaltnis von absol. d. h. tatsachlicher 
zur idealen Oberflache ergibt sieh bei den Unterss. des Vfs. zu 1,69—1,68 u. ist unab- 
hangig von den Achsenverhaltnissen. Das Yerhaltnis von absol. Oberflache zur beob
achteten Projektionsflaehe bzw. von idealer Oberflache zur Projektionsflaehe ist da- 
gegen nieht unabhangig von den Achsenverhaltnisscn. Vf. bestimmt ferner den S to k e s-  
schen Durehmesser der Glaspulverteilchen dureh Messung der Fallzeiten zwischen 
zwei Marken in W. Der aus der STOKESsehen Formel fur kugelfórmige Teilchen zu 
errechnende Durehmesser hat naturgemaB keine Bedeutung zu dem aus der beobacht- 
baren Projektionsflaehe ableitbaren Durehmesser. E r ist gróBer ais der Durehmesser 
einer Kugel von gleichem Vol. Diese Differenz erklart Vf. aus den Abweichungen der 
Glaspulverteilchen von dor Kugelgestalt u. diskutiert zum SchluB die Frage, warum 
bei der Windsichtung m it gegebener Laminarstromung eine re la tir lange Blasdauer 
zur Gewinnung einer bestimmten GlaspuIverfraktion erforderlich ist. (Scient. Papers 
Inst. physical. chem. Res. 13. 135—83. 30/4. 1930. Inst. of phys. and chem. Res.) Ros.

Simon Freed und Charles Kasper, Eine einfache und- genaue Methode zur Messung 
der diamagnetischen Susceptibilitat gelóster Substanzen. Es wird eine Quasi-Nullmethode 
beschrieben, bei der die Susceptibilitat des Losungsm. nicht bekannt zu sein braucht. 
Die Verss. zeigen eine Ubereinstimmung von 0,06°/0. (Physical Rev. [2] 36. 1002—04. 
1/9. 1930. Berkeley, Univ. of Califomia.) B r i l l .

Frederick Siliers jr., Ein Instrument fu r  Spektrographie und Durchleuchiung mit 
Iiontgenstrahlen bei hohen Spannungen. Gekurzte Wicdergabe der C. 1930- II. 2043 
referierten Arbeit. (Physical Rev. [2] 35. 1428. Juni 1930.) ScHUSTERIUS.

George R. Harrison, Ein 21 Fu/3-VaI;uumspeklrograph fiir Intensitatsmessungen 
in der Schumannregion. (Vgl. C. 1930. I I . 2014.) Das Instrum ent besitzt eine 
groBe Vanadiumstahlr6hre, die mit Hilfe mehrerer Pumpen entgast wird. 30 photo- 
graph. Aufnahmen sind móglich, ohne daB das Yakuum gestórt werden muB. Die 
Starko des Spektrums erlaubt 1000 A ohne Schwierigkeit zu erreichen. (Physical 
Rev. [2] 35. 1443. Juni 1930. Stanford Univ.) S c h u s t e r i u s .

E. Strasser, Uber schwefelsaure Salze aromaiischer Aminę, ais Urtitersubstanzen der
Allcalimelrie. Vf. hat gefunden, daB sieh folgende Salze aromat. Aminę ais Urtiter- 
substanzen in der Alkalimetrie eignen: Anilinsulfat, o-Chloranilinsulfal, p-Anisidin- 
sulfat, p-Toluidin&ulfat. Darst. u. Gebrauch des p-Toluidinsulfats ais Urtitersubstanz 
werden genau beschrieben. (Ztschr. anah"t. Chem. 82. 114—16. 1930. Leipzig, 
Univ.) ‘ WlKKELMANN.

K le m e n te  u n d  a n o rg a n is c h e  V e rb in d u n g e n .
F. Hemandez, Bemerkungen uber die Analyse der AlkalihypocMorite. (Quimica e

Industria 7. 177—80. Juli 1930. — C. 1930. II. 1737.) W i l l s t a e d t .
S. W. Gorbatschew und I. A. Kassatkina, Bestimmung ton Jcdiden neben anderen 

Halogeniden. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shumal prikladnoi Chimii] 3. 623—30. 
1930. — C. 1930. I I .  1579.) S c h o x f e l d .

John B. Kasey, Schnellmethode zur Bestimmung von Antimon in Kupferlegierungen. 
Die Methode beruht auf der Lo3lichkeit von ammoniakal. CuC03 u. der Unloslichkeit 
der Carbonate u. Hydrosydo des Sn,Pb, Fe u. Sb u. ist sehr geeignet ais Schnellmethode 
zur Best. von Sn in Messing, Bronze u. anderen Cu-Legiernngen. Bei Anwesenheit

2 19 *
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von As muB As von Sb n ach  der STIEFschen Methode getrennt werden. F e  wird ge- 
trenn t durch Fallen der Sulfide von Sb, Sn u. Pb in  saurer Lsg. Der Analysengang 
ist wie folgt: Etwa 3 g der Legierung werden in móglichst wenig Konigswasser (10 Teile 
konz. HC1, 20 Teile W., 2 Teile konz. H N 03) gol., sodann wird soviel NH4OH zu- 
gegeben, bis das ausgefallte Cu(OH)2 wiedcr gel. ist. Hiernach wird (NHj)2C03-Lsg. 
u. unter Riihren Filtrierpapierbrei zugesetzt. Etwas Papierbrei wird auch auf das 
F ilter gebracht. 2-maliges Waschen m it schwacher ammoniakal. (NH4)2-C03-Lsg. 
is t ausreichend. Dio Hauptmenge des Cu ist je tz t yon den anderen Elementen getrennt. 
Das m it den Hydroxyden bohaftete Papier wird nun in  den Kolben zuriickgegeben, 
in  dem die Fiillung gemaeht wurde, 20 ccm konz. H2S04 u. 5 ccm konz. H N 03 werden 
hinzugesetzt, ferner l/2 g krystallisierte WeinsŁure. Unter Erhitzen wird nach u.nach 
H N 03 zugegeben, bis alles yerkohlt ist u. die Lsg. eine bernsteingelbe Fiirbung an- 
genommen hat. Nach dem Abkiihlen wird H2S zum Ausfallen des Sb eingeleitet, 
sodann bis zur S02-Entw. erhitzt. Nun werden 3 g K H S04 zugesetzt, u. es wird solange 
gokocht, bis S03-Rauch auftritt. Hierauf sotzt man 1/2 g S zu u. erhitzt 1/2 Stde., 
bis alles Sbv zu Sb111 reduziert ist. Nach dem Abkiihlen werden 100 ccm W. u. 15 ccm 
konz. HC1 zugesetzt, u. es wird 4—5 Min. lang gekocht, sodann m it 100 ccm k. W. verd. 
u.-mit W. gekiihlt. Die Lsg. wird m it 1/10-n- KM n04-Lsg. bis zur ersten, 1 Min. bestehen- 
don Rotung titriert. 1 ccm 1/10-n. KMn04-Lsg. entspricht 0,00 601 g Sb. Nach der 
STIEF-Mothode wird As ais AsC13 yerfliichtigt unterhalb 108°. Die Verfliichtigung 
dauert etwa 1/„ Stde. u. ist beondigt nach Zusatz von 15 ccm k. W. u. 25 ccm konz. 
HC1 zu der schwefelsauren Lsg., welche nunmehr nur noch das Sb enthalt. Die As-freie 
Lsg. wird m it W. auf etwa 225 ccm verd. u. m it 7io~n - KM n04-Lsg. titriert. (Chemist- 
Analyst 19. Nr. 5. 9. Sept. 1930.) A s o h e r m a n n .

M. T. Carlisle, Quantitative Kóhlensdurebestimmung in einem Carbonat. Die Probe 
des Carbonats wird an einem Capillarrohrchen, welches durch die Bohrung eines ge- 
wóhnlichen Glashahns gesteckt ist, befestigt. Durch Drehen des Halmes wird das 
Capillarrohrchen zerbrochen u. das Carbonat fallt in ein m it HC1 beschicktes Kolbchen. 
Dio Best. der C02 erfolgt nach der BuN SEN schen Methodo durch Hindurehsaugen 
der entwickelten C02 durch Ab3orptionsrohrchen. (Chemist-Analyst 19. Nr. 5. 7. 
Sept. 1930.) A s c h e r m a n n .

F. Vignolo-Lutati, Reaktion von Meigen und Woodsćhes Licht in der Kontrolle 
der beiden Phasen von Calciumcarbcmat. Nach Me ig e n  kann man die beidon Phasen 
des kohlensauren Ca, den metastabilen Aragonit u. den stabilen Kalkspat, durch ihr 
Verh. gegen CoN03-Lsg. unterscheiden. K o c h t man das gepulverte Materiał mit einer 
5°/0>g- Lsg., so farbt Aragonit nach einer halben Min. sich violett, wahrend Kalkspat 
farblos bleibt u. erst nach langem Kochen eine schwach blauliche Farbung annimmt. 
Diese Rkk. sind aber nur sieher, wonn das Materiał weder an sich gefarbt ist, noch in 
M ischung vorliegt; schon  5%  Aragonit in einer M ischung geniigen, um die MEIGENsche 
Rk. positiy ausfallen zu lassen. Verss., die beiden Phasen durch ihr Verh. im WOOD- 
schen Licht zu unterscheiden, haben nur zu sehr bedingten Resultaten gefuhrt. Die 
Fłuorescenz, die beim Aragonit in einigen Fallen, aber nicht in allen, rosenrot ist, 
beim Kalkspat in einigen Fallen gelbrot, kann nicht zur Unterscheidung diencn. Lumi- 
nescenz ist beim Aragonit immer stark positiy, beim Kalkspat teils positiy, teils negativ. 
Man kann also m it Hilfe des W oO D schen Lichts nur beim Ausbleiben des Luminescenz 
auf Abwesenheit von Aragonit schlieBen. (Industria chimica 5 .1 5 — 19. 1930.) W e is s .

N. A. Yajnik und G. L. Tandon, Qravimetrische JBestimmung von Kalium, 
Rubidium und Casium mittels der Zirkonsulfatmethode. Durch Fallung m it Zirkon- 
sulfatisg. kann man K, Rb u. Cs ebenso genau bestimmen wie mittels der Kobaltinitrit- 
u. der Perchlorsduremethode. Am besten ist es, wenn die Metalle in Sulfatform vor- 
liegen. Fallung in saurer Lsg. gibt ein ungenaues Resultat. Durch NH4-Ion wird die 
Genauigkeit nicht beeintrachtigt. Auch Na- u. Li-Ionen storen nicht. (Journ. Indian 
chem. Soc. 7. 287—96. Marz 1930. Lahore, Univ.) W in k e ł m a n n .

Totomu Maeda und Ryuzo Syozi, Maflanalyse von Magnesiumsalzen. II . (I. vgl.
F.M aeda , Buli. Inst. physical chem. Res. 3 [1924]. 73.) In  einem MeBkolben von 50 ccm 
pipettiert man 10 ccm einer ungefahr 0,1-n. Lsg. des zu analysierenden Magnesiumsalzes 
(Chlorid oder Sulfat), setzt 35 ccm (25 +  10 ccm) 0,1-n. NaOH-Lsg. zur Fallung yon 
Mg( OH)2 zu u. fiillt m it dest. W. auf 50 ccm auf, l&Bt 30 Min. stehen, gieBt die iiberstehende 
FI. in  ein Glasrohr der Zentrifuge, yerschlieBt dieses m it einem paraffingetrankten Kork- 
stepfen, zentrifugiert 30 Min. bei 1500 Umdrehungen u. p ipettiert die iiberstehende 
klare FI. m it einer 25-ccm-Pipette ab, die mittels eines einen Quetschhahn tragenden



1930. II . G . A k a l y s ę . L a b o r a t o r iu m . 3445

Kautschukschlauchs m it dor W.-Strahlpumpo vorbunden ist. Dann titrie rt man dio 
Lsg. m it 0,1-n. HC1 (Indicator Methylorange; Noutralpunkt ist dor Augenblick, da 
die orango Farbo gerado umschlagt). Die erhaltenon Werto sind um 0,1% zu niedrig. 
[In Esperanto.] (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 13. 185—89. 20/5
1930.) G. H a a s .

V. Njegovan und V. Marjanovic, Uber quantitative Fallungen bei extremen Kon- 
zenlrationen. II . Ober formelreine Ausscheidung des Magnesiumammoniumphosphates 
aus eztrem konzentrierlen Lósungen. (I. vgl. C. 1928 . I. 2275.) Die Lsg., welche 0,2 bis
0,3 g MgO ais Sulfat bzw. Chlorid enthalt, wird in einem Pyrexbechor von 300—400 ccm 
zur Trockno eingedampft, nach dem Erkalten mit etwa 5 ccm konz. H 2S04 versctzt, 
die evtl. vorhandene Salzsaure bzw. Osalsaure dureh Erwarmen auf dem Wasserbade 
bzw. auf dcm Drahtnetz entfernt. Nach dem Erkalten werden je nach Bedarf 15—25 ccm 
kaltgesatt. Na2H P 04-Lsg. u. oinigo Tropfon Phenolphthalein zugesctzt, dann wird ein 
Gemisch von gleichen Vol.-Toilen konz. Ammoniak u. 96%>g- A. bis zur Rótung unter 
fortwahrendem Schutteln yorsichtig in einem Gusse zugefugt, m it 150 — 200 ccm W. 
verd. u. 1 Stde. bedeckt auf dem Wasserbade gehalten. Nach dem Erkalten wird dureh 
einen Berliner Filtertiegel, dureh welchen vorher 3-mal reines W. durchgelassen wurdo, 
filtriert, m it 2,5%'g- Ammoniak bis zum Vorschwinden der S04-Rk. gewaschen u. im 
HERAEUSschcn Chromnickeltiegel bis zur Gewichtskonstanz gegliiht. (Ztschr. analyt. 
Chem. 82. 154—61. 1930. Zagreb, Univ.) W in k e l m a n n .

L. H. James, Chrombestimmung in Chrom-Eisenlegierungen mit Uberchlorsaure. 
Einwaage etwa 1 g in 500 ccm Kolben. Es wird gelóst dureh Kochen m it 15 ccm HC1
1,19, 5 ccm H N 03 1,42, u. 20 ccm W. Nachher werden 20 ccm HC104 (70—72% 
Baker C. P.) zugesotzt u. solange gokocht, bis dio HC104 zu rauchcn anfangt u. dio 
Farbo von braun in  orango iibergeht. Nach dem Farbenumschlag wird das Kochen 
noch 10 Min. lang fortgesotzt. Nach dem Abkiihlen werden 150 ccm W. zugesetzt 
u. zur Entfernung des Cl2 wird nochmals 2 Min. gokocht. Nach dom Erkalten wird 
auf 300 ccm m it W. aufgefiillt u. 25 ccm H2S04 (1,4) u. 5 ccm 85%ig. H3P 0 4 zugesetzt. 
Sodann wird ein UborschuB yon 1/10-n. FeS04 hinzugegeben u. m it 1/10-n. KM n04 
zuriicktitriort. Der Endpunkt ist scharf bei Abwesenheit yon V. Bei Gegenwart yon V 
rauB solange KM n04 zugotropft werden, bis die Rótung 1 Min. lang bestohon bleibt. 
1 ccm Vio-n. FeS04 entspricht 0,00 174 g Cr. Bei nichtrostendem Fe oder Stahl ist 
die Best. dio gleiche, nur ist eine Einwaage von 0,2 gausreichend. — S c h n e l l s c h n i t t -  
s ta h l. 0,5 g Einwaage werden genau wie oben gel. u. zwar wegen des starken StoBcns 
der Lsg. in einem Kjeldahlkolben. Nach Beendigung der Oxydation wird abgekiihlt, 
mit 5 ccm W. aufgenommen, 2 Min. gokocht, filtriert, mit 1% HC104 gewaschen u. 
das Cr wie obon bestimmt. W wird bestimmt, indem das Filtor m it l/°0ig. NH4N 03- 
Lsg. zur Entfernung dor HC104 gewaschon u. in gewogenem Pt-Tiegel verascht wird. 
Dor Riickstand besteht aus W 03, S i02 u. kleinen Verunreinigungen von Fe u. Cr. 
(Chemist-Analyst 19 Nr. 5. 14. Sept. 1930.) A s c h e r m a n n .

Max Hale, Methode zum Uberfiihren von hocherhitzten Ozyden in eine łosliche 
Form. Oxyde von Fe u. Ni, dio ais Ruckstande boim Rósten von Sulfiden erhalten 
werden, sind sehr schwer in  Lsg. zu bekommen. Vf. schlagt vor, otwa 1—5 g in  einem 
Porzellanschiffchen im Yerbrennungsrohr auf starko Rotglut zu erhitzen, nachdem 
die Luft vorher dureh S-haltigen H2 yerdrangt ist. Hierbei gehen die Oxyde in Sulfido 
iiber u. sind 11. in  HC1. Fe u. Ni konnen darauf einzeln oder zusammen bestimmt 
werden. (Chemist-Analyst 19. Nr. 5. 10—11. Sept. 1930.) A s c h e r m a n n .

E. Cattelain, tlber die Methode von Vanino und Treubert zur gravimetrischen Be- 
stimmung der Mercurisalze ais Kalomel. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 11. 580—83. 
16/6. 1930. Paris, Facultć do Pharmacie. — C. 1930 . II. 3060.) K r u g e r .

Fr. L. Hahn, Die Leuchtreaktion auf Zinn. Bemerkungen zu der Mitteilung von
H. Meissner. Polem. AuBerung zu dor Mitteilung yon Me is s n e r  (ygl. C. 1930. II. 1410.) 
(Ztschr. analyt. Chem. 82. 113—14. 1930. Frankfurt a. M„ Uniy.) W in k e l m a n n .

A. R. Powell und W. R. Schoeller, Analytische TJntersuchungen iiber Tantal, 
Niobium und ihre mineralischen Begleiter. XVIII. Eine neue Methode zur Trennung 
des Titans vom Zirlcon und Hafnium. (XVII. ygl. C. 1930 . I. 1505.) Mittels der Tilan- 
Zirfomtrennung nach D it t r ic h  u . F p.e u n d  (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 56 . 344) 
haben Vff. keine genauen Werte erhalten. Deswegen haben sie eine neue Methode, 
die auf Fallung des Ti mit 4—5%ig. Tanninlsg. in der Siedehitze beruht, ausgearbeitet, 
dureh welche eine yollstandige Trennung vom Zr ermoglieht wird. (Analyst 55 . 605 
bis 612. Okt. 1930. AJdgate, E . C. 3. John Cass Techn. Inst.) W in k e l m a n n .
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Bureau of standards, Bestimmung von Osmium. 0 s0 4 wird zur Trennung von 
andem Metallen m it H N 03 in zwoi Vorlagen, die m it S 02 gesatt. 6-n. HC1 enthalten, 
dest. Das Destillat wird im Dampfbad eingedampft; der nicht ganz trockene Riickstand 
wird 15 Min. mit wenig konz. HC1 digeriert; die Lsg. wird wieder eingedampft u. die 
Behandlung mit HC1 wiederholt. Nach nochmaligem Einongen wird der Riickstand 
m it W. auf etwa 150 ccm aufgefullt u. zum Sieden erhitzt. Nach Zugabe weniger Tropfen 
Bromphenolblau wird soviel verd. NaHC03-Lsg. zugofiigt, bis die alkal. Farbo des 
Indicators erschcint. Os fallt vollstandig ais hydratisiertes 0 s0 2, das bei 5 Minuten 
langem Kochcn gut koaguliert. Der Nd. wird mit l% ig. NH.,C1-Lsg. gewaschen; nach 
beendetem Waschen wird der Nd. mit gesatt. NH4Cl-Lsg. angefeuchtet. In  langsamem 
Hj-Strom wird vorsichtig erhitzt, bis das NH'4C1 verdampft ist, dann einige Minuten 
auf helle Rotglut. Nach dom Abkiililen wird der H a-Strom kurzo Zeit durch einen luft- 
freien C02-Strom ersetzt, wonach das metali. Os gewogen werden kann. (Journ. Franklin 
Inst. 210 . 384—85. Sept. 1930.) L o r e n z . _

A. F. Hallimond, Ein elektramagnetischer Scheideapparat fu r  Mineralpuher. Be- 
schreibung u. Abbildung des App. (Minerał. Magazine 22. 377—81. Sept. 1930.) Ensz.

B estand teile  v o n  Pflanzen u n d  Tieren.
A. M. P etrunk ina und M. L. Petrunkin , Ober die Adrenalinbestimmung im Blut. 

Nach dor Rk. m it J  (ABELOUS, S u l l ie )  kann Adrenalin bei einer Konz. von 1: 250000 
im Blut bestimmt worden. 5—10 ccm Oxalatblut werden m it 21/ i Vol. Vi5"n -> 
(NH4)2S04 gesatt. HC1 versetzt u. bis zur Koagulation der Proteine erwarmt. Das k. 
F iltrat wird mit 0,5 ccm 1/w-n. K  J  versetzt u. nach 15 Min. m it 0,01-n. Na2S2Or, titriert. 
Das titrierte F iltra t wird in schmalen, farblosen Reagensglasorn beobachtct. Bei Ggw. 
von 0,02 mg Adrenalin in 5 ccm erscheint das F iltra t schwach rosa. Um die Zers. 
des Adrenalins durch das Blut aufzuhalten, wurdo 0,1 ccm 0,5—l°/0ig. KCN-Lsg. 
auf 5—10 ccm Blut zugesetzt; vfilligo Verhinderung der Adrenalinzers. laBt sich aber 
mit solchen KCN-Konzz. nicht orzielen. Im  Blut crregter Hunde u. Pferde gelang es 
in einigen Fallen, Adrenalin nachzuwoisen. (Arch. Sciences biol., Moskau [russ.] 30. 
225—29. 1930. Moskau, Inst. Exp. Med.) Sc h o n f e l d .

Erkki Leikola, Eine neue Methode. zur quantitaiiven Bestimmung des Urobilins im 
Hani. Die Kurve der Extinktionskoeffizienten des Hams, den Vf. boi 8 versehiedenen 
Wellenlangen zwischen 600 u. 450 m/i miBt, verliiuft in Abwesenheit fremder Farbstoffe 
durchaus regelmaBig, zum violetten Ende hin steigend, entsprechend der Gleichung: 
y  =  6- qx (b =  36, q =  1,39, x  =  Zahl der 20 m/z von 570 m/i ins Violett); eine bei 490 m/ł 
auftretendo Abweichung nach oben doutet auf die Ggw. von Urobilin hin. Durch Best. 
der Lichtabsorption des auf Urobilin zu untersuchenden Harns bei 3 versehiedenen 
Wellenlangen (530, 490, 450 m/i) kann die vorhandene Urobilinmengo y  nach den 
Gleiehungen: x  =  Va b; y  — c— x (a u. b =  boi 530 bzw. 450 mfi erhaltene Extinktions- 
koeffizionten, x  =  fur 490 m/f berochneter Extihktionskoeffizient) in  relativen Wertcn 
gefunden werden, wobei ais Einheit dio 3. Dezimalo des Extinktionskoeffizienten, 
also 0,001, am geeignetsten ist. AuBer Urobilin kann auch Urobilinogen bestimmt 
werden, indem der Harn m it H20„ behandelt (2 Minuten m it der gleichon Menge 30/oig- 
H20 2 kraftig schutteln, 10 Min. stehen lassen) u. wieder der Urobihngeh. bestimmt wird; 
Urobilinogen =  Totalurobilin — praformiertes Urobilin. (Acta Societatis Medicorum 
Fennicae „Duodecim" 11. 9 Seiten. 1929. Sep.) K r u g e r .

Fritz Fretwurst und Artur Hertz, Quantitative Bestimmung von Blei in Stuld 
und TJrin und ihre Bedeutung fu r  die Diagnose der Bleivergiftung. Yon  58 Personen 
hatten solche, die beruflich m it Pb nicht in Bertihrung kamen, in 100 g Stuhl (11 Urin) 
0-—0,14, in einem Falle 0,6 (0,01—0,07), solehe, die mit Pb gearbcitet, aber keine 
Vergiftungserscheinungen hatten, 0—0,2 (0—0,05), Pb-Arbeiter m it Vergiftungs- 
erscheinungen 0,02—0,9 (0—0,13) mg Pb. Positiyer Pb-Bcfund in  Stuhl u. Urin be- 
rechtigt daher an sich noch nicht zur Annahme einer Pb-Vergiftung; hóhere Werte 
kónnen in unsicheren Fallen die Diagnose stutzon. Das Trinkwasser des Kranken- 
hauses enthiolt nach 12-std. Stehen in  der Leitung 0,03 mg, in dem der S tadt Hamburg
0,07 mg Pb/l. (Arch. Hygiene 1 04 . 215—25. Sopt. 1930. Barmbeck-Hamburg, Allgem. 
Krankenliaus.) GROSZFELD.

E. E rn s t und I. Takacs, Milchsdurebestimmung im Muskcl. Etw a 1 g praparierter 
Muskel wird in C02- Schnee-Athergemisch gefroren, zu feinem Mehl zerrieben, mit 
H jP 04 vermiseht u. mit Ather in der Schuttelmaschine 1 Stde. extrahiert. Der Ather
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wird yerdampft u. dor Riickstand m it W. aufgenommen u. filtriert. Die quantitative 
Best. der Milchsaure erfolgt in 1 ccm F iltrat nach der permanganometr. Methode 
(Biochem. Ztschr. 2 24 . 145—50. 29/7. 1930. Pćcs, pharmakolog. Inst. d. Univ.) S im o n .

P. Cheramy und F. Lagarce, Die Klarung der Eztraktionsfliissigkeiten in der 
Toxikologie. Durch tropfenweisen Zusatz einer 10%ig- BaCl2-Lsg. wird der m it W. 
aufgenommene Riickstand aus der Verdampfung des mit Weinsaure versctzten A. 
bei der Methode von St a s s -Ot t o -O g ie r  geklart; die durch Filtration oder Zentri- 
fugieren vom Ba-Nd. getrennte klare Fl. laBt sich gut mit flttchtigen Lósungsmm. 
extrahieven. (Journ. Pbarmac. Chim. [8], 12. 366. 16/10. 1930.) H. W o l f f .

— , Lavendelol in der Pharmazie. Anwendung u. Wrkg. K rit. Gegeniiberstellung 
der in den Pharmacopóen der verschiedencn Lander aufgefuhrten physikal. Eigg. 
(Parfums de France 8. 259—72. Sept. 1930.) " E l l m e r .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Emil J. Fischer, Neuerungen in der Chemie und Technologie der Lósungsmittel. 
Zusammenfassender Bericht iiber Gewirmung u. Eigg. der modemen Lósungs- u. 
Extraktionsmit'toI. (Allg. Ol- u. Fctt-Ztg. 27. Nr. 18. 19. 20. Mineralole 3. 33—35. 
37—38. 40—41. 25/10. 1930.) S c h o n f e l d .

Leopold Singer, Anorganische und organische Entfarbungsmittel. (Chem.-Ztg. 54. 
Nr. 84. Fortschrittsberichte Nr. 3/4. 98—108. 18/10. 1930.) J u n g .

— , Neuzeitliche Elektrosiebmaschine. Es wird eine elektr. angetriebene Sieb- 
maschine „Fraia“ dor Firm a A. C. FRAISSINET, Chemnitz, beschrieben, die sich durch 
hohen Nutzeffekt u. einen besonderen staubdichten AbschluB auszoichnet. (Chem.-Ztg. 
54. 804. 15/10.1930.) J u n g .

Hans Wollenberg, tlber Erfahrungen mit transporlablen eleklrischen Riihrem in 
der chemischen Industrie. Es wird iiber eine unbegronzt haltbare Neukonstruktion 
der boroits friiher beschriebenen elektr. betriobenon Riihrer (C. 1929. I. 415) berichtet, 
bei dor dio Riihrwelle senkrccht gelagert ist. (Chem.-Ztg. 54. 804. 15/10. 1930.) 
Berlin.) JUNG.

Heinrich Giinther, Silicatwolle, ein Isolicrmaterial fiir Hochtemperaturen. Es 
werden yerschiedene Verff. zur Herst. von Silicatwolle ais Isolationsmaterial fur hohe 
Tempp. beschrieben. Ais Ausgangsmaterial diont Hochofenschlacke, sortierter Haus- 
miill u. andere kioselsaurereiche Prodd. Das Prinzip ist bei allen Herst.-Verff. die 
Zorstaubung der Silicatschmelze mit Hilfe von Dampf oder Luft. (Feuerungstechnik 
18. 194—95. 15/10. 1930.) J u n g .

Robert M. Boehm, Die Herstellung von Isolierplatten und PrefSholz (presdwood) 
durch den MasonitprozefS. Dor MasonitprozeB wird beschrieben u. die Yerwendung 
der hergestollten Isoliermatorialien -wird besprochen. (Journ. chem. Education 7. 2387 
bis 2390. Okt. 1930. Laurel, Mississipi.) Ju n g .

Elbert C. Lathrop, Die Verweildung von Bagasse bei der Herstellung von Celotex. 
Die Fabrikation yon „Celotex“ aus Bagasse wird beschrieben. (Journ. chem. Education 
7. 2391—92. Okt. 1930. Chicago, 111.) J u n g .

National Anilinę & Chemical Co., ubcrt. von: Justin F. Wait, New York, 
Wirbdfreies Riihren ton Flussigkeiten. Das Gefafi besitzt einen kreuzformig aus- 
gehóhlten Boden. Die GefaBwandung ist vorteilhaft konvex u. das Ruhrwerk konkay 
ausgebildet. Es sollen insbesondere Fl.-Gemische geriihrt werden, dereń einer Anteil 
sich leicht am Boden absetzt. (A. P. 1765 386 vom 17/1.1925, ausg. 24/6.1930.) H o r n .

N. V. Constructie Atelier der Vorstenlanden, Niederl. Indien, Rotierender 
Misch- und Krystallisierapparat. Die Kuhlschlangen stehen fest zu den Seitenwilnden 
der rotierenden Trommel u. schneiden senkrecht dereń Achse. Sie sind zu Gruppen 
vereinigt, derart, daB die jeder einzelnen Gruppe eine schraubenfórmige Oberflache 
bilden. Das Kuhlwasser einer Rohrengruppe flieCt von der Mitte der Trommel zum 
Rand u. dann zuriick zur Mitte oder umgekehrt. Die rotierende Trommel ist doppelt 
konisch. Die Fulloffnung ist an der Stelle des gróBten Durchmessers angeordnet. In 
erster Linie soli die Vorr. zum Krystallisieren von Zucker dienen. (F. P. 676148 yom 
4/6. 1929, ausg. 19/2. 1930. Holi. Prior. 21/6. 1928.) H o r n .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ferdinand Hau- 
bach und Otto Fitzner), Reinigung von Phosphor enthaltenden Oasen. (Aust. P. 22 307/ 
1929 vom 9/9. 1929, ausg. 8/4. 1930. — C. 1930. II. 1108 [E. P. 328 5921.) D rew s.

Irvine D. Eubanks, Monrovia, V. St. A., Futterstoff fiir Automobilbremsen, be- 
steliend aus Faserasbest, Paraffinol, Talkum u. Zederól. Dio Erzeugnisse sind dauernd 
elast. u. bestandig gegen Witterungseinfliisse. (A. P. 1775 389 vom 10/9. 1928, ausg. 
9/9. 1930.) K u h l in g .

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
Langhans, Explosionen, die man nicht erwartet. Ausfiihrlicho Zusammcnstellung 

mit eingehender . Literaturangabe. Definition des Begriffes Explosion, Besprechung 
des Sprengstoffgesetzes. Angaben iiber die Analyse esplosibler Substanzen. Ais 
explosiv erkannte Stoffe u. Stoffsysteme worden, nach bestimmten Gesichtspunkten 
zusammengefaBt, eingehend behandelt. (Ztschr. ges. Schiefi- u. Sprengstoffwesen 25. 
Sonder-Beilage 1—8. 9—16. 17—24. 25—32. 33—40. 41—48. 49—56. 57—64. 65—70. 
Sept. 1930.) ( F. B e c k e r .

Hans Wolf, ttber zwei wenig bekannte Ezplosionsursachen. Ais Explosionsursache 
in  Gasometern ist das unter den Schwofelkorrosionsprodd. des Eisens sich befindendo 
Schwefeleisen anzusehen, daB sich selbst entziindet. In  Fabriken, die Al-Folie u. -Bronze- 
pulver herstellen, kann Explosion dadurch eintreten, daB Al-Folie odor -Bronze nicht 
nur durch Feuer oder Funken zur Vorbrennung kommt, sondern auch durch Licht- 
wrkg. (Chem.-Ztg. 54. 796. 11/10. 1930. Ludwigshafon.) J u n g .

A. Goldenber, Fali einer Ga&oergiftung in der Gerberei. Die Vergiftung erfolgte durch 
Gase, die sich in der zur Entascherung rorwendetcn Fl. entwickelten u. aus einem 
Gemisch von H 2S, HCN u. C02 bestanden. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Wcstnik 
Kosliewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1929. 431—34. Juli.) S c h o n f e l d .

Carey P. Mc Cord, Hobart G. Higginbotham und J. C. Mc Guire, Ezperimen- 
telle Chromdermatitis. Bei Industriearbeitern, dio teils mit Cr zu tun haben (Litho- 
graphen), teils nicht m it Cr gearbeitet hatten (Gerber) wurden Lsgg. von K 2Cr20 7, 
H 2Cr20 7 u. (NH4)2Cr20 7 auf die gesunde H aut appliziert. Dermatit. Rk. tra t bei beiden 
Gruppen in gleichem Prozentsatz auf. (Journ. Amer. mcd. Assoc. 94. 1043—44. 1930. 
Cincinnati.) Me i e r .

W. Schopper, Uber Lungenentziindungen bei Brauneisensteinbergarbeitern. Wegen 
der Haufigkeit von Pneumonie-Todesfallon bei Braunsteinarbeitem wird arztlicher- 
seits ein schadlicher EinfluB von M n02 vormutet. Bei 2 Sektionen fanden sich hoch- 
gradigo Einlagerungen in den Lungen, dio reichlich Mn enthielten u. zu indurierenden 
Lungenprozessen gefuhrt hatten. (Arch. Hygiene 104. 175—83. Sept. 1930. GieBen, 
U n iv .) 'G r o s z f e l d .

J. M. Korenman und J. B. Resnik, Furfurol ais gewerbliches Gift und seine Be- 
stimmung in  der Luft. Unter Hinweis auf die zunehmende Bedeutung des Furfurols 
in der chem. Technik (Darst. von kiinstlicken Harzen, ais Lósungsm. von Lackcn 
u. Farbon, zur Reinigung von Anthracen, nach Hydricrung zur Lsg. von CeUulose 
u. ais Terpentinersatz) wird iiber leichtere Stórungen an Menschcn berichtet u. Anilin- 
acetatlsg. zum Nachweis u. zur Best. des Furfurols besonders in Atemluft empfohlen. 
(Arch. Hygieno 104. 344—57. Sept. 1930. Odessa, Sanitatsgewerbeaufsicht des 
Arbeitsamtes.) GROSZFELD.

Glenn G. Griswold, Belcdmpfung von Olbrdnden mit TTosser. In  Santa Fe Springs 
wurde ein Sondenbrand erfolgreich dadurch bekiimpft, daB man rund um den Biimnen 
W. mittels geeigneter Diisen vernebelte. Der Nebel legt sich sperrend zwischen Luft u.
Ol. Abbildungen zeigen das Erlóschen von Tankbranden nach diesem Verf. (World 
Petroleum 1. 447—49. Okt. 1930. Los Angeles, County Fire Department, Santa Fe 
Springs D i s t r i c t . ) __________________" N a p h t a l i.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: August Ruppert),
Yerfahren zur Verminderung der Phosgenbildung beim Feuerloschen mit Tetrachbr- 
kohlenstoff. (Aust. P. 21 511/1929 vom 30/7. 1929, ausg. 25/2. 1930. D. Prior. 25/8. 
1928.; Aust. P. 22 316/1929 vom 10/9. 1929, ausg. 3/6. 1930. D. Prior. 20/9. 1928. — 
C. 1930. I. 2936 [F. P. 676 753].) M. F. Mu l l e r .

A rthur Bohme und Carl Lucanus, D er Yerlauf der S taublungcnerkrankung bei den Gesteins-
hauern  des Ruhrkohlengebietes. B erlin: J .  Springer 1930. ( I I I ,  147 S.) gr. 8°. =
Schriften aus d. Gesam tgebiet d. Gewerbehygiene. N. F . H . 33. M. 18.— .
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III. Elektrotechnik.
Ernst Schmidt, Elehtrische• Widerstandsofen fu r  die chemische Industrie. Abhand

lung iiber don W ert der eloktr. Beheizung fiir dio chem. Industrie m it Beschreibung 
der WlLD-BARFIELD-Ofen, des olektr. Salzbadofons, des elektr. Gliihofens sowie 
elektr. Schmolz- u. Trockenófen. (Chem. Fabrik 3. 409—10. 425—26. 15/10. 1930 
Berlin.) Ju n g .

C. C. Lauritsen und B. Cassen, Hochspannungsrontgenróhren. Es wird eine 
Hochspannungs-Rontgenrohro m it Gliihkathode beschrieben, dio bei Dauerbean- 
spruchung bis iiber 600 kV arbeitet. Dor Elektrodenabstand ist sehr gering, etwa
5 cm. (Physical Rev. [2] 36. 988—92. 1/9. 1930. Califomia, Inst. of Techn.) B r i l l .

Vereinigte Aluminium-Werke Akt.-Ges., Deutschland, Heizvorrichtung fu r  
chemische Stoffe, insbesondere fiir Laugen und Sduren. Es wird elektr. Widerstandsheizung 
mit Drciphasenstrom benutzt. In  einem nach auBen isolierten Rohr laufen Heizschlangen, 
die zweckmaBig aus Pb bestehen u. voncinander z. B. durch Bakelit isoliert sind. Je  
zwei Schlangen sind m it den Polen der Stromąuelle yerbunden. Zwischen beiden liegt 
eine Cu-Platte, die geerdet ist. Die Stromzufuhrung erfolgt in der Mitte der Schlangen. 
Die Lange der Schlangen ist derart bemessen, daB der Stromabfall unterhalb der 
Zersetzungsspannung der zu heizenden FI. liegt. (F. P. 685 259 vom 20/11. 1929, 
ausg. 8/7. 1930. D. Prior. 29/11. 1928.) H o r n .

Alfred Claude Jessup, Frankreich, Elektrolyse. (F. P. 685408 vom 22/11. 1929, 
ausg. 10/7. 1930. D. Prior. 24/11. 1928. — C. 1930. I. 1016 [D. R. P. 487 815].) K u h l.

Dr. A. Wacker, Ges. fiir elektrochemische Industrie. undH . Muller, Munchen, 
Diaphrasjma fu r  Elektrolyse. (E. P. 312 713 vom 9/3. 1928, ausg. 27/6. 1929. — C. 1930.
I. 2936 [Oe. P. 116 465].) D r e w s .

Urlyn Clifton Tainton und Sullivan Mining Co., Kellogg, V. St. A., Durch-
fiihrungelektrolytischer Prozesse. (Aust.P. 19 774/1929 vom 30/4.1929, ausg. 13/5.1930.
— C. 1930. I. 2602 [F. P. 674 467].) D r e w s .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland (Erfinder: Gillis 
Holst, Johannes Bruynes, Gustav Zecher und Aart van Wijk, Eindhoven), 7er- 
fahren zum Betriebe einer elektrischen Entladungsrohre. (Oe. PP. 117 992 u. 117993 
vom 2. bzw. 20/10. 1928, ausg. 10/6. 1930. Holi. Prior. 29/10. 1927. — C. 1930. I. 568 
[F. PP. 662 717 u. 662 768].) G e is z l e r .

Otto Reichenheim, Berlin-Charlottenburg, und Ernst Lau, Berlin-Karow, Ver- 
fahren zur Erzeugung von hohen Konzentrationen an atomarem Wasserstoff in Entladungs- 
rahren, u. Erhóhung der Lebensdauer des gebildeten atomaren H. 1. dad. gek., daB dem 
H ein Edelgas boigemengt wird. — 2. dad. gek., daB das beigemengte Edelgas hohere 
Anregungs- u. Ionisationsspannungen ais der H  besitzt. (D. R. P. 509 043 KI. 12 i 
vom 28/2. 1930, ausg. 4/10. 1930.) D r e w s .

Patent-Treuhand Ges. fiir elektrische Gliihlampen m. b. H., Berlin, Trockener 
fester Oleichrichter, der aus Schichten verschiedener Stoffe besteht, gemśiB D . R. P. 497 426 
(C. 1930. II. 780), gek. durch die Verwendung einer aus Pb bestehenden Metallelektrode 
u. einer zwischen dieser u. der J-haltigen CuJ-Schicht liegenden, durch Einw. des J  
auf das Pb von selbst entstandenen P b J2-Schicht. (D. R. P. 508 911 KI. 21 g vom 
18/7. 1928, ausg. 29/9. 1930. Zus. zu D. R. P. 497426; C. 1930. II. 780.) D r e w s .

Hanoyia Chemical and Mfg. Co., ubert. yon: William Theodore Anderson jr. 
und Lester Fletcher Bird, Newark, Entfemen von Kupferozyd. (A. P. 1773160 yom 
28/10. 1927, ausg. 19/8. 1930. — C. 1929. I. 1489 [F. P. 646408].) K u h lin g .

Jean Billiter, Tcchnische Elektrochemie. 5. H alle: W. K napp 1930. pr. 8°. 5. Die neueren
F o rtsch ritte  d. techn. E lektrolyse <Erg.-Bd. zu Tl. 1, 2 u. 3. WaBrige u. Schmelzflufi-
Elektrolyse>. (V II, 328 S.) nn. M. 20.— ; geb. nn. M. 22.— .

IV. Wasser; Ab wasser.
Bruno Rewald, Neuere Ergebnisse iiber Wasserreinigung. Allgemeinyerstandliche 

Darlegungen iiber neue Arbeiten auf dem Gebiete der Wasserreinigung. (Mineralwasser- 
Fabrikant 34. 1355—56. 18/10. 1930.) S p l it t g e r b e r .

