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A. Allgemeine nnd physikalische Chemie.
R. Winderlich, Jons Jakob Berzelius. Zum 150. Geburtslag. Lebensbesclireibung. 

(Ztschr. physikal. chcm. Unterr. 42. 193—203. Sept.— Okt. Oldenburg i. O.) J u n g . V
P. Rischbieth, Die unterrichtliche Behandluiuj der Syntliese des Hamstoffes aus 

Kolilenoxyd und Ammoniak. Besehreibung eines Vorlesungsexpcriments zur Demon- 
stration der Harnstoffsynthese aus C 02 u. N H 3 uber Phosgen. (Ztschr. physikal. chem. 
Unterr. 42. 212— 13. Sept.—Okt. Hamburg.) J u n g .

— , Die cliemische Nomenklatur. Zusammenfassender Berieht uber die Beschliisse 
der interalliierten Konferenzen von 1921— 1927. (Boli. chim. farmac. 68 . 738— 43. 
30/8.) K r u g e r .

Albert Gosselin und Marcel Gosselin, Eine neue chemische Theorie und ihre 
iliermochemisclien Folgerungen. (Vgl. C. 1929. I. 1085.) Dio Vff. nehmen an, dafi alle 
Gase ein Zentralatom besitzen, an das Atome, Doppelatome, Molekeln oder Atom-

Hgruppen gebunden sind. Methan hat z. B. die Konst. H 2—C < g .  Es gibtpolare, ster.
u. gemischte Bindungen. D ie Elektrovalenz regelt die Zahl der polaren Bindungen, die 
Stereoyalenz die der storischen. H, CI usw. u. N  sind elektromonovalent, O, S, C divalent.
Alle Atome haben dio Stereovalenz 6. Nach dieser Theorie werden viele Konst.-Formeln 
aufgestellt u. Bildungswarmen berechnet auf Grund folgenden Gesetzes: Dio Bindungs- 
warmen der versehiedenen Konstituenten, die an ein Zentralatom gebunden sind, sind 
voneinander unabhangig u. behalten einen konstanten Wert. Die von den Vff. be- 
rechneten Bildungswarmen stimmen m it den- angefuhrten Esperimentaldaten gut 
uberein. Auch in der Reaktionskinetik erklart sich yieles auf Grund der neuen Theorie 
leicht. (Journ. Chim. physiąue 26. 349— 67. 25/7.) W. A. R o th .

W. P. Jorissen, Reaktionsgrenzen, EeaklionsgeWełe und Reaklimisraume. Zu
sammenfassender Berieht der Ergebnisse von Arbeiten iiber die Rk.-Grenzen usw. 
ternarer u. ąuaternarer Rk.-Misohungen gasformiger oder fester Kórper. (Chem. Reviews
6 . 17— 43. Marz. Leiden, U niv., Lab. f. anorg. u. physikal. Chem.) L o r e n z .

H. Dohse und W. Kalberer, Zur Kenntnis heterogener Spaltungsreaktionen.
Die Kinetik des Zerfalls von Lsopropylalkohol an B ausit naeh C3H ;OH =  C3H6 +  H 20  
laBt sich ais kontinuierliche Abrk. einer Oberflachenschicht deuten, wobei die Kataly- 
satoroberfliiehe durch Adsorption des entstehenden H sO dauemd verkleinert wird.
Dio Aktivierungswarmo betragt 39000 cal. Bei Entfernung des reaktionshemmenden 
II20  durch BaO wird die Rk. nullter Ordnung u. dio Aktivierungsenergie sinkt auf 
26000 cal. D ie Differenz von 13000 cal. entspricht der ebenfalls gemessenen Desorp- 
tionswarme des H20  gut. Zusatz des anderen Rk.-Prod. C3H 0 hemmt die Rk. nicht.
Zur EJarung der katalyt. Wirksamkeit des Bauxits werden die Adsorptionsisothermcn 
von H 20 , C3H6 u . C3H7OH an B au sit in der Naho der Rk.-Temp. gemessen. D ie sieli 
an die zu Beginn des Rk.-Yerlaufs erfolgte Adsorption von Isopropylalkohol anschlie- 
Cende Zers. der adsorbierten Schicht laBt sich dirckt messen; sic verlauft monomolekular.
Die monomolekulare Rk.-Gesehwindigkeitskonstante ist nur bei kleiner Belegungs- 
dichte der Oberflache unabhangig von der adsorbierten Alkoholmenge, bei wachsender 
fallt sie stark ab, was ais Desaktivierung in der Oberflachenschicht gedeutet wird.
Bei kleiner Belegungsdichte, bei der das W. nicht desorbiert, betragt die Aktivierungs- 
warme 25500 cal. wie in den Vcrss. m it hóherer Belegung, bei denen das entstehende W. 
sofort entfernt wurde. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 5. 131— 55. Sept. Ludwigs- 
liafen a. Rh., Eauptlab. d. I. G. Farbenind. A.-G.) P ie t s c h -W il c k e .

U. R. Evans und L. C. Bannister, Das Wachsen von Silberjodid-Schichten. Vff. 
lassen Lsgg. von J 2 in organ. Losungsm. auf Ag einwirken u. untersuchen zunachst 
die Beziehung zwischen Gewiehtszunahme des Ag u. den durch die AgJ-Schichten  
bewirkten Interferenzfarben. Die friiher (vgl. etwa Tammann, C. 1920. III. 226)
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gemach te Annahme, dalB die Dicke der AgJ-Schieht durch Division der aquivalenten 
Luftschicht durch den Brechungsindex z u bereehnen sei, erwies sich ais nicht streng 
giiltig. Der Farbcharakter des A gJ is t manchmal etwas von dem acjuiyalenter Luft- 
sehicliten verschieden. D ie ,,a lte“ Farbenmethode liefert richtige Werte etwa bei 
den Farben 2. Ordnung; bei den Farben 1. Ordnung werden die Dicken zu groB, bei 
den hbherer Ordnung zu klein berechnet. Wenn aber der genaue Zusammenhang 
zwischen Farbę u. Schichtdieke einmal festgelegt ist, dann gibt die - Farbenmetbode 
rasche u. zuverliissigo Ergebnisse. Einige Farben (Rot III u. IV) entsprechen einem 
ziemlich grofien Dickebereich; hier ist der Fohler der Methode naturlich relativ groB. 
Weiter hangt die Zuverlassigkeit der Ergebnisse von einer immer gleielimaBigen mechan. 
Vorbehandlung der Ag-Oberflache ab. —  Vf. untersucht, inwieweit die Ergebnisse 
Ton mikrogravimetr., elektrometr. u. nephelometr. Bestst. iiberemstimmen. Nach  
AusschluB der Fehlerąuellen sind die Werte nach allen drei Methoden gleicli gut. 
Besonders wird festgestellt, ob nach dem Herausnehmen aus dem Bad Luft eine Ver- 
iinderung des A gJ bewirkt, was aucli die Ergebnisse der Farbenmethode, die je tz t  
auf der Genauiglteit der gravimetr. Best. beruht, verfalschcn wtirde. Ein kurzes der 
Luft Aussetzen beeinfluBt die Ergebnisse kaum.

Das Dickenwachstum des AgJ-Film s (>/) in der Zeit (I) wird unter verschiedenen 
Bedingungen (Abhangigkeit von Losungsm., mechan. Vorbehandiung, der Ag-Ober- 
f lachę i Temp. u. Konz.) untersucht. Unter sonst gleichen Umstanden wirken violette  
J 2-Lsgg. (Hexan) rascher ais braune (A m ylacetat); grob polierte Oberfliichen werden 
schneller angegriffen ais feinpolierte. Im allgemeinen gilt d y /d  t — h /y  (k enthalt 
Diffusionsgeschwindigkeit u. Konz.) schlecht; doch wachst y- annahernd geradlinig 
bei zunehmender Dicke m it t. D ies zeigt, daB die Gesch%vindigkeit des Vorgangs 
wesentlich durch die Diffusionsgeschwindigkeit bestimm t wird. Die Diffusion durfte 
sich so abspielen, daB J2-Moll. (oder auch groBere Aggregate, keinesfalls aber Atonie, 
wie aus dem EinfluB der Konz. hervorgeht) ais solche durch den gebildeten AgJ-Film  
diffundieren; denn Lsgg. m it geringer innerer lieibung u. groBem Diffusionskoeffi- 
zienten fur J2 (A.) wirken langsamer ais Lsgg. m it groBer innerer Reibung u. niedrigem  
J,-Diffusionskoeffizientcn (HCC13). Das Losungsm. ist also an der Diffusion nicht 
beteiligt. Der geringe Temp.-EinfluB zeigt, daB es sich nicht um gasfórmige Diffusion  
handelt. D ie J 2-Moll. werden also durch Porcn vom Durchmesser weniger Moll. hin- 
durohwandern, unter Mithilfe der A ffinitat zwischen J' u. J 2 —  ein Vorgang, der in  
der Mitte zwischen gasformiger Diffusion u. Diffusion in fester Phase stehen wiirde. 
Diese Ansicht steht m it den Ergebnissen an Filmen anderer Art im Einklang. (Proceed. 
R oy. Soc., London. Serie A. 125. 370— 94. 2/9.) L o r e n z .

Erich Pietsch, Alfons Kotowski und Gertrud Berend, Zur Topochemie der 
Konłaktkalalyse. IV. Experimenteller Nachweis der Adliiieation durch iopochemische 
Reaktionen. (Vgl. C. 1929. I. 1119. 2010. 2138; II. 1126.) Xach der von Sch w a b  u . 
P ie t s c h  ausgearbeiteten Theorie sind der Sitz katalyt. Rkk. lineare Inkontinuitaten  
der Katalysatoroberflache, sogenannte akt. Linien, z. B. Krystallkanten u. Stbrungs- 
stellen an Einzelkrystallen u. Korngrenzen an polylcrystallinem Materiał, die erhohte 
Adsorptionswarme u. dam it verringertc Aktivierungswarme besitzen, wodurch an 
ihnen erhohte Adsorptionsdichte, die ais Adlineation bezeichnet wird, herrschen muB. 
Zum chem. Nachweis der Adlineation an Krystallkanten u. Storungsstcllen beobachten 
Vff. Farbrklt. an groBen Einzelkrystallen in einem Medium, in dem nur der Rk.-Partner, 
nicht dagegen K rystall u. Rk.-Prod. 1. sind. D a naeh tjberlegungen von VOLJIER, 
Gr o s s , W e b e r  u . B ra k  DES iiber Krystallwachstum die Keimbildungsarbeit an 
Krystallkanten am geringsten ist, neue Gitterebenen daher stets von den Kanten her 
anschieBen, is t auch aus diesem Grunde an der Kante Abscheidung des Rk.-Prod. zu  
erwarten. D ie Beobachtung der Krystalle erfolgt mkr. m it 60facher VergróBerung, 
die photograph. Farbaufnahmen m it einem ZeiB-Apoehromatobjektiv u. einem ZeiB- 
Kompensationsokular. Die verwendeten Krystalle wurden besonders storungsfrei aus 
schwach ubersatt. Laugen geziichtet. 1. D ie Rk. zwischen Kaliumchromatkrystallen u. 
konz., gekuhlter H 2SO., beginnt m it der Bldg. einer rotbraunen Farbung der K rystall
kanten (Cr03), erst spater dehnt sich die Cr03-Bldg. auf die Krystallfiaehen aus. —  
2. Rk. von C uS04-5H 20-K rystallen m it H 2S in alkoh. bzw. alkoh.-ath. Lsgg.: Schwarz- 
farbung der Krystallkanten durch CuS. Beim Fortsehreiten der Rk. auf die Flachen  
is t eine Bevorzugung der Flachen geringerer Wachstumsgeschwindigkeit deutlich. 
Dieselben Erscheinungen sind beim Uberleitcn von H 2S-Dampf iiber CuSO.,-5H ,0- 
Krystalle zu beobachten. —  3. Rk. zwischen N iS0.1-7H 20-K rj7stallen u. H 2S in alkoh.
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oder alkoh.-ath. Lsg. Schwarzer NiS-N d. an den Kanten. —  4. Rk. zwisehen K 2Cr20 7- 
Krystallen u. H ,0 ,  in ath.-wss. Lsg. Zuniichst Bldg. von vioIettem K H 2Cr07 an den 
Kanten, darauf Riickbldg. von K 2Cr20 7 unter 0 2-Ent\v. an Kanten u. Storungsstellen. -— 
5. Rk. zwisehen CuSO,, ■ 5H 20-K rystallen u. KCNS in alkoh. oder alkoh.-ath. Lsg. 
Bldg. von braunem Cuprorhodanid an den Kanten. —  6. Rk. zwisehen CuSO.,-5H20 -  
Krystallen u. KCN in alkoh.-wss. Lsg. Voriibergehende Gelbfarbung der Kanten  
durch Cupri-Cyanid, darauf CN-Gasentw. an den Kanten unter Cupro-Ćyanidbldg. —
7. Rk. zwisehen W ismutnitratkrystallen m it einer ath. Lsg. von A. oder m it A.-Dampf. 
Bldg. eines weiBen, in der Durchsieht braunlichen Nd. des bas. Salzes an den Kanten u. 
an Storungslinien. —  8. Rk. zwisehen N a2S20 3• 1 H20-K rystallen u. FeCl3 in verd. 
ath. Lsg. Erst rotviolette, dann braune Farbung der Kanten. —  9. Rk. von Natrium- 
acctatkrystallcn m it FeCl3 in  verd. iith. Lsg. Nd. von braunem Fe(OH)3 auf den Kanten.
—  10. Rk. zwisehen N iS0 .,-7H 2O u. Dimethylglyoxim in alkoh. Lsg. Rotfarbung 
der Kanten oder Aufwaehsen roter Nadeln von Niekeldimethylglyoxim auf die K anten.—  
11. Rk. von Kaliumferrocyanidkrystallen m it FeCl3 in ath.-salzsaurer Lsg. Blaufiirbung 
von Kanten u. Storungsgebieten. —  12. Auch die Verwitterung v o n N a 2S20 3- 1H 20 - u. 
Manganalaun-Krystallen beginnt an den Kanten. — 13. D ie Entwasserung von C uS04- 
5H20-K rystallen durch konz. H,SO., beginnt gleichfalls an Kanten u. Storungsstellen. 
(Ztsehr. pliysikal. Chem. Abt. B. 5. 1— 12. Aug. Berlin, Phys.-chcm. Inst.d. 
(Jniv.) PlETSCH-WlLCKE.