Edward Bartow und R. H. Jebens, Wasserreinigung durch Elektroosmose. (Ind. 
engin. Chem. 22. 1020—22. Sept. 1930. Iowa. — C. 1930. II. 2291.) Sp l it t g e r b e r .
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C. P. Mom, Chemische Ausfallung von farbenden HuminJbestandteilen. Weitgeliendo 
Entfarbung ist moglich durch dio bokannto Al-Flockung bei einem pn-Wert yon 4—6. 
(Wator and W ater Engin. 32. 476—77. 20/10. 1930.) Sp l it t g e r b e r .

Oscar Kausch, Die Herstellung von icasserenthiirtenden Basenaustauschem. P a ten t- 
zusam m enstollung. (W asser u. Gas 21 . 58— 66. 15/10. 1930.) SPLITTGERBER.

E. Bender, Abwasserbehandhmgsanlage in Barrington. In  der besprochenen Anlago
wird das Abwasser durch mcchan. Beluftung, Sandfiltration u. Chlorierung behandelt. 
(Publ. Works 61. No. 10. 21—22. 69—70. Okt. 1930.) Sp l it t g e r b e r .

Nolte, Uber die Chlorierung der Abwasser. Vortrag iiber eigene giinstige Erfahrungen 
bei dor Behandlung von Zuckerfabriksabwassern m it Chlorgas. (Dtsch. Zuckerind. 55. 
1129—30. 18/10. 1930. Magdeburg, FluBwasseruntorsuchungsamt.) S p l it t g e r b e r .

Otto Mayer, Beslimmung des Eisens im  JFowser. Zur Best. des gesamten Fe, die 
in ihren Einzelhoiten geschildert wird, vermischt Vf. 100 ccm des W. m it 1 ccm Br-HCl 
(1 Tropfon Br2 in 250 ccm konz. HC1), mischt nach 1—2 Min. m it 2 ccm Rhodanlsg. 
(250 g NH4CNS/500 ccm) u. schuttelt m it 10 ccm A.-Amylalkohol (gloiche Teile) 
durch 5— 10-maliges Umwenden des Standzylinders, wobei stets %  des Fe in die obere 
Schicht gchen. Colorimotr. Vergleich m it Fe-Lsg. von bekanntem Geh. Genauigkeit 
etwa bis zu 1 y  Fe/l W. Das Forriion wird in alinliehor Weise direkt, das Ferroion 
aus der Differenz bestimmt. Das organ. Fo erhalt man aus Gesamt-Fo nach Oxy- 
dation u. anorgan. Fe, direkt bestimmt. Das Verf. ist auch fur Aschenlsgg. u. Pflanzen- 
stoffe geeignet. — Zur Prilfung auf M n, das sich gewohnlich bei 0,4—0,5 mg/l durch 
einen metali. Geschmack sowie Braunfarbung der Fe-Pilzo yerrat, wird die Probe 
m it NH4-Persulfat u. AgN03 behandelt. — Zum Nachweise u. zur Best. des Rhodans 
werden 5 ccm 0,l%ig- FeCl3-Roagens (1 ccm 10%ig. FeCl3-Lsg., 20 ccm 10%ig. HC1 
u. W. auf 100 ccm) m it 5—20 ccm Speichel, nótigenfalls verd., gemischt, bis das Volum 
dor Mischung 25 ccm betragt, Rotung noch bei 0,1 mg CNS', colorimotr. mefibar. 
10 Speichelproben enthielten 0,002—0,010% CNS'. Tahakrauch, der auch an sich Spuren 
von Rhodan enthalt, steigort jedoch den Rhodangeh. des Speichels nicht merklich. 
(Ztschr. Untors. Lebensmittel 60. 195—210. Juli/Aug. 1930. Wurzburg, Staatl. Unters.- 
Anst. f. Nahrungs- u. GenuBmittel.) G r o s z f e l d .

A. Beythien, Uber die Beurteilung der Mineralwdsser. Zusammenstellung u. Be- 
sprechung der bishor in Deutschland gotroffenen Begriffsbestst. u. Leitsatze. (Ztschr. 
Unters. Lebensmittel 60. 142—52. Juli/Aug. 1930. Dresden.) G r o s z f e l d .

V. Anorganische Industrie.
— , Die Heliumgewinnung. Zusammenfassende Abhandlung iiber die Entw. der 

Heliumdarst. (Journ. chem. Education 7. 2408—09. Okt. 1930.) JuNG.r
F. H. Zschacke, Rohstoffąuellen fiir die Borax- und Borsaureerzeugung. Vf.

gibt eine Ubersicht iiber dio Bormineralien m it besonderer Beriicksichtigung des 
Rasorits, welcher in  Kalifornien in groBen Lagern yorkommt. (Keram. Bdsch. 38. 
636—38. 16/10. 1930. Berlin-Wilmersdorf.) SALMANG.

Maenicke, Die Ausbeutung des Searlessees in Kalifornien. Der Searlessee, welcher 
in einem klimat, sehr ungiinstigen Wiistengebiet liegt, licfert die Rohprodd. zur Er- 
zeugung yon KC1 u. Borax. Das Verf., bei dem groBe Mengen von Abfallsalzen mit- 
ycrarbeitet werden miissen, beruht auf einer stufenweisen Vakuumverdampfung der 
Rohlauge, aus der zuorst NaCl u. Na2S04 entfernt werden. Danach scheidet sich KC1 
aus, welches rasch von der ubersiitt. Boraxlsg. abgetrennt wird. Ais letztes Prod. 
wird Borax gewonnen. (Kali 24. 311—15. 15/10. 1930. Berlin.) E n s z l in .

Carroll Miller, Der thermatomische Verkohlungsprozep. Eine thermatom. Anlage 
bofindet sich in Sterlington, Louisiana. Thermatom. Kohle wird durch Cracken von 
Naturgas in Abwosenhoit von Luft hergestellt. Das dabei erhaltone Hauptprod. „Thcr- 
max“ ist eino weiche Kohle, die hauptsachlich in der Kautschukindustrie yerwondet 
wird. Die beiden anderon Prodd. „Flox“ u. „P-33“ u. ihre Yorwendung werden eben- 
falls orórtort. (Journ. chem. Education 7. 2406—2407. Okt. 1930. Pittsburgh, Ponn- 
sily.) J u n g .

A. F. Pellat, Die franzosischen Bauzitabbaue. (La Naturę 1930. II. 337—39. 
15/10.1930.) E n s z l in .

C. Wurster, Die technusche Gewinnung von wasserfreiem Aluminiumchlorid. Wasser- 
freies Aluminiumchlorid wird aus tonerdehaltigen Rohmaterialien im kontinuierlichen 
Betrieb ohne jede auBere Warmezufuhr gewonnen. Nach einmaligem Einleiten der



1930. II. H VI. G l a s ; K e r a m ik ; Z e m e n t ; B a u s t o f f e . 3451

Rk. liofcrt lediglich dic Chlorierungsrk. infolge ihros oxothermen Charakters dio notigo 
Boaktionswarmo. (Ztschr. angew. Chem. 43. 877—80. 4/10. 1930. Ludwigshafen a. Rh.,
I. G. Farbenindustrie.) WlNKELMANN.

A. M. Mc Afee, Die Herstellung des kduflichen uusserfreien Aluminiumchlorids. 
(Journ. ohom. Education 7. 2376—82. Okt. 1930. — C. 1930. I. 2939.) Ju n g .

Fortschritte in  der anorganisch-chemischen Industrie, dargest. an H and d. D eutschen Roichs-
P aten te . Hrsg. von Adolf Brauer u. Johann D’Ans. Bd.[3. 1924— 1927. Abt. 4. <Sch!uB>.
B erlin : J .  Springer 1930. 4°.

3, 4. Bearb. m it U nterstiitzg. von Josef Reitstotter. (V II S., S. 1153— 1524)
nn. M. 58.— .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
M. Mields, Fortschritte der Keramik im Jahre 1929. (Chem.-Ztg. 54. Nr. 84. 

Fortschrittsberichte Nr. 3/4. 86—95. 18/10. 1930.) J u n g .
A. V. Henry, Einige chemische Probleme in der keramischen Industrie des Sudens. 

Es wird auf dio Notwendigkoit einer ókonom. Methode zum Raffinioren dor in South 
Carolina gowonnenen harton Kaolino, dio relativ dicht u. kolloidal sind, hingowiesen. 
Fernor ist eino Vorbessorung der Farbo dos siidlichon sodimentaren Kaolins notwendig, 
der weiB bis elfonbeinfarbig vorkommt. Dor Bauxit in den siidostlichen Staaten kónnto 
fiir dio Ai-Gew. nutzbar gemacht wordon, wonn ein rationelles Vorff. zur Anreicherung 
dor Ader odor zur Extraktion von Al aus geringgradigen Adern ausgoarbeitet werden 
wiirde. Auoh wird die Ausnutzung der in diesen Staaten in reichem MaCo vorhandonon 
Fullererde ais Aufgabe der chom. Unters. bozeichnet. (Journ. ehom. Education 7. 
2349—51. Okt. 1930. A tlanta Georgia.) J u n g .

— , Die Einmrkung der Reinigung des Gufleisens auf den Ausfall der Emaillierung. 
ZahlenmaBige Angaben uber den Luftverbrauoh m it dcm Sandstrahlgeblase u. Fehler 
bei der Reinigung. (Keram. Rdsch. 38. 639—40. 16/10. 1930.) Sa l m a n g .

R. Rieke und L. Mauye, Die Sdurcbestandigkcit von Aufglasurfarben. 175 ver- 
schiedeno Aufglasurfarben von 6 Firmen wurden auf Porzcllanplattchen aufgetragen u. 
boi SK. 015a aufgeschmolzen. Dio Plattchen wurden dann in Essigsaure u. 2 Salz- 
sauren gelegt u. qualitativ auf Aussehen u. Bleilassigkoit gepriift. Die Widerstands- 
fahigkeit der meisten Farbcn gegen Sauren war gering. Dio Gefahr der Bleivergiftung 
kommt wohl kaum in Frage, wohl aber die Veranderung der Farbę dureh Mattwerden, 
Vorandem des Farbtons oder Minderung der Haftfahigkeit auf der Glasur. Vff. emp- 
fehlen ais Probe der Farben Einlegen der gebrannten Plattchen 24 Stdn. lang in 4% 
Essigsaure u. Unters. der Lsg. auf Pb. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 11. 487—501. Sept. 
1930. Chem.-techn. Vers.-Anst. b. d. Staatl. Porzellanmanufaktur.) Sa l m a n g .

Oscar Knapp, Die Triibgldser. Bcschreibung der Eigg. u. der Herst. der Triib- 
glaser. (Glaahutte 60. 724—26. 741— 43. 755—56. 6/10. 1930.) Sa l m a n g .

George W. Morey, Die Entglasung der Soda-Kalk-Silicaglaser. Die Isothermen-
u. Grenzkurven in dem glastcchn. wichtigen Teil des ternaren Systems Na20- Si02- 
CaO-Si02-Si02 wurden dureh grofiero Genauigkeit u. mehr Yerss. ais in der friiheren 
Arbeit (C. 1925. II. 683) nachgepriift. Die Unterss. umfassen dic Zuss. yon 64—78°/o 
Si02 u. 0—20% CaO. Eine ausgedehnte Diskussion wird der Entglasung des Glases 
gewidmet, in welcher nachge\viesen wird, daB die Liquidustemp. allein eine Funktion 
der Zus. ist. Sie ist von allen andern Einfliissen unabhangig. Bei ihr herrscbt absol. 
Gleichgewicht m it der Glasschmelze. Dicht unterhalb des Liquidus konnen sieh schon 
Krystalle bilden. Die Neigung zur Krystallbldg. wird dureh den EnergieuberschuB 
der glasigon iiber die kry stall. Phase u. die Bremsung dureh die Yiscositat vor- 
geschrieben. Die Dissoziation in der fl. Phase der Vcrbb., welche sieh beim Entglasen 
abscheiden, vermindert dio Geschwindigkeit, mit der das Entglasungsgleicbgewicht 
erreicht \vird. Die VergróBerung der Komplexitat des Glases hat einen ahnlichen 
Effekt. Der UberschuB an Oberflachenenergie an dor Grenzflacho Glas-Krystall mag 
im Augenblick der Bldg. des ersten Keimes einen EinfluB haben. Dieser hort aber auf, 
wenn der Krystall aus den Molekiildimensionen herauswachst. Die bisher allein ge- 
machten Messungen betreffen die Grenzflaehe Glas-Luft u. konnen hier nieht zum 
^ergleich herangezogen werden. (Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 683—713. Okt. 1930. 
Washington, D. C. Geophysical Lab. Ca r n e g ie  Institution.) Sa l m a n g .

George W. Morey, Die Wirkung ton Magnesia auf die Entglasung von Soda- 
Kalk-Silicaglasern. (Ygl. vorst. Ref.) In  einem Glase von der Zus. 1,15 Na20-



3452 H VI. G l a s ; K e r a m i k ; Z e m e n t ; B a u s t o f f e . 1930. II.

0,84 CaO-6 S i0 2, das Tridymit ais erste Phase abschied, wurde die Mg-Entglasung 
festgclegt. Beim Ersatz von Ca dureh Mg blieb Tridymit erste Phase. Der F. wurde 
erniedrigt, die Kurvo zeigte eine doppelte Biegung. Zusatz von 2%  MgO erniedrigte 
den F. um etwa 200°, wobei das Glas aus dem Felde des Tridymits in das der Verb. 
Na20-3C a0-6S i02 iiberging. Bei 3%  MgO wurde Diopsid erste Phase u. der F. sank 
schnell. (Journ. Amer. ceram. Soc. 13. 714—17. Okt. 1930. Washington, D. C. Geo- 
physical Lab. of Ca r n e g ie  Institution.) SALMANG.

George W. Morey, Die Wirkung der Tonerde auf die Entglasung der Soda-Kalk- 
Silicaglaser. (Vgl. vorst. Reff.) Diese Wrkg. wurde in  2 Reihen an einem Glase yon 
der Zus. N a,0- CaO- 6 Si O, studiert. In  einer dieser Reihen wurde CaO dureh A1203 
ersetzt bis zur Albitzus. Anfangs fiel der F. dieser Glaser, bis sich' ais erste Phase 
Na20  • 3CaO ■ fi S i02 abschied, stieg langsam zu einem Maximum, fiel dann, bis das 
Glas in das CaO • S i02-Feld kam, u. stieg dann schnell, bis das Albitfeld erreicht war. 
Solehe Glaser krystallisieren sehr schwer. In  der zweiten Reihe wurde A120 3 zu dem 
Glase zugefiigt. Die beiden ersten oben genannten Felder -wurden schnell unter Temp.- 
Senkung durchlaufen, dann stieg der F. schnell unter Ausscheidung yon CaO - Si02. 
Es is t nicht angebracht, den EinfluB der Tonerde auf Glas zu Teraligemeinern, weil 
das betreffende Vierstoffsystem zu wenig bekannt ist. Es werden Angaben iiber die 
Entglasung einiger gleichzeitig MgO u. A120 3 enthaltenden Glaser gemacht. (Journ. 
Amer. ceram. Soc. 13. 718—24. Okt. 1930. Washington, D. C. Geophysical Lab. of 
Ca r n e g ie  Institution.) SALMANG.

Silbert GuB, Entfarbungs- und Schmelzversuchc. Bei einem Hafenofen brauchten 
yerschiedene Hafen ganz yerschiedene Mengen yon Entfiirbungsmitteln. Die am lang- 
samsten lauternden Hafen brauchten am meisten. Scherbenzusatz half nicht. Auch 
die GroBe der Scherben war ohne EinfluB. Fremde Scherben std rten  wegen der in  ihnen 
yorliegenden unbekannten Entfarbungsmittel. Selbst entfiiibte Scheibcn haben neues 
Entfarbungsmittel notig. Die Menge desselbcn steigt m it dem Alter des Hafens. 
Vf. gibt Entfarbungsrezepte an, bei denen m it steigendem Alter des Hafens weniger 
Entfarbungsmittel gebraucht wurde. Die Entfaibung muB jeden Tag neu fiir jeden 
Hafen eingestełlt werden. (Sprechsaal 63. 792—96. 16/10. 1930.) SALMANG.

E. Berger, Gleichgewichtsverschiebungcn im Glas wid Einflup der Warmeuorgcschichte 
auf seine physikalischen Eigenschaflen. Auf Grund eigener u. fremder Verss. zeigte Yf., 
daB die Eigg. der Glaser zwar yon der Warmevorgeschichte abhangen, aber bei ge- 
niigend langer Kiihlzeit fiir jede Temp. einen endgultigen W ert annehmen, einerlei, oh 
zunachst ein hoherer oder weniger lioher W ert fiir den Eig.-Betrag yorlsg. Diese 
Gleichgewichtswerte scheinen fur samtliche Eigg., die lediglich m it ihrem Temp.- 
Koeffi ienten im Transformationspunkt unstelig sind, auf Geraden yerschiedener 
Neigung zu liegen, welche im sta t. gemessenen Transformationspunkt zusarcrcen- 
stoBen. Die Geschwindigkeit der Verschiebung zum Gleichgewicht hin laBt sich fiir 
jede Temp. dureh die Gleichung wiedergeben: dE/dz =  C l/z, wo G einen Faktor, 
E  die Eig. u. z die Zeit von Beginn des Vers. ab bezeichnet. Ais eigentliche Konstantę 
eines gemaB der Gleichung Yerlaufenden Vorganges ist die Mindestki hlzeit an7uschen, 
welche zur yólligen GJeicbgewiehtseinstellung nctig ist. Die legz-Werte fallen mit 
steigender Temp. auf 2 Geraden ab, die sich im sta t. Transformationspunkte sebneiden. 
Entsprechende Gleichungen u. Beziehungen scheinen fiir die Geschwindigkeit der 
KornvergróBerung in  einem kaltbearbeiteten Metali bei isothermer Rekrystallisation 
yorzuliegen. Die Ansicht des Yfs., daB bei abnehmender Temp. fortschreitcnde 
(dynam.) Aggregation der Teilchen anzunehmen ist, gewinnt dam it eine groBe Wahr- 
scheinlichkeit. Auf die dynam, Aggregat ion ais Ursache laBt sich weiter die Erzeugung u. 
Beseitigung der Doppelbrechung zuriickfiihren. Der Kiihlvorgang bewirkt daher die 
Beseitigung der Spannungen nur dureh einbeitliche Gleichgewichtseinstellrng des 
Aggregationsgrades, nicht aber dureh mechan. Entspannung infolge yon FlieBvor- 
gangen im Glase. Diese neue Vorstellung wird mathemat. erfaBt. Der EinfluB der 
WarmeYorgeschichte auf die Eigg. wird in  Bildern dargestellt. Vf. lehnt die SMEKAL- 
sche Theoiie der RiBbldg. (C. 1930. I. 276) ab. (Glastechn. Ber. 8. 339—67. Sept. 
1930. Jena, S c h o t t  & G e n o s s k n .) Sa l m a n g .

Alfred L. Miller, Untersuchungspróbleme der Tonindustrie. Die Anregungen be- 
ziehen sich  auf das Bauwesen m it keram. Stoffen: Eigg. der Mortel, W irtsch aftlieh k e it 
yon Baukonstruktionen, Anbringung keram. Verzierungen, Verfarbung yon Mauer- 
werk, Festigkeit u. Kennzeichnung yon Steinzeugrohren u. die Herst.yon Leicht- 
bausteinen. (Brick Clay Record 77. 425—28.7/10.1930. Univ. of Washington.) SALM.
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— , Hochfeuerfeste Stoffe fur hohere Temperaturen. Kurze Ausfiihrungen yerschie- 
dener Vf{. iiber folgende Stoffe: H. M. Kraner iiber Zirkon, Magnesia, Chrom u. 
Chromsilica. Letztere verbindet die Eigg. von Chrom- u. Silicastcinen, weil sie be- 
standig gegen Schlaeken u. gegen Temp.-Wechscl ist. William F. Rochow berichtet 
iiber hoehtonerdehaltige Magnesit- u. Chromsteine, die fiir Sonderzwecke wegen ihrer 
Schlackenbestandigkeit empfohlen werden. Erstere z. B. werden oft in Zementdreh- 
ófen eingebaut. Mullitsteine finden beim Ólraffinieren Verwendung. Fred S. Thomp
son: Geschmolzene Mullitsteine, sog. Corhartsteine in der Glasindustrio u. Kohle u. 
Graphit dort, wo ihre reduzierenden Einfliisse nicht schaden. (Chem. metallurg. Engin. 
37. 589—91. Sept. 1930.) Salmang.

A. E. J. Vickers, Der Einflufi ozydierender oder reduzierender Atmosphdren auf 
feuerfeste Stoffe. Teil III . Untersućhungen mit einer feuerfesten Mischung, welche ver- 
schiedene Mengen kolloidalen Eisenhydrozyds enthalt. (II. vgl. C. 1928. I. 566.) Neben 
Eisenhydroxyd wurde Kohle eingefiihrt. Wenn alle Kohle u. W. ausgetrieben worden 
war, hatte Luft oder N20  keine schadliche Wrkg. Im andren Falle tra t  eine erhebliche 
Senkung der Feuerfestigkeit ein. C02 hat reduzierende Eigg., mehr aber CO, S 02 u. H 2. 
Am starksten sinkt der Erweichungspunkt bei Ggw. von W.-Dampf. Dio Wrkg. eines 
Gases ist dem Fe-Geli. proportional. Angaben iiber Farbę u. Struktur dor Brenn- 
proben. (Trans, ceramic. Soc. 29. 290—98. Sept. 1930.) Salmang.

— , Gips, das ideale feu-erbestandige Materiał. Aus Gips wurde eine Kammer ge- 
baut u. innen ein Feuer entfacht. Dio Wandę blieben k. u. wurden innen kaum be- 
sehiidigt. (Canadian Mining Journ. 51. 945—46. 3/10. 1930.) Salmang.

W. Hugill und W. J . Rees, Der Einflu/3 von Eisenborat auf die Gesehwindigkeit 
der Umwandlung von Quarz in Silicasteinen. Ganister wurde m it 2%  CaO u. 2%  ge- 
schmolzenem Fe-Borat angemacht u. bei Kegel 17 unter n. Bedingungen gebrannt. 
Die Steino waren weniger dicht ais bei Kalkzusatz allein, die Umwandlung war bei 
Boratzsatz etwas besser, vor allem hatte sich viel Tridymit gebildet. AuBerdem war 
noch Quarz u. Cristobalit sichtbar. (Trans, ceramic. Soc. 29. 299—303. Sept. 
1930.) Salma.ng.

Alton J. Blank, Die Chemie der Portlandzementfabrikation. II. Wirkung des 
Schwefels und seiner Verbindungen. Teil 1. (I. vgl. C. 1930. II. 2559.) AuBer dem 
absichtlich zugesetzten Gips beim Mahlen soli S vermieden werden. Er kann in den 
Rohstoffon ais Gips, P yrit oder in den Brennatoffen vorkommen. Dio Analysen des 
Brennprod. auf der ganzen Lange des Drehrohrs ergabeu Steigerung des S 03-Geh. 
durch Aufnahmo von S aus den Ofengasen besonders in der Sinterzone. Der Geh. 
des Klinkers an Sulfidschwefol ist gefahrlicher ais froier Kalk. (Concreto 37. Nr. 4.
81—83. OKt. 1930. Puebla, Moxico, Comp. de Comento Portland ,,Landa“ .) Salm.

Katsuzo Koyanagi, Neuere Forschungen iiber die Hydratation des Poitland- 
zements und den Einflufi des Morwcalciumphosphats auf die Hydratation des Zements.
I.—V. Die H ydratation wurde bisher meist in Ggw. von viel W. u. an reinen Klinkern 
ohne Gipszusatz untersucht. Hierdureh werden andere Verhaltnisse wiedergegeben 
wie in  der Praxis. Gute Zemente haben iiberdies eine andere H ydratation ais die 
Kalktreiber. 50 Drehofenklinker wurden mit 10 verschieden groBen W.-Mengen an
gemacht u. beobachtet. Krystalle von Ca-Sulfaluminat wurden dadurch erzeugt, daB 
Pulver von bostem Klinker m it W. geschiittelt u. 2—3 Stdn. m it Gipslsg. stehen 
gelassen wurden. Die Krystalle schieden sich dann ais Nadeln in flockigen Massen aus. 
Die Klinker muBten frisch sein u. unter 0,4°/o freies CaO enthalten. Bei Klinkern 
mit viel S03 erschienen die Nadeln nicht. Zur Auslaugung des Klinkers muB die 
30-fache W.-Menge 8—14 Stdn. auf ihn einwirken. Die Krystalle haben die Zus. 
3Ca0- A120 3- 2,5CaS04- 30H20. Die Nadeln waren opt. negativ, einachsig u. schwach 
doppelbrechend. Bei gut gebranntem Klinker entstehen folgende Hydratationsprodd. : 
Dicke kurze Nadeln u. diinne seehsseitige Plattchen aus Ca0-Al20 3. Erstere wandeln 
sich langsam in die Plattchen um. Boi Ggw. von Gips bilden sich die Nadeln des 
Sulfaluminats, ferner eine Gelmasse u. das Kalkhydrat. Kalksilicate wurden nie 
gefunden. Beide letzteren scheiden sich zuletzt aus. Die abbindeverzogernde Wrkg. 
des Gipses beruht auf der Sulfaluminatbldg. Die Erhartung beruht auf der Abschei- 
dung der Gelmasse aus Kalksilicat. Schlecht gebrannte Klinker hydratisieren zuerst 
unter Bldg. Ton Gelmasse. Nur bei hohem W.-Zusatz treten die kurzeń Nadeln des 
Aluminats auf. Zement m it hohem Geh. an freiem Kalk braueht mehr W. zur Aus- 
scheidung der Nadeln von Aluminat. Bei Schlechtbrand scheiden sich die P latten  
von Kalkhydrat friiher aus wie bei gutem Zement, besonders bei viel freiem Kalk.
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Man kann diesen so in Schwachbrand erkennen. E rst nach Wochen t r i t t  das Aluminat 
auf. Dio Erhartung crfolgt auch hier durch die Gelmasse. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 33 . 147 B—53 B. April 1930. Chichibu Cement Co.) Sa l m a n g .

KatSUZO Koyanagi, Neuere Forschungen iiber die Hydratation des Portland- 
zements und den Einflufi des Monocalciumphosphats auf die Hydratation des Zements. 
VI.—VII. (I.—V. vgl. vorst. Ref.) CaH1(PO.,)2 sto rt wahrend der Abbindung stark, 
nicht aber nach derselben. Die Ursache liegt in der Behinderung der Hydratation 
des Ca-Aluminats. Andererseits yerbindet es sich stark  m it Kalk unter Bldg. unl. 
Phosphate. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 276 B—77 B. Ju li 1930. 
Chichibu Cement Co.) Sa l m a n g .

K. Koyanagi, Altihlemtearmc und Abbindezeit der Żenienie. Vf. vertritt seinen 
friiheren Standpunkt gegeniiber H e is e r  (C. 1930. II. 1423). (Zement 19. 988—89. 
16/10. 1930. Japan.) Sa l m a n g .

G. Haegermann, Freier Kalk im  Portlandzement und JRaumbestdndigkeit. Zwolf 
yerschiedene techn. Rohmehle wurden unter denselben Bedingungen bei Yerschie
dene n Brennstufen von 1225—1475° gebrannt. An den gemahlenen Klinkerproben 
wurde der Geh. an freiem Kalk nach der Methode von E m l e y  bestimmt u. die Raum- 
bostandigkeit mittels Kochprobe u. Kaltwasserprobe gepriift. — Bei den Erhitzungs- 
bedingungen des Drehofens diirften bereits bei 1275° Garbrand eingetreten sein. Die 
Brennstufe desselben schwankt bei Zugrundelegung der Kochpriifung um mehr ais 200° 
u. bei Zugrundelegung der Kaltwasserpriifung um 100°. Klinker m it 2% freiem Kalk 
bestehen meist die Kochpriifung, bei l° /0 freiem Kalk aber immer. F ur das Bestehen 
der Kaltwasserpriifung darf 4%  freier Kalk zugegen sein. (Zement 19. 982—84. 
16/10. 1930.) i Sa l m a n g .

P. P. Budników und W. M. Leshojew, Basische Hochofenschlacke und ihre An- 
wendung zur Herstellung von klinkerfreiem Zement. Zwecks Darst. yon klinkerfreiem 
Zement aus Hochofenschlaeken wird ein Zusatz von CaSOt (4—6°/0) (Anhydrit) emp- 
fohlen. Bei hohem Kalkgeh. der Schlacken wird das Anhydrit beim Mahlon den 
Sclilacken zugesetzt. Auch kann das CaSO, • 2 Ii20  oder CaS04 der geschmolzenon 
Schlacko zugesetzt werden. Boi Darst. des Zements durch Zusatz von CaS04 zu der 
geschmolzenen Schlacke kónnen auch sauro Schlacken verwendet werden, da sie sich 
m it CaO anreichern. E in Zusatz von 2—3°/o Kreido oder Dolomit beim Mahlen 
des Schlackonzements erhóht dio mechan. Festigkeit des Zements. CaCl2, MgCl2, 
MgO, BaCl,, NaCl, Na2C03, Ca(OH)2, CaF2, Ba(OH)?, Mergel, CaS, Na2S,‘ Na2S04, 
N aH S04, Na2Si03, gebrannter Dolomit usw. hatten nicht die Wrkg. eines Gemisches 
von Anhydrit +  gebrannter Dolomit (gebrannt bei einer Temp., bei der der MgC03 zu 
MgO dissoziiert, CaC03 aber noch nicht zers. wird). Zur Erhohung der Geschwindig- 
keit des Abbindens empfiehlt sich ein Zusatz von Anhydritzement. Der erhalteno Zement 
entsprach den Normen von Schlacken-Portlandzement. (Journ. angew. Chem. [russ.: 
Shurnal prikladnoi Chimii] 3. 669—74. 1930. Leningrad, Inst. Angew. Chem.) ScHONF.

George J. Fertig, Die Verwendung von Oebldseofenschlacke im Silden. Abhandlung 
iiber die Verwendung von Hochofenschlacke ais Basis fiir die Herst. von Zement u. 
ais Baumaterial. (Journ. chem. Education 7. 2393—95. Okt. 1930. Birmingham, 
Alabama.) Ju.\G.

Bureau of Standards, Schnelhcetterprobe von Briefkastenemail. Hinweis auf eine 
erwoiterte Wiedergabe der Priifmethode. (Journ. Franklin Inst. 210. 383. Sept. 
1930.) _______ ______ ____ Sa l m a n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Gustav Pistor, 
Leipzig, und Robert Suchy, Bitterfeld, Zement. (Can. P. 277 732 vom 14/12. 1926, 
ausg. 7/2. 1928. — C. 1927. I. 1725 [E. P. 263 124].) D r e w s .

Albert T. Otto & Sons, New York, ubert. von: Alfred Uhlmann, Berlin-Steg- 
litz, Herstellung von Oegenstanden aus nichtleitendem Materiał. (A. P. 1 768 869 yom 
14/7. 1926, ausg. 1/7. 1930. D. Prior. 18/7. 1925. — C. 1928. I. 397 [Schwz.P- 
122 007].) G e is z l e r .

Deutsche Gasgliihlicht-Auer Ges. m. b. H., Berlin (Erfinder: J. d’Ans), Feuer- 
feste Massm. (Schwed. P. 64062 vom 19/12.1925, ausg. 1/11. 1927. D. Priorr. 24/12. 
1924; 23/1. u. 1/10. 1925. — C. 1927. I. 344 [F. P. 610949].) K u h l in g .

Rudolf Karg und Josef WeiB, Luzem, Schweiz, Isolierplatten. (A. P. 1752561 
yom 27/9. 1927, ausg. 1/4. 1930. Schwz. Prior. 4/10. 1926. — C. 1927. II. 1505 
[Schwz. P. 120 206].) S a r r e .
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VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
R. E. Slade, Die Stickstoffindustrie und unsere Nahrungsmittehersorgung. Auf 

Grund statist. Feststellungen u. der Berichte der Rothamsted-Versuchsstation fiir 
1929 wird berechnet, daB etwa 17% des ais Diingung zugefuhrten N in der Ernte- 
orhóhung wirksam werden u. daB von 1 t  N jahrlich im Durchschnitt fiir 34, von der 
Geaamtproduktion 1928 fiir 56 Millionen Menschen, entspiechcnd 2,8% der Gesamt- 
menschlioit, der durchschnittliche Nahrungsbedarf erzeugt wird. Weitere tabellar. 
Angaben u. K urrcn  iiber Diingemittelverbrauch in versehiedencn Landern. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 49. 760—66. Naturę 196. 569. 1930.) G r o s z f e l d .

J. W. Turrentine, Problemu in der Diingemittelindustrie. Fiir die Diingemittel- 
industrio ist es erforderlich, boi der Zus. yon hochwertigen Diingosalzmischungen die 
einzelnon Komponenten in ihrem Verh. niiher zu studieren. Ferner ist eine Verbesserung 
derApparaturfurdieVertoihmgderDungesalzenotwendig,sowioeinobessereKonservierung 
u. Ausnutzung der Phosphatlager im Siiden der Vereinigten Staaten. Von dem neuen 
Vorschlag, Phosphatgestoin mit Stickoxyden zur gloichzeitigen Entw. von Phosphor- 
saure u. Nitratbldg. zu behandeln, kann man sich viel Vorteil versprochen. Erforderlich 
ist bessere Ausnutzung von Ammoniakverbb. u. N itraten u. Ausbeutung der Vorkk. 
von Kali in Texas u. Baltimore, um Amerika unabhangig von doutsch-franzos. Kali 
zu machen. Abfalle verschiedener Industrien sollten ais organ. Diingor noch mehr aus- 
genutzt worden. (Journ. chem. Education7. 2330—35. Okt. 1930. Washington.) Ju n g .

G. Wichem, Fortschritte der Diingemittelindustrie {Phosphor sdurediingemittel) in 
den Jahren 1925—1929. (Chem.-Ztg. 54. No. 84. Fortschrittsberichte No. 3/4. 81—86. 
18/10.1930.) J u n g .

Otto Recker, Die Phosphors&urediingerindustrie in Italien. (Vgl. C. 1930- II. 446.) 
Schemat. Darst. der H3P 0 4-Fabrikation aus Rohphosphat u. dos DORR-LlLJENROTH- 
Yerf. P-Ddnger, die nur citratloslich sind, konnten sich in Italien nicht cinfiihren. 
Vf. schlagt vor, die H.2S04 durch H N 03 zum AufschlicBen der Rohphosphate zu 
ersetzen: s ta t t  CaSO.j enthalt dann das Superphosphat Ca(N03)2. (Metallborse 20.1128. 
1183. 1930.) “ L. W o l f .

R. V. Allison, Kupfersulfat lost das Problem der Bodendiingung in  den Steppen 
Floridas. Es wird iiber die Ergebnisse der Yerwendung von Kupfersulfat ais Diingemittel 
des braunen Torfbodens der sumpfigen Steppen in Florida berichtet. (Journ. chem. 
Education 7. 2399—2402. Okt. 1930. Florida.) J u n g .

A. Schoschin und G. Tscheljantzew, Wirkung von Mineraldiingcrn und Nitragin 
auf Soja im  sudlichen „Tschernosem“-Qebiet (Schwarzerde). Nitragin hat bei Tropf- 
verss. den Ertrag verdoppelt. Die Wrkg. des Nitragins wird durch Superphosphat +  
K-Salz gesteigert. Nitragin hatte eine Abnahme des Fettgch. u. Zunahme des Protein- 
geh. der Sojabohnen zur Folgę; der Fettgoh. steht im umgekehrten Verhaltnis zum 
Śamenertrag; die absol. Fett- u. Proteinmengo war abor bei Nitragindiingung infolge 
des gróBorcn Ertrags groBer. P-K-Diingung ohne Nitragin hatte eine Abnahme des 
Bohnenertrags, des Prozent- u. absol. Fettgeh. u. eine geringe Zunahme des % -Protein- 
geh. zur Folgę. (NH4)2S04 u. NaN03 erhohten den Ertrag. Bei Mineraldiingiuig ist 
saure Kombination der Diingemittol giinstiger ais alkal. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masło- 
boino-Shirowoje Djelo 1930. Nr. 7/8. [60/61]. 61—71. Rostow, Landw. Inst.) Sc h ó n f .

Hans Jenny, Oesetzmdpige Beziehungen zwischen Bodenhumus und Klima. Die 
im Westen u. Osten von Nordamerika ausgefiihrten Unterss. fiihrten zu dcm Ergebnis, 
daB mit steigender Temp. der mittlere N-Geh. der Boden exponentiell abnimmt. Fiir 
je 10° Ternp.-Abnahme nimmt der durchschnittlicbe N-Goh. der Boden 2—3mal zu. 
Das C:N-Verhaltnis des Bodens andert sich ebenfalls m it der Temp. kontinuierlich. 
Moglicherweise 'wird die Zers. der organ. Substanzen in  w. Klimaten beschleunigt, so 
daB dio im Boden verbleibenden Humusmengen dementsprechend abnehmen. Die Ab- 
hangigkeit des Boden-N von der Befeuchtung in Gebieten konstanter Temp. wurde 
in 2 Temp.-Zonen ausgewahlt: Eine temperiorte Zone m it Jahrestemp. yon 10,6—11,7° 
u. ein Streifen m it Jahrestemp. von 17,8—20°. Auch hier zeigten die Graslandboden 
gegeniiber den Waldbodon hóhere N-Werte. In  Ubereinstimmung m it den gefundenen 
N-Temperaturfunktionen sind die Grasland- u. Waldbóden der Subtropen bedeutend 
N-armer ais die entsprechenden Boden der nordlichen temperierten Zono. DaB C :N- 
Verhaltnis ist in der temperierten Zone fur dio Steppen- wio auch fiir die Waldbóden 
nahezu konstant. Der Quotient betragt im Mittel 11,3. Betreffs der Abhangigkeits- 
Terhaltnisse der N-Temporaturfunktion u. dor N-Befeuchtungsfunktion, durch welche
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sich die Abhangigkeit des N- bzw. Hurausgeh. vom Klima ausdriickt, ygl. Original. 
(Naturwiss. 18. 859—66. 10/10. 1930. Columbia (Missouri), Univ., Bodenkundl. 
Inst.) GUGGENHEIM.

H. G. Thornton und P.H . H. Gray, Die Schwankungen der Bakterienzahlen und des
Nitratgehalts von Feldbóden. Bodenproben werden alle 2 Stein, entnommen, Bakterien- 
zahl u. N itra t bestimmt u. yersucht, die Zahlen zueinander, zu Bodenfeuchtigkeit, 
Bodentemp. oder Regen in Beziehung zu setzen. (Proceed. Roy. Soc., London Serie B. 
106. 399—417. 1/7. 1930. Rothamsted, Experimental Station, Bacteriology Depart
ment.) E n g e l .

A. Demolon und G. Barbier, Beitrag zum Studium der Umwandlung lóslicher 
Phosphąte in  Mineralboden. (Ann. Science agronom. Franęaise 47. 329—63. Mai/Juni 
1930. Versaille8.) T r ŹNEL.

G. BalanesCO, Ober die Adsorption von Phosphorsaure durch die organische Substanz 
des Bodens. Der Humus selbst absorbiert niemals P 20 5; die in ihm enthaltenen Kationen 
binden die P20 6, insbesondere Eisen. (Ann. Science agronom. Franęaise 47. 364—75. 
M ai/Juni 1930. Versailles.) T rf.NEL.

A. A. Bytchihine, Mobilisation und Fizierung der Phosphorsaure in den ver- 
schiedenen Uorizonłen der ,,Schwarzerde.“ (Ann. Science agronom. Franęaise 47. 376 
bis 383. M ai/Juni 1930. Odessa. — C. 1930. I. 1674.) T r Ś n e l .

Lajos Pap, Die Hygroskopizitdt der Weizen. Es wurde untersucht, welche Unter- 
schiede der Feuchtigkeitsgeh. der einzclnen Wcizensorten (200ungar. u. 86 ausland. 
Muster) bei ident. Lagerung zeigt. Ais gróBte Abweichung vom Durehschnitt ergibt sich 
+  0,41 bzw. —0,45%. Die Hygroskopizitatsandeiungen sind hauptsachlich vom Klima, 
weniger von der A rt abhangig. Das Austrocknen oder Benetzen des Weizens hat keinen 
EinfluB auf dessen Hygroskopizitat. (Mczogazdasdgi-Kutatdsok 3. 349—54. Sept. 1930. 
Budapest, Techn. Hochsch.) Sa il e r .

R. C. Roark, Schwierigkeiten in der Produktion und der Vericendung ton Insekten- 
giften im Siiden. Dio zur Insektenvertilgung im Siiden der Vereinigten Staaten er- 
forderlichen Insektenvertilgungsmittel werden besprochen. Pariser Griin wird in steigen- 
dem ilaBo gegen Móskitos u. Cilciumarsenat ais Baumwollbestaubungsmittel angewendet 
worden. Fiir Bleiarseniat muB cin Ersatz gefunden werden u. neue Gifte gegen die 
Mittelmeerfruchtfliege, den mexikan. Bohnenkafer, Zuckerrohrbohrer, die Apfelmotte, 
den oriental. Fruchtwurm u. a. m. sind notwendig. U nter minerał. Yerbh. scheincn 
Fluorverbb. am wirksamsten zu sein, Rotenon, eine Substanz, die in trop. Fischgift- 
pflanzen yorkommt, ist ein Torziigliches Insektengift, das fiir Saugetiere ungiftig ist. 
Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, im Siiden, wo die Vertilgungsmittel am 
meisten verwendet werden, auch die Gifte herzustellen. (Journ. chem. Education 7. 
2301—06. Okt. 1930. Washington.) J u n g .

C. H. Richardson, Die insekticide Wirkung einiger Pyridin- und Pyrrolidin- 
derivate und einiger aromatischer Aminę. Vergleichende Verss. m it Nicotin- u. Nicotin- 
deriw ., Pyridin-, Pyrrol- u. Pyrrolidinderiw . u. verschiedenen aliphat. Aminen zur 
Insektenvertilgung. Resultate in  mehreren Tabellen. Nur Metanicotin u. Nicotyrin 
erreichen die Wirksamkeit von Nicotin, alle andern sind unterlegen. Benzylpyridin 
kann in den Fallen m it Vorteil herangezogen werden, wo es auf ólige B eschaffenheit 
ankommt. (Journ. agricult. Res. 40. 1007—15. 1/6. 1930.) GRIMME.