D. L. Chapman und W. K. Hall, Eine Untersuchung iiber die kalalytische Ver- 
einigung von Wa-ssersloff und Sam rsloff durch Silber. In einer Reihe von Verss. 
studieren Vff. die katalyt. Vereinigung von //2 u. 0„ zu II„O in Ggw. eines elektr. 
geheizten /ly-Drahtes. Die oberflachliche Oxydbldg. auf dem Draht laBt sieh dadurch 
nachweisen u. messend verfolgen, daB die Warmeubertragung vom Draht an das 
umgebende Gas naeh Ausbldg. einer Oxydsehieht bedeutend gróBer is t ais von einem  
vóllig oxydfreien, blanken Ag-Draht. Wird die Oberflache von metali. Ag m it einer 
zur Bldg. einer monomolekularen Oxydschicht ausreiehenden Menge 0 2 bei Zimmer- 
temp. behandelt, so bedeekt sieh die Metalloberflachę sogleich m it einer Oxydschicht; 
ebenso bildet sieh beim Erliitzen von Ag in einer 0 2-Atmosphare bei R otglut u. Er- 
kaltenlassen eine Schicht von Ag20 . D ie beiden so entstandenen Oxydarten unter- 
scheiden sieh aber bzgl. ihrer katalyt. Fiihigkeit bei der Kjaallgasrk. Die bei niedriger 
Temp. entstandene Oxydschicht katalysiert die Vereinigung von 2 H 2 +  0 2 bedeutend 
starker ais die bei Rotglut gebildete, auch is t sie bedeutend leichter dureh H 2 reduzierbar. 
Vff. nehmen an, daB in dem bei niedriger Temp. gebildeten „ak t.“ Film einige Oxyd- 
moll. in relativ instabiler Anordnung sieh befinden, daB aber m it steigender Temp. 
eine Umordnung zu stabilerer Anordnung sieh vollzieht u. dadurch das Oxyd an 
Reaktionsfahigkeit verliert. Der Mechanismus der katalyt. Vereinigung von H , u .0 2 
beruht auf abwechselnder Oxydation u. Red. der Katalysatoroberflachę. (Proeeed. 
Roy. Soc., London. Serie A. 124. 478— 93. 1/7. Oxford, Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

R ud. Suhrm ann, U ber die Anderung des elekirischen Zustandes von Metallober- 
flaclien durch Beladen m it H +-Ionen und durch Elektronenbcnnbardemenl. Vf. geht 
von der ElNSTEINSchen Beziehung fur den lichtelektr. Effekt an Metalloberflachen 
aus: <P0 — h -c /e -1/ .̂0, worin <I> =  Austrittsarbcit, h — PLANCKsche Konstantę,
c =  Lichtgeschwindigkeit, e =  elektr. Elemcntarąuanten, /0 =  die langwellige Grenze 
der erregenden Strahlung bedeutet. 0  is t um so groBer, je  kiirzer die Wellenliinge /.0. 
Letztere ist bei ein u. demselben Metali auch von dessen Vorbehandlung abhangig; 
z. B. betragt es bei m it H„ beladenem P t 320 m/i, bei enlgastem P t  etwa 270 m/i. Ad- 
sorbierter H 2 verringert somit die Austrittsarbeit 0 O von Elektronen aus der Metall- 
oberflaehe. Vf. weist naeh, daB diese Verringerung von 0 O auf Ggw. von II+-Ionen 
beruht, da namlich eine m it H-Ionen beladene Metalloberflache naeh BesehieBen m it 
Elektronen wieder groBere <P0-Werte annimmt. Die Versuehsanordnung besteht aus 
Quecksilberquarzlampe mit Monoehromator; die Stralilung kann zweeks Jlessung 
ihrer Intensitiit in  eine Vergleichszelle oder auf die zu untersuchenden Metalle {Ag- 
oder /ltt-Folien) gelenkt werden. Durch Einlassen von reinem H 2 u. Elektronen- 
bombardement mittels Gliihelektronen (von W-Drahten) werden H+-Ionen erzeugt, 
die mittels entspreehender Potentiale auf den Folien niedergeschlagen werden. In  
ahnlieher Weise lassen sieh die Folien m it Elektronen bombardieren. Durch Elektro- 
metermessungen laBt sieh die lichtelektr. Emission der Folien, bezogen auf die In - 
tensitat der auftreffenden Strahlung, bestimmen. D ie Verss. ergeben Verminderung 
der Elektronen-Austrittsarbeit durch Beladen der Folien m it H+-Ionen, welche an-

149"



2296 A j. 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 . 1929. II.

scheinend auf der Metalloberflache adsorbiert sind. E in auf die Oberflaclie auf- 
treffender Elektronenstrom setzt die Empfindlichkeit der Eolien wieder erłieblicb 
herab; nach einer Ruhezeit is t dieselbe wieder gestiegen, yermutlich infolge erneuter 
Aufnahme von H+-Ionen aus der Umgebung durch die Eolie. Vf. vermutet einen 
Zusammenhang dieser Effekte m it der IIydrierungskatalyse; auch halt er bevorzugte 
Adsorption der H +-Ionen an ,,akt.“  Zentren der Metalloberflachen fur wahrscheinlich. 
(Ztschr. Elektrochem. 35. 681— 85. Sept. Breslau, Techn. Hoehsch.) E r a n k e n b .

H. W. Stone and M. S. Dunn, Experiments in generał chemistry. New York: Mc Graw-Hill
1929. (107 S.) 8°. (Internat’1 chemical ser.) Lw. $ 1.—.

A,. Atom struktur. Radiochem le. Photochetnle.
G. E. M. Jauncey, Heisenbergs Unbestimmtheitsprinzip und das Quantum. Es 

wird die Erage aufgeworfen, ob durob das HElSENBERGsche Unbestimmtheitsprinzip 
eine endliche Breite der Spektrallinien gefordert -wird, die jedem einzelnen Quant 
eigentumlich ist, also nocli vor u. unabhangig von der Druck- u. Dopplerbreite esdstiert. 
(Naturo 124. 57. 13/7. St. Louis, W ashington, Univ.) R a b in o w it s c h .

J. Hargreaves, Die Dispersionselektroncn im  Ein-Elektron-Problem. Vf. leitet 
die KRAMERS-HEiSENBERGsche Dispersionsformel fiir ein Atom m it einem Elektron  
m ittels der DlRACscken Quantenmeehanik ab. (Proeeed. Cambridge philos. Soe. 25. 
323— 30. Juli. Cambridge, Clare Coli.) L o r e n z .

D. R. Hartree, Die Wellenmechanik eines Atoms m it einem nichtcmdombachen 
Zenlralfeld. Teil IV. Weitere Ergebnisse beziiglich der Ternie der opliscJien Sjiektren, 
(III. vgl. C. 1928. II. 1646.) (Proeeed. Cambridge philos. Soe. 25. 310— 14. Juli. 
Cambridge, Christ’s Coli.) L o r e n z .

G. P. Thomson, Beugung von Kathodenslrąhlen. III. (II. vgl. C. 1928. II. 1299.)
Nach der friiher beschriebenen Methode untersueht Vf. Au, Ag, Pb, Ee, W, Al u. N i. 
D ie Eilme aus diesen Metallen werden durch Kathodenzerstaubung auf einen Cellulose- 
acetatfilm hergestellt. Das Celluloseacetat ^-ird darauf in Aceton gel. D ie Dicke der so 
erhaltenen Eilme ist 10-8 cm u. kleiner. AuCerdem wurden noeh nach der RuPPschen 
Steinsalzmethode hergostellte Filme verwendet, die schwieriger zu liandhaben, meist 
nicht ohne Locher sind, oft aber bessere Beugungsringe ergeben. Doch reagiert in  
einigen Eallen das Metali (Al, Ee, Pb) m it dem Steinsalz. —  Die Resultate sind in  guter 
Ubereinstimmung m it den róntgenograph. Ergebnissen, ausgenommen bei N i, das 
hesagonal diehteste Packung aufwies. Bei W u. Al waren die Beugungsringe zu schwach, 
um ausgewertet zu iverden. —  Die geringste Elektronengeschwindigkeit, bei der noeh 
Beugungsringe zu erhalten sind, ist bei den Metallen etw a 10— 15 W o lt . —  Verss., 
m it 300-Voltelektronen Beugungsringe zu erhalten, blieben erfolglos. (Proeeed. R oy. 
Soc., London. Serie A. 125. 352— 70. 2/9. Aberdeen, U niv.) L o r e n z .

A. L. Hughes und V. Rojansky, U ber die A nalyse von Elektronengeschwindig- 
lceilen durch eleklroslalische Hilfsmittel. Es wird gezeigt, daB ein zweidimensionales 
radiales elektrostat. Eeld eine bisher unerwartete die Elektronenbahnen in  den Brenn- 
punkt zuriickfiihrende Eig. besitzt, Yorausgesetzt, daB diese Balinen gewissen Be- 
dingungen gehorchen. (Physical Rev. f2] 34. 284— 90. 15/7.) K. W o lf .

A. L. Hughes und J. H. Mc Milłen, Zuriickfuhren von Elektronenbahnen in  
den Brennjmnkt in einem radialen eleklrostatischen Feld. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird 
die Anordnung zur Durehfiihrung der bei 127° 17' stattfindenden Zuruekfiihrung der 
Elektronenbahnen in den Brennpunkt beschrieben. (Physical Rev. [2] 34. 291— 95.15/7. 
St. Louis, Missouri, Washington Um v.) K . W o lf .

J. Holtsmark, Der liamsauereffekt im  Argon. Ausfuhrlichere Wiedergabc der 
bereits C. 1929. II. 524 referierten Arbeit. (Ztschr. Physik 55. 437— 46. 20/6. Trondjem, 
Techn. Hochsch., Phys. Inst.) R a b iNOWITSCII.

N. F. Mott, Die Quantentheorie der Elektronenstreuung durch Helium. (Vgl. C. 1929. 
II . 524.) D ie quantentheoret. Bereehnung der Elektronenstreuung beim StoBvorgang 
von B o r n  (C. 1926. II. 1241) gibt die Verss. Vf.s trotz der Vereinfaehung der Theorie 
besser wieder ais die klass. Bereehnung. (Proeeed. Cambridge philos. Soc. 25. 304—09. 
Juli. Cambridge, St. Johns Coli.) L o r e n z .

H. Bethe, Vergleich der Eleklronenrerteilung im  lleliumgrundzustand nacli ver- 
schiedenen Methoden. H y l l e r a a s  (C. 1929. I. 2856) hat die Wellengleichung des 
He-Atoms in  dem vollstandigen Konfigurationenraum der beiden Elektronen m it 
łioher Genauigkeit gelost. (Grundtermberechnung auf 0,01%  genau). Diese Bereehnung
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gibt dem Vf. don AnlaB, dic friiher zu dem Zweck der Bcreehnung der mittleren Elek- 
tronendichteverteilung in  He-Atom angewandten Naherungsmethoden durch Ver- 
gleich m it der zuverlassigen Daten von H y l l e r a a s  z u  prSfen. Dio von P a u l i n g  
u. a. benutzte Methode des „wasserstoffahnlichen Atom s“ (Einfuhrung einer Ab- 
schirmungszahl in  den CoTJLOMBschen Potentialansatz) erweist sioh ais nicht sehr 
genau, wahrend die von H a r t r e e  {C. 1928. I I .  1646) ersonnene Methode des „dynam, 
abgeschlossenen Feldes“ (self-eonsistent field) fur die Ladungsverteilung im He sehr 
gute Resultate ergibt. D ie statist. Methode von F e r m i (C. 1928. I. 2566) kann beim  
H e m it nur 2 Elektronen von vornhercin keine gróBere Genauigkeit beanspruehen. 
(Ztschr. Physik 55. 431— 36. 20/6. Stuttgart, Techn. Hochseh., Inst. fur theoret. 
Phys.) R a b in o w i t s c h .

Donald Dooley, Auftreten von Edelgasen in  Vakuumrohrenentladungen. Vf. hat 
eine Nachpriifung der Unters. von R id in g  u . B a ł y  (C. 1925. II. 2127) unternommen, 
um ein Auftreten von Ho in evakuierten Entladungsróhren infolge des Durchgangs 
von Entladungen nachzuweisen. Trotz der theoret. Unwahrscheinlichkeit einer ,,Syn- 
these“ von He, dio z. B. durch A s to n s  Betraehtungen iiber dio Energieumsatze beim  
,,Packungseffekt“ botont wird, beschaftigen sich Vff. noch niiher m it der Beobaohtung 
von R id in g  u . B a ły ,  daB in Ggw. von M g-N itrid  auf den Elektroden He u. oft auch 
N e stets auftreten unter Bedingungen, unter denen in Abwesenheit des-Nitrides keine 
Edelgase naeh der Entladung nachweisbar waren. Vf. uberpriift diesen Befund an 
zwei, yollig ident. Entladungsróhren, von denen die eine omen Nitridfilm auf der Elek- 
trode, die andere keinen besitzt. Vor jedem Vers. werden die Rohren 24— 48 Stdn. 
lang bei 450° entgast u. auf D iehtigkeit gepriift; hierauf bei negativer Probe auf 
He eine elektrodenlose Hoehfrequenzentladung 100 Stdn. lang m it versehiedenen 
Zwischenpausen durch die Rohren geschickt. In  keinem F ali waren Anzeichen fiir 
eine Entstehung von Edelgasen aus dem Nitridfilm Torhanden, so daB naeh Ansieht 
des Vfs. ein eventuell beobachtetes Auftreten, vor allem von He, auf dessen Ein- 
diffundieren in  minimalen Mengen aus der Atmosphare beruht. (Naturę 124. 372. 7/9. 
Ohio, Colton Lab.) FRANKENBURGER.

W. L. Bragg, Beugung von JRóntgenslrahlen ani zweidiimnsionalen K rysla ll- 
gitter. D ie Verss. von L i n n ik  (C. 1929 I I .  128 u. H . 1767) lassen sich auch ohne die 
Annahme der Beugung durch zweidimensionale Gitter deuten, weim man annimmt, 
daB der Glimmer aus einer Anzahl von Schichten besteht, die nicht ganz genau parallel 
zueinander sind. Vf. untersucht zusammen m it W. H. Taylor, ob eine solche Struktur 
des Glimmers die von L i n n ik  beobaehteten Effekte hervorbringt. Ein 0,6 mm dickes 
Muskovitspaltstiick, das ungefii.hr n. zu einem engen Róntgenstrahlenbiłndel gesetzt 
wird, wird wahrend der Aufnahme um Heine Betrage um die horizontale u. yertikale 
Achse n. zum Róntgenstrahl bewegt. Das Beugungsbild is t dem von LlNNIK erhaltenen 
ganz ahnlieh. Wurde die Glimmerplatte nicht bewegt, so ergab sich ein gewóhnliches 
Lauediagramm; wurde die Glimmerplatte erhitzt u. abgekiihlt, so zeigt sich auch 
ohne Bewegung der P latte dasselbe Beugungsbild, w ie bei dem ersten Versuch, wenn 
auch nicht so scharf, w ie es L i n n ik  erhielt. —  Auch im Fali der Beugung von Elek- 
tronenwellen ist es nicht nótig anzunehmen, daB der K rystall ais zweidimensionales 
Gitter wirkt. (Naturę 124. 125. 27/7. Manchester, Univ.) L o r e n z .

L. Vegard, Die Krystallstrulctur von festem Slicksloff. (Vgl. C. 1929. H . 2013.) 
Aus Pulverdiagrammen an'festem  Slicksloff ergibt sich, daB Stickstoff kub. krystalli- 
siert, der Elementarwurfel eine Lange von 5,65 A. hat u. 8 N-Atome enthalt. (Naturę 
124. 267. 17/8. Oslo, U niv., Physik. Inst.) E is e n s c h it z .

Harald Perlitz, Ubcr das Atomhereich des Wismuts im  K rysta ll. Im Krystall 
ist jedes Bi-Atom von 6 Nachbarn umgeben, die 2 Dreiecke bilden. D ie Entfernungen 
vom Zentralatom zu den Atomen eines Dreiecks sind gleich, aber die Atome des einen 
Dreiecks liegen dem Zentralatom etwas niiher ais die des anderen. Aus dieser Struktur

berechnet Vf. die Yolumandenuig des B i beim Schmelzen, — —  =  1 —
>fost

( Ffest, Vn. sind die Volumina im festen bzw. im fl. Zustand, d  der Atomdurehmesser u. a 
dio Kantenliinge des Elementarkórpers). Unter der Annahme, daB d gleich dcm gróBten 
Atomabstand ist, ergibt sich eine Vol.-Zunahme, unter der entgegengesetzten Annahme 
eine Abnahme von -14,6%» wahrend experimentell die Kontraktion zu 3,32% gefunden 
wurde. Beim Einsetzen dieses Wertes in obige Formel laBt sich d zu 3,25 A. bereehnen 
(a — 6,57 A .; H a s s e l  u .  M a r k ,  C. 1924. II . 796). Vf. fragt sich nun, ob dieser Zahl 
physikal. Bedeutung zukommt u. konstruiert ein Atommodell des Bi unter der Annahme,
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daB Bi in der Valenzschale 5 Elektronon besitzt u. zur Auffiillung in den stabilęn 
.Zustand noeh dreier Elektronen bedarf. Von drei Nachbaratomen im K rystall wird je 
ein Elektron beansprucht, so daB einem Bi-3  also 3B i+1 zugehoren. So erklaren sich 
die beiden verschiedenen Atomabstande im Krystall. —  Aus der Atomanordnung u. 
den -Abstanden im Krystall berecluiet Vf. den Durchmesser des neutralen Atoms zu
з,24 A in (Ibereinstimmung m it dem aus der. Vol.-Kontraktion bereckneten Wert. 
Fur das isolierte Atom berechnet H u g o in s  (C. 1927- I- 2389) 2,6 A. —  In der Be- 
trachtungsweise des oben skizzierten Atommodells waren nach Annalime des Vf.s an 
der elektr. Leitfahigkeit im Krystall die shared Elektronenpaare nicht beteiligt, sondern 
wiirden erst in der Sehmelze an der Leitung teilnehmen, so daB das Verhaltnis der 
Leiter im festen u. fl. Zustand 5 :2  (?) ware. Die atomare Leitfahigkeit sollte also in 
der Sehmelze 2,5mal groBer sein ais im festen Zustand, wiihreijd experimentell 2,0G 
gefunden wurdę. Diese Differenz lieB sich durch die diohtere Paekung in der Sehmelze, 
also durch eine Behinderung der Elektronen erklaren. (Sitzungsber. Naturforseh.-Ges. 
Univ. Tartu 35. 113— 20. Tartu [Dorpat], Estland, Univ\, Inst. f. Phys. Sep.) L o r .

Harald Perlitz, Einige Bemerkungen zu der Anderung des Volumcns und des 
eleklrischen Widerstand es von Antimon und Arsen beim Schmelzen. In  ahnlicher Weise 
wie im vorst. R ef. berechnet Vf. den Atomdurchmesser des Sb aus der Yol.-Kontraktion  
von 0,95% (Ma tu y a m a , C. 1928. I. 2655) u. aus der Kantenlange der Elementar- 
zelle 6,20 A (Ogg , C. 1921. III. 930) zu 3,09 A, wahrend Berechnung aus der 
Atomanordnung u. -Abstand im Krystall 3,06 A ergibt. Unter der Annahme, daB 
3 Valenzelektronen im festen Zustand Elektrizitatsleiter sind, berechnet sich die 
Leitfahigkeitsanderung zu 1,67, wahrend experimentell 1,39 gefunden wurde. —- An 
dem Krystallgitter des As (O l s h a u s e n , C. 1925. II. 125) liiBt sich der Atomdurch
messer zu 2,75 A bercchnen. D ie VoL-Kontraktion beim Schmelzen von As wiirde 
sich danach zu 5,18% ergeben. Fur eine sólclie Kontraktion sprechen Verss. von  
L a s c iit s c h e n k o  (C. 1922. III. 656). —  In  einer Tabelle sind die Vol.- u. Widerstands- 
iinderungen einiger Metalle beim Schmelzen wiedergegeben. Aus dem Zusammenhang 
beider Erscheinungen liiBt sich das Widerstandsverhaltnis Asf[./AsfCst zu 0,4 extrapo- 
lieren. (Sitzungsber. Naturforsch.-Ges. Univ. Tartu 35. 121— 25. Tartu [Dorpat], 
Estland, U niv., Inst. f. Phys. Sep.) L o r e n z .

L. Thomassen, Uber Krystallstrukturen einiger bindrer Yerbindungen der Plałin- 
metalle. II . In  Eortsetzung fruherer Unterss. (vgl. C. 1929. II. 381) stellt Vf. neue 
Verbb. zwischen Pt-Metallen u. anderen Elementen her, namlich P dA s2, P tP 2, JRhS„
и. PtSb. Davon besitzen die ersteren drei Pł/ri(struktur mit a =  5,970 ±  0,004 A,
a =  5,683 ±  0,004 A, 5,574 ±  0,005 A; eine Neubest. des P tA s2 ergibt a =  5,957 ±
0,003 A. PtSb besitzt Ni-Arsenidstruktur mit den Parametern a =  4,130 ±  0,004 A, 
c =  5,472 ±  0,005 A, c/a  =  1,325 ±  0,002. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B . 4. 
277— 87. Juli. Oslo, Mineralog. Inst.) " F r a n k e n b u r g e r .

George L. Clark und G. Robert Yohe, Róntge7istralilenunte.rsućhimgen optisch- 
aktiver Verbindungen. I. E in  B eweisfiir molekulare Asymmetrie in  optisch-aJctiven Phenyl- 
aminoessigsduren. Vff. fiihrten Drehaufnahmen u. Rontgengoniometeraufnahmen der 
d-, l- u. racem. Form der Phenylaminocssigsaure, CcH 5- CH(NH2)C02H, aus. D ie Krystalle 
der d- u. 1-Formen haben eine D. von 1,30 (in PAe. gemessen) u. krystallisieren im  
orthorhomb. System, Raumgruppe C2„5. Der Elementarkórper, der 4 Moll. enthielt, 
h at die Dimensionen a =  15,2, b =  5,05, c =  9,66 A (Achsenverhaltnis 3,01: 1: 1,91). 
Die Tatsache, daB die Raumgruppe C„ ̂  keine Molekularsymmetrie aufweist, bestatigt 
die klass. Theorien von v a n ’t  H o f f  u. L e  B e l , wonach molekulare Asymmetrie m it 
opt. A k tm ta t verkniipft ist. Mittels der Róntgenstrahlenunters. konnte zwischen der 
d- u. 1-Form kein Unterschied gefunden werden. Die Identitiitsperiode der racem. Form  
betragt 4,26 A, was stark von den bei der akt. Form gemessenen Werten abweicht, 
die racem. Form hat augenseheinlich eine andere ICrystallstruktur ais die akt. Formen. 
(Journ. Amer. chem. Soe. 51. 2796—2807. Sept. Urbana, Univ. of Illinois.) B e h r l e .

Bergen Davis und Harris Purks, Ungewohnliches Reflexionsvermdgen eines 
Kalkspatkrystallpaares. (Vgl. D a v is  u. St e m p e l , C. 1921- III. 806.) Zwoi gespaltene 
Kalkspatkrystalle wurden auf einem Doppelrontgenstrahlenspektrometer in  paralleler 
Lage montiert. Fur /. 1,537 A war die Reflexion 4S,5%. Der entsprechende Reflexions- 
koeffizient w arklein. (Physical Rev. [2] 34. 181—84. 15/7. Columbia, TJniv.) K . W o l f .

P. Krishnamurti7 Rontgenbeugung durch amorphe fesle K orper, (Vgl. C. 1929. 
II. 1378.) 3Iit der Auffassung der amorphen festen Korper ais unterkulilte F il, 
(T asim a k n ) stehen die von verschiedenen Forschern aufgefundenen groBen Anderungen
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in  der spezif. Warme, therm. Ausdehnung u. Warmeleitfiihigkeit beim Ubergang fest-fl. 
bei diesen Korpern nicht im Einldang. Vf. untersucht nun, wie sieli die Bcugungs- 
ringe amorpher fester Korper beim Erweichungspunkt andern. —  Naeh der Theorie 
Ton R a m a n  u . R a jia n a t h a n  (C. 1 9 2 3 . III. 1299) lassen sich die nur dureli Erwarmung 
bedingten Effekte auf das Rontgenbild voraussagen. Diese Voraussagen finden sich 
durch die Verss. bestatigt. Aber bei einer bestimmten Temp. andern sieli plótzlieh  
die Durchmesser der Beugungsringe. Sie werden bedeutend ldeiner ais naeh der vor- 
hergegangenen Temp.-Verldeinerung u. der Theorie zu erwarten ist. —  Der Erweichungs
punkt der rontgenograph. untersuchten Stoffe —  gewohnliches helles Harz, Schellaek u. 
ein synthet. Harz der Zus. (C6H7)n —  wird bestimmt durch die Temp., bei der der zu 
untersuchende Stoff in einem W.-Bad m it der Hand zusammendruckbar ist. Die Tempp. 
der Erweichung u. die der plótzlichen Verkleinerung der Beugungsringe sind: fur 
Harz 54 u. 65°, fur Schellack 50 u. 28°, fur das synthet. Harz 78 u. 28°. (Indian Journ. 
Pliysics 4 . 99— 108. Aug. Calcutta, Indian Assoc. for the Cultivat. of Science.) L o r e n z .

William H. Watson, Der E influp eines transversalen magnetischen Feldes auf die 
Fortpflanzung des Liclits im  Vakuum. Das magnet. Moment eines Photons ist kleiner 
ais 1 ,4 -10~22 elektromagnet. Einh., wenn es iiberhaupt existiert. Die Anderung des 
Breehungsindex durch ein magnet. Feld senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung des 
Lichtes ist nicht groBer ais 4- 10-11/ Gauss. —  Auch ein magnet. Eeld parallel zur Fort- 
pflanzungsriehtung ist ohne EinfluB innerhalb der Empfindliclikeit der Methode. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 1 2 5 . 345—51. 2/9.) L o r e n z .

Pierre Auger und D. Skohelzyn, tfber die N atur der durchdringenden Hóhen- 
strahlung (kosmischen Strahlung). D ie durchdringende Hóhenstrahlung, dereń korpus- 
kulare Natur schon von B o t i ie  u. K o h l h o r s t e r  (C. 1 9 2 9 . II. 1379) angegeben wird, 
erweist sich ais eine auBerst schnelle /7-Strahlung von sehr viel groBerer Energie ais 
die der /J-Strahlen radioakt. Substanzen. Fur den Ursprung dieser schnellen /?-Strahlen 
bieten sich zwei Erklarungsmóglickkeiten: Entweder sie kommen direkt aus kosm. 
Raumen bzw. der oberen Atmosphare, oder es existiert eine durchdringende (,,ultra-y“-) 
Strahlung elektromagnet. Natur, die sekundar /j-Strahlen erzeugt. Auf Grund der 
bei ihren Verss. hiiufig beobachteten Ersclieinung des gleichzeitigen Auftretens mehrerer 
nahe benachbarter Ultra-/J-Strahlen, die anscheinend nicht voneinander unabhangig 
sind, neigen Vff. zu der Ansicht, daB die primare Strahlung eine Ultra-y-Strahlung 
ist, die ihrerseits durch den Comptoneffekt schnelle /j-Stralilen erzeugt. Die Beob- 
achtungen B o th e s  u. KOHLHORSTERS lassen sich zwar nicht so zwanglos erklaren, 
doch soli sieh immerhin der von diesen gefundene Absorptionskoeffizient (3 ,6 -10-3 ) 
gróBenordnungsmaBig richtig wiedergeben lassen. (Compt. rend. Acad. Sciences 189- 
55— 57. 1/7.) • G. H o f fm a n n .

D. Skobelzyn, U ber eine neue A rt sehr schneller p-Slrahlen. Vf. beobachtet bei 
einer groBen Zahl von Wilsonaufnahmen 32 auBerhalb der Wilsonkammer entstandene 
jS-Strahlbahnen, die von einem gleichfórmigen magnet. Feld nicht merklich gekriimmt 
■iiairden u. denen meist eine Energie groBer ais 15000 KV zukam. Die /3-Strahlen werden 
ais von Ultra-}'-Strahlen ausgel. sekundare Elektronen gedeutet. Merkwurdig ist, daB 
mehrere dieser Strahlen von einem gemeinsamen Emissionszentrum herruhren. —  
Der Ionisationseffekt ist schatzungsweise von der GróBe des Hohenstrahleneffektes. 
Strahlrichtungen m it groBer Neigung gegen die Horizontalebene sind bevorzugt. (Ztschr. 
Physilc 54 . 686—-702. 11/5. Leningrad, Phys.-Teehn. u. Polytechn. Inst.) L o r e n z .

G. E. M. Jauncey und H. Bauer, Temperatur und Comptoneffekt. Naeh D e b y e  
wachst die Intensitat der an Krystallen zerstreuten Róntgenstrahlen, die ais unmodi- 
fiziert angenommen werden, m it zunehmender Temp. J a u n c e y  (C. 1 9 2 4 . I. 732. 
1 9 2 7 . II. 1434) zeigte indessen, daB diese Intensitat m it der Temp. wesentlich langsamer 
geandert wird, ais der DEBYEschen Formel entspricht, was er auf die Existenz modi- 
fizierter u. unmodifizierter Strahlen, dereń Intensitaten sich vermutlich verschieden 
m it der Temp. andern, zuriickfiihrt. In  diesem Falle muBte sich das Verhałtnis der 
Intensitaten der modifizierten zu den unmodifizierten Strahlen m it der Temp. andern. 
Vff. untersuchen darum den Temp.-EinfluB auf dieses Yerhaltnis. Mittels der DE F o e -  
schen Methode wird ein Al-Blech in  den Primar-, dann in den zerstreuten Strahl ge- 
bracht u. das Verhaltnis der beiden Ionisationsstróme bei Tempp. der zerstreuenden 
Substanzen von — 140, 25, 565° ermittelt. Die angewandten Wellenlangen (von 0,32 bis
0,62 A) werden an Graphitkohle unter Winkeln von 60, 75 u. 90“, an Al u. Cu unter 
Winkeln von 90 u. 130° zerstreut. Es konnte in keinem Falle ein Temp.-EinfluB auf 
das Yerhaltnis der Intensitaten der modifizierten zu den unmodifizierten Strahlen
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im  COMPTON-Effekt gefunden -werden. (Physical Rev. [2] 34. 387— 92. 1/8. St. Louis, 
W a s h in g t o n  U niv.) St o c k .

Carl Eckart, D as kontinuierliche Bóntgenslrahlenspektrum. Unter der Annahme, 
daB die Antikathode einer Róntgenrohre ein ebener Spiegel ist, der die Elektronen- 
wellen yollstandig zuriiekwirft, -werden die Kennzeiehen des kontinuierlichen Rontgen- 
spektrums aus den Prinzipien der Wellenmeehanik abgeleitet. D ie Ergebnisse haben 
keine allgemeine Gultigkeit. (Physical Rev. [2] 34. 167— 75. 15/7. Chicago, 
Univ.) K . W o l f .