Joseph M. Ginsborg, Priifung zur Bestimmung der Gifligkeit von Pyrethrum- 
dampfen gegeniiber Honigbienen. Die Verss. ergaben, daB die fliichtigen Bestandteile 
des Pyrethrum- (Insekten-) Pulvers gegenuber Honigbienen vollkommen unsehadlich 
sind. Figur eines prakt. App. im Original. (Journ. agricult. Res. 40. 1053—57. 
1/6. 1930.) __________________ GRIMME.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: L. Hecht), Diinge-
mittel. (Schwed. P. 64022 vom 5/8.1926, ausg. 1/11. 1927. D. Prior. 14/8. 1925. — 
C. 1927. I. 793 [E. P. 256972].) K u h l in g .

A. Holz, Irvington, New Jersey, und T. van D. Berdell, New York, Dunge- 
mittel. (E. P. 332 750 vom 30/7. 1929, ausg. 21/8. 1930. — C. 1930. II. 122 [F. P. 
679 572].) D r e w s .

Elektrizitatswerk Lonza, Basel, Streufahige Nitrophosphate. (Poln. P. 10 823 
vom 10/7. 1928, ausg. 5/12. 1929. Schwz. Prior. 14/7. u. 22/12. 1927. — C. 1928. IL 
2502 [E. P. 294 117] u. C. 1929. II . 1580 [F. P. 657 288].) Schonfeld .
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Franz Anton Schefler, Leitfadcn der Chemie fur Landw irte. N eubearb. von Gustav Stenkhoif.
4. Aufl. Hannover: M. & H. Schaper 1930. (VI, 133 S.) gr. 8°. Hlw. II. 3.80.

V m . Metallurgie; MetallograpMe; Metallverarbeitung.
Camille Matignon, Beitrag zur Geschichte der Elektrothermie des Zinks. Vf. be- 

schreibt einen Zinkreduktionsofen, bei dem eine Zn-Oxyd-Kohlemiechung (mit 2 bis 
3% KohleuberschuB) in einer senkrechten Reaktionskammer mittels eines am Boden 
befindlichen horizontalen elektr. Widerstandes geheizt wird. Die entwickelten Zn- 
Dampfe gelangen aus dem Reaktionsrohr dureh ein 20 cm dickes Kohlefilter in die 
Kondensationskammern, welche zu beiden Seiten des Reduktionsrohres oberhalb der 
Heizwiderstande liegen. — Es wird die Fuhrung u. der Betrieb eines solehen Ofens 
beschrieben. Die angegebenen Daten (maximal 63% Zn-Ausbeute, u. eine Stromausbeute 
von ca. 45% ohne Beriicksichtigung der Strahlungsverluste) lassen keine wirtschaftliche 
Auswertung des Verf. zu. (Chim. et Ind. 23. 1331—38. Juni 1930.) Co h n .

Herbert Cohn, Die technischen Bedingungen der Zinkverhuttung in Icontinuierlich 
arbeitenden Systemen. Vf. gibt einen ttberblick uber die m it vertikalen Muffeln arbei- 
tenden Systeme der N e w  J e r s e y Z i n c  C o m p .  u. der Z i n k h u t t e n w e r k e  
O b e r s p r e e .  Es werden die Entw. u. die gegenuber der Destillation in liegenden 
Muffeln vera.nderten Bedingungen der kontinuierlich arbeitenden Verff. besproehen 
u. die besonderen Schwierigkeiten erortert, Muffelsaulen aus keram. Materiał her- 
zustellen, welche bei erheblicher Hohe lange Zeit hindurch eine Dauerbeanspruehung 
von 1300—1400° in einer Zn- u. Pb-Dampfatmosphare aushalten. (Metali u. Erz 27. 
357—62. Juli 1930.) Co h x .

E. T. Ellis, Altzink ais Fallmiłtel fiir  Edelmetalle. Vf. beschreibt einige Methoden 
zur Fali ling von Au, Ag, Pt u. Pt-MetaUen aus Abfalllosungen, in denen diese Metalle 
einzeln oder gemeinsam u. verunreinigt in kleinen Mengen vorkommen, dureh Altzink. 
Das Zn wird dabei in Form von Granalien oder Blechen zu den schwach angesauerten 
Lsgg. zugegeben. (Metal Ind. [London] 37. 53—54. 18/7. 1930.) Co h n .

W. G. Ciarkę und B. H. Moore, Die Cyanidbehandlung kupferhaltiger Golderze. 
Ein Rosten oder Calcinieren der Erze bei yerhaltnismaBig tiefer Temp. zur t)berfuhrung 
der Kupfercarbonate in Osyde mit anschlieBendem feinem Ma hien, Amalgamieren u. 
Auslaugen m it sehwacher Cyanidlsg. ergibt eine hohe Au-Ausbeute m it niedrigem 
Cyanidverbrauch. Scheinbar wird das dureh Calcinieren der Carbonate hergestellte 
CuO viel langsamer dureh eine schwache Cyanidlsg. angegriffen, ais die Carbonate selbst, 
u. die Cyanidlsg. wirkt selektiv, indem das Au merkbar von dem CuO gel. wird. Wegen 
der hohen bas. N atur der Gangart war eine vorangehende Behandlung des Erzes mit 
HjSOj zur Cu-Entfernung vor der Cyanidbchandlung prakt. nicht móglich. Eine Fein- 
mahlung nach dem Rosten u. eine Amalgamation wahrend des Mahlens ist notwendig, 
um das Au zu befreien u. das grobe Au vor der Cyanidbehandiung zu entfernen. Am 
besten scheint dann nach dieser Behandlung ein 7-std. Riihren in einem 1 :1-Schlamm 
mit 0,07% Cyanidlsg. zu sein. (Chem. Engin. Mining Rev. 22. 353—55. Canadian 
Mining Journ. 51. 843—44.1930. Kalgoorlie, School of Mines of Western Australia.)W il.

J. D. Porter, Aluminium im Siiden. t)ber die Entw. der Al-Industrie im Siiden 
der Vereinigten Staaten dureh die zur Verfugung stehenden bedeutenden Wasserkrafte 
u. dio verschiedenen Industrien im Siiden, die Absatzgebiete fiir Al sind. Das Vork. 
von Bauxit in Arkansas u. Siidamerika u. die Fabrikationsmethoden werden besproehen. 
(Journ. chem. Education 7. 2383—86. Okt. 1930. Pittaburg, Pennsylvanien.) Ju n g .

W. Claus und F. Goederitz, Gegossene Aluminiumbrcmzen. III . Schicindungs- 
trscheinungen. (II. vgl. C. 1930. II. 1125.) An Aluminiumbronzen m it verschiedenen 
Al-Gehh. wird der EinfluB des Formstoffes, der Formkonstruktion, der GieBtemp. 
u. des Al-Geh. auf die Entstehung u. Ausbldg. von Makrolunkem infolge der Schwindung 
untersucht. In  einer Vers.-Reihe wird der EinfluB des Al-Geh., in einer zweiten Vers.- 
Reihe der EinfluB der GieBtemp. untersucht, wobei die iibrigen 3 ilóglichkeiten 
konstant gehalten werden. In  3 anderen Vers.-Reihen werden immer 2 Móglichkeiten 
konstant gehalten, wahrend 2 andere Móglichkeiten variiert werden, wobei der EinfluB 
des Formstoffs in jeder Vers.-Reihe zu den Variablen gehórt. Die Ergebnisse werden 
in Form einer Tabelle zusammengestellt. (GieBerei 17. 1017—23. 17/10. 1930. 
Berlin.) E d e n s .

R- d’E. Atkinson, Lotbares Wolfram. Bei rorsichtigem Arbeiten sind Lótungen 
von Wolfram mit Neusilber u. anderen, reichhch Zn enthaltenden Messinglegierungen
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moglich. Weil ausgliihbar, sind fiir Vakuumzwecke Goldlótungen vorzuziehen, wobei 
ein geringer Zusatz von Palladium zum Gold dieses besser flieBen laBt. (Naturę 126. 
97. 19/7. 1930. New Jersey, Rutgers Univ.) Me i s e l .

W. Hoffmann, Das Verhalten Icohlenstoffreicher Zusatzwerkstoffe fiir Auftrags- 
schweifiung im Lichtbogen. An Hand von Schliffbildern u. Kurventafeln berichtet Vf. 
iiber Verss. zur Feststellung des Zusammenhanges zwisehen Einbrandtiefe, Abbrand- 
menge, chem. Veranderung u. Festigkeit bei der elektr. AuftragssehweiBung. (Schmelz- 
schweiBung 9. 229—30. Okt. 1930. Berlin-Charlottenburg.) I / u d e r .

W allace G. Imhoff, Fakloren, welche den Glanz von heifi getauchten Zinkiiberziigen 
beeinflussen. Zur Erzielung eines glanzenden Zn-Uberzuges sind nach Vf. folgende 
Bedingungen zu erfiillen: Es ist eine hochwertige Stahl- oder Eisenbasis orforderlich, 
dio weder sprode, noch poroś, auBerdem frei von Rost u. E ett ist. Bei Reinigung der 
Oberflache durch Abbeizen ist darauf zu achten, daB nur die auBere Sohale (Rost- 
oder Oxydhaut) entfem t wird, daB aber die auBere Metallhaut u. das Korn nicht an- 
gegriffen werden. Die riohtig gebeizte Flachę muB glatt sein. Es muB zur Yerzinkung 
hochwertiges Zn benutzt werden. — Das Zn-Bad darf nicht iiberheizt sein, da es sonst 
durch die schnelle Auflosung von Eisen verunreinigt wird. Das FluBmittel auf dem 
Zinkbad ist immer frisch zu halten (leicht durch Fe-Salze verunreinigt) u. ebenfalls 
das Kiihlwasser. — Die Temp. des Kiihlwassers ist von Bedeutung u. zwar muB sie 
boi kleinen Stiicken hoher sein ais bei groBen. Dio verzinktcn Stiicke miissen den 
Wassertank noch so warm verlassen, daB sie von selbst trocknen konnen. — Es wird 
noch auf die Wichtigkeit einer gesunden Lagerung dor fertigen Waren hingewiesen. 
(Brass World 26. 35—37. Blast Furnace Steel P lant 18. 1154—56. 1930.) Cohn.

Friedrich Mtiller, Neuere Grundlagen der Metallkorrosionsforschung. Darlegung 
des jetzigen Standes der elektrochem. Theorie dor Korrosion u. anderer Probleme der 
Korrosionsforschung (EinfluB der Korrosionsprodd., von Kolloiden u. Mikroorganismen, 
Korrosionsschutz u. a.). (Ztschr. angew. Chem. 43. 225—31. 1930. Dresden.) K ru .

A. Julia Sauri, Die Bekampfung der Ozydation des Eisews. Die nachfolgenden 
Verff. werden beaprochen: Zementation m it Cr, m it Ferrochrom, m it Cr-Al, elektrolyt. 
Verchromung, Schutz der Oberflache durch Metallphosphate. ( Quimica e Industria 7. 
173—76. Juli 1930.) W il l s t a e d t .

A. Rauch und H. Kolb, Uber die Korrosion von Kupfer und hochkupferhaltigen
Legierun-gen durch Salzlosungen unter besemderer Berucksichligung der Vcrhalinisse in 
der Kaliindustrie. Es werden Tropf-, Riihr- u. Stromungsverss., ferner Veres. im techn. 
MaBstab ausgefiihrt. Der Korrosionsangriff wird durch elektroanalyt. Best. des Cu- 
Geh. der Lsgg. erfaBt. E in Maximum des Angriffes ergibt sich zwisehen 15 u. 25% 
KCl-Geh. Die Korrosion wiichst m it Zunahme der Temp. u. der Stromungsgeschwindig- 
keit. Sulfatlsgg. greifen weit weniger an ais Chloridlsgg., aąuiyolente Chloridlsgg. wirken 
gleieh stark. Luftfreie Lsgg. korrodieren praktisch nicht. — Die Loslichkeit von Sauer- 
stoff in KCl-Lsgg. wird bestimmt. Es ergibt sich eine Abnahme der Loslichkeit mit 
zunehmender Ronz. u. steigonder Temp. — Lóselaugen greifen weniger an ais KCl- 
Lsgg. mittlerer Konz. — Zinnbronze (1,5%) war nach den Ruhrrerss. bestandiger ais 
Cu, nach den Str6mungsverss. wird es starker angegriffen ais dieses. Al-Bronzo (4°/0) 
war in beiden Fallen am widerstandsfahigsten; bei den GroBverss. war der Angriff 
nur etwa J/j des Angriffes auf Cu. Kaltbearbeitete „harto“ Pi-oben worden etwas starker 
angegriffen ais „weiche“ Proben. Korrodierbarkoit u. Potontial stehen nicht in Ein- 
klang miteinander. Ebensowenig Korrosionsgeschwindigkeit u. Reststrom. Dio beob- 
achtoten Worto waren 2—8 mai groBcr ais die aus den Stromstarken nach T o d t (C. 1928.
II. 2191) borechnetcn Worto. (Korrosion u. Metallschutz 6. 127—32. 151—56. 174—78. 
193—200. Sept. 1930. Clausthal, Chem. Inst. d. Borgakademie.) K u t z e l n ig g .

B. G. Dick, Korrosion im  Betriebe der Gasanstalten. Vf. gibt eine Ubersicht iiber
vor8chiedene Korrosionserscheinungen, die im Betriebe amerikan. Gasanstalten beob
achtet worden sind. Die meisten Korrosionen wurden an den Dachern u. Dachrinnen 
der Gebaude, dem Gasreiniger, Skrubber u. den Gaskanalen wahrgenommen. Einige 
Beispiele sind in Abbildungen wiedergegeben. (Gas Age-Record 66. 433—36. 20/9. 
1930. New York.) L u d e k .

Herman Johan van Royen, Deutschland, Stdhle. Stiihle yon hoher Gebrauchs- 
u. StoBfestigkeit werden erhalten, wenn man unter Bedingungen arbeitet, unter denen 
Doppelcarbide entstehen, welche 75—85% Eisencarbid u. 25—15% eines oder 
mehrerer Carbide des Mn, Cr, W, Mo oder V enthalten, u. eutektoide Erzeugnissse
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von groBlamelligem Bau gebildet werden. Hierbei werden die Erzeugnisse von einer 
Anfangstemp. abgekiihlt, welche 120—150° iiber dem ^IJ-Punkt liegt u. die Abkiihlung 
gegebenenfalls dureh Unterbringen des Gutes in-einer Hiille aus Stahlblech geregelt. 
(F. P. 686 346 vom 9/12. 1929, ausg. 24/7. 1930. D. Prior. 10/12. 1928.) K u H tlN G .

Friedrich Krupp Akt.-Ges., Essen (Erfinder: A. Fry), Słahllegierung. (Schwed 
P. 65 975 vom 18/5.1925, ausg. 18/9.1928. — C. 1926.1. 2143[F. P. 598 496].) D r e w s .

Eisen- und Stahlwerk Hoesch Akt.-Ges., Dortmund, Im  Konverter dureh- 
gefuhrles SlahlerzeugungsverfaJiren, bei welchem 0 2 oder an 0 2 angereicherte Luft ais 
Blasmittel yerwendet wird, dad. gek., daB im Bade Erze unter gleichzeitiger Zu- 
fiihrung yon kohlenstoff- oder wasserstoffhaltigen Reduktionsstoffen mittels des Blas- 
mittels yerblasen werden. — Das Verf. ermoglicht die Regelung des Geh. der E r
zeugnisse an C in dem vorher bestimmten MaBe. (D. R. P. 508 966 K I. 18b vom 
1/6. 1924, ausg. 29/9. 1930.) K u h l in g .

Koehler Chemical Co., Akron, Ohio, iibert. von: William Koehler, Cleveland, 
Ohio, Kwpferpulver. Man erhalt ein federartiges Cu-Pulver dureh Elektrolyse einer 
angesauerten Lsg., welche ca. 0,5—6 Gew.-% Cu enthalt. Der Sauregeh. soli ebenfalls 
ca. 0,5—6 Gew.-% betragen. Die Stromdichte an der Kathode soli zu hoch sein, ais 
daB sich eine regelmaBige Metallschicht absetzen konnte. Vielmehr soli sich auf der 
gesamten wirksamen Oberflache der Kathode dauernd Gas entwickeln. Unter diesen 
Umstandcn scheidet sich das Cu ais lockeres federfórmiges Pulver ab, das regelmaBig 
von der Kathode entfernt werden muB, beyor es etwa in eine kompakte M. ubergeht. 
Das so erhaltene Prod. eignet sich u. a. zur Herst. von Metallfarben. (A. P. 1777 371 
yom 22/1. 1930, ausg. 7/10. 1930.) D r e w s .

Vereinigte Elektrochemische Fabriken Dr. Oskar Hahn, Markranstadt 
(Erfinder: O. Hahn), Elektrolytische Abscheidung von Chrom. (Schwed. P. 66145 vom 
7/8 .1925, ausg. 9/10 .1928 . D . Prior. 14/8.1924. — C. 1926.1 . 1002 [E. P. 238 551].) D r .

Soc. an. des Hauts-Foumeaux et Fonderies de Pont-a-Mousson, Pont-a- 
Mousson, iibert. von: Lśon Louis Mathieu, Rouen, Formsand. (A. P. 1776 686 
vom 29/12. 1928, ausg. 23/9. 1930. F. Prior. 27/4. 1928. — C. 1930. I. 735 [F. P. 
668 264].) K u h l in g .

Langbein-Pfanhauser-Werke Akt.-Ges., Leipzig-Sellerhausen (Erfinder: F. W. 
Wiirker), Oafoanisiercn. (Schwed. P. 66 051 vom 27/4. 1927, ausg. 25/9. 1928. —
C. 1927. I. 2479 [F. P. 617 150].) D r e w s .

Rawas-Maatschappij, Swalmen, Holland (Erfinder: Rudolf Appel, Berlin), 
Ilerstellung galvanischer Uberziige von Chrom auf Metallen. (D. R. P. 509 023 KI. 48a 
vom 9/5. 1926, ausg. 4/10. 1930. — C. 1929. I. 2354 [Schwz. P. 128 376].) K u h l in g .

Karl Memmler, Materialpriifungswesen. 4., neubearb. Aufl. [3 Bde.] Bd. 1— 3. B erlin: 
W . de G ruyter & Co. 1930. kl. 8°. =  Sammiung Goschen; 311. 312. 1029. —  Lr. 
je M. 1.80.

1. Motallischo W erkstoffe. (136 S.) — 2. N ichtm etalliscke W erkstoffe u. w irt- 
schaftsw ichtige Verbrauchsstoffe. (110 S.) —  3. H ilfsm ittel d. M aschinentechnik. — 
M aterialpruf ungsm aschinen — MeBgerate— Uberwachung u . E ichung von Priif maschinen 
(110 S.)

IX. Organische Praparate.
Karl Braun, Isopropylalkohol. Gewinnung u. techn. Darst. u. Bedeutung des 

Isopropylalkohols u. seiner D eriw . in der Industrie. Ausfuhrliche Beschreibung der 
Naehweismethoden m it besonderer Beriicksichtigung von dereń Anwendung auf 
kosmet. Mittel. (Dtsch. Parfumerieztg. 16. 297—300. 10/7. 1930.) E l l m e r .

Frederick Challenger, Einige technische Anwendungen aliphatischer Sduren. 
Angaben iiber Darst. u. Verwendungsmóglichkeiten der Adipinsdure, fi-Methyladipin- 
sdure u. ihrer Ester, der Acetondicarhonsdure, Malein- u. Fumarsdure, u. Ubersicht iiber 
neuere Arbeiten, die sich m it der chem. u. enzymat. Herst. der Apfelsaure u. ihren Um- 
wandlungen befassen. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 6. 390—92. Okt. 1930.) P o e .

C. H. Penning, Diphenyl und Diphenylderivate. Die Herst. yon Diphenyl nach 
dem Verf. der F e d e r a l  P h o s p h o r u s  Co., die Eigg. u. die Verwendung ais 
indirektes Heizmittel, sowie der Deriyy., besonders der isomeren Phenyldiphenyle u. 
der chlorierten Prodd. werden besproehen. (Journ. chem. Education 7. 2373—75. 
Okt. 1930. Birmingham, Alabama.) Ju n g .
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Soc. d’£tudes Scientifigues et d’Entreprises Industrielles, Belgien, Spalten 
von gesdlłigten Kohlenwasserstoffen. Die Spaltung erfolgt durch W.-Dampf u. O, wobci 
das Gasgemisch mit groBer Gesehwindigkeit durch eine von auCen auf ca. 1300° erlłitzte 
Rk.-Kammer geleitet wird. Die Menge des zugesetzten O wird so geregelt, daB das 
die Rk.-Kammer verlassende Gasgemisch wesentliche Mengen nicht umgesetzter 
gesatt. KW-stoffe nicht mehr enthalt. Das Endgas enthalt nach der Kondensation 
des W. neben H 2 u. CO auch C2H2. (F. P. 687 904 vom 9/1. 1930, ausg. 14/8. 1930.
D . Priorr. 14/1. u. 6/7. sowie 29/7. 1929.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Rudolf Engel- 
hardt, Leverkusen a. Rh., und Wilhelm Lommel, Wiesdorf a. Rh., Herslellung von 
Olefinen aus Alkylschwefelsdureestem. (A. P. 1 770 734 vom 3/10. 1928, ausg. 15/7. 
1930. D . Prior. 18/3. 1924. —  C. 1980. 1. 2161 [E . P. 322 524].) D e r s i n .

Maria Casale-Sacchi, Lucia Casale und Renata Casale, Rom, Herslellung 
sauerstoffhaltiger Verbindungen. (Schwz. PP. 139179 u. 139180 vom 12/5. 1926, 
ausg. 16/6. 1930. — C. 1927. II. 635 [F. P. 605 670].) D e r s i n .

Maria Casale-Sacchi, Lucia Casale und Renato Casale, Rom, Herslellung 
sauerstoffhaltiger Kohlensloffverbindungen durch katcdytisclie Umsetzung von Kohlenoxyd 
und Mischungen von Wasserstoff und Kohlenwasserstoffen. (Schwz. P. 139 799 vom 
22/9. 1925, ausg. 16/7. 1930. Schwz. P. 139 798 yom 22/9. 1925, ausg. 16/7. 1930. —
C. 1927. II. 635 [F. P. 602 467].) D e r s i n .

Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fiir elektrochemische Industrie, G. m. 
b. H., Miinchen, Darstellung von Alkaliathylat. A. u. NaOH oder KOH werden ge- 
gebenenfalls in Ggw. einer i i . ,  die weder mit dem A. noch mit dem Alkoholat reagiert, 
aber m it A. u. W. azeotrope Gemische bildet, auf Tempp. erhitzt, die wesentlich iiber 
dem Kp. des A. liegen. Das Abdest. der Fil. wird bei gleichen Tempp. vorgenommen. 
Z. B. wird pulverisiertes NaOH in der 2V2-fachen Gewichtsmenge hochsd. Paraffin- 
oles suspendiert, worauf bei 200° Alkoholdampf durchgeleitet wird; oder eine Lsg. 
von 1 Teil NaOH in 10 Teilen absol. A. wird unter 10 a t  Druck bei 150° dest., wobei 
ein Riickstand von NaOH u. C2H6ONa hinterbleibt. (E. P. 334 388 vom 12/9. 1929, 
ausg. 25/9. 1930. D. Prior. 24/11. 1928.) R. H e r b s t .

Winthrop Chemical Co., New York, iibert. von: Jtirgen Callsen, Elberfeld, 
Darstellung in Wasser leicht loslicher Derimte des Tribromathylalkohols. (A. P. 1 775 587 
vom 15/4. 1929, ausg. 9/9. 1930. D. Prior. 28/4. 1928. — C. 1930. I. 2629 [D. R. P. 
491 492].) A l t p e t e r .

I. D. Riedel-E. de Haen Akt.-Ges., Berlin-Britz, Darstellung von Glycerophos- 
phaten. Weitere Ausbildung des durch Patent 421 216 geschiitzten Verf., 1. dad. gek., 
daB man den durch E straktion von Sojabohnen bzw. -PreCkuchen gewonnenen, 
gegebenenfalls von Ol bzw. Leciihin befreiten Sojaachlamm mittels wss. oder wss.- 
alkoh. Alkali verseift, die dabei entstehenden Glycerophosphate von den iibrigen 
Spaltprodd. (Seifen, Basen, Glycerin) mittels Alkohol trennt u. die Glycerophosphate 
alsdann den alkoholunl. Bestandteilen mittels W. entzieht. — Ein 2. Anspruch kenn- 
zeichnet eine Ausfuhrungsform von 1 naher. Der 3. Anspruch betrifft eine weitero 
Ausbildung des Verf., dad. gek., daB man zwecks Abscheidung der iibrigen Spaltprodd. 
die nach Zugabe von Alkohol zum Verseifungsprod. erhaltene alkoh. Lsg. nach Yer- 
treibung des Alkohols ansauert, worauf man die von den Fettsauren getrennte Lsg. 
zur Trockne eindampft, den Riickstand m it wenig Alkohol aufnimmt u. durch Zu
gabe von Aceton die dabei ausfallenden Salze der in den Phosphatiden enthaltenen 
Basen von dem in Lsg. bleibenden Glycerin trennt. — Z. B. wird 1 kg Sojaschlamm 
m it 0,35 kg 43%ig. NaOH durch 3-std. Kochen yerseift. Durch Zugabe von 1,6 kg 
90%ig. Alkohol wird das Na-Salz der Olycerophosphorsaure abgeschreden, wahrend 
die Seifen, Basen u. das Glycerin in Lsg. bleiben. (D. R. P. 507 794 KI. 12o vom 
15/7. 1927, ausg. 20/9. 1930. Zus. zu D. R. P. 421216; C. 1926. I. 2051.) R. H e r b s t .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Dinatriumsalze von Śulfomethylamino- 
metallomercaptosulfonsauren. (Poln. P. 10 604 vom 4/5. 1927, ausg. 25/10. 1929.
D. Prior. 5/5. 1926. — C. 1927. II. 2352 [E. P . 270 729].) S c h S n f e l d .

Karl Fuchs und Ernst Katscher, Wien, Darstellung von sch-wefelsaure- oder 
halogensubstituierten oder von schwefelsaure• und halogensubstituierten Derivaten des 
Formaldehyds. (D. R. P. 505 687 KI. 12 o vom 18/10. 1928, ausg. 6/9. 1930. Oe. Prior. 
.21/10. 1927. — C. 1929. II. 3067 [F. P. 662 606].) S c h o t t l a n d e r .

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Ketonen. 
Ein Gemisch von ketonisierbaren Kórpem wird bei hóhcren Tempp. in Ggw. von
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Katalysatoren zur Rk. mit W.-Dampf gebracht, wobei man zur Warmeausnutzung 
u. -regulierung eine exotherm. verlaufende Ketonisierungsrk., wie die Uberfiihrung 
von Acetylen in Aceton, mit einer nicht exotherm., yorzugsweise endotherm. ver- 
laufenden Ketonisierungsrk., wie die Uberfiihrung yon A . in Aceton oder mehreren 
derartigen Vorgangen kuppelt. Z. B. wird ein Gemisck von 1624 kg A. u. 1008,7 cbm 
(0°, 760 mm) Acetylen mit 18100 kg W.-Dampf bei 470° iiber einen Katalysator 
geleitet, der aus angerostetem Eisenschwamm u. 3% Manganoxyd besteht. Es werden 
neben 265 kg unyerandertem A. 1942 kg Aceton erhalten; das ist eine Acetonausbeute 
yon 89,l°/o berechnet auf yerbrauchten A. u. angewendetes Acetylen. In  ahnlicher 
Weise konnen die Ketonisierungen von Acetaldejiyd, Essigsaure Athylacetat mit der 
des Acetylens gekuppelt werden. Ebenso konnen ketonisierbare Verbb. m it mehr 
ais 2 C-Atomen, wie n-Propanol, Butyraldehyd, zusammen m it Acetylen ketonisiert 
werden. Ais Katalysatoren eignen sich Sauerstoffyerbb. von Sehwermetallen, yorteil- 
haft in Mischung m it anderen Metall-Sauerstoffyerbb., wie die der Leichtmetalle, 
u. m it Metallen selbst. (F. P. 686 002 vom 4/12. 1929, ausg. 11/7. 1930. D. Prior. 
25/1. 1929.) R. H e r b st .

Holzverkohlungs-Industrie Akt -Ges , Konstanz, (Erfinder: Karl Wiesler), 
Herstellung von Katalysatoren fu r  KeUmdarstdlung. (Aust. P. 19 494/1929 vom 15/4.
1929, ausg. 13/5. 1930. — C. 1930. I. 582 [E. P. 315818].) M. F. Mu l l e r

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Lenz, 
Biebrich a. Rh.), Herstellung von Diozyaceton. (Can. P. 278 945 vom 21/4. 1927, 
ausg. 7/3. 1928. A. P. 1 755 656 yom 20/4. 1927, ausg. 22/4. 1930. D. Prior. 26/4. 1926.
— C. 1928. I. 2456 [E. P. 269 950].) M. F. M u l l e r .

British Celanese Ltd., London, Stanley Joseph Green und Roy Handley, 
Spondon b. Derby, Herstellung von aliphatischen Carbonsduren aus CO u. aliphat. 
Alkoholen, Estem  oder Athern in Dampfform, wobei die Gaso oder Dampfe wiederholt 
unter Druek durch die Rk.-Zone geleitet werden, die einen oder mehrere Katalysatoren 
enthalt. Nach dem Yerlassen der Rk.-Zone werden die Dampfe durch akt. Kohle 
oder Silicagel geleitet, um die dabei entstandenen Paraffin-KW-stoffe Zu adsorbieren, 
u. dann in die Rk.-Kammer zuriickgeleitet. (E. P. 334189 vom 27/5. 1929, ausg. 
25/9. 1930.) M. F. M u l le r .

British Celanese Ltd., London. Stanley Joseph Green und Roy Handley, 
Spondon b. Derby, Herstellung von Essigsaure aus Formaldehyd, Kohlenozyd und 
Wasserstoff. Durch eine 41%'g. Formaldehydlsg. wird bei 100—110° ein Gasstrom, 
bestehend aus 80% CO u. 20% H2, unter 100 a t Druek u. hoher durchgeleitet. Das 
zirkulierende Gasgemisch nimmt etwas Formaldehydgas u. W.-Dampf auf. Das Rk.- 
GefaB ist m it Graphit oder Gold ausgekleidet u. enthalt wasserfreie H3P 0 4, die auf 
305—310° erhitzt ist. Nach dem Verlasscn des Rk.-GefaBes wird das Rk.-Prod. durch 
eine m it W. gekuhlte Kupferschlange geleitet. Die nicht kondensierten Spuren von 
Formaldehyd u. anderen dampffórmigen Prodd. werden unter Durchleiten der Gase 
durch Absorptionskohle entfernt u. die nicht absorbierten Gase werden wieder iiber 
die Formaldehydlsg. u. dann durch das Rk.-GefaB geleitet. Das Kondensationsprod. 
besteht aus reiner Essigsaure. (E. P. 334 207 vom 27/5.1929, ausg. 25/9.1930. M. F. Mu.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), ubert. von: Walter Zeiss, 
Berlin, Herstellung von Essigsaure. (Can. P. 278 933 vom 18/7. 1927, ausg. 27/3. 1928.
— C. 1928. I. 2304 [E. P. 284143].) M. F. M u l l e r

Walther Norman Haworth, Edgbaston, Birmingham, und James Nelson Ltd., 
Nelson, Lancaster. Herstellung konzentrierter Essigsaure und Ameisensaure. (Holi. P. 
22149 yom 7/11. 1927, ausg. 15/7. 1930. — C. 1928. I. 1459 [E. P. 281827]. II. 390 
[F. P. 637389].) S c h o t t l a n d e r .

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Konstanz (Erfinder: Otto Fuchs), 
Herstellung von Fcttsaureestcm. (Aust. P. 19100/1929 vom 25/3. 1929, ausg. 22/4.
1930.— C. 1929. II. 1588 [F. P. 657812].) M. F. Mu l l e r

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges.. Berlin, Herstellung von AIkylisoproptjlphenolcn
und ihren Hydrierungsprodukten. (Holi. P. 22136 vom 13/10. 1927, ausg. 15/7. 1930.
D. Prior. 26/10. 1926. — C. 1929. I. 2822 [A. P. 1 696 782, E. P. 279 855].) S c h o Tt l .

Rheinische Kampfer-Fabrik G. m. b. H., Dusseldorf-Oberkassel, ubert. yon: 
Karl Schollkopf und Arthur Serini, Dusseldorf, Herstellung ron inaktńem Menthol. 
(A. PP. 1776 667/70 yom 30/6. 1927, ausg. 23/9. 1930. D. Prior. 15/2. 1927.— C.
1929. I. 299 [E. P. 285 403].) M. F. Mu l l e r .
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Rheinische Kampfer-Fabrik G. m. b. H., Dusseldorf-Oberkassel, ubert. von: 
Karl Schollkopf und Arthur Serini, Dusseldorf, Herstdlung von inaklwem Menłhol. 
(A. P. 1776 087 vom 29/6. 1927, ausg. 16/9. 1930. D. Prior. 15/12. 1926. — C. 1929.
I. 300 [F. Zus.-P. 33127].) M. F. Mu ller .

Rheinische Kampfer-Fabrik G. m. b. H., Diisseldorf-Oberkassel, iibert. vcn: 
Karl Schollkopf und Arthur Serini, Dusseldorf, Herstdlung von inaktirem Menthol. 
(A. P. 1776088 yom 30/6. 1927, ausg. 16/9. 1930. D. Prior. 15/2. 1927. — C. 1929.
II . 2938 [Schwz. P. 132 924].) M. F. Mu ller .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Walter Schoeller, Hans 
Jordan und Reinhard Clerc, Berlin), Darstdlung von Menthol, seinen Isomeren und 
den Homologen beider sowie den entsprechenden Ketonen nach Patent 506044; C. 1929.
I. 2823 [E. P. 276010], dad. gek., daB die Hydrierung bei einer Temp. oberhalb 200°
Yorgenommen wird. — Das nach dem Verf. des Patents 486768; C. 1930. I. 2639 aus 
m-Kresol u. Aceton bei Tempp. unterhalb 100° erhaltliche Kondensationsprod. wird nach 
Zusatz von 1% eines Hydrierungskatalysators m it Ni ais Basis bei etwa 280° der 
Einw. von H2 von 30—40 a t Druck unterworfen, bis auf ein Mol. des Kondensations
prod. 16 Atome H2 aufgenommen sind. Es wird ein Gemenge der stereoisomeren 
Menthole m it 70% Ausbeute erhalten. Aus p-Kresol u. Aceton wird 4-Methyl-6- 
isopropylcyclohexanol (p-Menthol) erhalten, ebenso aus m-Kresol u. Athylmethylketon 
ein Gemisch der stereoisomeren 3-Methyl-G-methopropylcyclohexanole, Kp. 229—231. 
(D. R. P. 508 893 KI. 12o vom 30/8. 1927, ausg. 2/10. 1930. Zus. zu D. R. P. 506044; 
C. 1930. II. 2694.) M. F. M u l le r .

Chemische Fabrik auf Actien [vorm. E. Schering], Berlin, Yerfahren zur Dar
stdlung eines Oemisches der stereoisomeren Menthole. (Schwz. P. 139 068 vom 3/8. 1927, 
ausg. 2/6. 1930. D. Priorr. 16/8. u. 16/11. 1926. Zus. zu Schwz. P. 135745; C. 1929. 1. 
2823. — C. 1929. I. 2823 [E. P . 276 010].) M. F. M u l le r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Verfahren zur Herstellung von Thymol. 
(Schwz. P. 139 804 vom 26/6. 1928, ausg. 16/7. 1930. D. Prior. 14/7. 1927. — C. 1930.
II. 137 [F. P. 656 908].) N o u v el .

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, ubert. von: Hans
Jordan, Berlin-Steglitz, Herstellung von Thymol, seinen Isomeren und Homologen. 
(A. P. 1 768 257 vom 15/8. 1927, ausg. 24/6. 1930. D. Prior. 16/8. 1926. — C. 1929. I. 
2823 [E. P. 276 010].) Schottlander .

Dr. F. Raschig, ubert. von: Friedrich Raschig, Ludwigshafen a. Rh., Her
stellung von Chlorlhymol. (A. P. 1769 648 vom 2/4. 1927, ausg. 1/7. 1930. D. Prior. 
29/4. 1926. — C. 1929.1. 439 [E. P. 270 283 usw.].) Schottlander .

Felice Bensa, Genua, Italien, Darstdlung von Cyanderivaten d(r PeryUnreihe. 
(D. R. P. 506 281 Kl. 12 o vom 18/8. 1925, ausg. 1/9. 1930. Oe. Prior. 26/6. 1925. —
C. 1 927 .1. 808 [E. P. 254 310]. 1930 .1. 741 [A. P. 1 692 417].) Schottlander.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstdlung von 1,4-Di-m- 
methoxybenzoyldiaminoanthrachinon dureh Einw. eines m-Methoxybenzoylhalogenids 
auf Leuko-l,4-diaminoanthrachinon in Ggw. eines sauerstoffabgebenden Mittels. —
10 Teile Leuko-1,4-diaminoanthrachinon werden m it 80 Teilen Nitrobzl. auf 125° 
erhitzt u. allmahlieh m-Methozybenzoylchlorid verd. m it Nitrobzl. zugegeben. Nach 
Zusatz von 5 Teilen setzt dic Oxydation unter Steigerung der Temp. auf 140—145° ein. 
Weitere 15 Teile werden zugesetzt, sobald das Oxydationswasser abdest. ist. Das 
bekannte l,4-Di-m-methoxybenzoyldiaininoanthrachinon wird bei 30° abgesaugt. 
(Schwz. P. 136 249 vom 9/11. 1927, ausg. 16/1. 1930. D. Prior. 8/2..1927. Zus. zu 
Schwz. P. 132912; C. 1929. II. 3624.) Hoppe.

General Anilinę Works, Inc., New York, V. St. A., iibert. von: Karl Wilke, 
Karl Thiess und Otto Braunsdorf, Frankfurt a. M.-Hochst), Herstellung von Pyrazol- 
anthronderivaten. (A. P. 1772620 vom 10/10. 1927, ausg. 12/8. 1930. D. Prior. 
22/10. 1926. — C. 1930. II. 139 [Schwz. P. 136 546 usw.].) Altpeter .

Rudolf Arcichowski, Warschau, Penthamethylentetrazol wird mit einer Ausbeute 
von 90% erhalten dureh Versetzen von 100 Teilen NaN^ in 100 Teilen W. m it 750 Teilen 
A., Abkuhlen auf 10—5°, Zugabe von 80 Teilen verd. H ,S 0 4 unter Riihren, hierauf 
von 35 Teilen Cyclohezanon; schlieBlich werden unter scharfer Kuhlung u. sehr lang- 
sam 400 Teile konz. H2S 04 eingetragen. Nach 24 Stdn. wird NaOH bis zur stark alkal. 
Rk. zugesetzt._ (Poln. P. 10 830 vom 19/4. 1929, ausg. 5/12. 1929.) Schonfeld .

Arthur Binz und Curt Rath, Berlin, Herstellung von Arsenoverbindungen. (Can. 
P. 267 560 vom 8/7. 1926, ausg. 18/1. 1927. — C. 1927. II. 1082 [F. P. 613 691].) Altp.
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Arthur Binz und Curt Rath, Berlin, Hcrslellung von Arsenoverbindungen. (Can P 
267 561 vom 8/7. 1926, ausg. 18/1. 1927. — C. 1927. II. 10S3 [F. P. 618 126].) A l t p .

Arthur Binz u n d  Curt Rath, B erlin , Hcrstellung von Arsenoi-erbindungen. (Can P 
267 562 vom  8/7. 1926, ausg. 18/1. 1927. —  C. 1927. II. 1083 [F . P. 618 973].) A l t p .

Deutsche Gold- & Silber-Seheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M. 
(Erfinder: A. Binz und C. Rath), Darstellung unsymmetrischer Arsenoverbindungen 
der heterocyclischen Reihe. (Schwed. P. 65468 vom 10/4. 1926, ausg. 3/7. 1928.
D. Prior. 11/4. 1925. — C. 1927. II. 1082 [F. P. 613 691].) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Justin-Mueller, Fulitinare und fuligine Farbungen. Ein Beitrag zum Studium  

der Farbevorgdnge. Ais fulitinare Farbungen bezeichnet der Vf. intime Gebilde, die 
durch trockenes Reiben auf einer weiBen Kattunflacho sich nicht abreiben, ais fuligine 
Farbungen solche eines nicht yollig intimen Gebildes, das durch trockenes Reiben Farbę 
abgibt. Fulitinare Gebilde sind das Ergebnis volIstandiger Absorption, bei fuliginen 
Gebilden ist der Farbstoff auf der Faser teilweise absorbiert, teilweise adsorbiert, d. h. 
ausgefloekt. Das yerschiedenc Verh. kann u. M. genau beobachtet werden. (Chem.-Ztg. 
54. 813. 18 /10 .1930 .) J u n g .

George Wallace, Mischen und Abmustern von Farben. Yf. geht zunachst auf die 
Theorie der Farbo ein: Licktreflektion, Liehtabsorption, Mischfarben u. Grundfarben 
(Rot, Gelb, Blau). Der EinfluB yon Sonnenlicht u. Kunstlicht auf das Aussehen der 
Farbung wird erlautort u. die Gegenmittel, wie Auswahl geeigneter Farbstoffe oder 
Nuancierung genannt. Weiterhin wird der Gebrauch des Coloroskops m it Glas- oder 
Fliissigkeitsfiltern beschrieben u. gezeigt, wio es dem Farber eine wisscnsehaftlich 
sichere Grundlage beim Abmustern u. Festlegen von Farben geben kann. (Textile 
Colorist 52 . 672—77. Okt. 1930.) F r ie d e m a n n .

M. A. Golrick, Modeme Praxis beim Farben, Bleichen undFertigmaćhen. I. Zweek- 
miiBige Arbeitseinzelheiten beim Sengen, Mercerisieren, Abkochen, Entschlichten, 
Bleichen u. Troeknen werden gesehOdert. (Cotton 94. 1013—16. Juli 1930.) S u v e r n .