U. Nakaya, Vber die Emission weicher Rontgenstrahlen durch verschiedene Elemente 
m it Beriicksichtigung des Einflusses adsorbierler Oase. Vf. erzeugt durch Elektronen- 
bombardement versehiedener metali. Substanzen im Hochyakuum weiche Rontgen- 
Ktrahlcn, die ihrerseits durch Einw. auf photoelektr. Platten nachgewiesen werden. 
Bei der Erregung u. Absorption dieser Strahlen spielt der Entgasungszustand der 
Metalle eine sehr bedeutsame Rolle; dies steht damit im Einklang, daB die betreffenden 
Erseheinungen Oberfliicheneffekte sind. Bei der Absorption der Strahlung erhohen 
adsorbierte Gasmoll. die Auslosung von Photoelektronen; dabei ist die Verstarkung 
infolge Gasgeh. der lichtelektr. empfindlichen Metallplatten konstant, auch bei węch- 
selnder Natur der die weicho Róntgenstrahlung emittierenden Metallschirme. Bei 
der E r r e g u n g  der Strahlung ist der EinfluB der Gasbeladung des emittierenden 
Schirmes nicht so eindeutig festzustellen. Anscheincnd ist aber in diesem Palle der 
E ffekt der umgekehrte: Bei gegebener Intensitat des erregenden Thermionenstromes 
sinkt die Intensitat der weichen Róntgenstrahlung m it zunehmendem Gasgeh. des 
emittierenden Metalls. Verscliiedene Feststellungen deuten in diesc Richtung: so 
das Ansteigen der Strahlung bei heftigem, kurzeń Bombardement des Metallschirmes 
gegeniiber langem Bombardement bei niedriger Temp.; bestimmte Effekte beim Zer- 
brechen der Emissionsplatten, Ansteigen der Emission nach Red. der Oxydschichten 
auf den Schirmen durch H2, zeitliche Anderungen des Emissionsvermogens. Nach  
guter Entgasung u. Rod. zeigen die Metallschirme konstantes, bis auf 2— 3% meBbares 
Emissionsvermogen. Dabei ergibt es sich, daB die „Ausbeute“ an weicher Strahlung 
nicht linear m it der Spannung des Erregerstroms zunimmt, sondern steiler. D ies 
kann daher ruhren, daB die spezif. Erregbarkeit des lichtelektr. ,,D etektors“ fur 
gróBere v eine hóhere ist, wozu Analogieen im Gebiet ultravioletter Lichtelektrizitat 
bestehen. Indessen is t die entsprechende Kurve fiir emittierende Metallschirme ver- 
schiedener Natur verschieden, was dafiir sprieht, daB der Grund zur Abweichung 
Yon der Linearitat auch auf Effekte bei der Entstehung der Strahlung zuriickzufuhren 
ist. Entsprechend sind die relativen Emissionsvermdgen verschiedener elementarer 
Metalle bei gegebenen Spannungen nicht ident. u. ihre Spannungsabhangigkeit derart 
verschieden, daB sich die entsprechenden Kurven im Gebiet von 0— 1000 V oftmals 
iiberschneiden. Im  Gebiet hoher Spannungen werden 6 Elemente der Cr-Gruppe, 
namlich Cr, M n, Fe, Co, N i  u. Cu bis zu 2000 V untersucht; Co, N i u. Sin bis 4500 V. 
Der „Ausbeutewert“ =  Erregerstrom/Photostrom steigt dabei anfanglich an u. er- 
reicht dann einen konstanten Wert nach Art einer Sattigungskurve. Dies g ilt auch 
bei Verwendung eines photoelektr. Detektors aus Kohle. D ie allgemeine Natur der 
Ivurven in diesem Gebiet hoher Spannungen schlieBt sich gut an die unter 1000 V 
erhaltenen an; besonders weist dies Vf. bei Verwendung yon Cu ais emittierendes 
Metali nach. Keine der bisherigen Theorien vermag den Charakter der Emission  
nach Art einer Sattigungskurve zu deuten; auch besteht noch kein offensichtlicher 
Zusammenhang zwischen Emissionsvermógen u. Atomstruktur der yerschiedencn 
Elemente. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 124. 616— 41. 1/7. London, Kings 
Coli.) F r a n k e n b u r g e r .

Samuel K. Allison, Zerlegung der Linie L  p2 in  ilire Diagrammkomponenten 
und die relalive Breite einiger Linien des Rónlgenspeklrums. GemaB dem Energie-Niveau- 
Diagramm, das auf Atome anwendbar ist, die ein Elektron yon einem inneren Niyeau  
yerloren haben, sollte die Linie L  (S2 doppelt sein, da sie aus Elektroneniibergangen 
von den N iveaus N ly, N v — >• L m besteht. D ie schwachere Komponentę wird nach 
Cr o f u t t  mit L  (}1S bezeichnet. Vf. untersuchtc die Linie in  77 Ir, 81 Tl u. 92 U , unter 
Anwendung des Doppelspektrometers. In  77 Ir hat die Linie L f i2 eine derart groBe 
Eigenbreite, daB /?15 davon nicht getrennt werden konnte. In  Tl 81 wurde eine bessere 
aber keine yollstandige Zerlegung erzielt. In  92 U  wurde eine prakt. yollstandige Zer
legung gefunden. Das in zwei Verss. bei U  beobaehtete Mittel der Wellenlangentren- 
nungen ist 1,86 X .
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Innerlialb der ziemlich groBen experimentcllcn Fehlergrenzcn wird dio B u r g e r - 
DORGELOsche Regel, dio eine rclatiye Intensitat von 9: 1 erwarten liiBt, bestatigt. —  
E s werden Verss. m itgeteilt iiber dio Eigenbreite gewisser Linien in den L-Serien von  
Tl u. Pb, bei 34 K ilovolt. Es zeigt sich, daB, obzwar dic Wcllenlangenbreite (A A) von  
L  ax gróBer ist ais irgendeino der anderen gemessenen Linien, L  fli ausgenommen, dio 
Energiebreito (A F) kleiner ist ais die der anderen Linien. Ferner ist A A fur L  /J4 2— 3mal 
groBer ais dic irgendeiner der anderen gemessenen Linien. Diese Ergebnisse werden 
m it einer Arbeit von Co s t e r  (C. 1928. I. 1259) verglichen. (Physieal Rev. [2] 34. 
176— 80. 15/7. Berkeley, U niv.) K . W o l f .

Ernst Lindberg, Bdnlgenspekiroskopisclie Messungen in  den M-Absorptions- 
spektren der Elemente Uran bis Wolfram. Vf. miBt in  einem S ie g b a h n schen Hoch- 
vakuumspektrographen dio M y-, M ly- u. -3fln-Absorplionskanten von U, Th, Bi, Pb 
Tl, Hg, Au, P t u. W. Die experimentell gefundenen Werte werden m it den aus der 
i>m-Grenze u. den L- u. ilf-Emissionsspektren berechnetcn Werten verglichen. Weitor 
werden die v /E -Werte der 2V-Niveaus obiger Metalle bereehnet. (Ztschr. Physik 54. 
632— 42. 11/5. Upsala, U niv., Phys. Inst.) L o r e n z .

W. F. Giauąue, Isotopcneffekt in  Spektren und genaue Alomgewichte. Das genaue 
Atomgewicht des O-Isotopen, das angonahert 17 betragt, wird aus der kinet. Energio 
bereehnet, die bei der Bldg. von O bei ZusammenstoB von Stickstoff u. a-Teilchen auf- 
tritt; unter Vorwendung eines Atomgewichtes von N  =  14,0083, Ho =  4,0022, H  =  
1,00777 ergibt sich O17 =  N  +  He —  H +  0,0010 =  17,0033 ±  0,0009. Das O-Isotop 
m it dem genaherten Atomgewicht 18 ist aus Bandenspektren bekannt. Die A  -Bando 
kann zur Priifung horangezogen werden, ob der Effekt der Elektronenisotopie ver- 
schwindend klein ist. An der /i-B ande u. der a-Bande kann dio Best. des Atomgewichtes 
mit sehr groBer Genauigkeit durchgefiihrt werden. (Naturę 124. 265. 17/8. Berkeley, 
Calif., Dep. of Chemistry, Univ.) E is e n s c h it z .

H. Sponer und William W. Watson, Die Molekiilabsorplion des Jods im  Yakuum- 
uliraviolelt. Das Licht einer H„-Lampo m it CaF2-Fenster wird durch ein mit S2-Dampf 
gefiilltes Absorptionsrohr geschickt u. in  einem CaF2-Spektrographen analysiert. 
Das Absorptionsrohr befindet sich bei Zimmertemp.; der J 2-Druck entspricht der 
Sattigung bei Tempp. von — 24° bis Zimmertemp. Bei tiefen Drucken (t =  — 24°) 
erscheinen 5 starko Absorptionsbanden im Gebiet v =  56 945— 57 517 cm-1 . Bei 
hóheren Drucken verbreiten sich dio Banden, es schlieBt sieh eine neue Bandę an 
roten u. mehrero am violetten Ende an. Aufier diesem bei 1750 A gelegenen 
System tritt bei hóheren Drucken (ab — 4°) ein zweites, langwelligeres, auf, welches sich 
auf das Gebiet 1800— 1950 A ausdehnt. E in drittes Absorptionssystem liegt im Gebiet 
1500—1600 A. Deulung der Ergebnisse: D ie Banden bei 1750 A zeigen Abstande 225 bis 
179 cm- 1 ; dies ist GróBenordnung der Schwingungsąuanten im Grundzustand. Vff.
vermuton daher, daB es sich um Bandengruppen ( 0 ---- >- 0, 1 — >- 1........... . 0 — >- 1,
1 — >- 2 . .  . .) handelt, die vom Grundzustand zu einem oberen Zustand m it nahezu 
gleichen Schwingungsąuanten fuhrt. Eine sichere Einordnung gelingt noch nicht. Das 
Bandensystem 1780— 1950 A wird in  zwei Progressionen (n" =  1 u. n" =  0) geordnet. 
Es wird vermutet, daB dieses System dio ultraviolette Fortsetzung des von K im u r a  
u. Mig u is h i  (Sci. Pap. Tokyo 10 [1920]. 33) beschriebenen Systems darstellt. Vff. 
geben fur dio Banden dieser Forscher eine neue Einordnung in ein Kantenschema 
an; sie schlieBen sich ais Banden m it n" =  3 bis 10 an die Banden n" — 0 u. 1 der 
Vff. an. Einige 25 langwelligere Banden passen schlecht in  das Schema; fiir dieso 
wird eine andere Deutung diskutiert, indem sie, zusammen m it den Banden von  
P r in g s h e im  u. R o s e n  (C. 1928. II. 2100) ein besonderes System darstellen diirften. 
Es ist aber auch móglich, daB auch diese letzten Banden eine Fortsetzung des ersten 
Systems (bis n" — 28) bilden. Eine ungefahre Extrapolation ergibt fiir die Konvergenz- 
grenze des Systems ca. 5,8 Volt. Dies is t betriichtlich weniger, ais einer Dissoziation  
naeh J2 — y  J  (norm.) +  J  (4P ) entsprochen hatte (1P  ist im J-Atom der nachste 
Anregungszustand hinter dem 2P'/,-Zustand, zu dem dio sichtbare Absorption des 
J2 fiihxt). Es wird daher die Moglichkeit erwogen, daB die Konvergenzstelle bei 5,8 Volt 
einer Dissoziation in J+ u. J -  entsprechen konnte. (Ztschr. Physik 56. 184— 96. 13/7. 
Gottingen, U niv., II . Phys. Inst.) R a b in o w it s c h .

W. Weizel und E. Pestel, Gesetzmapigkeiten im  Bandenspektrum des Heliums. 
Schwingungsąuanten von He„ und Ile2+. (Vgl. C. 1929. II . 1506.) A. In  Fortsetzung 
einer friiheren Arbeit von W e iz e l  u . F u c h t b a u e r  (C. 1927. II. 1669) wird eine Reihe
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von He2-Banden teils neu aufgefunden, teils vervollstandigt. Die Tabellen enthalten  
P-, Q- u. R-Zweigen folgender Banden:
Bandę bei: 337 m/t 322 m/< 313 m // 356 m/i 347 m/u 363 m//
Ausgangsterm 5 6 p7i-'il l w 1 p i f zJ I {t> 5^ )jfajff(0) 4pjr-3iZ (u o p n -^ I l^  
Endterm 2s<j-32 ’<1> 2 s o .32;<1> 2 s a -aS (1) 2 s o - 3Z w  2 s a -3Z’(0) i2 s o - l£"».
Bandę bei: 346 m /f 629 m fi 446 m/< 443 m/u 613 m/u 418 m/t
Ausgangsterm 3 d,7i - ' W l) A d n - m ^  4 t ó - 37 / (0) 3 d ó - odo^ S ™
Endterm ŚJsa-^T*01 2 pn -'lU'-v> 2j)jt>3JZ(1) 2p?r*3-£f(0) 2p?i- 2pi
Der Rumpf soli in allen Termen unyerandert die Zus. ( i  s o)~- 2 p  a behalten.

B. Es wird die Rotatiónsstruktur der n p n • lII- u. n p  rr■ 377-Tcrmo (konventionelle 
Bezeichnung ,,p-Terme“ ) untersuclit. Es werden die Differenzen T  (j +  1) —  T  (j) 
fur die (schwingungslosen) p-Terme mit n — 2, 3 . . . .  6 tabelliert. Infolge der Ent- 
koppelung des /-Yektors von der Kernachse mit waehsender Rotation zerfallcn die 
Terme in zwei Reilien, die mit zunehmendem j  auseinandergehen. D a wegen Ab- 
wesenheit eines Kerndralls in einer Rcihe die ungeraden, in anderer die geraden Terme 
fortfallen, ergibt sich seheinbar eine einzige Reihe, aber mit abwechselnd „zu ldeinen“ 
u. „zu  groBen“ Termdifferenzen. D ie Entkoppelung bleibt bei diesen Termen in 
Grenzen, die eine Darst. durch die Form ein T  (j) — B  (] /j (j -}- 1) —  i2 —  q)~ —
P (V) (i +  1 ) —  i 2 —  e )1 m it q — a. V j { j  +  1) —•i 2 noch móglich machen. Der Ansatz 
gilat die Rotationsterme von 2 p  bis 5 p  befriedigend wieder; bei gróBeren n-Werten 
wird aber B  inkonstant. D ie Terme m it der Schwingungszahl (1) zeigen geringere 
Entkopplung, ais die schwingungslosen Terme. C. D ie Rotationsterme der Terme 
n d n - 3n ,  1I I  [konyentionelle Bezeichnung, (x'/y)-Tcrme“] zeigen eine sehr starkę E n t
kopplung; ihre formelmaBige Darst. gelingt nicht. Im Singulettsystem ist die E nt
kopplung starker ais im Triplettsystem; sie wird bei Erhóhung der Schwingungs- 
ąuantenzahl kleiner. D . Auch bei den n d  a- 1S , 3i?-Termen (,,z-Termen“ ) erkennt man 
eine starkę Entkopplung, die auch hier m it der Hauptąuantenzahl n starker, m it 
zunehmender Schwingung schwacher wird u. im Singulettsystem starker ausgepriigt 
ist ais im Triplettsystem. E. D ie Extrapolation der Schwingungsąuanten auf den 
rotationslosen Zustand in der Reihe der ,,p “- u. der „(x'/?/)“-Terme fiihrt zum SehluB, 
daB erstens diese Quanten fiir die ,,x “- u. die ,,?/“-Terme ident. sind (wodurch die 
Zugehorigkeit der beidenReihen zu einem u. denselben Elektronenterm bestatigt wird) 
u. zweitens m it zunehmendem n  die Schwingungsąuanten aller Termfolgen sich dem  
gemeinsamen Grenzwert 1628 cm- 1  nahern, den man ais das Schwingungsąuant des 
H e2+-Ions ansehen darf. Die GesetzmiiBigkeit, daB sich alle Molekulkonstanten mit 
zunehmender Hauptąuantenzahl des Leuchtelektrons Endwerten nahern, die fiir das 
Molekulion charakterist. sind, kann eine wichtige Hilfsrolle bei der Analyse neuer 
Bandensysteme spielen. (Ztschr. Physik 56. 197— 214. 13/7. Rostock, Univ.) R a b .

D. Burger, Intensitatsmessungen im  Heliumspektrum. Naeh einer Regel von  
Or n s t e in  u . B u r g e r  (C. 1927. I. 2166) ist das Intensitatsyerhaltnis einer Singulett- 
linie zu der iibereinstimmenden, nicht aufgel. Triplettlinie der Nebenserie des He, 
dividiert durch vi , wie 1: 3 zu erwarten. Vf. miBt das Intensitatsyerhaltnis von 56 He- 
Linien. Ausgenommen bei den schwachsten Linien wird das Intensitatsyerhaltnis 
bei 2 diffusen u. 2 scharfen Serien wie 1: 3 gefunden. Das Intensitatsgefiille in der 
Hauptserie des Tripletts ist —  wie immer —  steiler ais in den Nebenserien. (Ztschr. 
Physik 54. 643—55. 11/5. Utrecht.) L o r e n z .

W. Weizel, Bandenspeklren leichler Molekule. I. Das Spektrum von IIe2 und II2. 
D ie Eigentiimlichkeiten des H e,- u. H 2-Spektrums beruhen naeh der Auffassung des 
Vf. auf der Leichtigkeit, mit der der Bahnimpuls l von der Kernachse entkoppelt wird. 
Bei kleinen Rotationen tritt beim He2 u. H 2 schon der Zustand ein, der bei schweren 
Moll. erst bei sehr vielen Rotationsąuanten erreicht wird (H u n d s  „Fali a“ ); bei hohen 
Rotationen entsprechen H e, u. H 2 dem „Fali d" von H u n d  (yollstandige Kopplung 
von l an die Rotationsachse). Der Drall ist bei He2 u. H 2 von yornherein fast yollstandig 
von der Kernachse entkoppelt; die Wcehselwirkung von s u. i (Z-Projektion auf die 
Kernachse) ist daher yerschwindend klein, u. die durch diese Wechselwrkg. bedingte 
Termaufspaltung (Triplettaufspaltung) unmeBbar gering; aus gleiehem Grunde treten 
Interkombinationen zwisehen Singulett- u. Triplettermen kaum auf.

Diese Behauptungen werden vom Vf. durch niihere Betrachtung der He2- u. 
H2-Terme belegt. 1. He2 - T  e r m e :  Der He2-Rumpf hat den Bau (1  s o)2 - 2 p  a. 
Durch Mitwirkunsr eines Leuchtelektrons entstehen theoret. die Termfolgen:
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Zustand des Leucht
elektrons u. Termart

Konventionelle
Termbezeichnung

Mogliche
Singulett

n-Werte
Triplett

n s a 2 n s 2, 3, 4 - . . 2, 3, 4 - . .

n p  a Z n u 2, 3, 4- -  - 3, 4 - . .

n p  n TL n p 2, 3, 4 - . . 2, 3, 4 . . .

u d o  Z n z 3, 4 . . . 3, 4 . . .
n d n  U n (x?y) 3, 4 - . . 3, 4 . . .

n d 8 A n d 3, 4 . . . 3, 4 - . .
Von diesen Termen sind die unterstrichenen cmpir. bekannt. Der Term 3 3u wird vom  
Vf. ais Endterm der Bandę 535 m /i identifiziert, die er ais 5 3s ——>■ 3 3u deutet. Sein 
W ert ist 23 390 cm-1 , er liegt also sehr tief. Die it-Termc miissen aber tief liegen, da 
ihnen auch der (yoraussichtliche) Grundterm des IIe2, 2 1u, gehort. Drall-Multiplett- 
aufspaltungen u. Interkombinationen sind im He2 bis jetzt unbekannt. 2. H 2 - T e r m e. 
Der H 2-Rumpf hat den Bau 1 .s o. Durcli Mitwirkung eines Leuchtelektrons ent- 
stehen dio Folgen:

Zustand des Leucht
elektrons u. Termart

Konventionelle
Termbezeichnung

Mogliche
Singulett

n-Werte
Triplett

n s a 2 11 s 1, 2, 3, 4 . . 2, 3, 4 - .

n p  a Z 11 u 2, 3, 4 - . 2, 3, 4 - .

n p n  TL n p 2, 3, 4 - • 2, 3, 4 - .

n d a  Z n z 3, 4 -- 3, 4 - .

ii d Ti IL n (:r, y) 3, 4 - . 3, 4 - .

n d ó A n d 3, 4 - . 3, 4 .-
D ie unterstrichenen Terme sind bekannt; bei den iiberstrichcnen wird noch dariiber 
gestritten, ob die bckannten Terme dem Singulett- oder Triplettsystem angehóren. 
Die von F i n k e l n b u r G  u. M e c k e  (C. 1929. I. 2620) befiirwortetc Deutung der 
Terme z, x u. y. ais drei Komponenten eines Tripletterms halt Vf. jedenfalls fur un- 
móglich; die Triplettaufspaltung mufi im H 2 noch kleiner sein, ais im He2. F in k e l n -  
C u rg  u. M e c k e  deuten die Lymanbanden 2 u  — y  1 s ais Interkombinationen (2 3S — >
1 jjS in ihrer Bezeichnung); diese Banden sind zwar schwach, nach Meinung des Vf. 
aber fiir Interkombinationen immer noch viel zu stark. Vom He2-Termsystem unter- 
scheidet sich das H 2-Termsystem durch Vorliandensein des Kerndralls beim H; daher 
ist das Rotationstermsystem des H 2 „vollstandig“, wahrend beim He2 alle dem „Para- 
wasserstoff“ entsprcchenden Rotationsterme fortfallen. 3. G a n g  d e r  i - E n t -  
k o p p l u n g .  Bei TI- u. A -Termen wird die Entkopplung von der Kernachse 
durch eine Dublettaufspaltung (,,a-Type-Doubling“ ) bemerkbar. Vor der Entkopplung 
ist die Komponente i vor l nach der Kernachse geąuantelt, die Komponento Q  

senlcrecht dazu im Mittel gleich Nuli; nach der Entkopplung ist q  geąuantelt, i gleich 
Nuli. Aus dem Spektrum des He2 ergibt sich cmpir. eine Żuordnung der Terme vor 
der Entkopplung zu denen nach der Entkopplung, aus der folgende Schlusse gezogen 
werden konnen: a) Mit wachsendem j nahern sich die Terme, die nur nach dem g-Wert 
unterschieden sind, nicht einer gemeinsamen Grenze; es gibt also eine merkliche energet. 
Wechselwrkg. zwischen Rotation u. Elektronendrehimpuls. b) Terme, die sich nur 
im  Vorzeichen von q  unterschieden, nahern sich m it wachsendem j ; also ist die erwahnte 
Wechsehvrkg. nicht von der Art der Wrkg. eines homogenen Magnetfeldes auf einen 
Magneten, sondern von der Art der Wrkg. eines magnet. Quadrupols; di es ist nicht 
verwunderlich, denn die Rotation eines neutralen (evtl. dipolartigcn) Molekiils kann  
hochstens einen magnet. Quadrupol, nie aber einen magnet. Dipol erzeugen. c) Die 
Entkopplung wachst m it der Hauptąuantenzahl. d) Sie wachst bei gleichem i mit 
der GróBe von /, bei gleichem l m it der Verminderung von i ; e) sie wird durch Schwingung 
zuriickgedrangt. f) Sie ist beim H 2 noch starlcer, ais beim He2. 4. Durch Yergleich
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der absol. GroBe der yerschiedenen H 2- u. H e2-Terme leitet Vf. folgende Regeln ab, 
die yielleieht eine allgemeinere Bedeutung haben: a) D ie p  o-Terme liegen tiefer ais 
die p7c-Termc; die d o tiefer ais die d n, u. letztere tiefer ais die d <5-Terme. b) p o , d a  
u. d  jr-Terme haben kleine Schwingungsąuanten u. groBe Kernabstande. 5. Durch Be- 
trachtung der Kernabstande u. der Potentialkurven in  den Zustanden (1 s o )2- 1!!,
1 s o- 2 p  o- 12  u. 1 s o-2 p u- 1I I  des H 2 laBt sieh erklaren, warum die Lymanbanden
( 1! ---- ->- 1JS) —  obwohl keine Interkombinationen —  viel schwiicher sind, ais dio
Wernerbanden. (łi7  — > -1£ .)  Der Grundzustand hat ein tiefes Potentialminimum  
bei 0,75 A-Kernabstand; der 2 ł.£-Zustand ein flaches Minimum bei 1,28 A; die starksten  
Ubergange von 1 naeh 2 12  fuhren daher (naeh FRANCK-CONDON) schon ins Kon
tinuum; die Banden mit kleinen Schwingungszahlen sind schwach, dafiir aber ist der 
beobachtete Bandenzug sehr lang (bis 15 Schwingungsąuanten im oberen Zustand). 
Der Zustand 2 1JJ hat ein tieferes Minimum, m it einem Kernabstand von nur 1,06 A; 
daher sind die Ubergange naeh 1 1S  zwisehen Zustanden m it etwa gleicher Anzahl von  
Schwingungsąuanten am starksten zu erwarten; die ersten Absorptionsbanden miissen —  
in  Ubereinstimmung m it der Erfahrung —  stark, dafiir aber der beobachtbare Ab- 
sorptionsbandenzug kurz sein. (Ztsehr. Physik 56. 727— 39. 16/8. Rostoek.) R ab .

Cr. H. Dieke, D ie Terme des Wassersloffmolekiils. (Kurze Mitt-eilung.) 1 . Es wird 
eine einheitliche Deutung der bis jetzt von  verschiedenen Vff. gefundenen Terme 
des H 2 versucht. Der Normalzustand ist 1 s o - 1!! (Vf. benutzt die Bezeichnungen o 
statt s u  . 2  sta tt o, usw.). D ie damit kombinierenden zwei Terme (B. u. C. bei D ie k e  
u. H o p f ie l d ) miissen 2 p o 1S a u. 2 p iz - 1IJa_ b sein (a =  Terme, die ungerade, 
b =  solche, dio gerade j -Werte bei antisymm. Kerneigenfunktion besitzen). D ie von  
RICHARDSON gefundenen noch hóherenTerme, die mit 2 p o 1! ! kombinieren, sind erstens 
ein 3 d o • łI7-Term (nurP- u. R-Zweige in  den Banden), zweitens 3 d  n  1i7 0, b. D ie Deutung 
des ersten Terms ais eines d c-Terms wird durch die Tatsaehe gegeben, daB der Rotations- 
term m it; =  0 hier unter dem m it j  — 1 liegt; theoret. is t aber fur starkę Entkopplung 
des Elektronendrehimpulses von der Kem achse fiir einen d  a-Term eine Proporionalitat 
derRotationsenergie m it [ j — 2) ( j— 1) zu erwarten. Eiir dieKombination 3 d n  XA  ai6— >-
2 p o  1! a sind Q-Zweige bei 6 — >- a u. P- u. R-Zweige bei a  — >- a zu erwarten. D ie 
Q-Zweige sind von RlCHARDSON aufgefunden; die Auffindung der P- u. R-Zweige 
is t  am SchluB der Arbcit von R ic h a r d s o n  angekundigt. —  2. Im  Triplettsystem
miissen Eulcherbanden den Ubergiingen n p . t 37 /ai h ---- f - 2 s o - 3A a entsprechen; der
Term  3 3 S  von R ic h a r d s o n  is t  offenbar 3 p  o -3i!b. —  3. Diese D eutung  ergib t eine 
volle Analogie zwisehen der S tru k tu r des Spcktrum s H 2 u . H e2. Vf. k iind ig t an , daB 
er dio bis je tz t im  H e2-Spektrum  fehlenden B anden, die den S ingulettbanden des H 2 
entsprechen, aufgefunden h a t. Im  H„ is t  noch eine R eihe von  B anden  zu erw arten , 
die den bekannten  H e2-B anden analog sind. —  4. D ie Auffassung von  F in k e l n b u r g  
u . Me c k e  (C. 1929.1. 2620), bei denen die vom  Vf. u . von  R ic h a r d s o n  dem  Singulett- 
system  zugeschriebene B anden dem  T rip lettsystem  zugeordnet w erden, u. die Lym an- 
bandon daher ais S ingu lett-T rip lett-In terkom bination  gedeute t w erden, h a lt Yf. fiir 
n ich t uberzeugend. 5. Zum SchluB w ird eine vergleichende Tabelle der Termbezeich- 
nungen vom  Vf., von  R ic h a r d s o n  u . D a y id s o n  (C. 1929. I I .  8) u . von  E in k e l n - 
b ijr g  u. Me c k e  (1. e.) gegeben. (Ztsehr. Physik  55. 447— 50. 20/6. Groningen, N atuur- 
kundig  Lab. d. R ijks-U niv.) RABINOWITSCH.

W. Weizel, Die Elektronenterine des SinguleUsystems im  Yiellinienspelctrum des 
Wassersloffs. A. In  der Einleitung wird dio Mannigfaltigkeit der Terme geschildert, 
die im Molekuł m it einem unveranderliehen Rumpf von einem einzigen Leuchtelektron 
erzeugt werden u. ihro Bezeichnung wird erklart. B. Es werden 9 empir. festgestellte 
Bandensysteme im  H 2-Spektrum zusammengestellt: 1. u. 2.: die beiden ultravioletten  
Systeme „ B — >- A “ u. „ C — >- A “ ; 3. u . 4.: D ie von R i c h a r d s o n  analysierten 
sichtbaren Banden „ x — >- u “ u. „ z — ->- u “ (Bezeichnungen „u “, „ x “, , ,y “ vom Vf. 
eingefiihrt; der Term ,,u “ zeigt sieh ais ident. m it 5., 6., 7., 8.: D ie Bandensysteme
a  (Fuleherbanden), /S, y u . <5 von R ic h a r d s o n .  9. E in System, das von R ic h a r d s o n  
m it 3 S  — >■ 2 S  bezeichnet wird, u. m it den Systemen 5.— 8. den Endzustand gemeinsam  
hat. D ie Systeme 1.—4. sind naeh R i c h a r d s o n  Singulett-, naeh M e c k e  z .  T. Triplett- 
systome; 5.— 8. naeh RICHARDSON Triplett-, naeh M e c k e  Singulettsysteme. Vf. 
zahlt vorlaufig alle 9 Bandensysteme zum Singulettsystem des H 2. C. D ie N atur der 
Termo „u “, „ x ‘l u. ,,z“ wird untersucht. D ie ersten u. zweiten Differenzen in  den 
Banden x  — >- u  u. z — >- u werden tabelliert, u. eine formelmaBige Darst. der Ro- 
tationsterme fiir den «-Term [T  (j) — B  j  (j +  1) —  p y- (j +  l ) 2] gegeben. Es zeigt
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sich, daB man die f-Werte von 0 an zahlen muB; also ist „u “ ein JJ-Term (i =  0). D ie 
Rotationsterme von ,,x “ lassen sich nur durch die kompliziertere Formcl T  (j ) — 
B\_Vj {j +  1 ) —  i 2 —  q]~ — P [V j  (j  +  1 ) —  i 2 —  e )4 darstellen, die theoret. (durch das 
Glied q , die mittlere Komponente des Elektronendrehimpulses l in  der Richtung der 
Rotationsachso) der Entkopplung von l von der Kernachse Rechnung tragt. Dabei 
ergeben sich theoret. zwei Tormreihen. (q >  0, d. h. in der Richtung der Rotations- 
aehse liegend, oder q <  0, d. h. entgegengesetzt gerichtet.) Im  betrachteten Fali 
ist bis jetzt nur eine Termreihe m it Sicherheit bekannt (es fehlt demnach die Term- 
reihe die man im He2-Spektrum kennt). Aus dem Verh. der zweiten Differenzen
A j  in  der x ---- >• w-Bande laBt sich aber schlieBen, daB q >  0 ist; u. zwar niihert sich q
m it wachsendein j  dcm Wert +  1 ; da n im Grenzfall gleich l sein kann, so is t der 
z-Terin mindestens der Term eincs p-Elektrons. Vf. hiilt ihn fiir einen tZ-Term. Die 
j-Werte beginnen mit j  =  1 ; also ist x  ein 27-Term. Fiir den Term z ergibt sich in  
analoger Weise + 1 ;  also (mindestens) ein d-Elektron; jm|n. =  0, also ist z e in , 
JS-Term. D . Der Deutung von B  ais einos ,2-Terms steht die Analyse der B  — >- A - 
Banden durch H o r i  (C. 1927- II- 2647) im Wege, der darin neben R- u. P- auch 
Q-Zweigo fand. Vf. zeigt, daB man durch Deutung Q1 =  P x die H oR lschen Q-Zweige 
beseitigen kann, da bei H o r i  abgesehen von Ot immer eine P- m it einer Q-Linie 
„zusammenfallt". E. Siimtliche bekannte H„-Terme werden nunmehr don theoret. 
Termen der Zweielektronenanordnung l s o- ? i a:  in folgender Weise zugeordnet (1 s  a ist 
im Symbol fortgelassen):

Theoret. Terme . . . . ls o - ' i7 2sa->Z ’ 2 j>a-x2 2j>7t
Empir. T e r m e ...................... A 2 S u  =  B c
T e r m a r t ................................. gerade gerade ungerade
Termwert cm- 1 . . . . 128525 29340 37371 29503