M. A. Golrick, Modeme Prazis beim Farben, Bleichen und Fertigmachen II. (ygl. 
vorst. Rof.) Das Farben im Jigger, auf der Pflatsehmaschine, das kontinuierliche Farben, 
Trooknon, Kalandern u. Ablegen zur yerkaufsfertigen Ware ist behandelt. (Cotton 94. 
1217—20. Sept. 1930.)  ̂ Su v e r n .

— , Etwas iiber acetatseidenhaltige Gewebe. Wegen der Gefahr der Verseifung diirfen 
Acetatseiden nicht stark alkal. behandelt werden. In  Mischung m it Wolle farbt man 
mit Celliton- oder Cellitoncchtfarben fiir das Acetat u. m it sauren Farbstoffen fiir 
die Wolle. In  baumwollgemischtcn Gewoben nimmt man neben Acetatseidenfarben 
direkte Farbstoffe. (Dtsch. Farber-Ztg. 66. 874. 19/10. 1930.) F r ie d e m a n n .

Raffaele Sansone, Etwas iiber das Farben und Beschweren von gestreiften oder 
gerippten Seidengeweben, sowie uber mogliche zukiinftige Neuerungen. (Vgl. C. 1930. II. 
2961.) Tostilteehn. Schilderung des gesamten Arbcitsganges u. der benótigten Apparatur. 
(Textile Colorist 52 . 668— 710. Okt. 1930.) F r ie d e m a n n .

George M. Bishop, Die Carbanthrendruckfarben. Die N a t i o n a l  A n i l i n ę  & 
C h e m i c a l  C o m p a n y ,  I n c .  schreibt ihren Carbanthrenen erhebliche Vorteilo 
gegeniiber den alteren Kiipendruckfarben zu; sie sollen soin: frostsicher, nicht ein- 
troeknend, homogen, nicht absetzend, frei von Gries, gut in Leucoform 1., gut ein- 
dringend u. yorziiglioh egalisierend. Die Carbanthrene worden mit Britisch Gummi, 
Glycerin, Pottasche u. Natriumsulfoxylatformaldehyd angesetzt; diese Pasten sind 
woehenlang haltbar u. greifen durch die Anwendung yon Pottasche s ta tt NaOH Walzen 
u. Faser, speziell Wolle, nicht an. Die Hauptmarken sind: National Carbanthren Druck- 
Gelb G, doppelte Pastę, -Blau GCD, doppelte Pastę, -Blau BGl, doppelte Pastę, -Schwarz- 
blau D R Pastę u. Violett 2 R, Pastę. (Textile Colorist 52. 680—710. Okt. 1930.) F r d m .

F. C. Schmutz, F. C. Palmer und W. W. Kittelberger, Spezialgrundiermittel 
fur Anstriche auf Holz. Vff. untersuchten Grundiermittel mit u. ohne Zusatz von 
Ollack (spar varnish) auf ihre Haftfahigkeit auf Holz bei kiłnstlicher Einw. von Feuch- 
tigkeit u. steli ten hierbei fest, daB Grundanstriche mit Ollackbindemittel oder mit 
Zusatz von Ollack eine yiel bessere Haftfestigkeit zeigen ais die ublichen Grundie- 
rungen mit Lsinol- bzw. Lsinolfirnisbindemittel. (Ind. engin. Chem. 22. 855—60. 
Aug. 1930. Palmerton, Pa., The New Jersey Zinc Co.) Sc h e i f e l e .
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F. L. Browne, Einflu/3 einer Verdiinnung des G-rhndanstricJi-s und von Spezial- 
grundiermitteln auf die Haltbarkeit von Holzanslrichen. Vf. untersuchte den EinfluB 
verschiedener Grundierungsarten auf dio Haltbarkeit von Anstrichon, welche auf 
vcrschicdenen Weicliholzern aufgetragen u. unter sehr unterschiedlichcn klimat. 
Bedingungen der Witterung ausgesetzt waren. Dio sich uber einen Zeitraum von 
vier Jahren erstreckonden Freilagervorss. fuhrten zu folgenden Ergebnissen: 1. Starkere 
Verdunnung des Grundanstrichs ist innorlialb gewisśer Grenzen ohno EinfluB auf 
dio Haltbarkeit. 2. Ersatz des Terpentinóls durch Bzl. in der Grundierung bedingt 
keine Erhohung dor Haltbarkeit. 3. Zusatz von Mennige zum Grundanstrich be- 
schlounigt das Abblattern dor Anstricho uber Spatholzstellen. 4. Zusatz von geringen 
Mengen Aluminiumpulver zur Normalgrundierung ist prakt. ohne EinfluB. 5. Grund
anstrich mit Zinkstaub-Zir.koxyd vermindert die Haltbarkeit von BleiweiBdeck- 
anstrichen u. begiinstigt andorerseits das Aussehcn, aber nicht die H altbarkjit von 
BleiweiB-ZinkweiBdcckanstrichen, indem der Ansatz von Pilzcn unterdriickt wird.
6. Zusatz von Zinkstaub zur Normalgrundierung ist von ahnlichem EinfluB wie 5.
7. R3ino Aluminiumgrundierung erhóht die Haltbarkeit u. Yermindert das Abblattorn
der Anstriche uber Spatholz. (Ind. engin. Chem. 22. 847—54. Aug. 1930. Madison, 
Wis., Forest Products Lab.) SCHEIFELE.

Elliott L. Mc Millen, Die Adhasionsspannungszelle fiir Farbenunlersuchungen. 
Vf. untorsuchto die Faktoren, welche dio Genauigkeit der Benetzungsmessungen 
mittels dor Verdrangungszelle von B a r t e l l -Os t e r h o f  (C. 192 8 .1. 2240) beeinflussen. 
Ais Vors.-Matorial diente Lithopono u. eino Anzahl Fil., wie Bzl., Tetrachlorkohlenstoff, 
Toluol, Aceton etc. Die Messung ergab, daB schlechte Benetzbarkeit nicht die Ursache 
fiir dio Plastizitat von Systemen fest-fl. bildet. Vf. gibt ferner.noch genaue Definitionen 
fiir dio Bcgriffo Oberflachenspannung, Grenzflachenspannung, Randwinkel, Adhasions- 
spannung, Adhasionsarbeit u. Adhasionskonstante. (Ind. engin. Chem. 22. 890—93. 
Aug. 1930. Palmerton.Pa., Tho New Jersey Zinc Co.) S c h e if e l e .

William D. Harkins und Roy Dahlstrom, Die Benetzung von Pigmenten und 
anderen Pulvern. Fiir Pigmonte betragt die Bonetzungswarme oder die gesamte Ein- 
tauchenorgio vielfach etwa 1 Kalorie pro Gramm, falls mit W. benetzt wird, u. meistens 
weniger, wenn dio Benetzung durch oinen KW-stoff erfolgt. Vff. haben eino Methode 
ausgearbeitet, welche die Best. dor Gesamtointauchenergio oines Pulvers mit reiner 
Oborflacho ermoglicht. Erm ittelt wurden die Werte fiir verschicdene Pigmonte in 
verschiedenen Fil. Danach wird fast die gesamte Energie durch die Adsorption eines 
monomolekularen Films der Fl. auf der Oberflache des Pulvers frei. Aus diesem 
Grunde haben haufig schon sehr geringe Mengen von Vcrunreinigxuigen in den FU. 
einen groBen EinfluB auf die Benetzbarkeit der Pulver. (Ind. engin. Chem. 22. 
897—902. Aug. 1930. Chicago, 111., Univ. Chicago.) S c h e i f e l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., und Erich Kein, Kobe, 
Japan, Verfakr~en zur Erzeugung von Halbłoneffekłen auf beliebigen Textilfasern oder 
anderen fdrbbaren Materialien, dad. gek., daB man Emulsionen von wasserabstoBenden 
Stoffen, die unter Anwendung von Emulgierungsmitteln, welche netzende Eigg. auf- 
weisen, erzeugt sind, 6rtlich auf dio evtl. yorbehandelte Faser bringt u. danach die 
Faser farbt oder bedruckt m it Farbstofflsgg. oder Farbstoffe erzeugenden Substanzen. 
Ais wasserabstoBende Stoffe kónnen verwendet werden: Paraffinol, Hartparaffine, 
Ole, Waclise, Fette usw., ais Emulg&rungsmittel Sulfonsauren oder sulfonsauro Salze 
yon organ. Verbb., wie alkylierte oder arylierte aromat, oder hydroaromat. Verbb., wie 
propylierte, butylierte oder durch andere Alkyl, Cycloalkyl- oder Arylgruppen sub- 
stituierte Naplithalinsulfonsauren. Beispiel: Auf eine druckfertige mercerisierte Baum- 
wollware wird eine Druckpaste aufgedruckt, bestehend aus 5°/0 Hartparaffinemulsion, 
die unter Anwendung des Na-Salz.es der butylierten Naphthalinsulfonsaure erzeugt 
wurde, 15% W., 80% Gummiarabikumwasser 1: 1. Nach dem Drucken wird gc- 
trocknet u. auf dem Foulard m it einer Lsg. impragniert, die im Liter 3 g  Naphthol 
AS—BS, 20 ccm Tiirkischrotól u. 20 ccm Natronlauge von 34° Be enthalt. AnschlieBend 
wird getrocknet u. mit einer Diazolsg. entwickelt, mit k. W. gespiilt, h. geseift u. nach- 
gespiilt. (D. R. P. 508 561 KI. 8n vom 5/1. 1928, ausg. 27/9. 1930.) S c h m e d e s .

Henry Dreyfus, England, Erzeugung von Mustern auf Oeiceben usw. (F. P. 
681760 vom 13/9. 1929, ausg. 19/5. 1930. E. Priorr. 29/9., 3/11. 1928 u. 29/4. 1929. — 
C. 1930. I. 3727 [E. P. 324 650].) ‘ S c h m e d f .s .
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General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: William Cotton,
H6chst a. M., Erzeugung hunter Reserven unter Anilinschwarz. (A. P. 1765 658 yom 
28/1. 1926, ausg. 24/6.1930. D. Prior. 5/2.1925. — C. 1926. II. 2945 [E. P. 247 211].) F.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Wagner, 
Frankfurt a. M.), Verfahren zur Erzeugung mehrfarbiger Effekłe auf Fełlen, Haaren usw. 
mittels Kupenfarbstoffe, dad. gek., daB man daa zu farbende Feli usw. nur stellenweise 
mit alkal. Lsgg. befeuchtet, gegebenenfalls troeknet, das iluCerlich anhaftende Alkali ent- 
femt u. das Feli in einem neutralen oder schwach alkal. Bade mit Kiipenfarbstoffen aus- 
farbt. Beispiel: Ein weiBes zugerichtetes Feli wird in der Decke durch Streichen m it 
einer Natronlauge von 3° Be befeuchtet. Durch Liegenlassen an der Luft wahrend 
mehrerer Stunden bringt man die Lauge zum Trocknen u. gibt das getrocknet-e Feli 
in W., um das uberschussige anhaftende Alkali zu entfernen. Das nach dem Waschen 
geschleuderte Feli kommt in ein Kiipenfarbebad aus Indigo u. Thioindigorot. Die 
in ublicher Weise hergestellte Kupę wird vor Eingeben des Felles in das Farbebad 
durch Zusatz von Ammonsalzeri oder schwachen Siuren bis zur schwachen alkal. Bk. 
abgestumpft. Das Thioindigorot zieht starker auf die mit Lauge behandelten Stellen, 
wahrend der Indigo starker auf die nicht behandelten Stellen aufzieht. Man erhalt 
so eine Farbung m it blauem Grund u. yioletter Decke. F arb t man nur m it einem 
einzigen Kupenfarbstoff, so erhalt man starkere u. schwachere Nuancen desselben 
Farbstoffes. (D. R. P. 474 934 KI. 8m yom 18/3. 1926, ausg. 15/9. 1930.) S c h m e d e s .

General Anilinę Works Inc., New York, iibert. yon: Paul Virck, Dessau, 
Anhalt, Farben von Pelzen, Haaren, Fedem usw. (A. P. 1775 074 vom 6/12. 1927, ausg. 
2/9. 1930. D. Prior. 14/9. 1926. — C. 1928. II. 1267 [E. P. 290 126].) F r a n z .

Dr. Bekk & Kaulen Chemische Fabrik G. m. b. H., iibert. von: Julius Bekk, 
Berlin, Atzen von Druckformen fiir Tiefdruck, Flachdruck u. dal., die mit einer ent- 
wickelten Kopierschicht iiberzogen sind, 1. dad. gek., daB man ais Atzmittel ein Gemisch 
von FeCL, u. H N 03 anwendet. — 2. dad. gek., dafi das FeCla in Form einer hochkonz. 
Lsg. mit der H N 03 yermischt wird. — 3. gek. durch einen Zusatz von J  in JK  zum 
Atzmittel. — 4. dad. gek., daB das Atzmittel auf die gemaB Pat. 444 885 m it einer 
Harz- oder Lackschicht yersehenen Plutten zur Einw. gebracht wird. (D. R. P. 489 127 
KI. 15 b yom 25/1. 1928, ausg. 13/1. 1930. A. P. 1776 535 vom 18/1. 1929, ausg. 
23/9. 1930. D. Prior. 24/1. 1928.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarb- 
stoffen. Man yereinigt diazotierte Arylendiamine oder ihre Deriyy., dic einen Aryl- 
oxyfettsaurerest enthalten, m it Kupplungskomponenten; man kann den Aryloxyfett- 
saurerest auch erst nach beendeter Farbstoffbildung einfiihren. Die Farbstoffe liefern 
licht- und walkechte Farbungen. Die Diazoverb. von 4-Amhw-l-phenoxywetylamino- 
benzol gibt m it 4'-Sulfo-l-phenyl-3-methyl-5-pyrazolon einen Wolle licht u. walk- 
echt goldgelb farbenden Farbstoff. Den Phenoxyacetylrest im 1,4-Phenylendiamin 
kann man durch den 2- oder 4-Chlorphenoxyacetyl-, 2- oder 4-Nitrophenoxyacetyl-, 
P-(2-Hethylphenoxy-)propionyl- oder den 1- oder 2-Naphthoxyacetylrest ersetzen. Ais 
Diazokomponente kann man ferner 2-Amino-4-phenoxya-cetylamino-l-metlioxybenzol, 
4-Amino-2-N-methylphenoxyacetylamino-l-methylbenzol, 4-Amino-l-N-athyl-N-phcnoxy- 
acetylaminobenzol yerwenden, die Diazoverb. des letzteren liefert mit 2-Methylamino- 
8-oxynaphthalin-6-sulfonsaure einen licht- u. walkccht braun farbenden Farbstoff.
Die durch teilweise Red. des Azofarbstoffs 4-Nitranilin----y  (4'-Sulfo)-l-phenyl-3-
methyl-5-pyTazolon erhaltliche Aminoazoyerb. liefert in wss. Lsg. in Ggw. yon Soda 
beim Behandeln mit Phcnoxyessigsdurechlorid einen goldgelb farbenden Farbstoff. 
Die Diazoyerb. von 4 -A m in o -l-p h en o x ya ce ty la m in o b en zo l gibt m it l-Naphthol-3,6- 
disulfonsaure einen Wolle licht- u. walkecht gelbrot farbenden Farbstoff. Einen orange 
farbenden Farbstoff erhalt aus dem diazotiertem 2-(jSr-PIienoxyacetylamino-N-dthyl)- 
1-am.inobcnzol u. 2-Naphthol-6,8-disulfonsaure. Ais Diazokomponente kann ferner 
4-Amino-(phenoxyacetanilid)-3-sulfon$aure, 4-Amino-(2'-imphthoxyacelanilid-3-sulfon- 
saure oder 3 ,ó -D ich lor-4 -am ino-{fS -phenoxyprop ionan iljd ) yerwenden. (O e.P.118 399 
vom 29/5. 1928, ausg. 10/7. 1930. D. Prior. 14/7. 1927. Zus. zu Oe. P. 112 614. C. 1929.
I. 2830. F. p 35 397 vom 6/6. 1928, ausg. 8/3. 1930. D. Prior. 14/7. 1927. Zus. zu
F. P. 650 778; C. 1929. I. 2?30.) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Hermann Wagner, 
Bad Soden a. Taunus, Otto Sohst, Frankfurt a. M.-Hóchst, und Joseph Rachor, 
Frankfurt a. M.-Hochst, Azofarbstoffe. (A. P. 1 765 640 vom 27/8. 1928, ausg. 24/6. 
1930. D. Prior. 19/9. 1927. — C. 1929. I- 579 [E. P. 297 362].) F r a n z .
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General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Leopold Laska und 
Arthur Zitscher, Offenbach a. M., Azofarbstoffe. (A. P. 1 765 681 vom 27/8. 1928, 
ausg. 24/6. 1930. D. Prior. 5/9. 1927. — C. 1929. II. 1078 [E. P. 309 216].) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Dereser 
und Karl Moldaenke, Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung ton icasserunlóslichen 
Azofarbstoffen. (D. R. P. 508 586 KI. 22 a  vom 18/12. 1927, ausg. 29/9. 1930. — 
Zus. zu D. R. P. 488535; C. 1930. I. 2637. — C. 1929. I. 2703 [E. P. 302 599].) F r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz (Erfinder:
F. Straub und H. Schneider), Herstellung von metallhaltigen Azofarbstoffen. (Schwed. 
P. 64 786 vom 15/4. 1925, ausg. 20/3. 1928. Schwz. Prior. vom 20/4. und 21/5. 1924. —
C. 1925. II. 1898.[E. P. 232 620].) . F ranz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von chromlialtigen Azofarbstoffen. (D. R. P. 509 290 KI. 22 a vom 9/12. 1928, ausg, 
6/10. 1930. Schwz. Prior. 19/4. 1928. — C. 1929. II. 1352 [E. P. 310 011].) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarbstoffen 
auf der Faser. Die m it 2,3-OxynaphthoesaurcaryIiden impragnierte Faser behandelt 
man m it einer sauren Lsg. von diazotiertom 4-Aminodiphenylamin u. geht dann dureh 
eine alkal. Lsg. Man trankt Baumwolle mit einer Lsg. von 2,3-Oxynaphthoesaure- 
anilid u. behandelt dann m it einer essigsauren Lsg. des Zn-Doppelsalzes des diazotierten 
4-Amino-4'-mcthoxydipheny]amins u. entwickelt hierauf mit einer Lsg. von Soda, 
man erhalt ein echtes Blau. (E. P. 331 056 vom 23/5. 1929, ausg. 17/7. 1930.) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Baumwollazofarbstoff. (Schwz. 
P. 140 101 vom 23/2. 1928, ausg. 1/8. 1930. D. Prior. 28/2. 1927. — C. 1928. I. 2998 
[E. P. 286 226].) F ra n z .

General Anilinę Works, Inc., iibert. von: Karl Thiess, Walter Gmelin und 
Karl Zahn, Hochst a. M., Benzanthronfarbstoffe. (A. P. 1 766 413 vom 19/7. 1926, 
ausg. 24/6. 1930. D. Prior. 26/8. 1925. — C. 1927. I. 1228 [E. P. 257 618].) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Halogen-
derivaten der Dibenzanthrone. Man behandelt Dibenzanthron oder seine Bromsub- 
stitutionsprodd. m it Brom in Abwescnheit von Verdiinnungsmitteln u. gewiinsehten- 
falls in Ggw. von Halogeniibertragern. In  einer Kugelmuhle vermahlt man fein pul- 
verisiertes reines Dibenzanthron m it Br, Jod u. Fe, wascht das erhaltene Dibromdibenz- 
antliron mit N aH S03-Lsg., filtriert u. trocknet, es farbt Baumwolle aus der Kupo 
marineblau mit rotom Schein. (E. P. 329263 vom 4/6. 1929, ausg. 5/6. 1930.) F ranz.

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Georg Kalischer und 
Heinz Scheyer, Frankfurt a. M., und Paul Nawiasky und Emil Krauch, Ludwigs- 
hafen a. Rh., Kondensationsprodukte der Benzanthronreihe. (A. P. 1 768 071 ^om 
17/6. 1927, ausg. 24/6. 1930. D. Prior. 28/6. 1926. — C. 1928. II . 1390 [FP. 
636 268].) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kiipenfarbstoff. (Schwz.
P. 138 877 vom 4/10. 1927, ausg. 2/6. 1930. D. Prior. 8/10. 1926. — C. 1928. I. 852 
[E. P. 278 651].) F ranz.

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Ray W. Hess,
Buffalo, New York, Herstellung von Schicefelfarbstoffen. Man erhitzt Carbazolindo- 
phenole u. ihre Substitutionsprodd. oder ihre Leukoverbb. mit Alkalipolysulfiden mit 
hohem Schwefelgeh. in Ggw. eines Losungsm., wie A. m it einem Geh. von etwa 
2% Donaturierungsmittel. Dio erhaltenen Kiipenfarbstoffe konnen dureh Kochen 
m it Alkalimonosulfiden vom iiberschiissigen Schwefel befreit werden. Man verwendet 
z. B. die Indophenole aus Carbazol oder N-Athylcarbazol u. Nitrosophenol. (A. P. 
1776 904 vom 24/7. 1925, ausg. 30/9. 1930.) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gelb er Schwefelfarbstoff.
(Holi. P. 22547 vom 16/8. 1927, ausg. 15/8. 1930. D. Prior. 17/8. 1926. — C. 1928.
II . 1391 [A. P. 1 675 499].) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: E. Knebel und 
A. Huegel, Deutschland, Herstellung von Abziehbildem zur Ubertragung von Holz- 
maserungen mul anderen Mustem. (Aust. P. 22 614/1929 vom 23/9. 1929, ausg. 11/3. 
1930. — C. 1929. II. 2382 [F. P. 661123].) Grotę.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Carl Tmmer- 
heiser, Hans Fleischmann und Hans Schauder, Deutschland), Bedmcken von Ober- 
flachen aus Holz, Metali, Kunstharz u. dgl. (Aust. P. 22 763/1929 vom 30/9. 1929, 
ausg. 18/3. 1930. — C. 1930. I. 3249 [E. P. 318 567].) ' Grotę.
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XI. Harze; Lacke; Firnis.
C. F. Speh, Cliemische Probleme der Naval stores-Industrie. Es wird darauf hin- 

gewiesen, dal! die Errichtung von Nayalstoresanlagen im Siidostterritorium die Auf- 
forstung groBer Odlandstrecken bodouten wiirde u. im Zusammenhang dam it die siid- 
lichen Universitaten sich dcm weiteren Studium der Prodd. dieser Industrie: Harzen 
Terpentin, den Fichtenolen w'idmen miiCten. (Journ. chem. Education 7. 2322—25.’ 
Okt. 1930. Jacksonville, Florida.) J u n g .

L. Pirjatinski und S. Nassakin, U ber die Kryatcdlisation der Harzsauren des 
Kołophoniums. Bei langsamem Erhitzen von Kolophonium in  einer Kapillare iiber 
den F. wird es bei ca. 90° trtibe, um bei ca. 125° sich wieder in eine klaro M. zu ver- 
wandeln. Bei nochmaligem Schmelzen der wieder erstarrten M. bleibt das Harz klar. 
Dieses Verh. zeigen namentlich die hellen Harzsorten. Das Triibwerden ist auf die 
Krystallisation gewisser Harzsaureisomeren zuriickzufiihren. Damit sich die Er- 
scheinung nicht bei der Harzgewinnung stórend bemerkbar macht, wird empfohlen, 
das Harz in  h. Zustande in diinner Schicht auszugieBen u. cs schnell abzukiihlen. 
(Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowojo Djelo] 1930. Nr. 7/8 [60/61]. 56—59. 
Moskau.)  ̂ Sc h o n f e l d .

M. Venugopalan und M. Rangaswami, Uber die Eigenschaften von Schellack- 
filmen. I . Wasserfestigkeit und Widerstandsfahigkeit gegen Chemikalien. Schellack- 
filme aus binaren Losungsm.-Mischungen sind im allgemeinen wasserfester u. gegen 
Einw. Ton Sauren, Alkalien, A., S 0 2- u. NH,-Gas widerstandsfahiger ais Filme aus 
Lacken m it nur einem Losungsm. Von den binaren Losungsm.-Mischungen sind Ge
mische aus Methyl- oder Athylalkohol u. Aceton am besten fiir dio Herst. von Schellack- 
lacken geeignet. (Ind. engin. Chem. 22. 911—13. Aug. 1930. Indian Lac Res. Inst., 
Namkum P. O., Ranchi, B. N. Ry., Indien.) S c h e i f e l e .

A. K. Schumejko, Technisclie Methode zur Oemnnung von Terpinhydrat aus 
russischen Terpentinolen. Verss. iiber dio Einw. von H2S04 auf die Terpene des russ. 
Terpentinóles, zwecks Gewinnung von Terpinhydrat, fuhrten zu folgendem Arbeits- 
schema: In  dio auf —5° abgekiihlte 60—65°/oig- H2S04 wird unter starkom Riihron 
Terpentinol so eingetragen, daC die Temp. nicht iiber —5° steigt. Nach einigor Zeit wird 
mit Eis auf 45—47°/0ig. II2S04 verd. Die Terpentinólschicht wird abgetrennt u. die 
Lsg. des Terpinhydrats unter Zusatz von W. bis zu einer Konz. von 25% H2S04 der 
Krystallisation uberlassen. Aus der Tcrpcntinolfraktion 155—156° wurde eine Terpin- 
hydratausbeute von 85% erhalten. (Journ. angow. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi 
Chimii] 3. 541—53. 1930.) S c h o n f e l d .

J. G. Park undM . B. Hopkins, Sekunddre Ester undihre Verwendung in Cellulose- 
eslerlacken. Systemat. Unters. der Essigsaureester von sek.-Butyl-, Amyl- u. Hexyl- 
alkohol auf Losefahigkeit fiir Nitrocellulose u. Harze, W.-Loslichkeit u. Verdunstungs- 
geschwindigkeit. Prufung von Nitrocelluloselacken, die unter Verwendung dieser 
sek.-Ester hergestellt sind, auf Stabilitat u. Resistenz gegen Anlaufen (blush resistance). 
Dio untersuchten Ester waren Gemische von 85—88% reinem Ester u. 15— 12% Alkohol. 
(Ind. engin. Chem. 22. 826—30. Aug. 1930. New York, N. Y.) Sc h e i f e l e .

Consortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., iibert. yon: Willy
0. Herrmann und Hans Deutsch, Miinchen, Darstdlung von Kunstharzen. (A. P.
1767 759 vom 4/4.1921, ausg. 24/6.1930. — C. 1923. IV. 667 [Schwz. P. 97 061].) Sch.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Paul Rabe und 
Berthold Wenk, Leverkusen, Erich Hartmann, Wiesdorf, Phosphor-Wolfram-Molyb- 
dannerbindungen. (Can. P. 279 822 vom 8/6. 1927, ausg. 1/5. 1928. — C. 1929. II. 2611 
[Schwz. P. 132 487].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erich Richter, 
Wolfen, Kr. Bitterfeld), Verfahren zur Herslellung farbiger Nitrocelluloselacklosungen, 
dad. gek., daB die wasserfeuchte Nitrocellulose mit anorgan. oder organ. unl. Farbstoffen 
unter Zusatz von W. oder einer anderen indifferenten Fl. so innig vermischt bzw. zer- 
rieben wird, daB ein homogener Brei entsteht, der abgepreBt, durch Verdriingung oder 
Warme entwassert u. in geeigneten Losungsmm. gel. wird. (D. R. P. 509 539 Ki. 22 h 
vom 2/2. 1926, ausg. 8/10. 1930.) E n g e r o f f .

fitablissements Kuhlmann und Comp. Franęaise pour l’Exploitation des Pro- 
Cśdes Thomson-Houston, Frankreich, Plastische Ma-wen und Lacke am  synthetisehen
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Harzem. ( F .  P .  6 7 9  0 3 7  v o m  31/12. 1927, a u s g .  8/4. 1930. — C. 1 9 3 0 .  I .  1385 [A- P.
1 739 448J.) T h i e l .

Johannes Wenzel und Konrad Alvensleben, Dr. W itt, Dio Beseitigung der beim Tauch- und
SpritzlacUieren ontstehcnden Dfimpfo. 2., neubearb. u. erg. Aufl. B erlin: J . Springer
1930. (V, 47 S.) gr. 8°. =  Schriften aus d. Gesam tgebiet d. Gewerbehygiene X. F. H
18. M. 3.90.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
H. R. Braak, Oewinnung, Bereiłung und Eigenschaften von Guttapercha. Zusammen- 

hangender Vortrag iiber botan. Herkunft, Gewinnungsweise, Vorarbeitung, Vcrwendung, 
Zus., Eigg., Bleichung m it Bzn. u. Haltbarkcit dor Guttaporcha. — S ta tt durch Fallung 
dor Baumo u. anschlieBend Schnoidung von Ringon zwecks A ustritts des Milchsaftes 
wird in Tjipetir scit kurzem dio Guttapercha auch durch Extraktion des abgefallenen 
Laubos m it w. Bzn., woraus sio beim Erkalten sich abschcidet, in roineror Form ge- 
wonnen. (Chem. Weekbl. 27. 567—71.11/10. 1930. Tjibadak, Java, Gouv. Guttapercha- 
Ondorneming ,,Tjipotir“ .) GROSZFELD.

John C. Treadwell, Wildkautschuk aus dem Amazonasgebiet. Die besten Sorten 
werden nicht in Brasilien, sondern in dor Hauptsache in Bolivien im obcren Stromgebiet 
gewonnen. Hier wird dio Gewinnung nach einem sorgfiiltig ausgearbeitotcn System 
vorgcnommen, das im Gegensatz zu den Methoden in Ostindien eino zeitlich aus- 
gedehnte Einw. yon Luft u. hóheren Tempp. woitgehend vormeidet. Es wurdo fest- 
gestellt, dafi die von H enry  WlCKHAM aus Para ausgeschmuggelten Samen aus dem 
schlcchtesten Heveendistrikt des Amazonas stammen, u .  daB guter Amazonakautschuk 
auch dio bosten Plantagenkautschuksorten qualitativ iibertrifft. Vf. vergleicht wertend 
die gegenseitigon Ausbeuteverhaltnisso u. gibt einen Uborblick iiber dio raumlichen 
Anlagon einer „E strada", dio joweils ein Terrain von bis zu 120 Baumen umfaBt, die 
Transport- u. Arbeitsbedingungen, die Gostchungskosten von Rohkautschuk u .  Lates 
usw. (India Rubber World 82. Nr. 6. 57—60. 1/9. 1930.) F romandi.

— , Die. Vulkanisation im  Chłorschwefeldampf. (Rey. gćn. Matiercs piast. 6. 542 
bis 543. Sept. 1930.) FrÓMANDI.

Aladin, Yulkanisationsbeschleuniger. Ein t)berbliek der Patentliteratur der letzten 
Jahro. (Gummi-Ztg. 4 4 .  2534—35. 2577—78. 4 5 .  15—17. 67—68. 111—14. 153—54. 
24/10. 1930.) F romandi.

Joseph Rossman, Waflrigc Kautschukdiśpersionen. Eine t)bersicht iiber die 
Patento der U. S. A. u. ihro Verwertung in der Industrie. (India Rubber World 82. 
Nr. 5. 56—58. Nr. 6. 63—64. 1/9. 1930.) F romandi.

Veedip Ltd., iibert. von: Sidney David Sutton, Brentford, England, Verdickcn 
von Kautschukmiłch. ( A .  P .  1 7 7 0  0 9 2  vom 27/3. 1928, ausg. 8/7. 1930. E. Prior.- 2/1.
1928. — C. 1 9 2 9 .  II . 2115 [F. P. 652 695].) F ranz.

Mervyn Stanley Stutchbury, London, Herstellung von Kautschukmischungen. 
( D .  R .  P .  5 0 9  5 5 3  KI. 39b yom 30/10. 1925, a u s g .  9/10. 1930. E. Prior. 19/12. 1924. 
Zus. zu D. R. P. 419658; C. 1928. I. 1302. — C. 1 9 2 7 . 1. 193 [E. P. 250 639].) F ra n z .

Anodę Rubber Co., Ltd., England, Hirstellung von Kautschukgegenstdiidtn aus 
Kautschukmiłch. ( F .  P .  6 8 4  9 7 9  yom 14/11. 1929, ausg. 3/7. 1930. E . Prior. 14/11-
1928. — C. 1 9 3 0 .  II. 1294 [E. P. 326 497].) P anków .

Anodę Rubber Co., (Engl.) Ltd., England, Herstellung von Kautsehukgegen- 
sldndtn aus Kautschukmiłch. ( F .  P .  6 8 6  8 5  vom 7' 12. 1929, ausg. 24/7. 1930. E. Prior.
7/12. 1928. — C. 1 9 3 0 .  II. 1292 [E. P. 326 210].) ' P anków.

Anodę Rubber Co., Ltd., Guernsey (Erfinder: Benton Dales, Ohio), Kautschuk- 
gegenstande aus Kautschukmiłch. (Aust. P .  2 1  8 5 2 / 1 9 2 9  vom 15/8. 1929, ausg. 22/4. 
1930. A. Prior. 16/8. 1928. — C. 1 9 3 0 .  II. 1454 [F. P. 679 588].)' P anków.

Anodę Rubber Co. Ltd., London, Verfahren zur Herstellung von Kautschukgegen- 
standen aus Kautschukdispersionen. (Holi. P .  2 1 6 6 9  vom 18/2. 1927, ausg. 15/4. 1930.
D. Prior. 14/4. 1926. — C. 1 9 2 7 .  II. 646 [E. P. 269505].) F ranz.

Roy Clifton Van Dykę, Grimsby, Canada, Mittel zum Abdichten von Luftreifen, 
bestehend aus Rohgummi, Ćanadabalsam, A. u. einem Mittel, welches den Gummi 
weich oder klebrig macht. (Can. P .  277 693 vom 16/7. 1927, ausg. 7/2. 1928.) M. F. Mu.
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Goodyear Tire & Rubber Co., Akron, Oliio (Erfinder: Paul Beebe, Califomien), 
Behandlung von M itldufem fiir Rohkaulschukplattm. S ta tt der Impragnierung des 
Gewebea m it Nitroeellulose oder Viscose yerwendet man eine solche m it Seife, z. B. 
von CocosnuBól in 10—20%ig. Lsg., worauf iiber Trockenwalzen getrocknet wird. 
(Aust. P. 23 360/1929 vom 2/11. 1929, ausg. 10/6. 1930. A. Prior. 26/2. 1929.) P a n k .

XIII. A therische Óle; Riechstóffe.
L. W. Gaddum, Ein Untersuchungsfeld in der Citrnschemie. Es wird auf das 

noch nicht geniigend erforsehto Gebiet der Citrusfruchte hingewieson. Dio ather. Olo 
der Grapefruit, Tangerine u. Kumąuat sind wenig untersueht bzgl. der Zus. der Kohlo- 
liydrato u. Glucoside, ferner waren Methoden zur Konserviorung von Orangen- u. 
Grapefruitsaft notwendig, sowio Studicn iiber don physiolog. Effokt yerschiedcner 
Spritzmittel. (Journ. chem. Education 7. 2347—48. Okt. 1930. Gainesvillc.
Florida.) J ung .

C. T. Bennett, Zusammensetzung von Rosen. I. Rosenessenz. I I .  Geraniumol. 
Zusammonfa3sonde Abhandlung uber Rosenessonz unter besonderer Boriicksichtigung 
der in Bulgarien ublichen Gewinnung sowie iiber Vcrfalschungen u. Priifungcn. Weiter 
wird dio Gowinnung von Goraniumól, die Zus. des Oles u. soine Vorfalschungen bo- 
handelt. (Manufacturing Chemist 1. 5—8. 10. 82—84. Sept. 1930.) J ung .

Antoine Chiris, Einige. Angaben iiber den Lavendel. Beschreibung dor in der 
Parfiimerie yerwendoten Lavendelarten, ihrer Verbreitung, Kulturbedingung, Ernte, 
u. der durch die Vff. bei dor Kultur gemachten Erfahrungen. In  niedrigen h. Lagen 
(200 m) nimmt dor Olgeh. von Beginn der Blute schnell ab. In  Hohenlagen von 500 
bis 800 m seheint das Maximum der Olausbcuto mit der Vollbliite zusammenzufallen. 
In diesor Zeit sinkt der Estergeh. um bis ł/s des Geh. zu Beginn dor Blute u. nimmt 
dann wieder zu, um selbst boi Beginn der Samcnreife nicht wieder abzufallen, ohno 
daB dor Duft der frisch erschlossenen Bliiten erreicht wiirdo. Der Geh. an freien 
Alkoholcn sinkt in gleiehem MaBe, ais der an Ester zunimint, ohno den Minimalgeh. 
bei Beginn der Blute wieder zu erreichen. Dor Gesamtgeh. an O-haltigen Bestandteilen 
(Ester +  Alkohole) steigt vom Beginn der Blute bis zum Eintrocknen dersclben, 
jedoch nicht um mehr ais 1/ 20. Lavendelól aus Knospen, einen Monat vor der Blute:
D.15 0,8750; aD =  15° 20'; Estergeh. 23,03%; freie Alkohole 21,92%; O-haltige Be- 
standteile 44,95%; 1. in 2 Yoll. 90°/oig. A. m it leichter Trubung. Bei fraktioniortom 
Auffangen des Ols boi einer W.-Dampfdest. war keine wosentliche Veranderung der 
physikal. Konstanten, insbesondere des Estergeh. in den einzelnen Fraktionen zu 
Yerzeichnen. Das buąuettreichste Ol (78,4% der Gesamtmenge) ging zuerst u. inner- 
halb 20 Minuten uber. Die Dampfdest. im Vakuum fiihrte zu einer 2—3-mal geringeren 
Ausbeute an Ol von geringerem Estergeh. u. schwiicherem Geruch. An Wasserol wurden 
2,5—6% der Ausbeute an abgehobenem Ol gewonnen, von 25—32% Ester- u. 50—60% 
freiem Alkoholgeh. E in durch Extraktion mit PAe. gewonnenes Concrete ergab durch 
W.-Dampfdest. oin ather. Ol von folgenden Konstanten: D .14 0,8915; ao =  —7° 40'; 
nD20 == 1,4583; 1. in 2 Voll. 70°/0ig. A. Estergeh. 49,61%; freie Alkohole (durch k. 
Formylierung) 33,40%; Gesamtgeh. an O-haltigen Bestandteilen 83,01%. (Parfums 
do France 8. 227—40. Sept. 1930.) E llm er .

Paolo Rovesti, Die Lavendelolindustrie in Italien. Vf. gibt yon teehn., pflanzen- 
geograph. u. wirtschaftlichen Gesichtspunkten aus einen Oberblick iiber die Lavendelól- 
industrie Italiens u. empfiehlt die Ausdehnung der Lavcndelanpflanzung u. -yerarbeitung. 
(Industria chemica 5 1116—25. Sept. 1930 Rom.) R. K. Mu l l e r .

Frśre Lazare, Konkretes Lavendełól; in der Parfumerie und Seifeninduslrie. Vor- 
schrifton fiir die Verwendung von Layendel konkret fur Extraits u. Seifenparfumierung. 
(Parfums do France 8. 256—58. Sept. 1930.) E llm er .

Hermann Schumacher, Neuartige Grundlagen. Besprechung der Verwendungs- 
móglichkeiten von Cyclamal (Agfa) ais eines Vertreters soleher Grundlagen, die sowohl 
fiir bestimmte bekannte Typen, (Cyclamen, Maiglockchen, Flieder), ais auch zur 
Nuancienmg von Phantasiegeruchen dienen konnen. Vorschriften. (Dtsch. Par- 
fiimerieztg. 16. 368—70. 419—21. 25/9. 1930.) E llm er .

Fred Winter, Aldehyde in der Parfiimerie. (Vgl. C. 1930. II. 829.) Die geruch- 
lichen Eigg. der Fettaldehyde C10 bis C14 u. ihre Beziehungen zu deD cntspreehenden 
Alkoholcn u. Sauren, bzw. dereń Estcrn werden besprochen. Hinweis auf die parfii-
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mist. Bedcutung der Acetale u. der Pseudoaldehyde C14, C10, C,8 u. C2l). (Amer. Perfumer 
essential Oil Rev. 25 . 83—85. April 1930.) E l l m e r .

H. Janistyn, Uber Exaltolid. Darst. u. Patenie von N a EF u . Co. Vorschriften 
zur Darst. von kiinstlichcn Moschuskórnerólon. (Dtsch. Parffimerieztg. 46. 296—97. 
10/7. 1930.) E l l m e r .

Stanley Redgrove, Der Riechstoff des Flieders. Abbandlung uber das natiirliche 
Fliederparfum u. die Darst. u. Eigg. von Terpineol, das ais Basis fiir synthet. Flieder- 
riechstoff dient. Es werden verschiedono Rezepte zur Darst. von Fliederparfum mit- 
geteilt. (Manufacturing Chemist 1. 11—12. 85—86. Ju li 1930.) Ju n g .

Max Fólsch, Eau de Cologne. Beschreibung der Fabrikation von Eau do Cologne 
nach alten Verff. sowie der Herst. neuer Riechstoffe des letzten Jahrzehnts, die auch 
unter dom Namen Eau de Cologne vęrwendet werden. (Manufacturing Chemist 1. 
77—81. Sept. 1930. Pesterzsebot, Ungarn.) J ung .

Paul Jellinek, Riechstoffe in Seifen. I II . (II. vgl. C. 1930. II . 2586.) Der EinfluB 
einer Anzahl ather. Ole u. Harzprodd. in Seifen in bezug auf Haltbarkeit des Geruchs 
u. Veranderung dor Farbę in verpackten u. unvorpacktcn Stiicken wurdo studiert 
u. die Resultate bekannt gegeben. Es ist ratsam, alle Seifen luftdicht zu verpacken 
u. unverpackte Stucko verschiedenen Duftes nicht im gleichen K arton zu lagern. 
(Dtsch. Parfumerieztg. 16. 367. 25/8. 1930.) E llmer.

Paul Jellinek, Praktische Winkę zur Oeruchsanalysa. Die Hilfsmittel zum geruch- 
lichen Erfassen der Bestandteile einor Komposition durch sukcessiyes Verdunstenlassen 
auf Filtrierpapier, Glaastab oder aus W. beim Erwarmen, ferner Trennung der Kompo- 
nenten durch Losungsmm. (W., Vaselinól), Goschmackspriifung u. Beobachtung augen- 
falliger Veranderungen in der Farbę werden besprochen u. an Bcispielen erlautert. 
(Riechstoffind. 5. 120—24. Aug./Sept. 1930.) E llmer .

Kurt Bodendorf, Beitrag zur Untersuchung dtherischer Ole. Vf. hat die Anwendbar- 
keit der Best. der O-Zahl nach PRILESHAJEW (vgl. C. 1911. I. 1279) bei Unters. von 
Terpenverbb. u. ather. Olen gepruft u. gefunden, daB bei Anwendung der Metliode mit 
Ya-n. Bonzopersaure-Chloroforinlsg. auf 7 10-mol. Lsgg. von einfach ungesatt. Verbb. u. 
V2,,-mol. Lsgg. von zweifach ungesatt. die theoret. O-Zahl (B.P.S.Z. =Benzoepersaurc- 
zahl) boi Anetlwl, Isoeugenol, Oeraniol schon nach einigen Stunden erreicht ist, wahrend 
bei anderen wie Eugenol, Geranylacełat, Citral, Gitronellol die Rk. in der gegebenen 
Konz. zu trage Yerlief. Bei Anwendung der Methode auf Calmusol, Nelkenol, Kiimmelól, 
Citronenol, Fenchelol, Thymianol mit N-Benzopersaurelsg. war dio Oxydation nach 
ca. 12 Stdn. beendet. Bei Zimlaldehyd war nach 24 Stdn. der Endpunkt noch nicht 
erroicht. Prinzipiell orscheint die Methode jedoch zur Wertbest. ather. Ole geeignet. 
Sie ware gegebenonfalls folgendermaCen auszufiihren: 0,6—0,8g Ol werden in 25 ccm 
Benzopersaure-Chloroformhg. (1 ccm =  ca. 10 ccm x/j0-n. Thiosulfatlsg.) gel., nach 18 
u. 24 Stdn. je 5 ccm der Lsg. in angesauerte Jodkalilsg. gegeben u. nach 7 2 Stde. 
m it 7io‘n - Thiosulfat titriert. Gleichzeitig muB der Eigenzerfall der Benzopersdure 
durch einen Blindvers. bestimmt u. sein W ert in Anreehnung gebracht werden. (Arch. 
Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 268. 486—91. Okt. 1930.) E ll m e r .

A. Nitschiporowitsch, Vorlage fiir die quantitative Bestimmung des Gehalts an 
dtherischem Ol. Bei den iiblichen MeBbiiretten, in denen das Destillat der W.-Dest. 
der ather. Olo enthaltenden Stoffe aufgefangen u. die Menge des Oles abgelesen wird, 
gelangt das Ol +  W.-Kondensat von oben in  die Biirette, wodurch das Ol dauernd 
emulgiert wird. Es wird eine biirettenartige Vorlage beschrieben, in die das Kondensat 
von unten ein tritt, so daB das abgesetzte ather. Ol nicht mehr m it W. Termischt wird. 
(Oel-Fett-lnd. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1930. Nr. 7/8 [60/61]. 24—27.

C. F. Walton, jr., Chemische Probleme der Rolirzucker- und Melasseindustrie. 
In  der Rohrzuckerindustrie ist eine Stabilisierung des Geh. u. der Produktionsmcnge 
erforderlich, sowie Methoden zur Verarbeitung erfrorenen u. verdorbenen Zuckerrohrcs, 
ferner ist es nótig, Absatzgebiete fur Bagasse u. dunkle Melasse ausfindig zu machen. 
(Journ. chem. Education 7. 2326—29. Okt. 1930. Washington.) Jung.

G. Diehn, Ein Beitrag zur Nachproduktenarbeit. Fiir die aus Nachproduktfull- 
massen ablaufende Melasse ergibt sich sehr oft nicht die gewiinschte Zus. Vf. zeigt, 
wie man m it Hilfe des Nichtzucker- u. Wassergeh. der Fiillmasse den zu gutem Schlcu-

Rostow.) SCHONFELD.

XIV. Zucker; K ohlenhydrate; Starkę,
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dern, Erhalten von niedrigen Quotienten u. Vermeidung von Feinkorn erforderlichen 
Wasserzusatz berechnen u. gleich beim Ablassen der Fiillmasse in die Kuhlmaischcn 
zugeben kann. Daduroh werden bei guter Schleuderbarkeit der Fullmassen u. Arbeits- 
ersparnis bessere Zucker u. gleichmaBigcre Melassen mit niederem Quotienten erhalten. 
(Ztschr. Zuckerind. 6echoslovak. Republ. 55. 85—86. 17/10. 1930.) T a e g e n e r .

— , Fliissiger Zucker. Zwei amerikan. Erzeugnisse werden ais „fl. Zucker“ be- 
zeichnet. Es sind Sirupc. Der eine, eine gesatt. Saccharoselsg., is t die sogenannto 
„Dockklaro“ der Raffinorien, der andere ist halb invertiert, er gleicht demnach dor 
„fl. Raffinade“ , d. h. dem bis zu 80° [Bg] u. dariibor eindickbaren, nicht krystallisier- 
baren Gomisch von Saccharoso- u. Invertzuckorsirup. Die Móglichkeit der Herst. 
soli auf dor Verwendung von Aktivkohlo beruhen (Suoharkohle). Fl. Zucker wird 
nach BALLING-Graden bozahlt. (Ztrbl. Zuckerind. 38. 1090. 27/9. 1930.) F r i e s e .

Rudolf E. GrotkaB, Einiges zur Entwickluwj der amerikanischen Maiszucker- 
Industrie. Teil I. u. II. Ausfiihrlicher Bericht iiber die Entw. der amerikan. Mais- 
zuckerindustrie u. ihre Bedeutung, die Vorbearbeitung des Rohprod. u. Gewinnung 
der Nobenprodd. Ol u. PreCkuchen (Viehfutter), sowie die Horst. von Destrose in fester 
u. fl. Form in neuzeitlioh eingeriehteten groBen Fabriken der Vereinigten Staaten. 
(Ztrbl. Zuckerind. 38. 1137. 1163—64. 11/10. 1930.) T a e g e n e r .

Warren E. Ernley, Xylose. Die Fabrikation von Xylose aus der Kleie von Baum- 
wollsamenschalen im Staate Alabama wird boschrieben. (Journ. chem. Education 7. 
2403— 05. Okt. 1930. Washington.) J u n g .

W. Paar, Vereinfachte Ermittlung des Weiflzuckerwertes von Abldufen nach dem 
ziceiten Nachtragsvertrag. Der WeiBzuckerwcrt von Abliiufen ist nach dem zwoiten 
Nachtragsvertrag zum Ausfuhrvcrtrag nach der bckannten Ausbeutoformel von H u l l a - 
SuCHOMEL unter Zugrundelegung eines Melasseąuotienten von 65 zu ermitteln. Vf. 
schlagt eino einfachero Berechnung vor u. gibt eine Tabelle zur Ermittlung des WeiB- 
zuckerwertes von Ablaufen bozogen auf dereń Zuekergoh. unter Zugrundelegung einer 
Melasse vom Quotienten 65, bei dereń Benutzung — wie an einem Rechenbeispiel aus- 
geffthrt ist — der WeiBzuckorwert des Ablaufes ohne weitores ermittelt werden kann. 
(Dtsch. Zuckerind. 55. 1131. 18/10.1930.) T a e g e n e r .

Soc. an. Raffinerie Tirlemontoise, Tirlemont, Belgien, iibert. yon: Julien Bergś, 
Tirlemont, Schleudemerfahren fiir Zuckerfiillmassen und ungereinigte Zuckerkrystalle. 
(A. P. 1775 385 vom 11/2. 1927, ausg. 9/9. 1930. D. Prior. 9/9. 1926. — C. 1930.
II. 324 [Oe. P. 117 482].) M. F. Mu l l e r .

Standard Brands Inc., Dover, Delaware, iibert. yon: Robert Hamburger und 
Stefan Kaesz, Freudenthal, Tschechosl., Behandlung von Melasse. (A. P. 1770402  
vom 12/10. 1923, ausg. 15/7. 1930. D. Prior. 23/12. 1922. — C. 1924. I. 2019 [E. P.
209 034].) M. F. Mu l l e r .

Aktieselskabet Dansk Gaerings Industri, Kopenhagen, iibert. von: Fritz 
Simmer, Lesienice b. Lemberg, Reinigung von Melasse fiir die Spiritus- und Hefe- 
fabrikation. (A. P. 1774406 vom 13/1. 1928, ausg. 26/8. 1930. Oe. Prior. 21/1. 1927.
— c. 1929. I. 1158 [Oe. P. 111547].) M. F. M u l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
Heinrich Kreipe, Kontraktion bei der Vergallung von Spiritus mit Essig. Die 

Kontraktion betrug bei Vermischen von 1350 bzw. 900 1 VergaOungsessig m it 930 
bzw. 620 1 96 vol.-%ig. A. 75 bzw. 50 1 u. entsprach ungefa.hr den Angaben in H a y e k s  
Kontraktionstabellen. Ablesungsfehler infolge von Dichteunterschieden der FU. im 
Skalenrohr bzw. Bottich, die emeblich sein konnen, sind dureh Ausblasen des Rohrcs 
zu beheben. (Dtsch. Essigind. 34. 393—95. 17/10. 1930. Berlin N, Seestr., Inst. f.
Garungsgewerbe.) GROSZFELD.

E. Elion u n d  L. Elion, Zur Kenntnis der Starkhefen. K ritik  d e r E rgebnisse von 
R u c k d e s c h e l  u . B r e t s c h n e id e r  (C. 1930. II. 1006). B ei T eigg arp ro b en  i s t  dio 
V ol.-Zunahm e abh an g ig  Tom D urchm esser des Z ylinders. E s sin d  fiir d e ra rtig e  T rieb- 
k ra ftb ests t. n ic h t  zu  geringe D urchm esser zu w ahlen . D ie M essung de r au s  R o h r- 
zuckerlsg. d u re h  H efo freigem achten  Menge C 0 2 n ach  H a y d u c k  g ib t k e in  genaues 
U rteil ii bor d ie  G iite  dor Hefo. N u r  d u reh  E rsa tz  de r R ohrzuckerlsg . d u re h  B ro tte ig  
ist eine W ertm essung  dor Hefe m oglich. T rieb k raftb e sts t. y e rlau fen  a n a lo g  de r m odi- 
fizierten  HAYDUCK-Mothodo, w enn die Teige h in  u . w ieder zusam m engestoB en w erden ,
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clenn ohne diese Manipulation lassen die Teige C02 entweichen. Die Zeit, nach der 
dies zu geschehen hat, ist von der Mehlsorte u. Hefe abhangig. Unter Beriicksichtigung 
aller optimalen Bedingungen fiir jede Hefo erweist sieh die Starkhefe der gewohnlichon 
Backerliefo iiberlegen. (Ztschr. ges. Getreidewesen 17. 189—94. Sept. 1930.
Haag.) HAEVECKER.

E. Dinslage, Uber Malzbier. Wahrend der Verbraucher unter Malzbier ein gehalt- 
volles hochwertiges Bier m it hohem Malzgeh. versteht, wurde von Brauerei-Fach- 
instituten auf Aiifrage fiir Malzbier eino minderwertige Zus. angegeben. (Ztschr. Unters. 
Lebensmittel 60. 211—12. Juli/Aug. 1930. Miinster i. W.) Groszfeld .

E. Kayser, Beitrag zur Untersuchung der Hybridenweine. 21 Analysenergebnisse 
ais Beispiule von auch geschmacklich guten Hybridenwcinen. Der eigenartige Hybriden- 
geschmack laBt si.ch dureh die neuzeitlicho Kellerbehandlung beseitigen. (Rev. Viti- 
culture 73. 279—81. 16/10. 1930.) Groszfeld .

— , Die Odrung der W eine. In  zusammenhangender D arst.: Schwefelung von 
Mosten aus rohfaulen Trauben; Einstellung der Gartemp. in FaB u. Garraum, Gar- 
spunde; offene, geschlossene u. kombinierte Garung der Rotwoine. (Wein u. Rebe 12. 
243—49. Okt. 1930.) Groszfeld .

L. Ł ipkin, Neues chemisches Verfahren zum Nachweis naturreiner Weine und 
gezuckerter Weine. Dio gezuckerton Weine lieferten bei dem Verf. zum Sorbitnachweis 
nach WERDER m it H 2S04 +  Benzaldehyd eine in W. unl., bei tiefer Temp. erstarrendo 
Verb., Menge 0,1—0,9 mg, die aber nach der Vorsckrift von Zach nicht acetylierbar 
war. Ndd. aus naturreinen Weinen waren samtlich nach Behandlung m it H 2S04 +  
Benzaldehyd in 24 Stdn. in W. 1. (Wein u. Rebe 12. 250:—52. Okt. 1930. Bad Kreuznacli, 
Chem. Lab. fiir Gotrankeind., Viktoriastr. 8— 10.) Gr OSZFELD.

Vereinigte Chemische Werke Akt.-Ges., Charlottenburg (Erfinder: K. Lii- 
decke undN. Liidecke), Oewinnung von Olycerin aus Zucker dureh Odrung. (Schwed. P. 
65 327 vom 11/6. 1927, ausg. 12/6. 1928. D. Prior. 21/6. 1926. — C. 1928. I. 1467 
[E. P. 278 086].) Altpeter .

James Fleet, Montreal, Quebec, Canada, Herstellung von wasserfreiem Alkohol 
aus verd. wss. Lsg. In  einem Kessel wird handelsubl. Glycerin solange crhitzt, bis alles 
W. ausgetrieben ist. Dann werden etwa 65% verd. A. zugesetzt. Beim Dest. geht 
zunachst der W.-freie A. uber, wahrend das W. von dem Glycerin festgehalten wird 
u. erst beim weiteren u. hóheren Erhitzen abgegeben wird. Dieses Verf. wird immer 
wiederholt. (Can. P. 279 731 vom 20/12. 1927, ausg. 1/5. 1928.) M. F. Muller .

N. S. Industrial Alcohol Co., New York, iibert. von: EloiRicard,M elle,Frankreich, 
Entwasserung von unreinem Alkohol. (A. P . 1763  722 vom 20/11. 1925, ausg. 17/6. 1930. 
Belg. Prior. 20/11. 1924. — C. 1927. I. 2248 [F. P. 614 913].) M. F. Mu ller .

Charles Octave Bertin und Alphonse-Victor Drivon, Algerien, Fermenticrungs- 
proze/3. (F. P. 670522 vom 22/6. 1928, ausg. 29/11. 1929. — C. 1930. II. 326 
[Aust. P . 20 804/1929].) Schutz.

XVI. N ahrungsm ittel; G enulim ittel; Futterm ittel.
W. D. Salmon, Ernahmngsprobleme im Siiden. Die im Suden auftretende Er- 

nahrungskrankheit Pellagra gibt Veranlassung zum Studium der Vitamine. Der Zu- 
sammenhang zwischen dem Vitamingeh. dor Nahrungsmittel u. den Erscheinungen der 
Pellagra miiBten festgestcllt werden. Ferner miiBte erm ittelt werden, inwiefern der 
geringe Geh. an 1. Basen, besonders Ca im Boden, EinfluB auf den Betrag an anorgan. 
Stoffen in  Nahrungspflanzen hat. Studien zur wirksameren Ausniitzung des Proteingeh. 
des Baurnwollsamenmehlos werden ais notwendig empfohlen. (Journ. chem. Education 
7- 2336—41. Okt. 1930. Auburn, Alabama.) J ung.

Walter Obst, Identifizierung neuer interessanter Aromastoffe. Vork. u. Bedeutung 
von Diacetyl in der Butter, in gerosteten Kohlehydraten, im Kulmbacher Bier, in Honig- 
sorten, im Tabakrauch, im gebrannten Kaffee u. im Kakao. (Riechstoffind. 5. 132—33. 
Aug./Sept. 1930.) E llmer.

H. Hiedewohl und Hemieberg, Bombierte Heringskonsereen. (Dtseh. Essigind. 34. 
177—78. 25/4. 1930. Kiel, PreuB. Milchforschungsanst. — C. 1930. II . 1624.) Gd-

Sven Hagberg, Wasseraufnahmefdhigkeit, Brot- und Volumenausbeute und chemische 
Eigenschaften verschiedener Weizensorten. W.-Aufnahmefahigkeit u . B rotausbeuto 
eines Weizenmehles verlaufen anniihernd proportional. Vf. schlagt vor: Das m asim ale
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Brotvol. pro 100 g Mehl von 15% Feuchtigkoit wird m it dor Mittelzahl der erhaltenen 
Werto der W.-Aufnahmefahiglceit dividiert u. das Resultat wird ais „ Qualitatszahl 
des Weizens" bezeichnet. Diese Zali] ist im allgemeinen groBer ais dor Proteingeh. 
des Weizens bei 15% H20 . Die Schwankungen im Verhaltnis zwischen Brotvol° u. 
W.-Aufnahmefahigkeit beruhcn entweder auf .Beschadigungon des Korns durch Frost 
oder Warme oder auf Verschiedenheiten im diastat. Zustand des Weizens. Unter 
lotzterem yerstcht Vf. die Qualitat des Klebers u. der Starko u. die E ffek tm ta t der 
Enzyme. Zur Best. der diastat. K raft ist die Methode yon RuMSAY am geeignetston. 
(Ztschr. ges. Getreidewesen 17. 158—61. 181—83. 201—05. Sept. 1930. ' Kalmar 
Angkvarn Kalmar, Schweden.) H a ev eck er .

Roberto Asturias, Der Brotbaum und seine Bedeutung fiir die Brotherstellung. 
Der Anbau von Artocarptus Communis L. wird befiirwortet. Eine Analyse des Mehls 
der Frucht wird angegeben (Fett 7,2%. Protein 17,5%, Kohlehydrat 68,0%, Roh- 
faser 3,2%). (Boletin de Agriculture y de Caminos do Guatemala 9. 105—07. Marz 
1930.) WlLLSTAEDT.

Eduard S teinb erg-Hohens tein, Muffiges Getreide und seine- Behandlung. In 
einer Maschine wird das Getreide auf horizontal schwingendcn Ruttelflachen Korn 
neben Korn bis zu 5 Min. m it einer Hanauor Quarzlampe bestrahlt. Die Backfahig- 
keit bleibt nahezu dieselbe. (Miihle 67. 1197—98. 16/10. 1930.) H aeveckf.r .

A. Beythien, Beitriige zur Beurteilung und Untersuchung von Obsterzeugnissen. 
Zusammcnfassende Darlegung der wichtigstcn Beurteilungsgrundlagen an Hand der 
Leitsatze (vgl. C. 1930. II. 488). (Konserren-Ind. 17. 577—79. 591—94. 2/10. 1930. 
Drcsden.) GROSZFELD.

E. Dinslage, tlber aufgefrischte Walniisse. Durch 8 Tage langes Einlegen der 
trockenen Niisse in W. nehmen diese 50% an W. auf u. erscheinen iiuBerlich wie frische 
Niisse, dereń Kern prali ist, wobei sich auch das Samenhautchen abzichen laBt u. den 
schneeweiBen flcischigen Keim yon gleichem Geschmack wie bei frischcn Niissen liefert. 
Nach dom Wassern war der Wassergeli. des Kernes von 3,8 auf 38,6%, der Schalo 
von 1,19 auf 36,0% gestiegen. 14-tagiges Wassern bewirktc keine wcitere Gewichts- 
zunahme. (Ztschr. Unters. Lebcnsmittcl 60. 210—11. Juli/Aug. 1930. Miinster 
i. W.) Groszfeld .

R. G. Tomkins und R. M. Woodman, Stengelbehandlung von Friichłen und Ge- 
miisen zur Verhinderung von Stengelfaule mit besonderer Beriicksichtigung der Bananen. 
Bei den Verss. -\vurden dio frischon Schnittflachen der Stcngcl, dio erfahrungegemaB 
die Ausgangsstollen fur das Verderben der Friichte sind, nach Behandlung m it den zu 
priifonden Mittoln m it Gloeosporium musarum u. Fusarium sp. geimpft u. dann nach 
bestimmten Tagen das Fortschreiten der Faulnis in cm beobachtet. Hierboi erwiesen 
sich fungieido Stoffe ais wertlos, insekticide u. Desinfektionsmittel wie fl. Phenol 
u. dgl. bewirkten MiBfarbimgen, gute Ergebnisse mit Borsauro in Krystallen, am besten 
aber bewahrten sich Paraffinwachs oder Vaseline. (Journ. Soc. chem. Ind. 49. Transact. 
285—87. 27/6. 1930. Cambridge, Low-Temp. Res. Station.) Groszfeld .

Eduard Jacobsen, Die Geleestofferhaltung bei Fruchtkonserven. Prakt. Angaben 
zur mógliehsten Scbonung der Geleestoffe, insbesondere bei Apfel-, Johannisbeer-, 
Quitten- u. Orangengelee unter ,Vorhinderung der Gilrung durch Konsorvierung mit 
Cordin. (Braunschweig. Konserycn-Ztg. 1930. Nr. 41. 5—6. Nr. 42. 6—7. 15/10. 
Berlin SW 61, Katzbachstr. 15.) Groszfeld .

Eduard Jacobsen, Weshalb werden fiir die Obstwein- und Fruchtsaftinduslrie 
Eisenbełonfasser bewrzugt ? Wahrend zur Vergarung yon Wein im Holzfasse eine bessere 
Aromaerhaltung erzielt wird, bieten die Eisenbetonfasser fiir weinahnliche Getranke 
u. SiiBmoste die Vorteile, daB sie sich hermet. von der AuBenluft abschlieBen lassen 
u. infolge ihres groBon Fassungsyermogens besser kontrollicrbar sind. Da die Ver- 
dunstung auf ein M inim um  yermindert ist, sind auch alle Krankheitserseheinungen 
bakterieller A rt fast ausgeschaltet. (Destillateur u. Likórfabrilcant 43. 672—73. 16/10. 
1930. Berlin SW 61, Katzbachstr. 15.)  ̂ Groszfeld .

Ciupka, Die- Extraktivstoffgruppen eines Kaffees. Nach Art der Einw. des Rost- 
prozesse3 auf den Rohkaffee sind Tabellen fur den Geh. an Extraktivstoffen aufgestellt 
worden. Die Klassifizierung geschieht nach Art der Entstehung u. nach der Loslich- 
keit in yerschiedenen Losungsmm. Bestimmend fiir die Klassifizierung ist die Er- 
fahrung, daB durch den RostprozeB nicht nur eine Veranderung der im Rohkaffeo 
enthaltenen Extraktivstoffe, sondern auch eine Neubildung yon Estraktstoffen vor
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sich geht. Es wird danach eine Einteilung in  naturelle u. pyrogenet. Extraktivstoffe 
yorgenommen. (Clhem.-Ztg. 54. 803. 15/10. 1930.) Ju n g .

B. Bunting, Kultur und Yerarbeitung ton Tee in Ceylon. (Malayan agricult. Journ. 
18. 428—46. Sept. 1930.) Groszfeld .

P au l M. Gross, Chemische Probleme im Zusammenhang mit Tabak. Auf die Not- 
wendigkeit von Unterss. uber chem. Veranderungen wahrend des Trocknungsprozesses, 
uber die Anwendbarkeit von Standardmethoden auf die Analyse von Tabak, iiber die 
Yerbrennbarkeit von Zigarettentabak u. ihre Abhangigkeit von der Zus., iiber Natur 
u. Zus. von Verbb. im Zigarettentabak, iiber biochem. Fragen wird hingewiesen. (Journ. 
chem. Education 7. 2342—43. Okt. 1930. Durham, North Carolina.) Ju n g .

Richard Kissling, ForUćhritle auf dem Gebiete der Tabakchemie sowie der Er- 
ztugung, Yerarbeitung und Vericendung des Tabaka. (Chem.-Ztg. 54. No. 84. Fortschritts- 
berichte No. 3/4. 95—98. 18/10. 1930.) J u n g .

W . P etri, Zur lieurteilung des Nicotingehaltes der Tabakę. Zusammenstellung Jer 
bisherigen Tabakunterss. in yerschiedenen Amtern, wonach in ais nicotinunschiidlich 
bezeichneten Rauchwaren gefunden wurden: Tabak 0,36—2,1, Zigarren 0,64— 1,8, 
Zigarillos 0,64— 1,7, Zigaretten 0,70— 1,7% Nicotin. In  Obereinstimmung m it den 
namhaften Firm en wird vorgeschlagen, den Nicotingeh. bei nicotinfreien Prodd. auf
0,08, bei nicotinarmen auf 0,2%  zu begrenzen. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 60. 
123—33. Juli/Aug. 1930. Koblenz.) Groszfeld .

Heine, Gewinnung ron Nicotin durch Anbau von Nicotiana rustica. N-Dungung 
auf N-armen Boden erhtiht den Nicotingeh., auf N-reichen Boden ist die Wrkg. un- 
sicher. P20 ; wirkt erntesteigemd, aber nicht nicotinsteigernd. Selbsterzeugung von 
Nicotin ist lohncnd, wenn der E rtrag  mindestens 1 kg je 1 a ist. (Landwirtschl. Jahrbch. 
72. Erg.-Bd. I. 339—41. 1930. Berlin-Dahlem.) GRIMME.

Antonio Ceriotti, Ober die schiidliche Wirkung ron Backpultem mit Alaun. 
Vf. setzt sich fur das Verbot alaunhaltiger Backpulver in Argentinien ein. (Rev. Fac. 
Ciencias quim., La P lata 6. Nr. 2. 51—53. 1930.) W illstadt .

Tjaden, Benzoesaure und Hackflcisch. AnschlieCend an die Veres. yon ElCHLEE 
u. a. (0. 1930. I. 2814) sowie auf Grund eigener friiherer Erfahrungen sieht Vf. mit 
oder ohne Deklarationszwang in dcm Zusatz von Benzoesaure oder Na-Bcnzoat zu 
Hackfleisch ein unschadliches, dabei gesundheitlich u. wirtschaftlich nutzliches Kon- 
seryierungsyerf. (Arch. Hygiene 104.184—96. Sept. 1930. Bremen, Hygien. Inst.) Gd.

Fr. Wilhelm Krzywanek und Hanns Briiggemann, Zum Studium der Milch- 
sckrtlion. I . Mitt. Das Verhallen des Milchdruckes in  einer Euterzitze wahrend des 
Milchenlzug8. Messungen vor u. nach dem Milchentzug an den rechten hinteren Zitzen 
von 33Kuhen mittels eines in die Zitze eingefiihrten Melkrćihrchena, das m it einem 
Manometer yerbunden war, ergaben die Richtigkeit der Ansicht von FlLIPOYIC 
(C. 1928. II . 1630), daC wahrend des Melkens eine Milchsekretion nicht in bemerkens- 
wertem MaBe stattfindet, sondern die gesamte Milch oder doch der grSGte Teil der 
ermolkenen Milch vor dem Melken im E uter vorhanden ist. (Milchwirtschaftl. Forsch.
10. 369—76. 6/10. 1930. Leipzig, Uniy.) Groszfeld .

Hans Stolze, Pathogene Mikrokokken in  der Milchwirtscliaft unter besonderer 
Berucksichtigung der physiolagischen Eigenschaften. An Hand der untersuchten Stamme 
aus Milch, Kase, Butter, Euter, Kuhmilch u. klin. Befunden wurde eine starkę Ver- 
breitung pathogener Mikrokokken in der Milchwirtschaft gefunden. (Milchwirt- 
schaft. Forsch. 10. 381—412. 6/10. 1930. Kieł, Prcufl. Milchwirtschaftl. Forschungs- 
anstalt.) Groszfeld .

W. Pliicker und Ad. Steinruck, Gefrierpwnkts- und L e itfa h ig ke itssch w a n ku n g en  
bei Milch. Tabellar. Ubersicht iiber Untersuchungsbefunde, nach denen bei stierigen 
Kuhcn der Gefrierpunkt bedeutend (bis zu 5,7 Einheiten) in die Hóhe schnellen kann, 
ahnlich bei altmelken, bei denen bis zu 58,9% gefunden wurde. Ein Wasserzusatz 
von 7,5% kann, wenn in einer kleinen Stallung altmelke neben stierigen Kiihen vor- 
handen sind, so der Feststellung entgehen. Der Umrechnungsfaktor von 0,0008 bei 
reiner Sauregarung ist zu hoch, richtiger 0,0006. Durchweg wird weniger W. wieder- 
gefunden, ais zugesetzt war, niemals mehr. Ebenso wie der Gefrierpunkt kann bei 
stierigen u. altmelken Kiihen die Leitfahigkeit erhdht sein, was bei Beurteilung einer 
Erkrankung zu beachten u. durch bakteriolog. Unters. zu erganzen ist. (Ztschr. Unters. 
Lebensmittel 60. 112—21. Juli/Aug. 1930. Solingen, Nahrungsmittel-Unters.-
Amt.) " Groszfeld.
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Karl Diemłiofer, Untersuchungen iiber den Geschmacksfehler der „schmirgeligen 
Milch“. Gefundcn wurde, daB der Geschmacksfehler durch Einimpfen von anaeroben 
Baktcrien vom Typus des FRANKELschen Bazillus, die aus Schmirgelmilch, aber auch 
aus einwandfreier Marktmileh gezuchtet werden konnten, in  n. Milch nicht eintrat, 
daB vielmehr die Schmirgelmilch von bestimmten Kuhen zunachst in latenter Form 
ausgeschieden wird, die sich dann von selbst zu einer fehlerhaften entwiekelt. Der 
Fehler hat m it Buttersauregarung nichts zu tun, entsteht aber durch Fe- u. Cu-Salze 
auch in an sich n. Milch. Vermutlich handelt es sich um Umsetzung von Olsaure in 
gewisse fliichtigc, in W. 1. Stoffe durch die Katalysatoren. Vielleicht spielt die Bin- 
dungsform des Fe oder eine A rt Mangelkrankheit der Kuh bei diesem stellenweise 
sehr uberhandnehmenden Milchfehler eine Rolle. (Milchwirtschaftl. Forseh. 10. 319 
bis 335. 6/10. 1930. Wien, Tierarztl. Hochschule.) Groszfeld .

josef Csiszśr, Uber einen Fali widerlich bitłerer Flaschenrohmilch. Bei der bakterio
log. Unters. der roh in Flaschen abgefullten, nach 24Stdn. widerlich bitter gewordenen 
Milch wurden neben stark zurucktretenden Milchsaurebakterien die B. fluorescens, 
Slicr. pituitoparus u. B. aerogencs gefunden. Yon diesen bewirkten, in entkeimte Milch 
geimpft, B. fluorescens einen bitteren, die beiden anderen einen widerlichen Geschmaek. 
Ais Infektionsquelle war wahrscheinlich das Spulwasser der Gerate, GefaBe u. Flaschen 
zu verdachtigen. (Milchwirtschaftl. Forseh. 10. 377—80. 6/10. 1930. Magyaróyar, 
Kgl. ung. Milchwirtseh. Yers.-Anst.) Groszfeld .

P. H. Trący und H. A. Ruehe,- Ursachen der Ausflockung von Kaffeerahm. Die 
Ausflockung entspricht etwa der Gerinnung von kondenBierter Mileh. Nach 
den Verss. bewirkt ein ubermaBiger Ca-Geh. des Rahms oder des Kaffeewassers die 
Ausflockung. Hochwertiger Rahm bei 500 Pfund Druek homogenisiert, flockte bis- 
weilen m it W. von 0,0174°/o Ca aus. Fettreicherer Rahm zeigt die Erseheinung eher 
ais fettarmerer, wahrend Zusatz von fettfreier Milehmasse (Magermilch) ihr entgegen- 
wirkt. Faktoren, die eine hohere Viscositat oder erhóhte Klumpenbldg. des Fettes 
bedingen, wirkten begunstigend auf die Flockung. Auf 175° yorerhitzter Rahm flockte 
weniger leicht ais auf 145° erhitzter. Homogenisierung bei hoheren Drucken begunstigte 
die Erseheinung, die Anwendung der 2. Homogenisierungestufe wirkte ihr in einigen 
Fallen entgegen. Bei 2-stufigen App. wurden die besten Ergebnisse bei niedrigerem 
Druek in der 2. Stufe erhalten. Bei Verminderung der Differenz zwischen Anfangs- u. 
weiterem Druek wurde die Ausflockung vermindert. Prakt. Angaben zur Bekampfung 
der Erseheinung durch geeignete Behandlung u. Zusatze, wie NaHC03, Na-Citrat 
oder N aH P04. (Creamery Milk Plant Monthly 19. Nr. 9. 36— 42. Sept. 1930. Univ. of 
Illinois.) ~ * Groszfeld .

F. Kieferle und H. Merkle, Uber die Kunstsahne „Gradin'‘. Gradin ist eine 
techn. gut gelungene Nachmachung yon Rahm. Das Milchfett ist in uberwiegender 
Menge durch leicht gehartetes ErdnuBól ersetzt. Ais Dispersionsmittel ist VollmiIch yer- 
wendet. Gradin laBt sich ebenso wie Rahm zu Schnee sehlagen, wobei es die maximale 
Volumenzunahme u. Festigkeit eher ais Rahm erreicht, aber weniger ergiebig ist. 
Bie erreichbare maximale Festigkeit des Schaumes, die Absetzgeschwindigkeit von 
Pl. u. die Haltbarkeit des Schaumes gleichen guter Schlagsahne. Wie letztere, zeigt 
Gradin die Fahigkeit des Nachhartens. Bei gewerbsmaBiger Yerwendung sind die 
geringere Ergiebigkeit sowio Mangel in Aussehen u. Gesehinack von Nachteil. F ur 
den Nachweis eines Gradinzusatzes zu Rahm eignet sich besonders die Buttersaurezahl. 
(Milchwirtschaftl. Forseh. 10. 350—68. 6/10. 1930. Weihenstephan, Sudd. Yersuchs- 
u. Forschungsanst.) Groszfeld .

Pierre Sajous, Bericht uber den Fettgehalt des Kdses ron Gruyere. (Ind. laitiere 
55. Nr. 8. 10—19. 1930. — C. 1930. I I .  2591.) Groszfeld .

Alfons Mayer, Die Lujtung der Kasekeller unter besonderer Berucksichligung der 
Frischluftzufuhr aus dem Boden. Erorterung der versehiedenen Einfliisse auf die Luft- 
bewegung der Kasekeller je nach Form, Lage u. Temp.-Unterschied gegen die AuBenluft. 
Tabelle iiber den jahrlichen Gang der Bodentemp. in verschiedener Tiefe. (Milchwirt
schaftl. Forseh. 10. 424—30. 6/10. 1930. Munchen.) Groszfeld .

E. Remy, Die Bedeutung biologischer Untersuchungsmethoden fu r  die praklische 
Nahrungsmittekhemie. (Vgl. C. 1930. I. 1639. 2646.) Ausfuhrlicher Uberblick; im 
einzelnen das Prazipitationsverf., die Komplementbindung, Nachweis der Yitamine 
u. Fermente. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 60- 44—53. JuL/Aug. 1930. Freiburg 
i. B., Univ.) Gr oszfeld .

221 *
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A. Leonhard, Die Zusammensetzung ton Tomaten und Tomatenkonseruen und dereń 
Wasserbestimmung. Zus. einer Anzahl von Tomatenerzeugnissen des Handels. Der 
Wassorgeh., ais Kennzeichen von Streckungen besonders wichtig, wurde nach dem 
Destillationsverf. m it Xylol unter Vermeidung eines Kiihlers, dafiir Einbau der Vorlage 
selbst in eine Kiihlflasche (Abb. im Original) bestimmt. (Ztschr. Unters. Lebensmittel
60. 185—93. Juli/Aug. 1930. Heidelberg.) Groszfeld .

Th. Merl, Uber Maltol wid seine colorimetrische Bestimmung im Malzkaffee. An 
Verss. wird gezeigt, daB das nach P eratonek-TambuRELLO ais ringformiges 2-Methyl-
3-oxypyron aufzufassende Maltol sich unter den pyrogenen Zersetzungsprodd. der
Amylase befindet u . letztere ais Mutterstoff bei analogen Vorgangen anzuschcn ist. 
Festgestellt wird, daB die Lagerfestigkeit des Malzkaffees wesentlich von dessen Geh. 
an Maltol abhangt, das hier die Rolle eines fett- bzw. alkohollosl. Antioxygens spielt. 
Aus diesen Befunden wird geschlossen, daB das A u ftre te n  von Maltol in bestimmten 
Pflanzenteilen u. zu bestimmter Jahreszeit m it diastat. Enzymen u. einer gewebe- 
schiitzenden bzw. die A tm u n g  oder A ssim ila tion  des Pflanzenkorpers regulierenden 
Funktion desselben zusammenhangt. Bestatigt wird der Phenolcharakter des Maltols 
durch die ALOY-RABAUDschen u. ALOY-LAPRADEschen Rkk. auf Phenole. Darst. 
u. Beschreibung des hierbei aus Maltol u. dem chromophoren Uranylradikal ent- 
stelienden bisher noch unbekannten Uranylmaltols. Auch die Rk. yon B r a u e r  
(C. 1926. II. 1555) auf Phenole war positiv. Maltol kann gravimetr. ais C IIJ3 oder
— iiber dies — ais AgJ ąuantitatiy  bestimmt werden. Die einfachero colorimotr. 
Best. mit FeCl3 bei Yerwendung von Salicylsaure ais Vergleichsstoff kann bei Malz
kaffee angewendet worden, der mindestens G mg Maltol in 10 g enthalten soli. Beim 
RSsten geht nur wenig Maltol m it den Rostdampfen fliichtig, die Hauptmenge bleibt 
im Róstgut. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 60. 216—27. Juli/Aug, 1930. Munchen, 
Deutsche Forschungsanst. f. Lobensmittelchemie.) GROSZFELD.

Fr. Hartel, Beurleilung ton Milch-, Sahne-, Malz- und ahnlichen Bonbons. Be- 
spreehung der Leitsśitze ais Ergebnisse der Kommissionsverhandlungen. (Ztschr. 
Unters. Lebensmittel 60. 170—76. Juli/Aug. 1930. Leipzig.) Groszfeld .

F. H. Max£ield, Eztraktion und Bestimmung ton Phenolphthalein in Kaugummi. 
Der Gummi wird in einem klcinen Mórser zerrieben, dann m it der doppelten Mengo 
Seesand yermiseht u. weiter zerrieben. Der Sand yerhindert das Z usam m enbacken 
des Gummis wahrend der Extraktion. Das Gemisch wird im Soxhletapp. mit A.
4—5 Tage lang extrahiert. Der A. lost das Phenolphthalein u. die groBte Menge des
Gummis, jedoch nicht don Zucker. Es geniigt, wenn wiibrend der 4-tagigen Extraktions- 
dauer der Ather taglich 3—4 Stdn. im Sieden erhalten wird. Der E x trak t wird in 
einen Scheidctrichter ubergefiihrt u. dio Extraktionshiilse m it verd. NH3 ausgespiilt, 
bis keine Rotfarbung durch Phenolphthalein mehr au ftritt. Die NH3-Lsg. wird zu 
dem Atherextrakt in den Scheidetriehter gegeben, geschiittelt u. abgczogen. Alles 
Phenolphthalein befindet sieh nun in  dem NH4OH-Extrakt. Dieser wird auf dem 
W.-Bad bis auf 20 ccm eingedampft, sodann werden einige Tropfen 50°/0ig. KOH 
u. 5 ccm Jodlsg. hinzugefiigt. (Die Lsg. besteht aus 20 g K J  in  W. +  14 g J, aufgefullt 
auf 120 ccm u. Zusatz von soviel 50%ig. KOH, bis die J-Farbo yersehwindet.) Unter 
Kiihlung m it Eis wird aus einer Biirette tropfenweise unter Schiitteln solange HC1 
zugesetzt, bis alles Tetrajodphenolphthalein ausgefallt ist. Der Nd. wird in  einigen 
Tropfen 50%ig. KOH wieder gelost. Das Fallen u. Auflosen wird 6—8-mal wiederholt. 
SchlieBlich wird m it einem UberschuB von 5 ccm HC1 auf dem W.-Bad bis zum Zu- 
sammenballen des Nd. erhitzt, durch einen gewogenen Gooclitiegel filtriert u. mehrmals 
m it W. u. sehlieBlich 2-mal m it PAe. gewaschen. Bei 110° wird bis zur Gewichts- 
konstanz getrocknet. Das Gewicht des Riickstandes multipliziert m it 0,3871 ergibt 
das Gewicht des Phenolphthaleins. (Chemist-Analyst 19. Nr. 5. 9—10. Sept. 
1930.) ' Aschermann.

Jan Eberle, Beitrag zur biochemischen Fleischuntersuchung. Der pn-W ert von 
gesundem Rindfleisch in kleinen Stiicken, 6— 8 Stdn. nach der Schlachtung, liber- 
sehreitet nicht die untere Grenze 6,7, ebenfalls nicht bei 4 Tage Aufbewahrung im 
Schlachthause. Der p h  der m it B. paratyphi-B S c h o t t m u l l e r  u . Fleischvergifter 
Typus GAUSTEDT infizierten Fleischstiicke halt sich bis zum 3. Tag bei Ph =  6,5 
u. steigt erst Tom 4. Tage ab auf 6,9. Die Stamme wirken also hemmend auf die natiir- 
lichen Zersetzungsyorgange. Der pn der m it B. enteridis G a e r t n e r  infizierten Stamme 
fallt bereits nach 24-std. Ablauf, wahrend der Ph bei Infizierung m it B. Breslau sich 
ungleichmaBig yerhalt. Da also stark  infizierte Fleischstiicke eine n. Rk. yortiiuschen
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konnen, kann dio pn-Best. des verdachtigen Fleisehes nur in Yorb. m it der bakteriolog. 
Unters. von Wort sein. (Ztschr. Fleisch-, Milchhyg. 41. 27—29. 15/10. 1930. Lwow- 
Polen, Tierarztl. Hochsch.) Groszfeld .