Theoret. T erm e. . S s a - T 3JPCJ-1!; 3pjX 'XIL Z d a -1!: 3 dn  ■ *-Zr 3 dó-'A
Empir. Terme . . ? 3 S 3 p z X ?
Termart . . . . gerade ungerade gerade
Termwert cm- 1 . . — 13742 12719 15771 15591 -
Der Term 2 s o - 1!  ist gerade, darf also nicht m it A  kombinieren, ebenso durfen die 
3 p-Terme m it B  u. G nicht kombinieren, daher ist der 77-Term a: ais 3 d n- u. nicht 
ais 3 p  n  gedeutet. Der i^-Term z ist 3 d a u. nicht 3 s a, da bei 3 s a (wegen l — 0) 
keine Entkopplungserscheinungen móglich waren. Den letzten zweiąuantigen Singulett- 
term 2 s a - *2 identifiziert Vf. m it dem 2 <S-Term von R ic h a r d s o n ,  der auch Endterm
der a-, |S- usw. Banden ist. Fiir die Anfangsterme 3 S  u. 3 p  der Banden 3 S ---- >  2 S
u. 3 p — >- 2 S  (Fulcherbanden) bleiben die theoret. Termo ?>p o -1E  u. 3 p n -  1I I  
gerade noch frei; die Terme 4 p, 5 p  usw. (Anfangsterme der f), y- usw. Banden) sind 
dann hóliere Glieder der Serie n p  71 ■ 177. F . Aus der Termreihe 2 p, S p  . . . .  u. der 
Termdifferenz 2 p —  1 s wird die Ionisierungsspannung des H2 zu J  =  15,75 V u. die 
Absolutwerte aller H 2-Terme wie in der Tabelle angegeben berechnet (ElektronenstoB- 
verss. ergaben J  — 15,9 Volt). Alle diese Werte gelten aber nur, wenn sich die Voraus- 
setzung, daB die a-, .-Banden zum Triplettsystem gehóren, ais richtig erweist.
G. Es wird eine Zuordnung der H 2-Terme zu den Termen der zwei getrennten H-Atome 
versuehsweise angegeben u. daraus die Dissoziationswarmen des H 2 in verschiedenen 
Zustanden berechnet. Dabei zeigt sich, daB die berechnet© Dissoziationswarme der Terme 
3 a; u. 3 z  kleiner is t ais die empir. bestimmte Summę der 3 ersten Sehwingungsquanten 
in diesen Zustanden. Daraus folgt, daB entweder die bei der Bereehnung angenommene 
Zuordnung von x u. z zu einem ein- u. einem zweiąuantigen H-Atom falsch ist —  oder 
daB die Dissoziation durch Sehwingung unter Umstanden nicht zu zwei ruhenden, 
sondern zu zwei mit kinet. Energie auseinanderfliegenden Atomen fiihrt. D ie Grenze 
der Schwingungsąuantensumme muBte in diesem Fali nicht der Dissoziations-, sondern 
der „Aktivierungswarme“ entsprechen. H. D ie Konstanten der H„-Terme niihern sich  
m it wachsender Hauptquantenzahl in allen Serien denselben Grenzwerten, die offenbar 
dem H 2+-Ion im Normalzustand zuzuschreiben sind: a>0 =  ca. 2 100 cm- 1 ; B  — 
29 cm- 1 ; r0 == ca. 1,06 A. D ie Dissoziationswarme des H 2+ berechnet sich zu 46,5 kcal. 
(Ztschr. Physik 55. 483— 501. 20/6. Rostock, U niv., Phys. Inst.) R a b in o w i t s c h .

W. Finkelnburg und R . Mecke, Die Bandensysteme im  Molekiilspckirum des 
Wasserstoffes. Teil II . Das Triplettsystem. (I. vgl. C. 1929. I. 2620.) Es wird die
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durch Kombinationsbeziehungen vóllig gesicherte Einordnung von 725 Linien des 
H2-Viellinienspektruins in 60 Banden m it 179 Zweigen gegeben. D ie neu eingeordneten 
Banden bilden das Triplettsystem des WasserstoffmolekSls. Weiter geben V ff. die Term- 
deutungu. angeniiherte W erteftir die Kernschwingungszahlen u. die Tragheitsmomente 
der Ternie 23S, 33P , 43P  u. 33j9. —  Der allen aufgefundenen Banden gemeinsame 
Endterm 23S  ist gleichzeitig der Anfangsterm der ultravioletten Lymanbanden, so 
daB diese ais 11 /S-23<S'-Interkombination erkannt sind. — Das von RlCHARDSON u . 
D as  (C. 1929. I. 1899) ais Triplettsystem aufgefaBte Balmerbandensytsem wird ais 
Singulettsystem erkannt. — Durch die Arbeiten der Vff. u. von RlCHARDSON u. D as 
(1. c.) sind jetzt 1300 Linien des H2-Viellinienspektrums eingeordnet —  das sind etwa 
80% der intensiveren Linien. Daraus geht hervor, daB das Viellinienspektrum —  
wenigstens bei n. Anregung —  aus Linien des Singulett- u. Triplettsystems des neu- 
tralen Wasserstoffmol. besteht. Banden des H 2+- oder des H3-Mol. kónnen also nur 
eine untergeordnete Rolle spielen. — Die Dissoziationsenergie des neutralen H2 in n. 

"Atome ergibt sich zu 3,42 V (78,8 kcal). (Ztschr. Physik 54. 597— 631. 11/5. Bonn, 
Univ., Pliys. Inst.) L o r e n z .

R. Minkowski, Die paramagnetisclie Dreliung der Polarisationsebene in der Nahe 
von Absorptionslinien. (Vgl. C. 1929. I. 1902.) An den Casiumlinien 1  2S l/2 —  2 ~Pl/2 
(8944 A) u. 1  - S y 2 —  2 ~P3/2 (8521 A) bei Dampfdrucken von 1  mm ist die magnet. 
Drehung in Abstiinden von iiber 10 A mcrklich u. zeigt schwache Unsymmctrie, die 
die paramagnet. Natur der Drehung wahrscheinlich machen. Bei Druckcn von 10 mm 
werden im Abstand von ca. 50 A Drehungungen’von 45° beobaehtet; die Unsymmetrie 
wird m it wachsendem Abstand von der Linie deutlicher. Der Sinn der Unsymmetrie 
ist an beiden Linien entgegengesetzt. Vf. yersueht die Messungen m it der ąuantentheoret. 
Dispersionstheorie zu vergleicheu. D ie Ubercinstimmung ist irmerhalb der Fehler- 
grenzenhinreiehend, um die paramagnet. Drehuiig im Dam pf in derNahe der Absorptions
linien ais sichergestellt zu betraehten. (Naturwiss. 17. 567— 68. 12/7. Hamburg, Phys. 
Staatsinst.) E is e n s c h it z .

Adolfo T. Williams, Die Zahl der angeregten Atome und das Absorplionsspektrum  
ton Nicfceldampf. Vf. hat im guten Einldang m it dem Esperim ent auf die Absorption 
durch £?i-Dampf bei hoher Temp. die Formel angewendet: N J N  =  e~ i:'R T (N 1 =  
Zahl der angeregten Atome, N  — ihre Gesamtzahl, E — Anregungsenergie). Im  
Bogenspektrum des N i  grunden sich die niedrigsten Terme auf zwei Elektronen- 
konfigurationen; infolgedessen ist, wie Vf. naher ausfiihrt, obige Eormel umzuandern 
in jVj/iV =  e~*'Jj+ 1 , wobei A E  die Energicdifferenz zwischen den beiden zu-
grundeliegenden Elektronenkonfigurationen bedeutet. (Naturę 124. 373. 7/9. La 
Plata, Argentinien, Univ.) FRANKENBURGER.

Andrew Christy, E in neues Bandensystem des Titanoxyds. Ausfuhrliche Wieder- 
gabe der bereits C. 1929. II. 1507 referierten Arbeit. (Astrophysical Journ. 70. 1— 10. 
Juni. U niv. of California, Phys. Lab.) RABINOWITSCH.

J. W. Asundi, Analyse der Schwingungsąuanten in  den roten Cyanbanden. D ie  
friiher ais O — >  O-Bande angesehene rote CN-Bande v — 14 430 cm- 1  erweist sich 
ais eine hóhere Schwingungskombination; denn die Vff. finden 6 neue Banden m it 
noeh groBeren Wellenlangen (bei Aufnahmen im akt. N , sowie in  einem Lichtbogen 
von hoher Stromdichte). Diese Banden werden, zusammen m it den 8 friiher bekannten, 
in ein Kantenschema eingeordnet, in dem jetzt die Bandę i> =  10 937 cm- 1  die O — ->- O- 
Stelle einnimmt; auch dieses is t vielleicht noeh keine endgiiltige Anordnung. D ie 14 be
kannten Kanten kónnen durch die Formel:

v =  10 937 +  (1782 n ' —  13,5 n' 2) —  (2055 n" — 13,3 n" -) 
dargestellt werden. (Naturę 124. 57. 13/7. London, King’s Coli., W h e a t s t o n e  Lab., 
u. Wembley, Research Lab. der Gen. Electr. Co.) R a b in o w it s c h .

Dan Radulescu und F. Barbulescu, Beilrdge zur Bestiminung der Struktur der 
Absorptionsresonatoren der organischen Chromophore. I. Struktur der Absorptions- 
resonaloren der halochromen Komple.xverbindungen der Chinone und Chinhydrone. 
Selektive Absorption ist nach der allgemeinen Auffassung durch eine chromophore 
Konslellalion, d. h. durch ziemlich viele, einen ,,Gemeinscliaftsresonator“ bildende 
Valenzelektronen bedingt, wiihrend nach der modernen PFEIFFERSchen Auffassung 
ein „Absorptionszentrum", wenige oder nur ein Elektron der Grund der selektiven  
Absorption ist. D a nach der Oktett-Theorie ein Chinhydron aus p-Chinon u. der ben- 
zoiden Komponente X  die Formel I  besitzt, muB nach der „klass.“ Theorie das
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Spektrum (bedingt durch die 18 Elektronen des Bzl.-Ringes) des Chinhydrons von  
der Struktur des KW -stoffskeletts abhangen, nach der „modernen“ hingegen yor 
allem durch O u. X  bedingt sein. —  D ie Iłichtigkeil der Mass. Auffassung wird durch 
absorptionsspektrometr. Messungen in der Reihe des Naphthacens (II) bewicsen, dessen 
Absorption u. Fluorescenz durch die aus 54 gekoppelten Elektronen bestehcndo An- 
hiiufung konjugierter Doppelbindungen bedingt ist. Wahrend Monochinon III u. Di- 
chinon IV opt. nicht I  analog sind, ist letzteres bei den Kom plesen yon IV m it S 0 3 
u. SnCl, der Fali, ebenso bei dem innermolekularen Chinhydron V. Eiir andere Systeme 
gilt ahnliches. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 5. 177— 88 Sept.) B erg.m ann  

Dan Radulescu und A. Georgescu, Beilrdge zur Bestimmung der Struktur der 
Absorptionsresonatoren der organischen Cliromophcre. II. Die Polaritat der Substi- 
luenten ais entscheidender Faktor der Bandeni-erschiebung. (I. vgl. vorst. Ref.) Nach  
dem Ergebnis der I. Mitt. (vgl. yorst. Ref.) muB es moglich sein, durch Veranderung 
eines Substituenten — dessen Polaritat der maCgebende Faktor is t —  in einem ab-

0  0

. 0 .i  c 0h 4< £ > c = c h - /  \ - x  n  c 6H4< g > e - C H - < ^  \ - x

ó  _  ÓH ÓHE
X  =  H, OH,, Cl, NOj, N(CH3)2, N(CH3)2HC1, N H 2, ONa, CIGH 6ONa 

sorbierenden System die Absorption ohne Anderung der Struktur des Resonators durch 
das ganze Spektrum zu verschieben. Das is t der Fali fur die ,,Carbmdogenide“, wie 
am Absorptionsspektrum der Verbb. m it I. gezeigt wird. DaB der Anderung des 
Spektrums tatsiichlich eine solche in der Polaritat parallel geht, kann dadurch gezeigt 
werden, daB bei kleiner Polaritat yon X  auch sehr wenig „akt. Methylene" CH2R — 
akt. Methylene sind z. B. Malonester. Acetylaceton u. a. —  zu II. addiert werden; 
bei starker polarem X , besonders bei N ^ H ^ ,  beschrankt sich die Additionsfiihigkeit 
auf sehr stark akt. Methylene. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 5. 189— 98. 
Sept.) _ B erg m a n n .

Dan Radulescu, Beitrage zur Bestimmung der Struktur der Absorptionsresoiiatoren 
der organischen Chromopliore. III. Halochromieerscheinungen beim Sulfonieren. Vor- 
laufige Mitt. (II. ygl. yorst. Ref.) Beim Sulfonieren aromat. Verbb., insbesondere 
von farbigen KW-stoffen, treten deutlich farbige Zwisehenyerbindungen auf, die 
halochromen S 0 3-Komplexen der KW -stoffe entsprechen —  letztere konnen unter 
bestimmten Bedingungen zuruckerhalten werden. Fur Naphthacen — sattgriine Lsg. 
in konz. oder rauchender H 2S 0 4 —  wird die ,,Chinhydronverb.“ spektrograph. cha- 
rakterisiert. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 5. 301— 03. Sept. Cluj, Rumanien.) B e r g .

C. Manneback, Die Intensitdt der sekundaren Streustrahlung („Raman-Linien“ ). 
(Helv. phys. Acta 2. 286—87. —  C. 1929. II. 384.) E is e n s c h it z .

K. S. Krishnan, Die Ramanspektren von Krystallen. Vf. untersucht die Raman- 
spektren von Quarz, Topas, Calcit u. Selenit. D ie aus den Messungen abgcleiteten 
charakterist. ultraroten Wellenliingen in /« sind: Quarz: 8,64, 21,5, 24,5, 37,4, 48,5, 79; 
Topas: 9,5; Calcit: 9,22, 13, 35,8, 68; Selenit: 2,86, 2,94, 3,09, 8,81, 9,89. Interessant 
sind die Ergebnisso bei Selenit. Die Ramanlinien sind intensiy u. zerfallen in zwei 
Gruppen. D ie Gruppe 8,81 u. 9,89 wird der SOj-Gruppe zugeteilt, dereń charakterist. 
Wellenlange in  Lsg. zu 10,2 /i gefunden w r d e . Unter dem EinfluB der Krystall- 
anordnung is t diese Linie anscheinend in 2 Linien aufgespalten. Die Gruppe der drei 
andern Linien findet sich an nahezu der gleichen Stelle u. in demselben Intenisitats-
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verhiiltnis wieder im Ramanspektrum von E is. Dahcr ist diese Gruppe wohl dem Kry- 
stall-W . des Selenits zuzuschreiben. —- Im  Ra manspektrum von Quarz bei erhóhter Temp. 
(130°) sind die Linien diffuser ais bei n. Temp. (Indian Journ. Physics 4. 131— 38. 
Aug. Dacca, U niv., Abt. f. Pbysik.) LORENZ.

A. S. Gavesan und S. Venkateswaran, Ramanefjekt im  Schwefelkohlenstoff. 
R a s e t t i (C. 1929. I. 1788) fand im Ramanspektrum des C 02 keine einzige der be- 
kanntcn ultraroten Banden dieses Molekuła. Die Vff. finden ein analoges Ergebnis 
beim CS2: die Ramanverschiebungen betragen 655 u. 800 cm-1 , was den Wellen- 
liingen 15,27 u. 12,50A entspricht. D ie bekannten ultraroten Absorptionslinien des 
CS2 sind dagegen 3,2, 4,6, 6,8, 11,65 u. 13,4 /1 . Ais wcitere Eigentiimliclikeit wird mit- 
geteilt, daB bei den Ramanlinien T  655 cm- 1  (erzeugt durch A 4358 A) das Verkiiltnis 
der Intensitat der ,,negativen“ Linio zu dem der ,,positiven“ > 5 0 : 1  ist, wahrend 
sich nach der c -A ’'/i  2'-Eormel der Wert 2 0 : 1  berechnet. (Naturę 124. 57. 13/7. 
Calcutta.) R a b in o w iTSCH.