W. P itt, Unłersuchungen iiber den praklischen Wert der von P. Andrjewski an- 
gegcbenen prakischen Metlioden zum Nachweis der Baklerienvermehrung und zur Er- 
kennung vergiftungsgefdhrlichen Fleisehes. Der Ausfall dor Nachpriifung von Unter- 
suchungsverff. von ANDRJEWSKI (Ztschr. f. Infektionskrankhoiten der Haustioro 32. 
1928), bestehcnd in Feststellung dor Durchsichtigkeitsyoranderung des Fleischestraktes 
nach Filtration, Anderung der chem. Zus. desselben, Priifung m it Farbstoffen, ergab 
keine prakt. Verwertbarkeit zur Tauglichkeitsbeurteilung von Fleisch. (Ztschr. Fleisch-, 
Milchhyg. 41. 29—30. 15/10. 1930. Kónigsberg i. Pr., Schlacht- u. Viehhof.) Gd.

M. K noth , Technisch.es zur Milchuntersuchung. Zur mkr. Zellenanalyse empfiehlt 
Vf. den Ausstricli des Sodimentcs nach Art des Blutausstrich.es, fiir den Nachweis der 
Erregor von Euterentzundung ein woiteres Praparat nach Art des dicken Tropfens. 
(Ztschr. Fleisch-, Milchhyg. 41. 30—31. 15/10. 1930. Zwickau i. Sa., Stadt. Vieh- u. 
Schlachthof.) Groszfeld .

E hrlich , Welche Untersuchungsmethoden haben sich bei der Kontrolle von Vorzugs- 
milchbesldnden im Stalle und im Laboratorium bewdhrtt K rit. Besprechung der ver- 
schiedenon Priifverff. im Stall u. im Laboratorium. Von besondorem W ert ist dio 
Goschmacksprobe, die in 62—74% der Falle die Eutererkrankung erkennen liefi. 
Bei dor mkr. Priifung entscheidet nicht die K^immengc, sondom dio Keimart. Weitoro 
Einzclhoiten im Original. (Dtsch. ticrarzt). Wchschr. 38. 661—66. 18/10. 1930. Han- 
novor, Tierseucheninst. der Landwirtschaftskammor.) Groszfeld .

S. RothenfuBer, Uber den Nachweis einer Erhitzung der Milch und ein neues 
Verfahren zum Nachweis der Dauerpasteurisierung. Zum Naohweis der H  o c h - 
e r h i t z u n g  dient ais neues Reagens „Paratetrolsulfił“: 1 g Paraphenylendiamin-HCl 
gel. in 12 ccm W. werden mit 4 g Guajacol (kryst.) in etwa 100 ccm 96%ig. A. gemischt 
u. mit A. auf 150 ccm gebraoht. Dazu fiigt man 30 Tropfen (otwa 2,2 ccm) einer frischon 
20%ig- Lsg. von N aH S03. Aufbewahrung in dunkclbraunen Flaschen, H altbarkeit 
jahrelang. Anwendung: 10 ccm Milch oder Pb-Scrum (vgl. unten!) worden m it 
3—4 Tropfen 3%ig- H20 2 versetzt, durch lcichtes Schiitteln vermengt u. 10 Tropfen 
des Roagens zugesotzt. Boi roher Milch bildet sich sofort ein leuchtond yiolotter Ring, 
bei hochorhitzter oder abgokoehter Milch koino Veranderung, bei dauerpastourisiertcr, 
jo nach Sauregrad, crheblich verlangsamte Rk. Fiir die Priifung saurer Milch wird 
empfohlen, sio zu noutralisieren u. dann mit weiteren 10—20 VoI.-% jo nach Siiure- 
grad zu mischen u. wie bei frischer Milch zu verfahren, kein Fehlergebnis boi 350 Yerss. 
Erhitzen auf 75° zers. dio Peroxydaso nicht vollig. — Zum Nachweis dor D a u e r -  
e r h i t z u n g  dient dio Priifung auf Diastase, vortoilbaft im Bleiserum, das durch 
Ausfallon von 100 ccm Milch mit 6 ccm Pb-Essig (D. A.-B. 6) bereitot wird. Es ist 
ganz froi von Casein, Fett, fast frei von H ,P 04 u. Citronensaure bei nur noch Spuren 
von Pb, pH =  6,65—6,72, Sauregrad etwa 0,8—1,5. Durch Ausfallon von 10 ccm 
des Serums m it 20—25 ccm Aceton kann die Diastase daraus abgeschieden werden. 
Zur Bereitung einer haltbaren Starkelsg. werden 10 g 1. Starkę mit 10 ccm W. an- 
gerieben u. dann m it 500 ccm W. leicht gekocht. Dann werden 150 ccm Glycerin 
(D. 1,23) zugegobon u. woitere 10 Min. gekocht. Nach Zugabe von 5 ccm 0,25-n. NaOH 
wird in einen MeBzylindcr von 1 1 m it Stopfen filtriert, schlieBlich zum F iltrat 250 ccm 
96%ig. A. in Anteilen von je etwa 50 ccm gegeben u. mit zum Kochen erhitzt ge- 
wesonen W. auf 1000 ccm aufgefiillt. Abmessung m it Pipetten (Verunrcinigung durch 
Speichel!) ist zu vermeiden, besser mit Burette. Zur Ausfiihrung der Priifung mit 
Milch wird boi Einzelunters. von obigom Pb-Serum ausgegangen. Bei Massenunterss. 
werden 30 ccm Milch mit 1,7—1,6 ccm Pb-Essig kraftig, nach Zusatz von 1,5—2 ccm 
Trichlorathylen (HCl-frei!) nochmals geschuttelt u. zentrifugiert. 10 ccm klares 
Serum +  1 ccm Starkelsg. werden 12—16 Stdn. bei Zimmertemp. oder 3—4 Stdn. 
bei 37—45° stohen gelasscn. Dann gibt man zu 1,5—1,8 ccm in besonderen Rohrchen 
etwa gbiche Menge 0,002-n. J-Lsg.: Gelbfarbung bedeutet Rohmilch, braune Farbo 
stattgehabtes langeres Erwarmen bei etwa 55°, rotviolette: 60-—63°, etwa 30 Min., 
violotte: Dauerpasteurisierung bei 63°. Bei dem Yers. styren nicht: Biest-, labende, 
Mastitis-, blut- oder stark leukocytenhaltigo Milch, wohl aber Sauerung (uber 10 bis 
12 Sauregrade), die vorher durch Abstumpfen bis zum Sauregrad 7—8 auszugleichcn 
ist. NaHCOj, H 20 2, K ,Cr04) Formaldehyd, Salicylsaure u. Borsaure in iiblichen
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Mengen storen nicht. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 60. 94—109. Juli/Aug. 1930 
Miinch.cn, Deutsche Forsehungsanst. f. Lebensmittelchemic.) GROSZFELD.

J. Zaykowsky und P. Alexejew, Die Katałase der Milch. I. Mitt. Die Be- 
stimmung der Milchkatalase mit KMnO^-Tilration. Wie Vff. an einem umfangreichen 
Materia! (vgl. die Tabollen im Original) zeigen, schwanken die bei der Best. des Katalase- 
geh. der Milch m it den Katalasebestimmungsapparaten vorschiedener Systeme er- 
haltenen Katalasezahlen in ziemlich. weiten Grenzen u. konnen nicht miteinander 
verglichon werden. Vff. verwenden u. beschreiben doshalb die Methode der KMnOr  
Titration zur Katalasebest. der Milch, die bereits von HENNICKE, TSCHUHIHASE 
u. Bach zur Best. der Katalaso des Blutes u. der Organo der Pflanzen u. Tiere aus- 
gearbeitet worden ist. Blittels dieser Titrationsmothodo kann dor Katalascgeh. der 
Milch ziemlich rasch, beąuem u. m it grofier Genauigkeit bestimmt werden. — Vff. 
schlagen vor, don Katalasogeh. der Milch, der mittcls der Titrationsmethode bestimmt 
wurde, in Milligramm Sauerstoff auf 100 oom Milch auszudriicken. (Fermentforsch. 12. 
55—66. 1930. Omsk, Zootechn. Lab. des Inst. f. Land- u. Forstwirtschaft.) Schw eitz.

K arl Schmorl, Mehlchemischer L ehrkursus m it einer E infiihrung in die Chemie. 2. Aufl.
Leipzig: M. Schftfer 1930. (V III, 102 S.) 8°. M. 4.— .

XVII. Fette; W acłise; Seifen; W aschm ittel.
Gustav Glinther, Ist die Entfettung der Rohbwchen mit Fettlosungsmitteln im 

fliissigen Zustand durchfiihrbar ? Ein Vergleich mit der Eztraktion dr.r Ólsaaten. Eine 
erschópfende Entfettung der Rohknochen m it fl. Bzn. ist undurchfuhrbar, u. zwar 
infolgo des hohen W.-Geh. der Knochen (bis zu 40%)> der Schwicrigkcit der Abtreibung 
des Bzn. aus dem feuchten Extraktionsgut usw.; auch die in den Knochen eingeschlossene 
Luft wird wie ein Luftpolster wirken u. den Z u tritt des Bzn. verhindern. Olsaat, die 
stets in  feuchtem Zustande m it fl. Bzn. extrahiert wird, verhalt sich sowohl ais Roh- 
material, wie bei der Entfernung des Bzn. vóllig versćhieden von den Knochen. ein 
Vergleich ist deshalb nicht moglich. Fiir die Knochenextraktion kommt nur Bzn. 
im Dampfzustande in  Frage. (Chem.-Ztg. 54. 761—62. 1/10.1930. Berlin.) S chonf.

N. Belajew, Anderungen, die beim Lagem von Sojabohnen und Sojaschrot vor sich 
gehen. 15—20% Feuchtigkeit enthaltende Sojabohnen erlitten nach einjahriger 
Speicherung sehr weitgehende Veranderungen; auf Trockensubstanz berechnet, ging der 
Fettgeh. in  den yerdorbenen Bohnen von 19,8 auf 14,58 zuriick, der Geh. an Roh- 
protein stieg von 36,69 auf 47,46%- Die JZ. des Fettes nahm ab, die SZ. zu. Auch 
nicht getrooknetes Sojamehl erleidet beim Lagern weitgehende Veriinderungen, die 
sich in  einer Verschimmelung, Abnahme des Geh. an Ń-freien Extraktivstoffen u. 
Zunahme des Rohproteingeh. auCern. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje 
Djelo] 1930. Nr. 7/8 [60/61]. 19—22. Ssaratow.) S c h o n fe ld .

I. Gawrilenko und P. Kej no w, Vorpressen und Exlraktion von Baumwollsaat. 
Die besten Ergebnisse werden bei der Extraktion der rohen entschalten Baumwoll- 
samen bei einem Fliichtigkeitsgeh. von 6—8% erzielt; die mittlere Konz. der in die 
Dest. gelangenden Miscella betragt etwa 20%• Das dureh Extraktion gewonnene 
Baumicollsaatol unterscheidet sich kaum vom gepreCten Ol. Die Extraktion der gc- 
rósteten Saat verlief negativ; die zerkleinerto gerostete Sonnenblumtnsaat scheidct 
nach kurzer Zeit Ol aus, wodurch sie sich in  eine M. von Klumpen verwandelt, die 
im Extraktionsapp. nicht zu dicht aufliegen. Gerostete Cottonsaat bleibt sandig, 
wodurch die Extraktion erschwert wird; ahnliche ungiinstige Resultate wnirden 
bei der Extraktion YorgepreCten Baumwollsaatkuchens erhalten, (Oel-Fett-Ind. 
[russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1930. Nr. 7/8 [60/61]. 7—17. Mai/Aug.) Schoxf.

Thos. C. Law, Chemische Probleme in bezug auf den Baumioollsamcn und Bohól. 
Es werden die Scliwierigkeiten dor Qualitatsbest. bei Baumwollsamen u. Baumwoll- 
samonól besprochen. Die Ausarbeitung einer Methode, dio den Verkauf von Samen 
nach bestimmten Graden ermoglicht, sowie eines Verf., um die Ausgaben fiir die Raffi- 
nation des Oles zu yermindem, ist notwendig. (Journ. chem. Education 7. 2318—21. 
Okt. 1930. A tlanta, Georgia.) JUNG.

W. H. Beisler, Einige chemische Probleme der Ilolzolindustrie Floridas. Ver- 
besserungen techn. A rt u. griindlichero Kenntnisse des chem. Verh. des Oles wurden 
der Industrie Floridas eine rationellere Ausnutzung des Tungólbaumes gewahrleisten. 
(Journ. chem, Education 7. 2344—46. Okt. 1930. Gainesville, Florida.) JTJKG-.
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H. Pomeranz, Uber eine rationellere Verwertung des Cocosoles. Es wird vor-
gesohlagen, dio Fettsauren des Cocosóles in  2 Gruppen zu trennon, in  die der niederen 
Fettsauren u. die seifentecjin. wichtige Lauiin-Myristinsauregruppe. (Alle. Ol- u 
Fett-Ztg. 27. 313—14. 25/9. 1930.) S c h Hn f e l d .

Emile Andre, Ricinusol, ein naiionales Sćhmiermittel. Ausgehend von einer 
Zusammenstellung uber die Weltproduktion an Ricinusol wird der starkere Anbau dor 
Ricinuspflanze in den franzósischen Kolonien angeraten, weil das Ricinusol ein wert- 
yolles Sćhmiermittel fiir die Flugzeugmotor ist. Da seine chem. Eigg. genau bekannt 
sind, ist eine leichte Kontrolle des Oles moglich. Vf. hat auBerdem durcli geeignote 
Variation des Arbeitsganges boi der Olherst. die Mogliehkeit gefunden, Ricinusólc ver- 
schiedener D., Zahigkeit u. Jodzahl zu erhalten. Auch das bisher stórende Ranzig- 
werden laBt sieh dureh Entferncn der eiweiBhaltigen, aus den Samenschalen stammenden 
Fermente, die die Ursacho dos Ranzigwerdens bilden, yerhindern, u. zwar wird dieses 
Ferment dureh die zur Entfarbung benutzte Kohle fast quantitativ adsorbiert. (Ind. 
chimiąue 24. 263—70. Aug. 1930.) Loeb .

Paul Erasmus, Uber die Selbstentziindlichkeit ton Oleinen. I. Mitt. Ein von hoher 
ungesatt. Fettsauren freies Knochenfettolein, das nach der Analyse 96,86% Gesamt- 
fettsauren, 1,90% Unverseifbares, 0,12% Glyceride u. 0,93% Anhydride u. Lactone 
enthielt, neigte stark  zur Selbstentziindung. Entfernt man aus dem Olein das Un- 
yerseifbaro u. die Anhydride, oder nur die Anhydride, so verliert- es seine Selbstent- 
ziindlichkeit. Die gleiche Eig. erhalt es, wenn man es verseift u. die Seifen mehrmals 
auswascht. Das techn. Olein wird dureh Luftoxydation bei Zimmertemp. stark dunkel 
gefarbt, wahrend das yorbehandelte Prod. unverandert bleibt. Vf. nimmt an, daB 
sowohl die Nichtbleichbarkeit gewisser dunkler Fettsauren, ais auch das nicht voll- 
standige Spaltenlassen u. die Selbstentziindlichkeit des Oleins dureh die Anhydride 
oder Lactone yerursacht wird. — Bei der Best. des M a c k e y t e s t s  von Oleinen 
ist Durchleiten von Luft zu unterlassen. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 27. 309—12. 25/9. 
1930.) _ SCHONFELD.

I. Denissow, Bestimmung der Farbę von Robbentran. Sie erfogt am besten dureh
Vergleich m it einer J-KJ-Lsg. in W. u. wird in mg J  in 100 ecm W. ausgedriickt. 
(Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 19 3 0 . Nr. 7/8 [60/61]. 60—61. 
Moskau.) Schonfeld .

W. Prosch, FlieParbeit in der Seifenindustrie. Kurze Beschreibung kontinuier- 
licher Arbeitsgange fur die Herst. von Fein- u. Riegelseifen, sowie Seifenpulvern. Ab- 
bildungen. (Chem. Fabrik 1930. 158—60. 166—68. 7/5.1930.) R ie t z .

Paul Fischer, FlieParbeit in der Seifenindustrie. Erganzende Mitteilung zum 
Aufsatz von PROSCH (vgl. vorst. Ref.). Fur Schmierseifen ist dureh die Einfuhrung 
automat. Paketierung gleichfalls die Mogliehkeit der FlicBarbeit geschaffen worden. 
(Chem. Fabrik 1930 . 372. 17/9. 1930.) R ietz .

Kahal, O-rundseifen. Bemerkungen zu den Ausfiihrungen ScH A A L s (C. 19 3 0 . I.
2984). (Seifensieder-Ztg. 57. 406—07. 25/6. 1930.) R ie t z .

D. Roshdestwenski, Fabrikation und Bewertung von Harzseifen. Ein Zusatz von 
. 15% Kolophonium hat keinen ungunstigen EinfluB auf die Qualitat der Waschseifen; 

das Schaumvermogen in hartem W. wird sogar giinstig beeinfluBt. 25% Harz setzt 
dagegen die Qualitat der Seife stark herab u. sollte ais auBerste Grenze des Harz- 
zusatzes gelten. (Oel-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1930. Nr. 7/8, 
[60/61]. 38—47. Moskau.) Schonfeld .

R. Tsunokae, Uber die Veranderung der Seifen beim Lagem. Die Ausscheidungen, 
die sieh ais dunkler, dickfl. „SchwoiB" auf lagemden Testilseifen (Degummier- 
seifen u. dgl.) zeigen, bestehen aus W. u. freien, yorwiegend ungesatt. u. oxydierten 
Fettsauren. Besonders die Bldg. der oxydierten (petrolatherunl.) Fettsauren bedingt 
infolge Herabsetzung des Hydrolysengrades die verminderte Wasch- u. Entbastungs- 
kraft der lange gelagerten u. geschwitzten Seifen. Tabellen der Vers.-Ergebnisse. 
(Seide 35 . 329—32. Aug. 1930.) _ R i e t z ._

Hugo Dubovitz, Einfache Methoden zur Reindarstellung von Palmitin- und Siearin- 
saure in  beliebig groPen Mengen. Es werden Verff. mitgeteilt zur Herst. von Palmitin- 
saure aus chines. (Stillingia) Talg, der nur aus Palmitinsaure u. Olsaure besteht, von 
Stearinsaure aus Sheabutter, den festen Fettsauren aus dem Samen der Bassia Karkii, 
die ausschlieBlich aus Stearinsaure bestehen u. yon Stearinsaure aus Oliyenól dureh 
Hydrierung. (Chem.-Ztg. 54. 814. 18/10.1930. Budapest.) J u n g .
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J . GroCfeld, Die Verseifungszahl der Speisefette ais Funktion des Oehalłes an 
Palmitinsdure und anderen Fettsauren. Zur Berechnung des Palmitinsauregeh. P 
eines Fettcs oder Olcs in %  aus ^  =  VZ., SZ., U =  Unverseifbarem u. den GehJi. 
an den neben Stearinsaure u. Palmitinsau.ro vorhandenen Fettsauren F v F 2, F3 . . . 
wurdo die allgemeine Formel abgeloitet:P  =  4,837 V — 0,206 S Z  +  9,142 U — 914,2+ 
(h  +  l i  +  1?.F-i ■ ■ ■ , wobei qv qv  q3 . . . aus den zugehórigon Neutralisations- 
zahlen N v N v  N? . . .  nach der Formel: q — 9,142 — 0,04 631 N  erhaltcn werden. 
Tabellen fiir die ę-Werte der wichtigsten Fettsauren u. fur den Ausdruck 4,837 V 
fiir V =  185—200 q ist fiir die Fettsauren m it niedrigerem Mol.-Gew. ais Stearin
saure negativ, m it hoherem positiy, bei Stearinsaure =  0. Bei Fettsauregemischen 
geht obige Formel in die cinfachere iiber: P =  4,631 V — 914,2 +  q1F 1 +  q2 F„ +  
q3F3 . . . ,  die sich fur einfache Palmitinsaure-Stearinsaurcgemische weiter zu P  =  
4,631 V — 914,2 yereinfacht. Tabelle zur Ablesung dioser Funktion. Anwendung der 
Formel auf reine Glyceride zur Berechnung des Palmitinsauregeh. an Hand von Bei- 
spielen. Fiir reines Kakaofett wurde die yereinfachte Formel: P — 4,837 V — 914,2 
abgcleitet u. gezeigt, daB die VZ. des Kakaofettes 194,3 ±  0,6 betragen nmI3. Durch 
Vorss. wurdo der Geh. des Kakaofettes an Unverseifbarem in 8 Proben zu 0,305—0,354 
im Mittel zu 0,324, dor Stearinsauregeh. nach eigenem Vcrf. (vgl. C. 1930. I. 918) 
an 7 Proben zu 32,1—33,8, im Mittel zu 33,3% gefunden. Zur Ablesung des wahren 
bzw. schcinbaren Palmitinsauicgeh. von reinem bzw. verfa.lsch.tem Kakaofett wurde 
eine Tabelle fiir die VZZ. 189,0—209,9 berechnet u. gezeigt, daB dio Erkennung yon 
Yerfalschungen, insbesondere von Extraktionsbuttor, ErdnuBhartfett, Gocos- u. Palm- 
kernfott hieraus, gegebonenfalls unter Ausschaltung des Einflusses von Butterfett 
abgeloitet werden kann. Fiir andere Speisefette wurde versucht, die allgemeine Formel 
P  — 4,837 V — K  anzuwendon u. aus Litoraturangabon die GroBe K  berechnet; 
gefunden: Schweincfett 916,9, Bindstalg 915,6, Hammoltalg 9l5,6, Oelomargarin 916,2, 
PrcBtalg 914,7, Mandelól 917,2, Aprikosenkernól 910,5, 01ivenol 912,2, Cocosfctfc 
1233,4, Palmkornfett 1183,9, B utterfett 1095,2, ErdnuBól 907,8, Leinol 915,4, Riiból 
847,1. Die Zahlen bediirfen wegen der Unsicherhoit der Literaturangaben einer Nach- 
priifung; yiele Angaben der L iteratur, auch iiber YZ. der Speisefette sind unrichtig, 
bzw. ungenau. Zur Berechnung des Erucasauregeh. F x von B.iibol wurde die Formel 
abgcleitet: F x =  624,5—3,304 V +  0,141 SZ  —  6,245 U +  0,6831 (P  —  q2F i —  q3 F,). 
Daraus ergab sich auch die Form: Fi =  657,4 — 3,478 V +  0,148 SZ  — 6,574 U +
0,719 P  — 0,048 JZ. Zur Berechnung des Laurinsauregeh. von Cocos- u. Palnikern- 
fett wurdefolgende Gleichung gefunden: L  =  3,067 V — 0,161 S Z  +  7,143 U —  714,3+ 
Pi Ft  -|- p2 F2 +  p3 F 3 . . . Hierin sind F3 . . .  die neben Laurinsaure u. Myristin-
sauro yorhandenen Fettsauren, p,, p2, p3 . . . berechncn sich nach der allgemoinen 
Gleichung: p =  7,143 — 0,02 906 ^ .  (Ztschr. Unters. Lebensmittel 60. 64—92. Juli/ 
Aug. 1930. Berlin, Staatl. Nahrungsmittel-Untersuchungsanst.) Groszfeld .

E. Bosshard und H. Sturm, Die Bestimmung der Waschkraft von Seifen. Die Best. 
des Waschwertes von Seifen ist noch am ehesten durch einen Waschyers. zu erreichen, 
wahrend die indirekten Methoden nicht zum Ziele fiihren. Folgende, rasch ausfiihrbare 
Methode ha t den Yorzug, daB sie auf qualitativ-analyt. Methode aufgebaut ist: Flanell- 
lappen von 1 qdm, bei 50° m it l%ig- (NH4)2C03 vorbehandelt, ausgewaschen u. ge- 
trocknet, werden, nach Benetzung m it h. W., in 20 ccm einer Lsg. von 8g Fe2(SOj)3- 
(N H j),-S04-24 H20  +  200 ccm W. so lango gekocht, bis die FI. farblos geworden 
ist. Auf dem Lappen sind dann genau 25,0 mg Fe20 3 p-azipitiert. Waschversuch: Der 
App. besteht aus einem 2% 1-Becher, in dem ein ąuadrat. Glasstabrahmen, der zur 
Aufnahme des Wollappens dient, rotiert. Das Waschen erfolgt m it der l% ig. Lsg. 
des Waschmittels bei 90° u. 100 Tonnen wahrend 15 Min., ebensolango bei gleicher 
Tourenzahl dauert das Auswaschen m it dest. W. Der Wollappen wird yerascht u. 
das Fc20 3 nach Z im m erm ann-B einhahd t bestimmt. Der Wascliwert (bezogen auf 
den Fettsauregeh.) u. die Wertziffer (Quotient aus Waschwert u. Fettsaurcgch.) der 
untersuchten Seifen betragt: Na-Laurał 47,6%, 0,53; Na-Slearat 35,8%, 0,39; Na-Glcał 
49,6%, 0,53; K-Stearat 30,25%, 0,34; K-Oleat 44,5%, 0,50; Kemseifcn 44—50%,
0,65—0,68; Schmierseifen ca. 20%, ca. 0,6; Scda 6,5%; Wasserglas 31% ; Saponin 
10%- — Kernseife wascht bei 90° in 0,4%ig. Lsg. am besten. Die Waschwrkg. der 
l% ig. Lsg. is t bei 90° etwa doppelt so groB ais bei 25°. Zusatz yon Pcrboral erniedrigt 
den Waschwert der Seife. Mityerwendung yon fettartigen Prodd. (gepriift an Paraffinćl) 
zur kunstlichcn Anschmutzung kann zu Fehlresultaten fiihren. Eei Ldsungsmhtelseifen 
kann z. B. der Fali cintreten, daB das Paraffinol das der Seife zugesetzte Losungsm.
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aufnimmt, u. daB dabei keine Spur vori Fe20 3 abgelost wird; aber auch bei Losungsm.- 
Seifen gernigt einfache Anschmutzung allein m it Fe20 3. Bei der Extraktion eines 
m it Fe20 3 u. Paraffinól angeschmutzten, gewasehenen u. getrockneten Gewebes mit 
A. geht nicht nur das Paraffindl, sondern auch der groBte Teil des Fe in  den A.; der' 
Extrakt ist eine klare gelbrote Fl., in der das Fe kolloidal gel. ist, das auch nacli Ver- 
dunsten des A. kolloidal gel. zuriickbleibt;es yerhalt sich dcmnach (infolge der Schutz- 
wrkg. der Seife) wic F ett. Die durch den Geh. an Losungsm. bedingte Erhohung des 
Waschwertes betrug bei den untersucliten Losungsmittelseifen 10—20% (Chem - 
Ztg. 54. 762—63. 1/10. 1930. Zurich.) SchSn feld . '

K. Scheringa und J. W. Ahlrichs, Die Analyse von wasserglashaltiger Seife. Bei 
einem niedrigon Wasserglasgeh. kann die vorherige Scheidung mit A. untorbleiben. 
Selbst boi 25%  wurde clurch Lósen yon 1 g Seife in 50 ccm W., Ausschiitteln m it A. 
nach Ansauern mit HC1 noch ein genauer Fettsaurewert erhalten. Zur Best. des 
Wasserglases erhitzt man 5 g der Seife im Porzellanschiilchen auf groBer freier Flamme, 
bis keine brennbaren Gase mehr entweiehen, ohno die Kohle zu verbronnen. Dann 
bestimmt man die S i02, wobei wiedorholtes Austrocknen hier uberflussig ist. Bei 
dor Berechnung dor Soda aus dem Alkaliverbrauch kann das Aquivalcntgewicht yon 
trocksnem Wasserglas m it 150 oingesetzt werden. (Pharmaz. Weekbl. 67. 1070—72. 
18/10. 1930. Utrecht.) Groszfeld .

W. Prager und W. Schaeffer, Die Bestimmung des kohlcnsauren Allcalis in Seifen 
und Seifenpulvern. Dio Brauchbarkcit dor friiher (C. 1929. I. 1285) beschriobcnen 
Vers.-Anordnung zur C 02-Best. wird an Gemischen yon gepulverter Seife u. Na2C03 
erwiesen. Mit dem GEisSLERschen App. bei denselben Proben erhalteno Werte stimmen 
untereinander u. m it don tatsachlichon Daten nicht so gut uborein. — Vorschrift zur 
gloichzeitigen Best. von Alkalicarbonat u. -bicarbonat in Seifenpulvern. (Seifensieder- 
Ztg. 57. 276—77. 17/4. 1930. Darmstadt, Hess. chem. Priifungsstation.) R ie t z .

Ralph Hart, Eine nem  Methode zur Neutralfettbestimmung in sulfonierten Olen. Zum 
Ersatz dor iibliehen gravimetr. Best. des Neutralfettes durch Extraktion wird ein ein- 
faches titrim etr. Verf. empfohlen u. eingehend beschrieben, das auf der Auswertung von 
besonders definierten VZ.-Werten beruht; ferner auf der Tatsaehe, daB mchrstd. Kochen 
von sulfoniortem F e tt m it alkoh. n/l-KOH nicht nonnenswert abspaltond auf dio 
S03-Gruppe wirkt. Tabellen. Die Neutralfettwerte nach H art sind meistens mehr ais 
doppelt so groB wie die Extrakfcionswerte, weil partiell sulfoniertes Neutralfett mehr 
oder woniger stark wasserloslich ist u. sich der Extraktion zum Teil entzieht. — Die 
Angabe des Neutralfettgeh. kann nach H art auf yiererlei Woise gescliehen; er empfieldt 
die ,,Neutralfettzahl“ (VZ. des Gesamtfettes im sulfonierten Ol). (Oil F at Ind. 7. 303 bis 
305. 311. Aug. 1930.) R ietz .

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunst stoffe.

Gunter Rordorf, Roslvcrhutung und Rostentfemung in der Teztilinduslric. In  der 
Textilindustrie ist dio Bekampfung von Rost wegen der Gefahr der Fleckenbldg. ganz 
besonders wichtig. Vf. besprieht den Schutz durch Verbleiung der Eisenteile u. durch 
Schutzanstriche auf Grund von Leinól- u. Holzólbasis. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 
685—86. 15/10. 1930.) F r iedem a nn .

— , Das Bleichen von Wolle und Seide. Wolle u. Seide bleicht man m it schwefliger 
Saure oder besser mit H 20 2. Zur Schonung der Faser muB man yorsichtig alkal. machen, 
am besten nimmt man Wasserglas dazu. (Dtsch. Farber-Ztg. 66. 874. 19/10. 
1930.) F riedem a nn .

G iinther Neum ann, Uber die Schlichterei der Flachsgame. Vf. besprićht die iib-
Hchen Schlichtmittel, wie Starkę, Leicogummi u. Weichmachungsmittel, sowie die 
Schlichtmaschinen. E r empfiehlt eine yon ihm erfundene „Wulst-Schlichtmaschine“, 
bei der die Schlichte in besonders gunstigerWeise aufgetragen wird u. warnt eindringlich 
vor dem gleichzeitigen Schlichten m it Starkę u. Weichmachungsmittcln (Paraffin, 
Seife). (Forsch. Dtsch. Forschungsinst. Textilind. Dresden Nr. 11. 61 Seiten. 
1930.) F riedem a nn .

Chas. E. Mullin, Chemische Probleme der Baumicollteztilindustrie. Die einzelnen 
Phasen der Baumwollyerarbeitung werden besprochen u. die sich dabei ergebenden 
noch ungelosten chem. Probleme, u. es wird auf die Wichtigkeit der Forschung zur
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Woiterentw. der Textilindustrio hingewiesen. ' (Journ. chem. Education 7. 2307—17. 
Okt. 1930. Clemson Coli. South Carolina.) J ung .

Chas. E. Mullin, Móglichkeiten chemischer Forschung in der Baumioollindustrie. 
Vf. zahlt dio vielen Móglichkeiten auf, die sich in der Baumwollindustrio zu niitzlicher 
chem. Arbeit ergebcn. Von der Chemie der Cellulose u. Starko angofangen, kommen 
in Erage: Sclilichten u. Apprete, das Abkochen der Baumwolle, das Beuchen im Druck- 
kesscl, das Bleiclien m it Chlor u. H»02, die Notzmittel, das Farben m it EinschluB der 
Yiscoseseide, die Echtfarburei, dio Theorie des Farbens, das Mercerisieren, Glanzeffekte 
u. violes andero. (Toxtile Colorist 52. 663—710. Okt. 1930.) F riedem a nn .

Emst Tanzer, Die Karakulwolle und ihre Verwertung. Die Wolle zeigt typ. Misch- 
wollcharakter u. h a t mehr oder weniger feine Unterwolle. Zwischen Wollen aus dem 
Originalzuchtgebiet u. von Halle wurde ein grundsatzlichcr Unterschied nicht gefunden. 
Die mechan. Eigg. der Wolle befriedigen in bohem Mafio, in erstcr Linie durfte sich 
die Karakulwolle ais Tcppichwolle eignen. Aus der Wollo erzeugte Prodd. werden be- 
schrioben. (Melliands Textilber. 11. 667—69. 747—19. Okt. 1930. Halle.) S u v ern .

Hugh H. Mosher, Das Entbasten von Seide. Bei der Entbastung von Seide spielt 
nicht nur das Soricin, sondern auch Ole, Waehse u. Pigmente oine Rolle. Die Lsg. 
des Sericins ist von Temp. u. [H‘] der Abkochfl. abhangig u. zwar liegt der pH-Wert 
fur das Alkali bei 10—10,5 u. bei 1,75—2,5 fiir Saure. Unter 65° t r i t t  auch in langerer 
Zeit kein Entbastungseffekt- ein. Das beste Abkochmittel ist Seife; diese gibt der 
Soido auch Griff u. Elastizitat. Bastseife enthalt das labile Sericin B, das boim Farben 
bei pn-Werten uber 4 leicht ausfallt. (Amer. Dyestuff Reporter 19. 395—404. 23/6. 
1930.) F rie d e m a n n .

C. E. Curran, Die Papierindustrie im Siiden. Die Entw. der Papierindustrie im 
Siiden der Vereinigten Staaten u. die Papiorfabrikation aus dem Holz der sudlichen 
gelben Kiefer wird besprochen. (Journ. chem. Education 7. 2360—64. Okt. 1930. 
Madison, Wisconsin.) J ung.

John D. Rue, Chemische Probleme in der Papierindustrie, insbesondere die siid- 
liche Fichte. Zusammonfassendo Abhandlung iiber den Stand dor chem. Kenntnisso 
auf dem Gebiet der Papiorfab ikation. Es worden die Methoden der Fabrikation aus 
Fichtenholz der sudlichen Walder Nordamerikas u. die sich ergebenden Schwierigkeiten 
bosproehon. (Journ. chem. Education 7. 2291—99. Okt. 1930. New York.) J ung.

N. L. Karawajew und I. M. Kriwowjas, Mittelasiatisches Schilf ais JRohstoff zur 
Herstellung von Zellstoff. Vff. untersuchen die Brauchbarkeit des in Mittelasien, z. B. 
bei Taschkent, massenhaft Yorkommenden Schilfs fiir Papierzwecke. Es ergibt sich, 
daB das Schilf infolgo hohen Kieselsauregeh. analog dem Stroh m it NaOH aufzuschlieBen 
ist. Gunstigste Bedingungen: 10% NaOH, Kochen 9 Stdn. bei 6 Atm. Der erzielte 
Stoff ha t nur mittlere Giito, die Verwertung scheint lohnend. (Papierfabrikant 28. 
654—56. 12/10. 1930.) F riedem ann .

Eduard von Asten, Papiertrocbiung. Verdampfung und Verdmtstung. Der 
Unterschied zwischen Verdampfung u. Vordunstung — um die letztere handelt es 
sich boi dem trocknendcn Papierblatt in der Rcgel — wird erklart u. die Kinetik der 
Verdunstungsvorgango rechner. beleuchtet. — Weitcrhin wird zunachst die Rolle des 
Trockenfilzes besprochen, der sich nach Vf. ais Verdunstungseinrichtung kennzeichnet. 
Der Filz soli gut saugfahig, die Trockentemp. m it Riicksicht auf die Papierfaser nicht 
uber 100° sein. Sodann wird die Trocknung m it Vakuum nach OGDEN-MlNTON be
sprochen. Hier ist die Trockenpartio nicht offen, sondern geschlossen, es findet keine 
Verdunstung, sondern eine Verdampfung bei niederer Temp. sta tt. In  der niederen 
Temp. u. der geringeren GroBe der Trockenpartie liegen die Yorteilo des Yakuum- 
systems. (Wchbl. Papieifabr. 61. 1287—89. 1310—13. 1341— 42. 4/10. u. 18/10. 
1930.) F rie d em an n .

Robert E. Hussey und Philip C. Scherer jr., Die Kunstseidenindustrie im Siiden. 
Entw. der Kunstseidenindustrie im Siiden der Vereinigten Staaten. (Journ. chem. 
Education 7. 2354—59. Okt. 1930. Virginia, Blacksburg.) JUNG.

Max Menzel, Der Schwefelkohlenstoff in seiner Bedeutung fu r  die Kunstseiden
industrie. Angaben uber Herst. u. Verwendung. (Chem.-Techn. Rdsch. 45. 902—04. 
14/10. 1930.) H. Schmidt.

Hans Hadert, Gelluloiddruck und Celluloidimitationen. Yf. beschreibt die Methoden 
fiir die Bedruckung von Celluloid, Cellophan u. die Lackiorung von bedruckten Papieren 
zur Erzeugung glanzfahiger Drucke. Celluloiddruckfarben mussen die fiir die Herst. 
von Celluloid gebrauchlichen Losungsmm. u. Weichmachungsmittel evtl. m it Zusatz
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von wenig Kopallack enthalten, um auf letzterem dio techn. erforderlicho Haftfahigkeit 
zu bcsitzen. Zum Druck auf Ccllophan werden Kombinationcn von Glanzdruckfarben 
mit Kopallack u. Trockenstoffcn benutzt. Cellophan ist dem Celluloid fiir diese Zwecke 
wegen seiner Billigkeit u. gróCeren Anwendungsmoglichkeiten vorzuziehen. Gewohn- 
liche Druckpapiere werden zur Erzeugung des Glanzes m it ca. 10%ig- Gelatinelsgg. 
bestrichen u. dann trocknen gelassen. Dies Verf. kommt besonders fiir saugfahige 
Papier in Betracht. Vf. beschrcibt die techn. Einzelheiten. Weniger saugfahige Papiero 
lassen sich m it Spritlacken glanzfiihig lackieren. E s folgt oine Beschreibung des 
Lackierungsvorgangs. Zum SchluB weist Vf. auf die Bedoutung eines staubfreien 
Raumes fiir die erfolgreiche Durchfiihrung der orwahnten Prozesse hin. (Graph. Betrieb 
4. 21—24. J a n .  1929. Lcipzig.) R o s e n t h a l .

Warren P. Seem, Messen und Festsetzen der Qualitat von Bohseide. Es wird ein nach 
Angaben des Vfs. gebauter „Serigraph" beschrieben u. dargelegt, wie dio physikal. Eigg. 
der Sqide, wie Festigkeit, Dehnung, Elastizitat die Gesamtąualitat u. Yerarbeitimgsfahig- 
keit dor Seide boeinflussen. (Toxtile W orld 78. 1774—76. 11/10. 1930.) F r ie d .

Kom, Prufung des Mahlungsgradpriifers mit selbsttatiger Kegelhubvorrichtung 
Schopper-Riegler auf Glcichmdpigke.it der Ergebnisse. Vff. haben den verbesserten 
Mahlungsgradprufer nach SCHOPPER-RlEGLER fiir verschiedcne Sto-ffo u. Mahlungs- 
arten, u. m it yerschicdenen Beobachtern gopruft. Sio fanden durchaus befriedigendo 
Gonauigkeit bei sehr geringen Fehlern durch personlichen EinfluB. (Wchbl. Papierfabr.
61. 1336— 11. Papierfabrikant 28. Vercin d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -In- 
genieure 683— 87. 18/10. 1930.) F riedem a nn .

J. S. Hart, O. Maass und H. W. Johnston, Messung der Stoffdichte durch 
Lichtabsorption. Die Stoffdichte in einem Hollander oder einer Biitte ist nicht leicht 
schnoll zu crmitteln; man hat bercits vorsucht, die Stoffdichte durch die kleinere oder 
groBere Absorption eines Lichtstrahls zu messen, doch ist hier dio Eigenfarbe des 
Stoffes u. die schwankende TeilchengróBe hinderHch. Vf. bcschreibt nun einen ver- 
besserten App. zur Ausfiihrtmg dieser Messung; eine endgiiltige Lsg. ist damit aber 
nach Vf. noch nicht gegoben. (Paper Trade Join-n. 91. N r. 15. 52—54. 9/10. 
1930.)  ̂ F riedem a nn .

— , Bestandigkeitsstandards fu j  Druck- und Schreibpapiere. Kurze Ubersicht uber 
die Mothoden, dio Papiero auf ihro Bestandigkeit zu priifen. Vf. schlagt eine Klassi- 
fizierung in Best&ndigkeitsstufen vor von: 1. unbegrenzthaltbar, 2. wenigstens 100 Jahro,
3. wenigstens 50 Jahre, 4. nur fiir kurzeń Gebrauch tauglich. (Journ. Franklin Inst. 
210. 252— 53. Aug. 1930.) F riedem a nn .

— , Bestimmung der Viscositdt der Gellulose in KupferoxydammoniaUdsunę. Be- 
schroibung der Viscositatsbest. nach der amerikan. Methodo u. Beschreibung ver- 
schiodener Viscosimeter. (Rev. univ. Soies et Soies artif. 5. 745—51. Mai 1930.) B r a u n s .

D. S. Chamberlin, B. L. Hathome und R. E. Sargent, Die Bestimmumg von 
Feuchtiglce.it und Ol in  Kunstseide. Dio Best. des W.-Geh. durch Erhitzen gibt bei 
ólhaltigen Fasern zu hoho Wcrte. Am zweckmaBigsten ist es, das W. durch Dest. 
mit Xylol u. Zentrifugieren des Destillats zu ormitteln, das Ol dagegen durch Wagen 
der mit A. im Soxhlet extrahierten u. getrocknetcn Fasern zu berechnon. (Textile 
World 78. 1674— 75. 4 /10 .1930 .) H. Schm idt.