C. V. Shapiro, Ramanspektrum und Fluorescenz des Benzols. Die aus dem 
Ramaneffekt sich ergebenden Freąuenzen sind ais Schwingungsfrequcnzcn bzw. Kom- 
binationen derselben, des n. Elektronenzustandes des Mol. zu be trach ten; die ent- 
sprechenden Energieniveaus sind daher ais Endzustande des Emissionszustandes 
bei der Pluorescenz zu erwarten. Vf. weist am Beispiel des Benzols nach, daC dies 
in der Tat zutrifft. Einordnung der Ramanfrequenzen in ein Termschema u. Er- 
m ittlung des Endzustandes beim Pluorescenzvorgang sind im Origńal einzusehen. 
(Naturę 124. 372. 7/9. Ziirich, Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

A. Christopher G. Beach, Reflexion von polarisiertem Licht. VI. stellt fest daB 
bei Kalibrieren eines Spektroskops mittels versilberter Glasspiegel bei bestimmten  
Stellungen dieser Spiegel Nebenlinien auftreten. Diese sind polarisiert, ihre relative 
Sehiirfe schcint mit der Oberflachenbeschaffenheit der Versilberungsschieht zu variieren. 
Anscheinend ■wird das Licht bei seiner Reflexion an der /ly-Oberflache in zwei polari- 
sierte Komponenten, die eine parallel, die andere senkrecht zur Einfallsebene, auf- 
gespalten u. diese beiden Komponenten an jeder Oberflache m it versehiedener Phasen- 
iinderung reflektiert, so daB die Wellenliingen der beiden Stralilen verschieden groB 
werden. (Naturę 124. 373. 7/9. London, Chelsea Polytechn.) F r a n k e n b u r g e r .

R. Delorme und F. Perrin, Fluorescenzdauer von fcsten und gelósten Uranylsalzen. 
Bei Erregung m it blauem Licht zeigen die Uranylsalze sowie einige ihrer Lsgg. eine 
grune Fluorescenz, dereń zeitlicher Verlauf mittels der klass. Phosphoroslcopmethode 
nach BECQUEREL gemessen werden kann. Durch Ausbau dieser Methode m it Hilfe 
eines prazisen Photometers gelingt es, das Zeitgesetz des Luminescenzvorganges nach 
plotzlicher Erregung zu ermitteln; es lautet J  — J 0-e~ł , t ; dabei laBt sich r =  mittlere 
Dauer des „angercgten Zustands“ der Moll. bei Zimmertemp. u. der der fl. Luft er
mitteln. D ie Messungen werden am krystallisierten Uranylsidfal, -nilrat-6H 20 , -chloriir, 
-phospliat, -acetal, der Verb. (SOA)i UO„K',-2 H„0, an Uranglasem  ausgefiihrt. D ie fur 
r ermittelten Werte weichcn erheblich von den durch BECQUEREL nach einer primi- 
tiveren Methode gemessenen ab, stimmen aber gut zu neueren, von WAWILOW u. 
L e w s c h in  (C. 1928. II. 14) ermittelten; sie variieren zwischen 2-10- '1 u. 7- 10 _t Sek. 
ohne direkten Zusammenhang mit dem absol. Fluorescenzvermogen der einzelnen Salze. 
Die T-Werte der festen, sehr intensiy fluorescierenden Salze (Sulfat, Nitrat) steigen, 
jedoch relativ wenig, bei Erniedrigung der Temp. auf — 180°. Die verdiinnten Lsgg. 
ron  Uranylsulfat in reiner H 2S 0 4 (Viscositat 0,2) zeigen intensive Fluorescenz, r ist 
dabei von derselben GróBenordnung wie bei den krystallisierten Salzen. Der Wert 
fur die mittlere Emissionsdauer t  betriigt fur sie 1,4- 10_I sec (17°); er sinkt mit steigender 
Temp., wachsender Konz. u. bei Zufiigen von W. zur Lsg. Auch bei Zugabe anderer 
Substanzen zur Lsg. nimmt r ab: Ysoooo Teil von IiC l yermindert die Emissionsdauer 
sowie die Fluorescenzintensitat auf die Halfte. Obgleich auch sehr leichtfl. Lsgg. 
T-Werte entsprechend den an den krystallisierten Salzen beobachteten aufweisen, hat 
die Viscositat doch einen sehr deutlichen EinfluB auf die molekulare Emissionsdauer 
u. die Absolutintensitat der Fluorescenz. Z. B. steigt bei Lsgg. des UranyImetaphosphats 
in  Mctaphospliorsaurc der Wert r  von 0 ,9 -10~' sec fur eine Lsg. von doppelter Viscositiit 
gegeniiber W. auf 7 -10~‘ sec fiir eine glasartig yiscose Lsg. Zusammenfassend erweisen 
diese Feststellungen im Zusammenhang m it dem, iiber die Luminescenz der Uranyl
salze schon Bekannten, daB diese Luminescenz eine besonders langdauemde Fluorescenz, 
d. h. eine Elektronenaktmerung der Gruppe U 0 2 ist, die von spontaner Deaktivierung
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begleitet ist; allerdings ist hier die ,,Verweilzeit“ im aktivierten Zustand etwa 1000-mal 
langer ais die sonst bei gefiirbten Substanzen beobachtete. (Joum . Physiąue Radium [6]
10. 177— 86. Mai.) F r a n k e n b u r g e r .

Walter Meidinger, Die Bromierung des Benzóls im  Licht. Vf. untersucht die 
Photobromierung von Bzl. ais eine der einfaehsten photoehem. Rkk. in fl. Phase bei 
Belichtung m it den Wellenlangen 436, 546 u. 577 m/i einer Quarzquecksilberlampe 
bei kleinen Bromkonzz. in Abhiingigkeit von der Bzl.-Konz. (reines C0H„, CeH6 +  C014 
in 10 Verdunnungsverlmltnissen von 1 :1  bis 1 : 5000), von der Bromkonz. 
(0,075—0,855 mg Br pro ccm), von der HBr-Konz. (es wurden 0,09 bis 20,0 mg HBr 
pro ccm zugesetzt), von der Lichtintensitat (0,009— 1,40 H K ., bestimmt m it 
einer Mikrothermosilule) u. von der Temp. (f =  30— 55°), indem jedesmal die 
Quantenausbeute durch die umgesetzte Brommenge in Abhiingigkeit von der ab- 
sorbierten Lichtmenge bestimmt wird. Fiir zunehmende Verdunnung des Bzl. nimmt 
die Quantenausbeute stark ab, zuniichst etwa entspreehend der Wurzel aus der Ver- 
dunnung, spater proportional der Verdiinnung. HBr hemmt die Rk.-Geschwindigkeit. 
Mit abnehmender Intensitat des absorbierten Lichtes steigt das Quantenaquivalent an. 
Die Abhiingigkeit der Quantenausbeute von der Lichtintensitat is t am starksten bei 
reinem C6H6, sie nim m t mit steigender Verdunnung erlieblich ab. Die Abhiingigkeit 
der (Juantenausbeute von der Temp. ist bei reinem Bzl. sehr stark u. vermindert sich 
m it zunehmendcr Verdiinnung; bei einer Verdiinnung von CnIIG: CCI, w ie 1: 100 ist 
sie fast versehwunden. Der Temp.-Koeffizient steigt fiir Bzl.-Konzz. von 0,05 bis 0,15 
sehr steil an u. wird fiir groDere Konzz. fast unabhangig von der Konz. D ie Wcllen- 
liinge des bestrahlenden Lichtes u. die Br-Konz. sind in den untersuchten Grenzen 
ohne EinfluB auf die Rk. —  Die Analyse der Rk.-Prodd. liiBt annehmen, daB das photo- 
chem. aktivierte Br einerseits substituierend in den Bzl.-Kern eintritt unter HBr- 
Bldg., andrerseits die Doppelbindungen des Bzl.-Ringes unter Bldg. von Cyclohexan- 
d eriw . aufspaltet. Daraus wird folgendes Rk.-Schema abgeleitet: jedes absorbierte h v 
spaltet eine Brommolekel in Atome: Br2 +  h v =  Br +  Br. D ie Bromatome reagieren 
m it dem Bzl. unter Bldg. von Radikalen, C0H5' u. C6H BBr2‘"' u. den Rk.-Prodd. 
C6II5Br, C6H 6Br6 u. HBr:

1. C6H6 +  Br =  C6H 5 -j- Br, 4a. C6H6Br2 4- 2Br2 =  C6H6Br0,
2. C6H 5' +  Br2 =  C6H5Br +  Br, oder
3. C0H 5- +  HBr =  C6H0 +  Br, C0H6Br2' -  +  2HBr =  C0H8Br„
4. C0H„ +  2Br =  C0H6Br2“", 5. Br +  Br =  Br2.

Die selten vorkommenden Rkk. C6II5‘ +  Br u. C6H6Br2“ " +  Br konnen vernachlassigt
werden. Mit Hilfe dieses Sehemas wird eine Rk.-Geschwindigkeitsgleichung abgeleitet,
die die Vers.-Ergebnisse befriedigend wiedergibt. D ie Abhiingigkeit des Temp.-Koef- 
fizienten von der Verdiinnung des Systems karm nicht gedeutet werden. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. B. 5- 29— 59. Aug. Berlin, Phys.-techn. Reichsanst.) P i e .-W il .

Roderick Bissell Jones, Die plwtoelektrische Schwelle eines zweifach verdampften 
Fiłms. Yf. beschreibt eine Methode, bei welcher ein Pt-, ein Ni- u. ein „doppelter" 
Pt-Ni-Film  durch Verdampfen gleichzeitig u. unter denselben Bedingungen erhalten 
wurden. Die Schwellemvellenlangen wurden aus photoelektr. Sattigungsstrómen mit 
monochromat. Licht bei versehiedenen Wellenlangen erhalten. Diese Werte, die durch 
Verzogerungspotential u. Photostromkurven bestatigt u. genauer bestimmt wurden, 
sind fiir N i 3333 A, fiir P t 2804 A u. fiir N i-P t 3318 A. Eine ahnliehe Unters. mit W 
u. P t ergab die Sehwellen des Pt- u. des Pt-W -Films bei 2831 A bzw. 2804 A, fast 
500 A iiber der Schwelle von W, die 2338 A betragt. Demnach ist die Schwelle fiir 
jeden Doppelfilm prakt. die derjenigen Komponenten, welche die liingere Wellenliingen- 
schwelle aufweist. (Physical Rev. [2] 34. 227— 32. 15/7. Yale Univ.) K . W o lf .

Johann Heinrich Jacob und Claude Servais Mathias Pouillet, Lehrbuch der Physik. 11. Aufl. 
Hrsg. von Arnold Eucken, Otto Lummert, Erich Wuetzmann. In 5 Bdn. 2. HŁlfte, Tl. 1,2. 
Braunschweig: F. Vieweg & Sohn 1929. 4°. M. 87.50; geb. M. 95.—.

Wolfers, Transmutation des ćlements. Paris: Soc. d’editions scientifiąues 1929. (51 S.) 16°.

A ,. E lektrochem ie. Therm ochem ie.
J. K. Syrkin, Zur Frage der Dimensionen zvx.iatom.iger Molekule. Zweiatomige 

homoopolare Molekule wie H 2, 0 2, N 2, NO, CO, Cl2, Br2 u. J2, die keine Dipolmomente 
besitzen, werden ais starre Quadrupole mit gleichnamigen Ladungen an den Enden u. 
entgegengesetzten kompensierenden Ladungen in der Mitte betrachtet. D ie Quadrupol- 
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momento der oben angefiihrten Molekule werden aus krit. Daten unter Beriicksichtigung 
des Richtungseffektes bestimmt. Die daraus berechneten Quadrupoldimensionen 
stimmen gut mit den aus den Molekiilspektren abgeleiteten Kernabstiinden uberein. 
D ie entsprecbende Umrechnung liefert fur die Molekule HC1, HBr u. H J  zu lioke 
Werte, woraus zu sclilicBen ist, daB diese nicht ais CJuadrupolo zu behandeln sind. 
In der Tat besitzen sie merkliche Dipolmomente. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 5. 
156— 59. Sept. Iwanowo-Wosnessensk, Polytechn. Inst.) P ie t s c h -W il c k e .

Stefan Vencov, Die kriłisclien Potentiale und die Niederspannungsbogen in  Wasser- 
stoff. Vf. ermittelt nach der ElektronenstoBmethode folgende krit. Potentiale fiir 
Wasserstoff: Resonanzspannung des Mol. bei 11,5 ±  0,5 V, Ionisierungsspannung 
des Atoms (wobei der atomare H infolge therm. Dissoziation an dem Gliihkathoden- 
draht entstand) 13,6 ±  0,2 V, Dissoziation des Mol. (unter gleichzeitig mcrklichem  
Anwachsen der Ionisation) bei 16,5 ±  0,5 V, Dissoziation m it nachfolgender beider- 
seitigen Ionisation bei 29,7 ±  0,6 V. Der Wert der Resonanzspannung steht mit 
der tlieoret. Best. dersclben von WlTMER (C. 1926. II. 1619) u. dem aus dem ultra- 
violetten Bandenspektrum von D ie k e  u . HoPFIELD erhaltenen Wert (C. 1927. I. 
2038) in Einklang. Aus den Resultaten ergibt sich fur die Dissoziationsarbeit des 
Mol. ca. 3 V. —  Der in H 2 erhaltene Niederspannungsbogen hat bei 16,5 V (unter 
16 V, der Ionisierungsspannung, tritt keine Ziindung ein!) ein gleiclimaBig blaulich- 
weiBes Aussehen, zwisehen 30— 35 V wird das Leuchten sehr intensiy, gegen 60 V 
treten period. Schwankungen der Lichtintensitat auf, dereń Freąuenz durch die 
GróBe des beschleunigenden Potcntials bestimm t zu sein scheint. Uber 100 bis ca. 
300 V wird das (immerwiikrend intermittierende) Leuchten hellgliinzend, wobei es 
im Aussehen einer Reihe von Funken ahnelt, die sich in kurzeń Zeitabstanden folgen; 
der Elektronenstrom (2—3 MA) oscUliert in gleichem Tempo. Das Auftreten dieses 
Niederspannungsbogens wurde von D u f f e n d a c k  (C. 1923. III . 1634) u. St e a d  
u. T r e v e l y a n  (C. 1925.1. 333) der katalyt. Wrkg. von Verunreinigungen zugeschrieben; 
die vom Vf. angestclltc spektrale Unters. deutete indessen auf Abwesenheit von Ver- 
unrcinigungen hin. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 27— 30. 1/7.) G. H o f fm a n n .

J. S. Townsend und S. P. Mac Callum, StoBionisierung in  einatomigen Ga,sen. 
(Vgl. C. 1928. II. 620.) Vff. unterzielien eine von At k in s o n  (C. 1929. I. 1897) auf- 
gestellte Theorie der StoBionisierung in einatomigen Gasen, die auf der Annabme 
von StoBen 2. Art beruht, einer eingehenden Kritik. Besonders erscheint ihnen die 
Annahme anfechtbar, daB der unterhalb des eigentlichen Ionisierungspotentials des 
einatomigen Gases auftretende Stromdurchgang auf der Ionisation von ,,Verunreinigun- 
gen“ durch metastabile Atome des einatomigen Gases berube. Vff. wenden sich auf 
Grund ihrer eigenen Versuchsergebnisse u. eingehender, quantitativ durchgefiihrter 
Betrachtungen gegen diese Theorie der StóBe 2. Art fur StoBionisierung in einatomigen 
Gasen unterhalb ihres Ionisierungspotentials. Yor allem wird nachgewiesen, daB 
die Wahrscheinlichkeit der Energieubertragung von Elektronen auf Atome in der 
von A t k in s o n  angenommenen Art auBerst selten ist. (Proeeed. Roy. Soc., London. 
Serie A. 124. 533— 45. 1/7. Oxford.) F r a n k e n b t jr g e r .