Henry Dreyfus, London, iibert. von: John Frederik Briggs, Charles Wilfrid 
Palmer, Spondon b. Derby, und John Thomas Kidd, Eaton b. Norwick, England, 
Wiederglanzendmachen von Gelluloseacetatseide. (Can. P. 276 514 vom 14/4. 1926, ausg. 
20/12. 1927. — C. 1927. I. 1219 [E. P . 259 265].) F ranz .

Gustav Schlick, Langebruck, Sa., Verfahren zur Herstellung einer auf Kunst-seide, 
Filme und Schieflbaumwolle zu verarbeitenden Cellulosefaser, 1. dad. gek., daB Cellu- 
losebrei m it oder ohne Zusatz von Verdunnungsfll., Bleichmitteln oder sonstigen Bei- 
gaben in einem Raum durch Diisen zorstaubt wird, wobei die Fasern bei freiem Fali 
langero Zeit in schwebendem Zustand verharren, dabei trocknen u. ein loses aufein- 
andergelagertes Fasergemisch am Boden des Raumes ergeben. — 2. dad. gek., daB 
dem zerstaubten Gut h. Luft, Gase, Dampfe entgegengefuhrt werden u. letztere ge- 
gebenenfalls ais Treibmittel fiir die Zerstaubungsduse Vervvendung finden. — Zwei 
weitere Anspruche behandeln verfahrensgemaBe Vorr. (D. R. P. 509 541 KL 29 b 
vom 19/4. 1928, ausa. 9/10. 1930.) E ng ero ff .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., F r a n k f u r t  a .  M .,  
u b e r t .  v o n :  August Oetken, F r a n k f u r t  a .  M .,  u n d  Max Steinschneider, A s c h a f f e n -
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burg, Regułicren des Schwefligsawc-Cehaltes von Sulfitlósungcn. (Can. P. 278 580 vom 
9/3. 1927, ausg. 13/3. 1928. — C. 1927. I. 541 [D. R. P. 437 531].) Drew s.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Persiel, 
Frankfurt a. M.-Hóckst), Verfahren zur Herstellung gerbstoffhaltiger Alkylcellulose- 
losungen, die vor\viegend in W., in organ. Losungsmm. dagegen wl. sind, 1. dad. gek., 
daB man mit gerbenden Mitteln gefallte, wasscrl. Alkylcellulosen in wasserhaltigen 
organ. Losungsmm. in Lsg. bringt. — 2. dad. gek., daB die Alkylcellulosen oder dercn 
wss. Lsgg. oder Quellungen in wasserhaltigen organ. Losungsmm. aufgel. werden u. 
Gerbstoffe entweder glcichzeitig oder vorher oder nachher in dem Lósungsm.-Gemisch 
oder Teilen dcsselben in Lsg. gebracht werden. — 3. dad. gek., daB in dem Lósungsm.- 
Gemisch oder Teilen desselbcn noch andere Korper, wie Ccllulosederiw., EiweiBkórpcr, 
Harze oder Kunstharze aufgel. werden. — 4. dad. gek., daB an Stelle von W. ganz 
oder teilweise mehrwertige Alkohole oder Monochlorhydrine verwendet w'erden. (D. R. P. 
509 067 KI. 22 h Tom 18/3. 1927, ausg. 3/10. 1930.) E n g e ro f f .

Soc. Lyonnaise de Soie Artificielle, Lyon, ubert. von: Mauriee Cusin, Dćcines, 
Isere, und Pierre Alphonse Andre Chevalet, Lux, Cóte d ’Or., Frankreich, Cellulosc- 
acetat. (Can. P. 273 732 vom 10/1. 1927, ausg. 6/9. 1927. — C. 1927. I. 3164 [E. P. 
264 181].) F ranz.

Soc. Lyonnaise de Soie Artificielle, Lyon, ubert. von: Mauriee Cusin, Dćcines, 
und Pierre Alphonse Andre Chevalet, Lux, Cote d ’Or., Frankreich, Celluloseaeetal. 
(Can. P. 273 733 vom 10/1. 1927, ausg. 6/9.1927. — C. 1927. II. 195[E. P. 266 300].) Fr.

Swiss Borvisk Co., Wilmington, Delaware, ubert. von: Benno Borzykowski, 
Paris, Vi$cosese.ide. mit mottem Glanz. (Can. P. 274271 vom 1/10. 1926, ausg. 27/9. 1927.
— C. 1927. I. 1251 [E. P. 261 333].) E ngeroff.

L. Lilienfeld, Wien, Kunststoffe aus Thiourethanen der Cellulosc. (Schwed. P. 
P. 64047 vom 11/3. 1925, ausg. 18/10. 1927. Oe. Prior. 4/4. 1924. — C. 1925. II. 2331 
[E. P. 231 806].) _________________ _ E ngeroff .

Manuel Riąuelm e Sanchez, Quimica aplicadn. a  la  industria  tex til. Tomo I I .  Blanqueo de
fibras textiles. B arcelona: M. M arin 1030. (X II, 400 S.) 8°. P tas. 14.— .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
G. Dupont und M. Soum, Umwandlungen der Bestandteile des Fichtenholzes unter 

dem Einflu/3 von verschiedenen zerstórenden Agenzien. U nter dem EinfluB von Unwetter, 
Mikroorganismen u. Parasiten erleidet die Cellulosc eine Zerstórung, wahrend das Lignin 
groBtenteils unangegriffen bleibt. In  den angegriffenen Hólzern, dereń Lignocelluloso 
teilweise zerstort ist, wird das freigemachte Lignin 1. in A., Aceton u. Pyridin. Aber 
solehe Ligninę sind chem. weitgehend veriindcrt: sie enthalten weniger OCH3 u. geben 
m it Pliloroglucin-HCl eine schwachere Farbrk. ais unverandcrtes Lignin. Die Fichten- 
stiimpfe erleiden nach Fallen der Baume m itunter einen VerharzungsprozeB; das Harz 
entsteht hier aus den Reservenahrstoffen der Stumpfe, m itunter aber kann es auch 
aus den benachbarten Hólzern hineingelangen (Lymbiose). Es wurde aber auch Harz- 
bldg., ais Folgę der Tatigkeit von reduzierenden Diastasen ( liesinase), aus Ccllulosc 
u. allgemcin aus Kohlenhydraten, die sich fast quantitativ  in Oleoreste verwandeln, 
beobachtet. Das Lignin erleidet dabei eine Umwandlung in huminartigo Korper. 
U nter AusschluB von Luft kann das Holz eine richtige Mumifizicrung erleiden, Die 
Ligninsubstanzen bleibcn bei diesem Vorgang erhalten, wahrend die Harzsauren durch 
Dehydrogenisation zu lieten abgebaut werden. Ein fossiles Conifercnholz war sehr 
reich an Huminsauren u. enthielt nur wrenig Cellulose. Fur die Praxis der Harz- 
anreicherung in  Baumstiimpfen ergeben sich aus dieser Arbeit wichtige Richtlinien. 
Die Rcsinase wird normalerweise von den verlet7,ten Zellen abgesondeit u. das Harz 
in  den benachbarten Zellen gebildet; aus diesem Grunde kommt das Harz erst nach 
Yerletzung der Fichten zum Vorschein. Die Unters. der angefaulten u. fossilen Hólzer 
fuhrte zu der Annahme, daB die Huminkórper der fossilen Brennstoffe aus Lignin 
entstanden sind. (Chim. et Ind. 23. Sond.-Nr. 3 bis. 495—508. Marz 1930.) SfHÓNF.

P. Kukuk. Die Kohlen- und die Salzvorkommen Siidafrikas. (Gluckauf 66. 1253 
bis 1260. 1292—96. 27/9. 1930. Bochum.) Bornstein .

A. Jaeschke, Die Selbstentzundunsj der Kohle und ihre Verhutung. (Keram. 
Rdsch. 38. 462—64. 24/7.1930.) BORNSTEIN-
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E. J. Fischer, Gewinnung fester Bituminu dureh Exlraktion. Ubersieht iiber die 
in lotzter Zeit patentierten Verff. (Teer u. Bitumen 28. 341—46. 20/7. 1930.) BÓRNST.

Gustav Kroupa, Die Tieftemperaturteergewinnung in Verbindung mit der Er- 
zeugung von Elektriziliit. (Vgl. SllYTHE u . WEEKS, C. 1930. I. 2190.) (Montan. Rdsch.
22. 339—40. 1/8. 1930. Wien.) Bo r n stein .

J. Marcusson, Der freie Kohlenstoff der Steinkohlenteere. Fruhere Unterss. des 
Vf. wurden au t die in Bzl. unl. Teerbostandteile, den sogen. froien C, ausgedehnt. Die 
in alkoh. KOH. 1. Antoile erwiesen sich ais aromat. Oxycarbonsauien, die unl. in A. 
u. Aceton sind. Dio in alkoh. Lauge unl. Anteile sind neutrale pyridinlcsliche Teer- 
harzo. Aus einer Tabello geht hervor, daB dio °/0-Zahlen bzgl. des Geh. an Oxysauren, 
in Pyridin 1. u. unl. Teerharzen vorschieden sind boi Vortikalofenteor u. Horizontal- 
ofenteer. Froier Kohlenstoff ist in beiden Teeren nicht vorhanden. Im Horizontal- 
ofenteer bloibon beim Nitrieren acetonunl. 51,2% verkokte Stoffe, die dureh Zers. von 
Teordampfen an den gliihendon Wandungon des Horizontalofens entstandon sind. Der- 
artigo Prodd. sind im Vertikalofenteor nicht yorhanden. Zur Best. dcB schiidlichen 
Kokscs gibt der Vf. eino Sulfuriorungsprobo an, boi der Oxysauron u. Teorharzo in 
wasserlóslicho Sulfosiiuren iibergehen. (Chem.-Ztg. 54. 795—96. 11/10. 1930. Berlin- 
Dahlem.) JuaG .

Riehm, Nonnung von Carbolineum. Um eine klare Definition zu erzielen, was 
unter Carbolineum verstanden werden soli, werden dio einzelnen Bestandteile u. Eigg., 
die in Betracht kommen, lcrit. durchgesprochen. (Teer u. Bitumen 28. 346—48. 20/7. 
1930. Grifte.) Bor n stein .

F. W. Sperr, Entudsserung von Oaswerksgas. Das lieute noch allgemein iibliche
Vorf., Leuchtgas m it W. gesatt. dcm Verbrauch zuzulciten, gibt vielfach AnlaC zur Be- 
schadigung von App. u. Leitungen dureh Korrosion. Zu dereń Vermeidung fuhrt Vf. 
yier Mcthoden der W.-Abscheidung an: 1. Kompression u. Kiihlung, 2. Ausfrioren,
3. Behandlung mit hygroskop. Substanzen (CaCl2, HsSOa), 4. Behandlung mit absor- 
bierenden Substanzen (Silicagel). Die Ausfiihrung der Verff., sowie ihre Vor- u. Nacli- 
teile werden besprochcn. (Fuel 9. 266—81. Juni 1930. Pittsburg, Pennsylvania, U. S. A., 
The Koppcrs Co.) Bo r n stein .

Kurt Peters und Hans Klister, tlber die Einstellung des Wassergasgleiehgewichtes 
unter dem Ein fiu  fi elektrischer Durchladungen bei vermindertem Druek. Vorl. Mitt. 
Vff. haben in dor, nur wenig abgeanderton, friiher angewandten Apparatur C02-Hj- 
Gemische in rascher Stromung elektr. durchladen u. zugleich therm oekktr. die effek- 
tivcn Gastempp. in der Entladungsbalin gemessen. Die Gleichgewichtfkonstanto lieC 
sich weder auf Grund gemessener elektr. GroCen, noch auf Grund der gemessenen Gas
tempp. ohne weiteres clefinieron. Mit steigender linergiezufuhr bzw. Stromdichte wachst 
der Umsatz bis zu einom Grenzwert, der einer bestimmten therm. Gleichgewichtstcmp. 
entspricht. Verss. in diesem Gebiet des Sattigungsstromes mit verschiedenen Mischurgs- 
Terhiiltnissen gaben im Gebiet hoher COa-Konzz. ziemlich genaue Ubereinstimmung 
mit Rk.-Isothermen, so daC diese Rk. mit der therm. ohno weiteres vergleichbar ist; 
bei hohen H 2-Konzz. sind die Umsatze wesentlich geringer. Grofiter Umsatz boi C02: H2 
=  1 :3 . Vorweilzeit des Gases von 0,15 Sok. yerringert den Umsatz noch nicht, das 
Gleichgewicht in  der Entladung wird sicher also noch rascher eingestellt. Auch eine 
Druckveranderung zwischen 20 u. 60 mm Hg beeinfluSt die Gleichgewichtslage nicht. 
(Brennstoff-Chem. 11. 171—72. 1930. Mulheim-Ruhr, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Kohlen- 
forschung.) B o rn s te in .

Max Schulz-Briesen, Geschichte und JReckUverhdltnis$e des mitteldeutschen Braun- 
kohlenbergbaues. (Ztschr. Dtsch. geol. Ges. 82. 462—66. 6/9. 1930.) Born stein .

W. de la Sauce, tlber die wirtschaftliche Bedeutung und den teclmisclien Staml 
des deutschen Braunkohlenbergbav.es. (Ztschr. Dtsch. geol. Ges. 82. 518—31. 6/9. 
1930.) Born stein .

W. Gothan Fragen der Braunkohlenentslehung roni botanischcn Standpunkt aus. 
(Ztschr. Dtsch. geol. Ges. 82. 444—51. 6/9. 1930. Berlin.) Bo r n stein .

W. Weissermel Die geologischen Bedingungen der Braunkohlenbildung. (Ztschr. 
Dtsch. geol. Ges. 82. 433—44. 6/9. 1930. Berlin.) Bor n stein .

Rudolf Herrmann, Salzauslaugung und Braunkohlenbildung im Geiseltalgebiet 
bei Merseburg. (Ztschr. Dtsch. geol. Ges. 82. 46^ 79. 6/9. 1930.) Bo r n stein .

O. Stutzer Untercarbonische Braunkohle von Moskau. (Ztschr. Dtsch. geol. Ges. 82. 
453—62. 6/9. 1930. Freiberg i. Sa.) B o r n s t e in .

R. Potonie, Kohlenmrietdten der Oxydationszone der Braunkohlenfldze. Tabellar.
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Aufzahlung der wiihrond der fortschroitonden Humif izierung duroli Einw. von O -haltigem 
W. entstehenden Braunkohlonvarietaten. (Ztschr. Dtsch. geol. Ges. 82. 451—53. 6/9. 
1930. Berlin.) B o r n stein .

Karoly Gartner, Uber die Selbstentziindung der ungarischen Braunkohle. Vf. 
stellte fest, daB dio Selbstentziindung bzw. die Lagerungsfahigkeit dei ungar. Braun
kohle nicht vom H20- u. S-Geh., sondern allein yon derMenge der ungesatt. C-Verbb., 
sowie auch von der KohlenkorngróBe abhangig ist. Zerkleinerte, insbesondere ge- 
pulverte Kohle entflammt leichter. Der Humusgeh. steht m it der Temperaturerhóhung 
in keinem nennenswerten Zusammenhang. Die Selbstentziindungstemp. einer Braun- 
kohlensorte ist ohne gleichzeitige Angabe dor KorngróBe keinesfalls richtig u. einwandfrei 
charakterisiert. (Mathemat. Naturwiss. Anzeiger Ungar. Akad. Wiss. 46. 378—406.
1929. Budapest, Teehn. Hochsch. Sep.) Sa iler .

L. Leigh Fennor, Uber das spezifische Gewicht und die Immediat-Zusammensetzung 
einiger indischer Vitraine. Vf. untersuchte Kohlenproben von einer groBeren Anzabl 
ind. Vorkk. auf den Zusammenhang zwischen spezif. Gewicht m it dem Geh. an fluchtigcn 
Prodd., fixem C u. Feuehtigkeit. Aus den zahlreichen Einzelbestst. lassen sieh feste 
Regeln iiber die Einw. der N atur u. des geolog. Alters der einzelnen Ablagerungen auf 
diese Verhiiltnisse nicht ableiten. Die Erscheinung, daB gewisse Vitraine eine bestimmte 
Menge Feuehtigkeit fester gebunden enthalten, ais die iibrigo Feuehtigkeit, wird auf 
die kolloide N atur des Materials zuriickgefiżhrt. (Fuel 9. 246— 65. Juni 1930.) Bornst.

Rosenthal, Die Braunkohlen-Schwelanlage Huldenstein. Beschreibung u. Ab- 
bildung der modernen Anlage, in der dio Braunkohle im Kanalofen m it Spulgas ver- 
schwelt wird. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 74. 1377—80. 4/10. 1930.) Bornstein .

Rosenthal, Die Verschwelung von Braunkohle im  Kanalscliuielofen der Julius 
Pintsch A.-G. auf dem Reichsbdhnhraflwerk Muldenstein. (Vgl. das yorst. Ref.) Nahere 
Beschreibung der Anlage, ais dereń Ergobnis unter anderem festgestellt w ird: Eine aus- 
ges próchen mulmige Kohlo m it hohem Staubgeh. laBt sieh anstandslos durchsetzen; 
der Durchsatz der bisherigen Versuchsanlage yon yerhaltnismaBig kleinem Querschnitt 
betragt 80—100 t/Tag, er liiBt sieh bei VergróBorung des Querschnitts auf tibliche GroCe 
ohne grundsatzliehe Schwierigkeiten auf 200—250 t  steigern; die Ausbeute an Urteer 
ist gut, seine Qualitat yorziiglich; der Halbkoks ist gleichmaBig ausgegart u. laBt sieh 
mit jedem gewiinschten Geh. an fliichtigen Bestandteilen erzielen; dureh die prakt. 
yollkommene Ausnutzung der fiihlbaren Warme des Halbkokses wird der t-herm. 
Wirkimgsgrad ein sehr guter; Storungen des Betriebes kónnen am Ofen selbst kaum 
eintreten, solche, die im Laufe der Zeit an den Sohwelwagen sieh zeigen, kónnen den 
Gang des Ofens nicht hindern. (Braunkohle 29 . 900—07. 4/10. 1930. Berlin.) Bornst.

H. Trutnoysky, Beitrag zur Destillation von Braunkohlenteer. Yergleich der 
kontinuierlichen Róhren- m it der period. Blasendest. bzgl. ihrer wirtschaftlichen u. 
techn. Eigentiimlichkeiten, dio fiir verschiedene Zwecke bald die eine, bald die andere 
yorteilhafter erschoinen lassen. (Teer u. Bitumen 28. 405—07.1/9. 1930.) BORNSTEIN.

G. Stadników, Torfchemische Untersuchungeti. I. Das Wasser im  Torf. Be- 
sprochung dor charaktorist. Eigg. des Torfes u. Abgronzung des Begriffcs gegen Braun- 
kohlo. Die wesentliohenTorfbe3tandteile: W. u. die darinenthaltonenTrockonriickstandc, 
Bitumina, W.-l. Substanzen, Humussauien u. dereń Salze, organ. Sauren u. Salze; 
Zellulose, Lignin. Ubersicht iiber dio bisher yorliegonden Unterss. dor oinzolnen Bc- 
standteilo. Das Torfwasser ist toils abpreBbar, toils kolloidgobundcn. Das kolloid- 
gebundone W. ist zum Teil (Juellungswasser (das in W.-gesatt. Atmospharo abgegeben 
werden kann) u. Adsorptionswasser (etwa 34—43% des Torfgcwichtes). Die bei Tiock- 
nung abgegebenon u. bei Befouehtung wieder aufgenommenen W.-Mengen sind nicht 
gleich. Das Verh. ist ahnlich wie das von Si02 oder Starkę, dio Troeknung ist zum Teil 
irreyersibel. Dio W.-Aufnahme ist um so geringer jo intensiyer dio yorherige Trock- 
nung. S tark quellen besonders die Huminsauron. Ihre Quellung wird techn. berab- 
gesetzt dureh Gefrieren, Erwarmung, Elektroosmose, oder chem. dureh Elektrolyt- 
koagulation (CaS04, koli. Fe20 3). Ein MaB fiir dio Koagulation ist dio Filtrations- 
goschwindigkeit des koagulierten Ilydrotorfes. Koagulierter Torf gibt sein W. schneller 
an eine Torfunterlago ab ais nicht "koagulierter; die Untersehiede sind nicht groB. Bei 
mehreren Verss. auf derselben Unterlago behalt diese im 1. Falle ihre Durchlassigkeit 
unyerandert bei, im 2. sinkt sie sehr bald auf 0. P rakt. gibt also der nichtkoagulierte 
Hydrotorf beim AufgieBen auf eine Torfunterlage sein W. dureh Yerdunstung ab, nicht 
dureh Filtration. Die Filtrationsfahigkeit der Unterlage bei koaguliertem Torf, die mit 
der Zeit sogar zunimmt, beweist dic koagulierende Wrkg. des CaSO, auch auf die Unter-
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lage. Nichtkoagulierter Hydrotorf gibt an oino m it CaS04 durchtrankto Unterlage 
sein W. schnellor ab ais an die nicht durchtrankto. Bei mohrfachem AufgieBen laBt 
die Durchlassigkeit der Unterlage ebenfalls naeh. Der koagulierte Hydrotorf gibt W. 
an eine nicht vorbchandelto Unterlage langsam ab, die Durchlassigkeit erhóht sich bei 
mehreren Verss. Die Konseąuenzen fiir dio Feldtrocknung werden besprochen. Zusatz 
von trockenem Torfpulver zur Erhohung dor W.-Abgabe von Torf ha t nur die Wrkg., 
die Klebe- u. Vordichtungsfahigkeit des Torfes horabzusotzen u. Gango fur das ab- 
gepreBte W. zu schaffen, wirkt also nur ais Drainage. (Kolloidchem. Beih. 30. 197 
bis 229. 25/2. 1930. Moskau.) L indaU.

G. Stadników, Torfchemische Untersućhungen. II . Entwasserung des Torfes. 
(I. Ygl. vorst. Ref.) Die Entwasserungsgeschwindigkeiten von koaguhertem u. nicht 
koaguliertem Hydrotorf sind bei niedrigen Dampfspannungen gleich. Oberhalb 3 bis 
4 mm Hg ontwassert sich der erstere schnellor, oberhalb dieses Gebietes gleichen sich 
die Untorschiede wieder aus. Im Gleichgewicht befinden Bich beide Torfarten bzgl. 
ihres W.-Geh. in gleichom Zustande. Die Entwiisserungsgeschwindigkeit ist im all- 
gemeinen proportional der Differenz zwischen der Dampfspannung des Torfes u. der 
des umgobonden Mediums. Die Entwasserung geht bis zu einem gewissen Prozentsatz 
{35—37% W.-Yerlust) vor sich auch im dampfgesatt. Raum. Zur Kenntnis des Ein- 
flusses des Trocknungsfeldes auf die Entwassorung werden Verss. beschrieben iiber 
Torftrocknung auf Eiltrier- u. Glanzpapier. Auf ersterem ist die Entwasserungsgeschwin- 
digkeit anfangs groBer u. nimmt dann ab, im zweiten Falle bleibt sio konstant, nach 
etwa 68 Tagen zeigen beide Proben gleichen W.-Geh. Dio prakt. Folgerungen fiir die 
Feldtrocknung werden erórtert. Wichtig ist: starkę Aufsaugungsfahigkeit der Unter
lage u. rascho W.-Abgabe (Drainage), moglichst groBo verdampfendo Oberflache. Am 
giinstigsten ist die Koagulation m it Gips. Das 1. Stadium der W.-Abgabe ist reversibel. 
Durch langeren Regon kann der Torf in diesem Stadium durch Verlust der W.-l. Humus- 
sauron stark  an Qualitat yorlieren. Im 2. Stadium (Abgabe des Q,uellungswassers) 
tr itt  Verkrummung u. RiBbldg. an den Soden auf, da die an Humusstoffen aime Ober
flache am starksten schrumpft. Das Innere wird durch den Druck der Oberflache kom- 
primiert u. dadurch dio W.-Aufnahme Yerringert. Frost im 1. Trocknungsstadium ruft 
lockere kornigo Struktur hervor, Regen kann dann leicht wertfolle Bestandteile aus- 
waschen. Es wird ein Uberblick iiber dio Yerff. zur Herst. Yon Maschinentorf gegeben. 
Vf. halt das Verf. des „H ydrotorf' fiir das aussichtsreichste: Mischung des Torfes m it 
W. Koagulation mit Fe(OH)3, Eiltration, ZerreiBung der Filterkuchen, Bestaubung 
mit troekenom Torf u. hydraul. Pressung. Man orhalt so in 90 Minuten aus dem Roh- 
torf Briketts yon 15—16% W. (Kolloidchem. Beih. 30. 297—333. 15/4. 1930. 
Moskau.) L indau .

G. Stadników, Torfchemische Untersućhungen. I II . Die trockene Substanz des 
Torfes. (II. vgl. vorst. Ref.) Trockengewichtsbestst. von Torf durch Erhitzen auf 105° 
ergebon keine sichoren Resultate wegen der dabei auftretenden Oxydationsvorgange 
u. dor Zers. der Huminsauron. Bessor ist Erwarmen auf 50—60° im Vakuum. Man 
erhalt 9—15% Troekonsubstanz je nach Torfmoor u. Trocknungsyorf. Hochmoore 
sind wassorhaltiger ais Niedorungsmoore. Der Aschegeh. schwankt stark  m it der A rt 
des Moores u. sekundaren Einfliisson (Bestandteile, die dureh Wind u. W. zugotrieben 
werden). Bei ungestórter Torfbldg. steigt der Aschegeh. mit der Ticfe. Infolge der 
W.-Laslichkeit der Alkalisalze geht dereń Geh. mit der Vertorfung zuruck, wahrend der 
Yon Fe, Al, Ca zunimmt. Anrcicherung des Alkalis in tieferen Sehiehten ist ebenfalls 
moglich, da dio an der Oberflache gebildeten Salze gelost werden u. in dio Tiefe dringen. 
Der Aschegeh. ist wesentlich fur die Zers. des Torfes, seine Beschaffenheit ais Brenn- 
stoff u. Qualitat des gewonnenen Kokses. Fe20 3 wirkt katalyt. auf die Oxydation des 
Torfes u. setzt seino Entflammungstemp. herab, die 0 2-Empfindhchkeit herauf. Die 
AktiTitat des daraus gewonnenen Halbkokses beruht ebenfalls auf Eisensuboxyden. 
Geh. an organ. Substanz: H- u. N-Geh. sind wenig Yeranderlicb mit dem Alter, der 
C-Geh. steigt, der vom O nimmt ab. Schwankungen deuten atif Anderungen in der 
Struktur des Torflagers. Analysenwerte fiir C, H, N, O, S werden fiir Yerschiedene 
Torfe angegeben. Zur Charakterisierung ist die Heizwertbest. erforderhch. Die Prodd. 
des trockenen Destillates werden beschrieben. Ais giinstigste Verkokungst«mp. wird 
ca. 525° angegeben. Besprechung der Methoden zur Analyse der Torfbildner. In  allen 
Moostorfen ist Lignin nachweisbar. Vergleich der Analysen Yerschiedener Torfarten 
u- der fiir dio Entstehung wesentlichen Torfbildner ergibt ein klares Bild der Torfbldg. 
Entsprechende Unterss. werden mitgeteilt. Die Bldg. yon Humussauren aus Lignin
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yorlauft nach dem Schema: Pflanzenlignin—Torflignin— in W. u. A. 1. Huminsauren 
(Hymatomelansauren) — Humussauren. (KoOoidohem. Beih. 31. 59—88. 15/5. 1930.) L.

I. A. Makrinow, Zur Biochemie und Biodynamik der Torfzersetzung. Es wurde 
die Torfzers. unter aeroben Bedingungen verfolgt. Der Torf (sphagneto eriophoretum) 
wurde m it 0,1% K 2H P 04, 0,05% MgS04 u. 2% CaC03 gedungt u. m it einem Gemiech 
von aeroben Cellolosebakterien u. Azotobacter infiziert; die Rk. des Torfs wurde mittels 
Ca(OH)2 auf Ph =  7,2 eingef tellt. Dio Behandlung des Toifes bestand in period. Be- 
netzung unter Luftzutritt bei 11—12° im Verlaufe von 12—15 Tagen. Ergebnisse: 
Unter n. Bedingungen geht die Torfzers. sehr langsam vor sich. Bei der Benetzung 
unter L uttzu tritt erfolgt die Zers. sehr schnell unter starker Yermehrung der Mikro
flora. In  der kurzeń 'Versuchsperiode hat der Torf (II) im Vergleich zum nicht be
handelten Torf (I) folgende Veranderungen erfahren: Feuchtigkeit I  91,15, II  89,71%; 
Hygroskopizitat I  14,77, I I  17,55; Asche I  0,98, I I  7,09; Lonii:hkeit der organ. Sub
stanz I  6,44, II  8,16%; Oxydationsvermdgen des wss. Auszuges (mg 0 2 im 1) I  1000,
I I  1420; ReduktionsvermCgen des wss. Auszuges I  1,06, I I  0,43 (in %  Glucose); N-Geh.
I  0,567, I I  0,610; 1. N-Verbb. I  0,389, I I  0,0887; Rohfaser I  49,20, I I  44,55; reine 
Cellulose I  26,18, I I  19,05%. Die Form enaktiyitat ha t keine Erhohung erfahren. 
(Arch. Sciences biol., Moskau [russ.] 30. 169—79. 1930. Moskau, Inst. Exp. 
Med.) Schónfeld .

Alfred Oberle Der Kreislauf des Vanadiums vom Erdol zuriick zum Bohrloch. 
Viele Mineralole, besonders die yon Panuco (Mcxiko), Porsien, Argentinien, Rumanicn, 
Burmah, Jaya, Borneo, Texas, Kalifornien, Oklahoma enthalten V in verscliicdenen 
Mengcn. Es wird aus dem Koks, dor dazu m it Kohlenschlacken, Fullererde, Backstein- 
mehl usw. gemischt wird, durch Verbrennung ais V20 5 gcwonnen. Auch Molybdan 
wird, wenn vorhandcn, dabei erhalten. Peruasphalte enthalten bis zu 15% V auf Asphalt 
gerechnet, die Asche von Oklahomaól entlialt bis 22,4% V. — Wunn dio Petrolcumriick- 
stando restlos, z. B. in Staubfeuerungen, verbrannt werden, wird V auf im Rauchfang 
angeordneten Tellern m it W. gcwonnen. AuBcr dor Verwendung des V fiir katalyt. 
Zwecke (S03, Oxydation aromat. KW-stoffo usw.) wird es zum H arten des Stahles 
(0,15—0,50%) yerwendet, u. kommt im stahlornen Bohrwerkzeug wieder zuriick ins 
Bohrloch. (Allg. Osterrcich. Chem. u. Tcclm.-Ztg. 48 . 129—31. 15/10. 1930. Wa
shington.) Naphtali.

A. Salrnony, Fortschritte in der rationellen Verarbeiłung von Roholen. (Proze/3 
Seelig). Das Verf. von SEELIG (D. R. P. 443 463 u. 444 986) wird beschrioben, das eino 
Entw. des BLUMNER-Verf. darstellt, u. darauf beruht, daB das Gut durch eine Schlangc 
in das Metallbad eingefuhrt wird. Die Schlango soli einmal den Innenraum des Badcs 
gegen Uberschreitung der optimalen Cracktemp. schutzen, u. ferner das Gut gerade 
auf Cracktemp. yorwarmen. Weitere teehn. u. wirtschaftliche Vorziige des Verf. worden 
erortert. (Petroleum 26. 1015—21. 8/10. 1930.) N a p h t a l i .

John S. Wallis, Steigende Druck- und Temperalurbcdingungen beim Cracken non 
Petroleum. Im  Laufe der Entw. dos Crackyerf. sind die Druck- u. Temp.-Anforderungen, 
die seinerzeit beim Burtonvcrf. 100 lb. bei 700° F. betrugen, erheblich gestiegen, sodaB 
man neuerdings 1000 lb. bei 1000° F. (70 a t bei 538°) anwendet, wobei der ProzeB friiher 
in Mantelkisseln, je tzt aber in Rohren verlauft. Fiir synthet. NH3 kommen Drueke von 
5000 lb., fiir Dampfuberhitzer Temp. von 1250° F. zur Anwendung. (Cbem. metallurg. 
Engin. 3 7 . 557. Sept. 1930. New York, Oil Department, Foster Wheeler Corp.) N a ph .

J. Ehrlich und A. Szayna, Hydrieren von Ruckstdnden aus Boryslawrohol. Die 
Hydrierung eines leichten, durch Dest. der bis 220° ubergehenden Anteile aus paraffin- 
haltigem Boryslaw-Rohol erhaltenen Riickstandes (D.16 0,901, V^50 2,59, Stock- 
punkt 26°) ohne Katalysator ergab eine Gesamtausbeute an Bzn. yon 43,3% bei 
dreimaliger Behandlung, dio sich durch weitere Hydrierung der aus dem Ólruckstand 
von der letzten Hydrierung m it viel W.-Dampf dest. Olfraktionen auf 47,4°/o erhóhte, 
daneben 26,2°/o Ol u - Asphalt u. 26,4% Gase u. Verlust. Hóhere Temp. odor langere 
Reaktionsdauer erhóhen die Ausbeute an Bzn. Die einzelnen Bzn.-Fraktionen sind 
spezif. leichter ais die entsprechenden Fraktionen des urspriinglichen Rohóles u. zeigen 
einen wesentlich geringeren Geh. an aromat. KW-stoffen, auch der Naphthengeli. ist 
etwas niedriger. Beim wiederholten Hydrieren wachst das spezif. Gewicht des nach 
Dest. des Bzn. verbleibenden Riickstandes, dagegen erniedrigt sich dessen Stockpunkt 
yon 26° im Ausgangsmaterial bis auf —18°. (Petroleum 26 . 1043—46. 15/10. 1930. 
Lemberg, Lab. f. Petroleumtechnologie, Techn. Hochschule.) N a p h t a l i .
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Bark, Eigenschaften und Priifung von Schmiermiłłdn. (Gummi-Zte. 45. 119—20. 
17/10. 1930.) _ T y pk e .

Bert H. Lincoln, Darsłellung der Vorteile des „Germprozcsses". Zahlreicho Unterss., 
dio iiber dio Abhangigkeit dor Sehmierkraft eines Schmiermittels von der Viscositat 
gemacht wurden, zeigten, daB dio Viscositat allein nicht zur Best. eines Schinieróles 
ausreiehte. Die gróJ3ere ,,0ligkeit“ eines vegetabilen Sclimieróls, z. B. Rieinusól im Ver- 
gleich mit einem minerał. Schmieról von gleicher Viscositat fiihrte zu dem SchluB, daB 
im vegetabilen Schmieról ein Stoff vorhanden sein muB, der die gróBere Oligkeit des 
pflanzlichen Oles hervorruft. Wells u .  Southcombe (Journ. Soc. ehem. Ind. 1920. 51) 
fanden, daB die Oberflachenspannung gegen H 20  boi vegetabilen u. animal. Schmicrolon 
wesentlich geringer ist, ais bei Mineralólen. Die in den vegetabilon u. animal. Schmier- 
ólen vorhandenen Fettsauren wurden ais die Ursaehe dafiir erkannt. Experimontell 
ergab aucli eine Zugabe von 1—2% Fettsauren zu Minoralólen oinen erheblich ernied- 
rigton Reibungskoeffizient derselben. Die techn. Ausbildung dioser Verss. wird ais 
„GermprozeB“ bozoichnet. (Oil Gas Journ. 28. No. 42. 62. 236. 6/3. 1930.) L oeb .

R. S. Jackson, A. C. Hutson, M. K. Thornton jr. und A. D. Boswell, Die 
Wirkung der ólbehandlung mit wechselnden Sauremengen. Ein paraffinbas. Schmieról 
von 21,5 A .P.I. bei 60° F. (0,9248) wurde m it wechselnden Sauremengen von 1—50 Pfund 
H^SO., pro Barrel in niiher boschriobener Weise behandelt, u. dio Wrkg. der Siiure auf 
Viscositat, Farbo, Flamm- u. Brennpunkt, Grinz- u. Oberflachenspannung, Reibungs- 
koeffizienton, Teerzahl, CONRADSON-Test u. Aschengeh. ermittelt u. durch Tabellen 
u. Schaulinien wiedergegeben. Bemerkenswert ist, daB bei Anwendung yon 4 Pfund pro 
Barrel fast alle Kurven seharfe Knieke zeigon, was auf Bldg. von óllóslichen Polymeren 
u. neutralen Estern beruhen soli. Wonn dio Menge der Saure steigt, worden diese Prodd. 
mehr u. mehr entfernt. Das Optimum der Eigg. wurde bei diesom ÓI nach Behandlung 
mit 16 Pfund pro Barrel (rund 5%) crzielt. Einzelheiten im Original. (Oil Gas Journ. 
29. Nr. 15. 46, 113, 114. 28/8. 1930.) Na ph ta li.

M. K. Thornton jr., W. A. Frier, T. A. Francis und C. F. Mc Burnett, 
Saurereinigung von naphthenhaltigcn Ólen. (Ygl. C. 1930. II. 3105.) Bei der Reinigung 
von Schmicrólen aus Petroleum ist nebcn Temp. u. Behandlungszeit die Monge der zur 
Rsinigung ver\vandten H2SO., wichtig. Vff. finden bei Verwendung von 5,6kg H2S04 auf 
100 kg Rohól gunstige Rssultate in bezug auf Viscositat, Entfarbung, Verteerungszah] u. 
Objrflachenspannling gegen W. Der Raibimgskoeffizient dagegen zeigt eine ungiinstigo 
Beeinflussung, indem er einen starken Anstieg bei der 5,6 kg-Behandlung zeigt. (Oil GaB 
Journ. 29. Nr. 12. 38. 111—12. 7/8. 1930. Texas, A. u. M. College.) Loeb .

P. W. Uhlmann, Alkohol ais Autolriebstoff. Borieht uber Verss., die der Vf. 
1916 in Brasilion ausgefiihrt hat, zur Zusammenstelhmg einos Autotriebsstoffs, der 
hauptsachlich. aus A. bestehen sollte, da der in Brasilien aus Zuekorrohr hergestellte 
A. auBerordentlieh billig ist. Zur Herst. eines 99,8%ig- A. wurde der gewonnene A. mit 
frisch gebranntom Kalk entwassort, dann noch m it Calciumcarbid behandelt u. dest. 
Von diesem 99,8%ig- A. wurden 75 kg mit 15 kg A. u. 10 kg Petroleum gomiseht. Dieser 
Brennstoff lieB sich mit Gasolin mischen u. erwies sich bei dor Priifung ais sehr ge- 
eignet. (Chem.-Ztg. 54. 818—19. 22/10. 1930.) J ung .

Hubert Grewe, Die Heizwertbestimmun-g von Koknofengas mit dem Junktrsschen 
Heizwerlmesser. Bei der Heizwertbest. von Gasen mit JuNKERS’ App. ist es wichtig, 
daB das zugefiihrte Gas u. dio Verbrennungsluft feuchtigkeitsgesatt. sind, weil die Ver- 
brennungsprodd. es sind. Die Hóhc des erhaltenen Hcizwertes ist insofern Yon der 
Vers.-Temp. beeinfluBt, ais durch diese dio Energiemenge bestimmt wird, die von den 
Verbrennungsprodd. mitgefiihrt wird, dereń spezif. Warme von der des ursprunglichen 
Gases verschieden ist. Wenn bei der Verbrennung eine Kontraktion des Gasvol. 
(z. B. 2 CO +  0 2 =  2 C02) eintritt, uird eine entsprechende Menge dampffórmig in 
dem Gase enthalten gewesenes W. zur Kondensation gelangen u. seine Kondenswarme 
frei werden. Demnach miisscn fiir eine genaue Heizwertbest.: 1. Gas, Yerbrennungsluft 
u. Abgas gleiche Temp. haben, u. 2. vóllig mit W.-Dampf gesatt. sein, 3. mufl die Ver- 
dampfungswarme des Kontraktionswassers yom oberen Heizwert abgezogen werden. 
Das Nichteinhalten dieser Bedingungen kann zu sehr betrachtlichen Fehlern AnlaB 
geben. Vf. beschreibt einen nouen Luftanfeuchter u. Gaskiililcr, um diesen Bedingungen 
in einfaeher Weise entsprechen zu konnen. Fiir die Kondenswarme des Kontraktions
wassers kann gleiehbleibend. ein Betrag Yon 12 kcal. abgezogen werden. Fiir dio Best. 
des Kondenswassers u. des H-Geh. im ursprunglichen Gasgemisch verwendct Vf. Ver- 
trenmmg iiber CuO. SchlieBlich wird eine neue Vorr. zum Eichen des Gasmessers bc-
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schrieben. (Arch. Eiscnhuttenwcsen 4. 75—85. Aug. 1930. Dortmund-IIórde, Vers.- 
Anstalt Hórde der Yereinigten Stahlwerke A.-G.) BORNSTEIN.

Hubert Grewe, Die. Heizwertbestimmung von KoJcsofengas mit dem Junkersschen 
Heizruertmesser. Kurzcr Auszug der yorst. ref. Arbeit. (Stabl u. Eisen 50. 1269—70. 4/9.
1930. Dortmund-Horde, Chemiker-AusschuB des Vereins Dcutscher Eisenhutten- 
leute.) Bo r n stein .

M. Dolch und E. Pochmdller, Uber eine einfache Form der Aschenschmelzpunkts- 
bestimmung. Beschreibung der cinfachen Apparatur, die nach dem BuRGESSschen 
Prinzip u. mit sehr kleinen Substanzmengen arbeitet. (Feuerungstechnik 18. 149—51. 
15/8. 1930. Halle a. S., Univ.-Inst. f. techn. Chemie.) B orn stein .

A. P. Kosmin, Neuer Vorschlag zur Feuchtigkcitsbestimmung des unter dem Dampf- 
kessel brennenden Torf es. Eine Methode zur Best. der Feuchtigkeit von Torf wird thcoret. 
behandelt. Die Feuchtigkeit des Torfes wird durch die Analyse der Heizgase bestimmt. 
Dio prokt. Bedeutung der Methode kann nur durch direkte Verss. gepriift werden. 
(Warme 53. 775—77. 11/10. 1930.) L oeb.

Ernst V0n  Pezold, Uber die Bestimmung der sauren Anteile in Schieferólen unii 
dereń Riiclcstaiiden. Eine befriedigende Methode fur die Best. der sauren Bcstandteile 
in — speziell estland. — Schieferólen bzw. ihren Ruckstanden, die fiir StraBenbau 
dienen solien, ist noch nicht yorhanden. Das liegt daran, daB noch nicht feststeht, in 
welcher Menge Neutralóle zusammen m it Alkalisalzen der Phenolo u. Sauren in 2%'g- 
NaOH 1. sind, u. inwieweit saure Anteile durch Polymerisation aus alkal. Lsg. ausfallen. 
Vf. schliigt ais einigermaBen befriedigend eine Methode, dio zur Best. der Phenole im 
Braunkohlenteer angewandt wird — Ausschiitteln der benzol. Ollsg. mit 2°/0ig. NaOH, 
Ansauem u. Aufnehmen m it A. etc. — vor, fiir die er genaue Vorsehrift gibt. (Chem.-Ztg. 
54. 678—79. 30/8.1930. Reval.) Born stein .

Edward W. Washburn, Feststellung der Identitat und der Reinheit eines Kohlen- 
wasserstoffs aus Erdól. Vf. empfiehlt die Feststellung von mindestens 5 Eigg., u. zwar 
Refraktionsindex, D., Kp. oder Dampfdruck, Erstarrungspunkt u. Verh. gegen Br oder J 
(gegebenenfalls wegen Substitution zu korrigieren) zur Identifizierung, u. betont u. 
belegt mit Beispielen, daB die Obereinstimmung yon 2 oder 3 dieser Eigg. mit einem 
bekannten KW-stoff oft zur Identifizierung nicht geniigt. (Ind. engin. Chem. 22. 
.985—-88. Sept. 1930. Washington, Bureau of Standards.) Naphtali.

F. J. Nellensteyn und N. M. Roodenburg, Bestimmung des AsphaltcngeJmltes. 
Es WTarden yerglcichcnde Unterss. zur Asphaltenbest. in Asphalten m it Normalbenzin u. 
Ather yorgenommen. Es ergab sich, daB Bzn. ein ungenugendes Loseyormógen fur 
pinige in  Asphalten yorkommende Verbb. hat. Dieselbe Schwierigkeit, aber in wcit 
groBerem MaBe, findet man bei der Yerwendung des Normalbenzins fiir dio Asphalten
best. in Steinkohlenteer. Hierfiir ist Bzn. vollig ungeeignet, wahrend A. aueh fiir 
diese Prodd. yerwendet werdon kann. A. h a t Normalbonzin gegeniiber fiir dio As
phaltenbest. die Vorteile, daB ein einheitlicher Stoff vorliegt, daB die ausflockenden 
Eigg. gunstig sind, daB es ein gutes Losungsm. fiir dio im Asphalt yorkommenden 
Oxyfettsauren ist, u. weil dio Best. m it A. billiger ist. (Chem.-Ztg. 54. 819. 22/10.
1930. Delft.) J ung.

H. L. Kauffman, Verfahren zur Untersuchnng kalkseifenhaltiger Schmierfetie. 
Die Verff. zur Best. von Kalkseife, freien Mineralsubstanzen, W., freiem yerscifbaren 
F e tt (Neutralfett +  freie Fcttsauren), freien Harzsauren, Unyerseifbarem u. Glycerin 
werden ausfiihrlich beschrieben. (Chemist-Analyst 19. Nr. 4. 8— 10. Ju li 1930. Denver, 
Colorado.) , RlETZ.

H. L. Kauffman, Qualitative Prufung auf Harzol in (Schniier-)Fctten. Ein auf 
bestimmte Weise gewonnener A .-Extrakt wird nach den Harzrkk. yon RENARD u. 
L ieberm ann  gepruft. (Chemist-Analyst 19. Nr. 4. 11. 14. Ju li 1930. Denyer, Colo
rado.) _ R ietz .

T. R. Truax und C. A. Harrison, Eine neue Probe zur Messung der Widerstands- 
fahigkeit von Holz gegen Feuer. P rakt. in Betracht kommt bei Holz: die Brennbarkeit 
(allgemein), die Festigkeitsabnahmo durch Feuer (Bauteile) u. die Hitzedurchlilssigkeit 
(Tttren u. Wandę). Zur Messung der Feuerbestandigkeit wird das Holzmustcr an einen 
Schenkel einer auf Nuli eingestellten Waage gehangt u. in ein offenes Eiscnrohr ein- 
gebracht. Das Muster wird m it einer Gasflamme entziindet u. dor Gewichtsverlust 
in der Zeiteinheit an der Waage abgelesen; Ascheverluste werden durch Anbringen 
eines Drahtkorbchens yermieden. Ferner wird der Temp.-Anstieg am oberen Ende 
der Rohre wahrend der Yerbrennung gemessen. Andere Probemethoden werden krit.
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besprochen. (Proceed. Amer. Soc. testing Materials 29. P art II . 973—89. Juni
1929.) F r ie d e h a n n .

W. L. Wood, Die A m lyse zusammengesełzłer Gasgemische. Vf. gibt Vorschriften 
fiir die vollstandige Analyse von Gasgemischen, insbesondere die Einzelbest. der 
niedrigeren Olefin-KW-stoffe, fiir deron Einzellieitcn auf das Original Yerwiesen sei. 
(Fuel 9. 288— 91. Juni 1930. Sheffield Univ., Department of Euel Technology.) B o r n s t .

W. Payman und R. V. Wheeler, Flammengeschwindiglceiten und ihre Berechnung. 
Teil I—IV. Aus friiheren Vorss. haben Vff. geschlossen, daB man m it oiniger Genauig- 
keit dio Flammengeschwindigkeit in Gemischen mehrerer brennbarer Gaso zusammon 
mit Luft borcchnen kann, sobald man dio unter gleichen Bedingungen bestimmten 
Geschwindigkoiten der Einzelgaso in Mischung m it Luft allein kennt. Das aus diesen 
Beobachtungen abgeleiteto „Geselz der Flammengeschwindigkeiten“ ist eino additiye 
Bezieliung u. kann ais Beispiel der Anwendung des einfachen Mischungsgesetzes 
dienen; seino Geltung u. seine Ausnahmen — besonders beim Ersatz von Luft durch O — 
worden weitorer Priifung unterworfen. Es ompfiehlt sich, den Messungen der Flammen- 
geschwindigkeit die „gleichfdrmige Bewegung“ zugrunde zu legen, die fast immer 
vorliegt, wenn man das Gasgemisch am offenen Ende eines am andern Endo geschlos- 
sonen zylindr. Rohres entzundet u. fiir ein gegebenes Gomisch konstant ist, aber m it 
der Konz. des breimbaren Gases steigt u. fallt. Die „Grundgemische" (basie mixtures), 
welche die stochiometr. Mengen der reagierenden Gaso enthalten, zeigen die groBten 
Flammongeschwindigkeiten; die Mischung mehrerer solcher Gemischo von vorschie- 
denen brennbaren Gason ergibt in dem Mischgas aus brennbaren Komponenten ein 
neues Grundgemisch. Dessen Heizwert wird der Mengo u. dem Heizwert der Bestand
teile proportional sein u. in iihnlicher Weise kann man annehmen, daB auch die Flam
mengeschwindigkeit in solchem Gasgemisch proportional der Konz. u. der Flammen
geschwindigkeit der einzelnen brennbaren Gemische ist. Durch Yerdiinnung mit 
irgendeinem Gase wird der Warmeeffekt dem Verdiinnungsgrade entsprechend 
geandcrt, weil er nur von der Konz. des Grundgemisches abhangig ist. Der EinfluB 
auf dio Flammengeschwindigkeit aber ist von der Natur des verdiinnenenden Gases 
abhangig, weil sie z. T. durch die Temp. bestimmt wird u. bei Verbrennung zweier 
Gasgemische Yon gleichem Warmeeffekt doch dio theoret. erreichbare Temp. ver- 
schieden sein kann. Je  groBer die spezif. Warme des Yerdiinnenden Gases, jo niedriger 
also die Verbrennungstomp., desto starker wird die Flammengeschwindigkeit ver- 
ringert werden. Die Hoho der Flammengeschwindigkeit wird bestimmt durch die 
Temp. u. die Konz. (akt. M.) der reagierenden Gase. — Vff. definieren den Ausdruck 
„Geschwindigkeitsverallgemeinerung“ (speeds generalisation): „wenn zwei oder mehr 
Gasgemische von gleicher Flammengeschwindigkeit in irgendwelchem Yerhaltnis 
gemischt werden, is t die Flammengeschwindigkeit der entstehenden Mischung un- 
verandert.“ Aber das ist nur fiir Gemische gleichen Typs giiltig, d. li. fiir solcho, bei 
denen entweder O oder das brennbare Gas im UberschuB (oder in  der theoret. erforder- 
lichen Menge) yorhanden ist. Bei der Vereinigung zweier Gasgemische von gleicher 
Flammengeschwindigkeit, aber ungleichem Typ, wird die Flammengeschwindigkeit 
geiindert. Vff. priifen diese Yerhaltnisse esperimentell fiir „Grenzgemisclie'1 von CH.,,
0, N, also solehe Gemischo, die gerade hinreichende Mengen von CH4 (untere GrenZe) 
oder O (obere Grenze) enthalten, um eine ummterbrochene u. unabhangige Flammen- 
fortpflanzung darin zu ermogliehen. —■ Die „Grenzenverallyemeinerung“ ergibt sich ais 
besonderes Beispiel der Geschwindigkeitsverallgemeinerung so, daB Mischungen von 
Grenzgemischen selbst Grenzgemische sind. Die Anwendbarkeit der Verallgemei- 
nerung auf CH4, O u . N  laBt sich graph. erweisen. — Wenn der Prozentgeh. an O in 
einer Anzahl von (oberen u. unteren) Grenzgemischen in Beziehung zu den CH4-Gehh. in 
einer Kurve dargestellt wird, muB diese die Form einer geraden Linie haben. Der 
Vers. bestatigt das. — Werden zwei verschiedene Grenzgemische, die CHj, O u. N 
enthalten u. vom gleichen Tjnp sind, einmal jedes fur sich, dann miteinander vermischt 
verbrannt, so ist die Zus. der Verbrennungsprodd. in beiden Fallen die gleiche. — 
Durch Anwendung der Grenzenverallgemeinerung laBt sich auch Le Chateliers 
Formel fiir den Zusammenhang der Brennbarkeitsgrenzen m it de. prozentualen Zus. 
eines Gasgemisehes ableiten. — Die durch andere Faktoren ais Massenwrkg. veranlaBte 
Grenzenverallgemeinerung wird diskutiert. Zur experimentellen Messung der 
Grenzgeschwindigkeiten, z. B. in Gemischen der Paraffin-KW -stoffe (CH4 bis CSH12, 
CH4 +  C6H,„) m it Luft u. der maximalen Flammengeschwindigkeit bedienen sich die Vff. 
horizontaler Glasrohre von 2,5 cm. im Durchmesser u. 1,5— 2 m Lange. Die maxi-
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malen Geschwindigkeiton obiger Gemische — bis auf das CH., enthaltende — liegen 
alle boi etwa 82 cm/Sek. Dureh Vereinigung verschiedener Gemische von maximaler 
Geschwindigkeit entsteht wieder ein Gesamtgemisch von maximalcr Geschwindigkeit. — 
Weitero Yerss. der Vff. beziehen sieh auf Gemische von CH4 u. H  m it Luft, CO mit 
Luft, auf den EinfluB der Ggw. von W., H u. H-haltigen Verbb. auf die Entflamm- 
barkeit, auf CO-H-Luft-, CH4-CO-Luft- u. CH4-H4-CO-Luftgemischo sowie auf dio 
Wrkg. erhóhten Druckcs. Im  geschlossenen GefiiB — einer kugelfonnigen Bombę 
von 4 Liter Inhalt m it empfindlichor photograph. Registriervorr. u. elektr. Ziindung — 
werden fiir Gasgemischo von H2, CO +  3H2, CO -f H 2, 3CO -f H„, CO m it Luft dio 
Druckontw. u. der Zeitpunkt des E in tritts des Maximaldrucks bestimmt u. m it der 
Berechnung geniigend ubereinstimmend gefunden. (Euel 8. 4—9. 91—98. 104—14. 
1930.) ______________  Bo r n s t e in .

Woodall Duckham Ltd. und Arthur Mc Dougall Duckham, London, Trockene 
Destillation von KoMe. Dic Kohle wird in Behalter gefiillt, die nacheinander eine Vor- 
warmzone, eine Vcrkokungszone u. eine Kiihlzone in einem Ringofen durchlaufen, 
wobei dureh Offnungen im Boden die gebildeten Teerdiimpfo u. Gase in eine unter 
der Ofensohle liegende Sammelleitung treten. (E. P. 333 227 vom 4/5. 1929, ausg. 
■1/9. 1930.) De r s in .

Trent Process Corp., iibert. von: Walter Edwin Trent, New York, Y. St. A., 
Verkokung von Kohle. (A. P. 1767 778 vom 27/2. 1925, ausg. 24/6. 1930. — C. 1927.
I. 1645 [E. P. 261 954].) ' D e r s in .

Trocknungs-Verschwelungs- und Vergasungs-G. m. b. H., Munchen, Ver- 
fahren zum Yerschwelen von feinkomigem Gut dureh Hitzebehandlung in cliinner Schicht. 
(D. R. P. 508 569 KI. lOa vom 10/12. 1927, ausg. 27/9. 1930. — C. 1929. I. 2129 
[E. P. 301 907], Zus. zu D. R. P. 490 167; C. 1930. I. 2343.) De r s in .

Charles Prescott Tolniann, New York, Y. St. A., Vcrfahren zur Druckwarmespaltung 
von Kohlemcasserstoffolen. (D. R. P. 508 587 KI. 23 b vom 20/9. 1927, ausg. 30/9. 1930.
— C. 1927. II. 2586 [A. P. 1 643 036].) De r s in .

Stadtberger Hiitte Akt.-Ges. und G. Feld, Nieder-Marsberg,. Deutseliland, 
Entschwefelung fliissiger Kohlenwasserstoffe. (E. P. 332910 vom 26/2. 1929, ausg. 28/8.
1930. — C. 1930. II. 857 [F. P. 670 872].) De r sin .

A. Riebeck’sche Montanwerke Akt.-Ges., Halle a. S., Yerfahren zur Reinigung 
von Montanwachsdeśtillaten dureh Behandlung m it Lósungsmm., dad. gek., daB man 
den roben oder in bekannter Weise yorgereinigten Destillaten die Verunreinigungen u. 
Zersetzungsprodd. dureh Behandlung m it Lósungsmm. oder dereń Gemischen, aus- 
schlieBlich Aceton, unter Utngehung des bekannten PreBprozesses entzieht. — Ais 
Lósungsmm. eignen sieli Bzn., Bzl., substituierte KW-stoffc, wic CClt, Alkohole, dereń 
Ester u. Ather, fi. SO., u. dgl. Besonders geeignet sind Alkohole wegen ihres selektiven 
Losungsycrmogens fiir die óligen u. niedrig schm. Zersetzungsprodd. des dest. Montan- 
wachses. (D. R. P. 509 428 KI. 23 b vom 13/11. 1928, ausg. 9/10. 1930.) De r sin .

A. Riebeck’sche Montanwerke A.-G., Halle a. S., Verfahren zum Bleiehen ton 
harzfreiem Moiitanwaclis dureh Behandlung mit Sauerstoff abspaltenden oder iiber- 
tragenden Jlitteln, gegebenenfalls nach Zusatz indifferenter Lósungsmm., dad. gek., 
daB man der Bleichung solche Prodd. unterwirft, die aus dem entharzten Rohwachs 
dureh Auskochen m it Alkohol oder ahnlichen Lósungsmm. gewonnen werden. — Ais 
Lósungsmm. dienen Methylalkohol, A ., Essigester, Bzn., Bzl.-Alkohol-Gemische u. dgl. 
Man entharzt z. B. Rohmontanwachs dureh k. A., kocht darauf wiedcrholt mit h. A. 
aus u. filtriert h., wodurch aus den F iltraten ein wesentlieh' helleres, waehsreicheres 
Prod. in einer Ausbeute bis zu 48% erhalten wird. Aus diesem erhalt man dureh Bleiehen 
mit Na2Cr„0- u. verd. H 2S04 ein fast weiBes Wachs. — Man kann auch aus bitumen- 
haltigen Kohlen wachsreiche Prodd. extrahieren u. sie wie oben weiter behandeln. 
(D. R. P. 509 373 KI. 23 b vom 28/4. 1927, ausg. 8/10. 1930.) D er sin .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von verseifbarcn 
Produkten aus Rohmontanwachs dureh gleichzeitige Behandlung m it Cl2 oder Cl2- 
abspaltenden Mitteln u. 0 2 oder 0 2-abgebenden Stoffen. Eventl. wird das Wachs 
vorher entharzt. Zwecks Entfernung der uberoxydierten oder chlorierten Harze wird 
das Rk.-Prod. mit Paraffin oder Lósungsmm. beliandelt. — In ein Gemisch von 
2000 kg geschm. Montanwachses u. 400 g KC103 wird gleichzeitig ein Gemisch von 
Luft u. 2000 kg roher Salzsaure zugelassen. Nach Beendigung der Cl.,-Entw. laBt man 
noch so lange Luft durehstreichen, bis der Cl2-Geruch verschwunden ist. Nach dem
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Auswaschen mit W. erhalt man 90% eines tiefbrauneń Prod. (F. 78,5°, SZ 40, VZ 118, 
Esterzahl 78), das beim Destillieren im Vakuum heli wird. (D. R. P. 508 876 KI. 12o 
vom 15/9. 1922, ausg. 3/10. 1930.) M. F. Mu ller .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ViscoseOle. Aus Tcer, Mineral- 
olen u. ihren iiber 150° siedenden Fraktionen kónnen viscose Ole gewonnen werden, 
wenn man sie m it niederen Olefinen, wie C'.2/7,, C-JI6 usw. bei hóherer Temp. in Ggw! 
von Kondensationsmitteln, wie A1C13, ZnCl2 usw. in Rk. bringt (ygl. C. 1929. I. 1648 
[E. P. 299 086]). Die Wrkg. des Kondensationsmittels kann durch Zusatz von kleinen 
Mengen HgCL oder Uranylchlorid gesteigert werden. Die erhaltenen Prodd. kónnen 
ais Schmierole Yerwendung finden. Z. B. werden 100 Teile Braunkohlenteer in Ggw. 
von 14 Teilen A1C13 bei 120° mit einem Gasgemisch, bestehend aus C2H4, C3H0, C4H8
u. C5H10 behandelt. Aus dem Filtrate gelingt es durch Dest. 15% Spindelól (E,,a 2—3)
u. 55% Masehinenol (Ei0 30—40) zu gewinnen. (Poln. P. 10 389 vom 13/3. 1928, 
ausg. 10/9. 1929. D. Priorr. 14/3., 23/6. 1927.) SCHONFELD.

Louis Stotz, Buenos Aires, Schmiermittelkomjiosition, insbesondere fur Maschinen- 
teile, bei denen Reibungselektrizitat auftritt, bestehend aus Schmierólen oder -fetten 
mit einem geringen Zusatz von Graphit u. Amlin. (Schwz. P. 139 511 vom 8/2. 1929, 
ausg. 1/7. 1930.) R ic h t e r .

Edeleanu Ges. m. b. H., Berlin, iibert. von: Lazar Edeleanu, Bcrlin-Charlotten- 
burg, Herslellung ton Mineralschmierólen. (A. P. 1776 753 vom 28/5. 1928, ausg. 
23/9. 1930. E. Prior. 14/4. 1928. — C. 1929. II. 1884 [E. P. 307649].) R ic h t e r .

Standard Development Co., New York, iibert. von: Arman E. Becker, Eliza
beth, New Jersey, SóKmiermiltel fiir Zylindermanłel bei Yerbrennungskraftmaschincn. 
Einem Schmierol werden 0,15—0,25J/0 einer Alkaliseife, insbesondere Na-Oleat, zu- 
gesetzt. (Can. P. 273 904 vom 21/10. 1926, ausg. 13/9. 1927.) R ichtf.r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.', Frankfurt a. M., iibert. von: Wilhelm Pungs, 
Ludwigshafen a. Rh. und Erich Frese, Neuroessen, Herslellung von festen Schmier- 
mitleln oder konsistenten Fetten. (A. P. 1776193 vom 25/4. 1929, ausg. 16/9. 1930.
D. Prior. 9/5. 1928. — C. 1930. I. 2502 [F. P. 674 215].) R ic h ter .

Sun Oil Co., Philadelphia, iibert. von: Arthur E. Pew. Ir., Bryn Mawr, Destillalion 
ton Schmierol. Das Rohól wird in Ggw. von Natronlauge von den leichteren Anteilen 
befreit. Dio Schmierólfraktionen werden durch stufenweise Verdampfung des Riick- 
standes in diinner Schicht auf durch (Juecksilberdampf in unter Hochstvakuum 
stehcnden Verdampfern erhitzten Flachen gewonnen. Bei der Kondensation der Dampfe 
der Schmierólfraktionen wird immer der leichtest sd., die Zersetzungsstoffe enthaltende, 
ubelriechende Anteilo der Dampfe abgetrennt u. fiir sich kondensiert. (A. P. 1761153  
vom 8/1. 1927, ausg. 3/6. 1930.) Walth er .

Aktiebolaget Separator, Stockkolm (Erfinder: Sven Alfred Bertil), Verfakren 
und Vorrichtung zum Heinigen gebrauchter Schmierole. (Aust. P. 22909/1929 vom 
9/10. 1929, ausg. 29/4. 1930. — C. 1930. II. 677 [F. P. 681 236].) R ic h ter .

Holzverkohlungsindustrie Akt.-Ges., Konstanz, iibert. von: Wilhelm Quer- 
furth, Bruchhausen, Reinigmig von rohem Holzgeist. (A. P. 1759 369 vom 25/2. 1928, 
ausg. 20/5. 1930. D. Prior. 3/3. 1927. — C. 1929.1. 2609 [F. P. 648 505].) De r sin .

Charles A. Buerk, Chicago, V. St. A., Treibmittel fiir Motoren. Man setzt zu aus 
KW-stoffen u. Alkoholen bcstehenden Brennstoffen Peroxyde, z. B. Benzoylperozyd, 
H«0.„ oder Naphthalinperozyd, zu (A. P. 1766 501 vom 4/5. 1926, ausg. 24/6.
1930.) D e r sin .

XXT. Leder; Gerbstoffe.
M. Lissitzyn, Ober beschleunigte Enthaarungsi-erfahren. Das Verf. von Mc La u - 

PHLltf, der fur die beschleunigte Enthaarung Mcthylamin^ yorgeschlageii hat, wurde 
uaher gepriift. Insbesondere wurde untersucht, welche Aminę in gebrauchten Aschern 
enthalten sind. Nacligewiesen wurdo die Ggw. von CH3NH „, Ozyalhylamin u. Trimethyl- 
amin. Es wurde festgestellt, daB dem CH3NH2 keine spezif. cnthaarende Wrkg. zu- 
kommt, u. Athylendiamin, Piperidin, Hydrazin, NH2OH sind ebenso wirksam. Amino- 
furen  haben nur eine sehr schwache Wrkg. Yon groBem EinfluB ist die Temp. des 
Aschers: In  Ggw. von 0,03 Mol. CII3NH2 findet bei 30° innerhalb yon 24—27 Stdn. 
vollige Enthaarung sta tt, in welcher Zeit die Haute 20—25% des CH3NH2 absorbieren.
— Bei Nachpriifimg der Angaben von Mariott konnte eine beschleunigende Wrkg. 
von Na„SOs auf die" Enthaarung nicht festgestellt werden, jedocli zeigt eine Reihc von
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Reduktionsmitteln die beschlcunigende Wrkg. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: 
Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1929.284—85. Mai.) S c h o n fe ld .

D. Lewin, Zur beschhunigten Enthaarung. D i e  g e e i g n e t s t e  A s c h e r b r i i h e  e n t b a l t
1 , 6 %  C a ( O H ) 2 u .  0 , 1 2 %  N a 2S .  D i e  H a u t e  w e r d e n  b e i  29° i n  d i e  A s c h e r f l .  e i n g e t a u c h t
u .  s i n d  n a c h  4 T a g e n  g a n z l i c h  e n t h a a r t .  ( Z t s c h r .  L e d e r - I n d .  H a n d e l  [ r u s s . :  W e s t n i k  
K o s h e w e n n o i  P r o m y s c l i l e n n o s t i  i  T o r g o w l i ]  1929. 268. Mai.) S c h o n fe ld .

B. Schtykan, N ew  Verfahren fiir das beschleunigte Aschem unter Erhaltung der 
Wolle. Das wirksamsto Aschern wird m it einer Ascherbriihe erzielt, die m it NH:„ 
Na2S (0,05—0,09%) aktiviert ist, bei einer Temp. von 28—32°. (Ztschr. Leder-Ind. 
Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1929. 285—86. 
Mai.) '  Schonfeld .

N. Jegorkin, Schutzwirkung der Sulfitzellstoffablauge. Es wurde die Schutzwrkg. 
des Sulfitzellstoffpraparates „H  a n s a“ fiir die Wolle von Rindsfellen beim 
Aschem usw. untersucht. Die Hydrolyse des BloBenpulvers u. der Wolle wird durch 
Zusatz von Sulfitzellstoffablauge zur Na2S-Lsg. gehemmt. Bei 12-tagiger Bohandlung 
der Wolle m it 4%ig. Na2S wurde dio Wolle gol., in  Ggw. von Zellstoffablauge blieb die 
Haarform unangegriffen. Ahnliche Resultate wurden m it russ. Sulfitcelluloseablauge 
erzielt. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti 
i Torgowli] 1929. 370—72. Juni.) S c h o n fe ld .

C. Otin und G. Alexa, Der Einflu/3 der Temperatur bei der Einbadchromgerbmg
ais Funktion der Basizitdt und der Gerbdawr. Naehdem Vff. don EinfluB der Temp. 
auf die Menge des im Einbadverf. von Hautpulver gebundenen Cr20 3 ais Faktor der 
Konz. der Chromlsgg. (C. 1930. I. 2504) beschrieben haben, untersuchen sie den EinfluB 
der Temp. ais Faktor der Basizitat u. der Gerbdauer. Zur Unters. der Beziehungen 
zwischen Temp. u. Basizitat schutteln Vff. je 200 ccm Chromalaunlsg. von 1,5% 
Cr20 3-Geh. u. 0,8 (ohno Alkalizusatz), 16,6, 32 u. 53% Basizitiit bei je 25, 32 u. 42° 
zwei Tage m it 10 g Hautpulver u. bestimmen indirekt das aufgenommene Cr20 ;) u. SOa. 
Dio Verss. ergeben, daB in allen Fallen bei Lsgg. gleicher Konz. dio aufgenommene 
Cr20 3-Menge m it der Basizitat ansteigt. Bei Lsgg. gleicher Basizitat steigt das auf
genommene Cr20 3 immer m it der Temp., z. B. wurde aus einer 32°/0ig. bas. Chromlsg. 
bei 25° 4,6%, bei 32° 6,6% u. bei 42° 8,8% Cr20 3 gebunden. Dio gebundene S03- 
Menge nimmt nicht in glcichem Verhaltnis zu wie dio Cr20 3-Menge, sowohl in bezug 
auf eine Erhohung der Temp. ais auch der Basizitat. — Die Vcrss. iiber don EinfluB 
der Temp. auf die Gerbdauer wurden analog m it einer 39,3%ig. bas. Lsg., die 1,644% 
Cr20 3 enthielt, bei 25, 32 u. 42° u. 4, 8, 24, 48, 96 u. 192 Stdn. Gerbdauer vorgenommen. 
Bei allen Tempp. waclist dio Menge des gebundenen Cr20 3 u. S 03 m it der Gerbdauer. 
Bei kurzer Gerbdauer wirkt eine hóhere Temp. besonders giinstig, z. B. waren nach 
4 Stdn. bei 25° 3,11%, bei 32° 4,85%> bei 42° 7,12% des Cr20 3 gebunden, wahrend 
bei ublicher Temp. 7,58% erst nach 96 Stdn. gebunden werden. — Vf. belcgt die 
Befunde noch durch Verss. m it KalbsblóBe, g ibt weiter eine theoret. Erklarung fiir 
den EinfluB der Temp. u. Vorsclilage fur die Praxis. Die Temp. sollto bei der Gcrbung 
anfangs 22—25° betragen, aber nach 2—3 Stdn. auf 42° erhoht werden. (Cuir techn.
23. 294—302. 1/8. 1930. Journ. In t. Soc. Leather Trades’ Chemists 14. 450—59 
Okt. 1930. Jassy, Univ.) G ie r th .

I. Weretennikow, Gerbung mit Kastanienextraktm. Der italienische Kastanien- 
es trak t „S ati“ (I) u. der jugos]av. E x trak t „Sisak" (II) enthielten: Gerbstoffe I  61,7 
bis 61,0%, II  68,1%; Nichtgerbstoffe I  20,0—22,3%, I I  15,7%; pH I  3,74—3,61,
II  4,08. Gerbverss. m it K astaniencxtrakt waren erst nach Anwendung einer Reibe 
von VorsichtsmaBregeln befriedigend. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik 
Koshewennoi Promyschlennosti i Torgowli] 1929. 430. Juli.) SchÓKFELD.

I. Kowalewski, Kombinierte Chrom-Pflanzengerbung. Es wird iiber Erfahrungen 
bei der Chromgerbung von Rindsleder u. Nachgerbung m it Pflanzengerbstoffen be
richtet. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyschlennosti i 
Torgowli] 1929. 437—42. Juli.) SCHONFELD.

W. Leites und I. Isakson, Kombinierte Chrom-Pflanzengerbung. D ie kombinierte 
chrom-vegetabil. Gerbung (Nachgerbung m it W eidenrindenextrakt bei P h  b is 5) ergibt 
ein Leder, das in bezug auf mechan. Eigg. usw. vom pflanzengegerbten Leder nicht 
verschieden ist. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promy
schlennosti i Torgowli] 1929. 442— 17. Juli.) Schonfeld .

F. A. Coombs, Das Gerben von Haifischhaulen. Haifische sind moglichst brnnen 
24 Stdn. nach dem Fang zu enthauten u. die Haute trocken zu salzen. Zur Entfernung
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dos Kieselsaurepanzers wird dio H aut bei annahernd 23° in ein Saurebad, das 100 g 
HC1 pro Liter enthalt u. m it Kochsalz gesatt. ist, gebraoht. Die Saure lost das den 
Panzer verkittende CaC03 heraus, so daB sich der Panzer darnach leicht entfernen 
laBt. Gleichzeitig wirkt die Saurc-Kochsalzlsg. wie ein Pickel. (Hide and Leather 80. 
Nr. 11. 24. 13/9. 1930. New South Wales, Training School.) G ie r th .

M. Ssimakow und I. N. Andrianow, Chetreaulcderfabrilcation. Schilderung der 
in lluCland gebrauchlichen Vcrff. zur Gewinnung vonChevreauleder. (Ztschr. Leder-Ind. 
Handel [russ.: Wcstnik Koshewennoi Promysehlennosti i Torgowli] 1929. 415—17. 
Juli-) S c h ó n fe ld .

N. Kotelnikow und I. Bass, Einflu/3 der Aciditdl und Alkaliłdt auf die KiilU- 
extraktion ton Gerbmaterialien. Fiir die Extraktion von Mimosa ist ph =  5, fiir Va.lonea
0,l n. I-LSO., (pn =  2), fur Badan 0,1-n. Na2B40 , - 10 HsO (ph =  5,89), fiir Weiden- 
rinde 0,05—0,1-n. Na2B.,0; -10 H20  (pn =  6,8—7,74) am geeignetsten. Der Geh. an 
unauswaschbar gebundencn Gerbstoffen des Hautpulvers ist in hohem Grade von 
der A rt der Gerbstoffextraktion abhangig. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: 
Wcstnik Koshewemoi Promysehlennosti i Torgowli] 1929. 450—52. Juli.) S ch ó n f.

E. K ern, Weidenrinde ais Gerbmaterial. S. mminałis enthalt 14,4%> S. amygdalina 
15,97—20,3% Gerbstoif, wahrend S. caprea nur 13,14—15,53% Gerbstoffo enthalt. 
(Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Wcstnik Koshewennoi Promysehlennosti i Torgowli ]
1929. 449—50. Juli.) S c h ó n fe ld .

A. Kostenko, Qualitat der Weidenrinde. Ergebnisse der Analysen von zahlreiehen
russ. Weidcnrindenpraparaten. Der mittlere Gcrbstoffgeh. betrug 10,00% (5,80 bis 
12,51%)- (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promyseldennosti 
i Torgowli] 1929. 272—73. Mai.) S c h ó n fe ld .

B. Chatzet, Anwendung von SulfiizeUstoffablaugen. Bei der Rotgerbung laBt sich
Sulfitzellstoffablaugo bis zu 50% des Gesamtgerbstoffgeh. anwenden. Zur Konzen- 
trierung der Ablauge h a t sich teilweises Ausfrierenlassen ais brauchbar erwiesen. So 
hatten die ersten Antcile einer Zellstoffablauge von 5,9 Bć u. 89,2%0 Troekenriickstand 
nach Gefrieren u. teilweisem Auftauen dio D. 22° B6 u. 409,6%, Trockenriickstand. 
(Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promysehlennosti i Torgowli]
1929. 448—49. Juli.) S c h ó n fe ld .

W. Wojtzechowski, Untersuchung der Farbstoffe des Aniltrusts. Es wird iiber 
Erfahrungen beim Fiirbcn von Ghromleder mit Farbstoffen des russ. Farbentrusts be- 
richtet. (Ztschr. Leder-Ind. Handel [russ.: Westnik Koshewennoi Promysehlennosti

Rohm & Haas Co., Philadelphia, Pennsylvania, V. St. A., iibert. von: Charles 
Joseph Michel Marie Le Petit, Paris, Frankreich, Enthaaren von Fel len und IIaut en. 
(A. P. 1 772 258 vom 7/7. 1925, ausg. 5/8. 1930. F. Prior. 18/4. 1925. — C. 1927. II. 534 
[E. P. 250 907, F. P. 609 316].) Schotti.and er .

Rohm and Haas Co., Philadelphia, Pennsylvania, V. St. A., iibert. von: Charles 
Joseph Michel Marie Le Petit, Paris, Frankreich, Enthaaren ton Fellen und Ilduten. 
(A. P. 1767 536 vom 21/5. 1926, ausg. 24/6. 1930. F. Prior. 18/4. 1925. — C. 1927.
II. 534 [E. P. 250 907, F. P. 609 316].) S c h o t t l a n d e r .

B. Quendt, Essen, Herstellung ton Leder. Zum Gerben werden Kondensations- 
prodd. aus aromat. Aminen u. HCHO yerwendet. — Z. B. wird eine Mischung von 
Alaun, Glaubersalz, NaCl, K 2C03, K 3Fe[CN)6 u. Anilinhydrochlorid m it HCHO ver- 
setzt. — 5 Teile Dimethylanilin werden m it 4Teilen CH,ClCOOH u. W. 2 Stdn. auf 
100° erhitzt. Hierauf kiihlt man auf 70—80°, gibt 2 Teile 30%ig. HCHO zu u. erhitzt 
im  Autoklav. (E. P .  3 3 2 2 6 2  vom 10/1. 1929, ausg. 14/8. 1930.) Al t p e t e r .

Dr. Edmund Stiasny, Darmstadt, Verfahren zur Herstellung ton alaungaren 
Ledem. (E. P. 333 221 vom 28/1. 1929, ausg. 4/9. 1930. — C. 1930. II. 1326 [F. P. 
681 283].) Se iz .

H einrich B artholovich, Arad, Rumanien, Leder mit naturlichem Froltecharakter. 
(D. R. P. 509 374 KI. 28 a vom 25/12. 1928, ausg. 8/10.1930. Ruman. Prior. 20/8.1928.
— C. 1930. II. 680 [F. P. 667 898].) S c h o t t l a n d e r .

Hermann Bollmann und Bruno Rewald, Hamburg, Herstellung eines Hilfs- 
nittels fiir die Gerberei. (Oe. P. 117838 vom 13/1. 1928, ausg. 26/5. 1930. D. Priorr. 
16/7., 5/12. u. 7/12. 1927. — C. 1929. II. 1616 [F. P. 647 456]. 1930. I. 319 [E. P.
Qf\Cf v C j n r r n m / n r  V  - v » T \n T ^

i Torgowli] 1929. 297—98. Mai.) Schónfeld .

306 672].) Schottlander .
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XXIV. Photographie.
M. Savostianova, Optische Unterauchungen iiber die Bildung des lalenlen photo- 

graphischen Bildes. Die Analogie zwischen dem pholochem. Verh. von AgBr u. von 
den Alkalihalogeniden veranlaĆt Vf. zu einer Beihe von opt. Verss. zur Thcorie 
des latenten Bildes. Das AgBr wird teils in geschmolzenem Zustand, teils in Form 
von nach der Methode von K yropotjlos geziichteten Einkrystallen untersucht. 
Das unbelichtete AgBr ist eitronengelb, die Absorptionsbande liegt im Blauviolett u. 
nahcn Ultraviolett u. entspricht der Bando des NaCl bei 1800 A. Beliehtung mit 
sichtbaren Strahlen, die absorbiert werden, oder m it Róntgenstrahlen verandert die 
Farbo nach Smaragdgriin, die Absorptionsbande liegt jetzt im Bot u. U ltrarot, Maximum 
bei 610 m/i, anschliefiend Kontinuum (gemessen bis 2000 m/t). Diese Bandę scheint 
der Bandę des gelben Steinsalzes zu ontsprechen u. wird ais „Absorptionsspektrum 
des latenten Bildes“ bezeichnet. Zur Stutze dieser Ansicht wird das Verschwinden 
dieses „latenten Bildes" bei Erwarmung u. Beliehtung m it langwelliger Strahlung 
angefiihrt. Ebenso wie beim Steinsalz bleibt die entfarbende Wrkg. bei Uberschreitung 
einer bestimmten Intensitiitsschwelle aus. Unterss. an verfarbtem Steinsalz haben Vf. 
zu der Ansicht gefiihrt, daB bei gleichzeitiger Erhitzung u. Beliehtung die neutralen 
Na-Atome zu groBeren kolloidalen Aggregaten zusammentreten; das Absorptions
spektrum eines solchen kolloidalen Systems kann nach den Theorien von MAXWELL- 
Garnett  u. M ie ausgewertet werden; die Auswertung fiir das System Na-NaCl fiihrt 
zu guter Obereinstimmung m it der Erfahrung. — AgBr-Schichten werden bei gleich
zeitiger Einw. von aktin. u. cntfiirbender Strahlung braun bzw. — bei gleichzeitiger 
Erhitzung — rótlichbraun. Vf. fiihrt diese Farberscheinungen auf kolloidales Ag 
zuriick; die Anwendung der MlEsclien Thcorie auf das System Ag-AgBr scheint diese 
Auffassung zu bestatigen. (Naturę 126. 399. 13/9. 1930. Leningrad, Physico-mathemat. 
Inst., Acad. of Science.) Le ŚZYNSKI.

U. S. Bureau of Standards, Analyse pjiotographischer Emulsionen. Es wurden die 
Arbeiten von We ig e r t  u .  Luhr  (vgl. C. 1930- 1. 1885) u. Schmidt u .  P reTschner 
(vgl. C. 1930- I. 2508) iiber die Best. von nicht an Halogen gebundenem Silber in un- 
belichteten photograph. Emulsionen einer Nachpriifung unterzogen. Die Unterss. 
zeigten, daB die Bindung des SOberions m it der Gelatine viel stiirker ist, ais im all- 
gemeinen angenommen wird, u. daB dadurch die von Schmidt u .  PRETSCHNER er- 
haltenen hohen Silberwerte erklart werden konnten. Dio yon WEIGERT u .  Luhr 
erhaltenen Silberwerte konnten auch reproduziert werden, doch wird im Gegensatz 
zu WEIGERT angenommen, daB der groBte Teil des so bestimmten Silbers bereits bei 
der Emulsionierung entstanden u. in Gestalt von kolloidem Silber in der Gelatine 
cnthalten u. nicht mit den HalogensilberkSrnern yerbunden ist. (Journ. Franklin 
Inst. 210. 511—14. Okt. 1930.) F r ieser .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von liclitempJM- 
lichen Scliichten. Die Halogensilberemulsion wird m it fein gepulyerten, nicht lieht- 
empfindlichen Stoffen, wie Pigmenten oder Asphalt, innig gemiseht. Mit solchen 
Scliichten konnen Kopien nach Farbrasterbildern (Autoohrombildern) oder nach 
Anaglyphen (Stereobildeni) hergestellt werden. Die m it Asplialtstaub durchsetzten 
Schichten konnen auch zur Herst. von Bastemegativen (oder -positiven) fiir Druck- 
formen verwendet werden. (F. P. 688 591 vom 21/1. 1930, ausg. 26/8. 1930. D. Priorr. 
22/1. 1929 u. 30/4. 1930. E .P .3 3 3  654 vom 27/5. 1929, ausg. 11/9. 1930.) Gro tę .

Mimosa A.-G., Dresden, Herstellung von photographischen Filmen, welche im 
auffallenden u. durchgehenden Licht sichtbare Bilder ergeben, dad. gek., daB man 
die m it BaS04 getrubten Celluloidstreifen auf beiden Seiten mit liehtempfindliehen 
Schichten versieht, u. zwar trag t man ais ruckwartige Schicht eine lichtempfindhchere 
Emulsion auf. Angezeigt ist es, die Vorder- u. Biickseite des Filmes zu kennzeichnen. 
(U n g .P . 98 363 yom 17/11. 1927, ausg. 1/10. 1929.) G. K ónig.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Photographischer liollfiln 
óhne ScMitzstreifen. Der Film ist an beiden Enden auf der Ruckseite iiber seine ganze 
Breite m it inaktin. Farbę gefarbt, wie es in E. P. 287 124; C. 1928. I. 3144 beschrieben 
ist. (E .P . 334206 vom 27/5. 1929, ausg. 25/9. 1930.) Grotę.

Priuted Id Oermuny SchluB der Redaktion: den 28. Noyember 1930.