R. W hiddington, Bemcrkungen iiber einige Erscheinungen in Entladungsrohren. 
In einem m it Ar gefullten Gliihkathodenrohr wird die schon friiher beobachtete Er- 
scheinung (C. 1926. I. 2772) der positiven ,,Leuchtblitze“ , die von der Anodę aus- 
gehend zur Katliode eilen, m ittels eines rotierenden Spiegels photograph. niiher unter- 
sucht. Das Prod. aus Gasdruck u. der Geschwindigkeit des Fortschreitens der Leucht- 
blitze (groBenordnungsmaBig 1000 m /sec u. mehr) erweist sich ais annahernd kon
stant. Eine genauere Unters. zeigt, daB fiinf verschiedene Entladungstypen zu unter- 
scheiden sind: I. die sog. 1. langsamen Leuchtblitze (Entladung schwach blaulich, 
Stroni bis ca. 50 MA), II. die 1 . schnellen Leuchtblitze (Entladung rótlich, Strom  
50—200 BIA, starkę Abnahme der Geschwindigkeit in der Nahe der Kathode, so daB 
eine stillstehende Streifung einzutreten scheint), III. die 2. langsamen Leuchtblitze 
(rotlich, Strom 300— 600 MA, Auftreten einer ,,Feinstruktur“ ), IV. die 2. schnellen 
Leuchtblitze (intensiv blaulichweiB glanzend, Strom 700— 1000 MA, Auftreten des 
H-Spektrums), V. kontinuierliche positive Saule (iłber 1000 MA). Mittels eines 
Oscillographen wurde festgestellt, daB der durch die Róhre flieBende Strom eine der 
diskontinuierlichen Entladung auch in der Form entsprechende Fluktuation  
aufweist, die allerdings groBenordnungsmaBig nur ±  1% oder wenig mehr betragt. 
VI. erscheint es nicht ausgeschlossen, daB die beobackteten Erscheinungen durch
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eine Reihe wandernder Raumladungen hervorgerufen werden. (Proceed. Leeds 
philos. literary Soo. 1 . 467— 73. Juli. Leeds, U niv., Physic. Lab.) G. H o f fm a n n .

D. S. Kothari und D. V. Gogate, Bemerkung iiber ułlrakurze Wellen und die 
Stralilung von freien Elektronen. YaGI (Proc. Inst. Radio Eng. 16 [1928]. 715) konnte 
in  einem M a g n o t r o n  Wellen von 10 cm Liinge erzeugen. D ie Wellenlange lieB sich 
aus A =  c-t (c =  Lichtgeschwindigkeit, t =  Zeit, die das Elektron zum Durchlaufen 
des Weges von Gliihdraht zur Anodę benótigt) berechnen. Das Magnetron ist eine 
2-Elektrodenróhre (zylindr. Anodę, Gliihdraht axial durch die Anodę, liings der Achse 
des Zylinders ein magnet. Feld). Wenn das magnet. Feld so stark ist, daB keine E lek
tronen die Anodę erreichen, werden die Elektronen kreisfórmige Bewegungen vom  
Radius */, des Anodenzylinderradius ausfuhren u. daher Schwingungen von der W ellen
lange c-t ausstrahlen. Diese Schwingungen werden uber den auBeren Schwingungs- 
kreis auf die Anodę einwirken u. period. Anderungen der Anodenspannung bewirken. —  
Vff. wiederholen die Verss. Y a g is  m it einer 3-Elektrodenróhre. (Indian Journ. Phj'sics
4. 175— 78. Aug. Allahabad, U niv., Abt. f. Phys.) L o r e n z .

P . Elirenfest und A. J. Rutgers, Zur Thermodynamik und K inetik  der ihermo- 
elektrischen Erscheinungen in  Krystallen, insbesondere des Bridgmaneffcktes. I. Mathe- 
mat. thermodynam. Behandlung des BRIDGMAN-Effektes (vgi. C. 1926. I. 1513), der 
eine lokale Wiirmeentw. an Biegungsstellen eines vom  elektr. Strom durchflossenen 
Einkrystalldrahtes darstellt. Vff. stellen fest, daB die von VoiGT fiir dio thermoelektr. 
Erscheinungen in Krystallen abgeleitcten thermodynam. Gleichungen diesen Effekt 
nicht liefern, hingegen ist dies der Fali, wenn gewisse, in  K e l v in s  Gleichungen ent- 
haltene riiumliche Differentialąuotienten des Stromvektors mit einbezogen werden. 
Letztere Gleichungen lassen sich auch kinet. unter Zugrundelegung sehr einfacher 
Aimahmen uber dio Elektronenbewcgung u. ihre Statistik entwickeln. Die thermo
dynam. Ableitung selbst ist im Original niilier einzusehen. (Koninkl. Akad. Wetensch. 
Amsterdam, Proceedings 32. 698—706.) F r a n k e n b u r g e r .

T. E. Stern und R. H. Fowler, Weitere Untersuchungen iiber die Elektronen- 
emission von kallen Metallen. Schr eingehende Unters. iiber den Elektrizitatsiibergang 
zwischen m etali., einander auf sehr kleinc Abstande genaherten Leitern bei gewóhn- 
licher Temp. AnschluB an Arbeitcn von F o w l e r  u. N o r d h e im  (C. 1928. II . 1062) 
u. N o r d h e im  (C. 1929. I. 2728). Quantitative Berichtigung u. Oberpriifung der 
dort gegebenen Theorie. D ie umfangreiche Arbeit muB im Original eingesehen werden; 
sie enthiilt u. a. Unterss. iiber den EinfluB von Raumladungen auf Entladungen in  
starken Feldern, den Emissionskoeffizienten in einem starken Felde durch eine Ober- 
flachenschieht hindurch, den EinfluB der Dicke dieser Schicht auf die Strom-Spannungs- 
kurven u. die errechnete, Elektronen emittierende Metallfliiche, Temp.-Einfliisse usw. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 124. 699— 723. 1/7.) F r a n k e n b u r g e r .

H. E. Farnsworth, Einflufl der Krystallstruktur auf die Elektronenemission von 
Metallen. Vf. schildert kurz die bei Bombardement einer Metallplatte mit Elektronen 
auftretenden Effekte: ein Teil derselben wird ohne Geschwindigkeitsverlust reflektiert, 
ein anderer Teil gibt an dio Metallelektronen Energie ab, wobei letztere teilweise aus 
der Oberflaclie des Metalls „herausgeschossen" werden kónnen, sofern die ihnen mit- 
geteilte Energie zur tJberwindung der Attraktion in der Oberfliicke ausreicht. Die 
mit geringerer Geschwindigkeit ais der des Primarstrahls das Metali verlassenden Elek
tronen kónnen somit „herausgeschossen“ sein, oder auch Primarelektronen, die beim  
Eindringen in das Metali Energie abgegeben haben. DaB aber stets eine Auslósung 
von „Metallelektronen" erfolgt, ist dadurch nachzuweisen, daB die Z a li 1 der mit ge
ringerer Geschwindigkeit das Metali verlassenden Elektronen die der StoBelektronen 
erheblich iibertrifft; auch die Geschwindigkeitsverteilung der langsameren Elektronen 
liiBt zwischen den verlangsamten Primar- u. den aus dem Metali herausgeschossenen 
Elektronen unterscheiden. Es scheint ein wenn auch unscharfer Minimalwert der 
Geschwindigkeit zu bestehen, den die Primarelektronen zur Auslósung der Metall
elektronen besitzen miissen. Gasgeh. der Metalle beeinfluBt sehr erheblich die Zahl 
u. Geschwindigkeitsyerteilung der Sekundarelektronen; nach starker Entgasung der 
Metalle werden aber konstantę Verhaltnisse erzielt. Vf. beschreibt kurz die Yersuchs- 
methode: Gliihelektronen, durch Blendo u. Besehleunigungspotentiale auf gleiche 
Geschwindigkeit gebracht, treffen auf die entgaste Metallplatte; die Sekundarelektronen 
werden auf einem Kollektorring aufgefangen u. ihre Gesehwindigkeitsverteilung durch 
Anlegen verzogemder Potentiale gemessen. Zwischen der Zahl der ausgelósten 
Sekundarelektronen, ihrer Geschwindigkeitsyerteilung u. der Atomstruktur des bom-

150*



2312 A ,. E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie . 1929. II.

bardierten Metalls scheinen Beziehungen zu bestchen, dabei sclieint die Anordnung 
der a u B e r e n Elektronen der Metallatome bestimmend zu sein, da die geringe Ge- 
schwindigkeiten besitzenden Primarelektronen nicht ins Innere der Atome einzudringen 
yermógen. Vf. hat neuerdings festgestellt, daB der Sekundarelektronenstrom nicht nur 
von der Natur der Metallatome, sondern auch von ihrer Anordnung in der Oberfliiche, 
d. h. von der Kryatallstruktur der bombardierten Metallprobe abhilngt; z. B. zeigt 
eine polykrystalline 6'it-Platte naeh erfolgter Sinteruug u. Krystallwachstum weit- 
gehend geanderten Sekundarelektronenstrom. Vf. vermutet, daB dies auf einer Ande- 
rung der AuBenstruktur der Atome, je naeh der Art ihres Einbaues, beruht. (Scient. 
M onthly 27. 138— 40. 1928. Br o w n  U niv.) E r a n k e n b u r g e r .

N. A. de Bruyne, Schichten von Casium und Slicksloff auf Wolfram. Vf. beob- 
achtet 2 Maxima der gliihelektr. Emission von W-Drahten, die mit Cs bedeckt sind. 
Das 2. Maximum tritt nur bei geniigender Anodenspannung u. bei Ggw. von N 2 auf. 
Es handelt sieh yermutlich um die Wrkg. angeregter oder ionisierter Stiekstoffatome 
oder -Molekeln. (Proceed. Cambridge philos. Soc. 25. 347— 54. Juli. Cambridge, 
Trinity Coli.) L o r e n z .

W. J. de Haas und J. Voogd, Die Anderung des eleklrischen Widerstandes von 
reinem Hafnium und Zirkonium zwisehen 1,30 K . und 900 K . Priizisionsbestst. des 
Temp.-Kocffizienten der elektr. Widerstande yon reinem H f u. Zr. Bei 0° ist der spezif. 
Widerstand des H f =  0,000 0296. Dic Temp.-Abhangigkeit des Widerstandes beider 
Metalle wird tabellar. u. graph. wiedergegeben. Auch bei tiefen Tempp. tritt bei keinem  
der Metalle ein Widerstandsminimum auf; im untersuchten Gebiet zeigt sieh weiterhin 
weder beim Hf, noch beim Zr eine Supraleitfiihigkeit. Bei den niedersten Tempp. ist 
der Widerstand unabhangig von der Starko der MeBstrome. (Koninkl. Akad. Wetensch. 
Amsterdam, Proceedings 32. 707— 09.) E r a n k e n b u r g e r .

D. Boohariwalla, G. R. Paranjpe und Mata Prasad, Die elektrische Leitfahigkeit 
ton fliissigen Alkalimełallamalgamen. Vff. messen die elektr. Leitfahigkeit von fl. K-, 
Na- u. Li-Amalgamcn mittels einer Potentiometermethode. —  Bei K- u. Na-Amalgam  
wird dic Leitfahigkeit m it wachsendem Alkaligeh. linear geringer, um bei einem be- 
stimmten Geh. plotzlich einen viel groBeren Wert anzunehmen u. dann wieder linear 
abzufallcn. Diese Knickpunktc in der Leitfahigkeitskonz.-Kurve liegen fiir N a (in 
M ol-%) bei 0,07%  u. bei 0,268% ; fiir K  bei 0,09% u. bei 0,17% (vgl. auch B h a t n a g a r ,  
P r a s a d  u . M u k e r j i ,  C. 1925. I. 929). Bei Li-Amalgamen wachst die Leitfahigkeit 
m it wachsendem Li-Geh. bis 0,01%  linear, fallt auf einen niedrigen Wert ab, um dann 
wieder linear zu steigen. Weiter miBt Vf. den Temp.-Koeffizienten der Leitfaliigkeit u. 
dic Wechselstromleitfahigkeit dieser Amalgame; die Ergebnisse zeigen, daB die Leitung 
metali, u. nicht elektrolyt. ist. (Indian Journ. Ph3rsics 4. 147— 59. Aug. Bombay, 
R oyal Inst. of Science.) L o re n z .

Adolf Smekal, Zum Mechanismus der loncnleitung in  „gutleitenden" festen Ver- 
bindungen. (Vgl. C. 1929. I. 23; II. 141.) Ein Vergleich gut u. schleclit leitender fester 
Verbb., ais dereń Vertreter Silber- u. Natriumhalogenide betrachtet werden, fiihrt zu 
dem SchluB, daB die experimentellen Tatsachen fiir die verschiedencn Leitvermogen 
eine qualitativ iibereinstimmende Deutung fordern. a-AgJ ais Typus der bestleitenden 
Verbb. kann neben seinem Lockerionenleitvermogen auch ein von diesem verdecktes 
Gitterionenleitvermogen besitzen. D ie Beobachtung mechan. u. chem. Beeinflussung 
seines Leitvermogens ist durch sein extremes Rekrystallisationsvermógen sehr er- 
schwert. Auf Grund neuerer Verss. von B lu h  u . J o s t  ist anzunehmen, daB das 
Lockerionenleityermogen des a-AgJ auf besonders leieht abtrennbaren Lockerbau- 
Kteinen beruht, sogenannten ,,Kantenionen“ , die Vf. ais Ebenenionen flachenhafter 
Unterbrechungen des idealen ICrj'stallgitterbaues ansieht. Die Annahme, daB auch 
das Lockerionenleityermogen der Alkalisalze auf Kantenlockerionen zuruckzufiihren ist, 
fiihrt zu plausiblen Konzz. der Kantenlockerionen. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. B. 5. 
60— 80. Aug. Halle a. d. S., Inst. f. tlieoret. Phys.) PlETSCH-WlLCKE.

Adolf Smekal, Zur Feldstdrkenabhangigkeit der Ionenleitung in  Salzkrystallen. 
(Vgl. vorst. Ref.) D ie in der Literatur yorliegenden widersprechenden Ergebnisse 
uber die Abhiingigkeit der Ionenleitung in Salzkrystallen von der angelegten Spannung 
sind durch die Unreinheit der untersuchten Substanzen zu erklaren. Entgegen alteren 
Befunden ist in allen chem. reinen Substanzen hatnogene Feldyerteilung anzunehmen. 
Im Temp.-Bereich iiberwiegender Gitlerionenkitung der Krystalle, in dem der EinfluB 
von Verunreinigungen auf das Leitvermogen vóllig  zuriiektritt, ist der Potentialabfall 
linear, dieser kann ais der Normalfall angesehen werden. —  Messung der Eeldstśirken-
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abhangigkeit des Dauerleitverm6gens von chem. reinen NaCl-Krystallen ergibt fiir 
hohe Feldstarken den yon P o o le  (Philos. M agazine[6] 32 [1916]. 112; 34 [1917]. 195; 
42 [1921]. 488) beobachteten logarithm.-linearen Zusammenhang zwisehen Leityermogen 
u. angelegter Feldstarke ais Grenzgesetz. Bei der Vers.-Temp. yon 90° besitzt NaCl 
Lockerionenleityermogen. —  Das wahro Ionenleityermogen von Krystallen kann ohne 
Ermittlung von inneren Gegenfeldern oder ,,Einsatzstrdmen“ mittels eines bisher 
dafiir allgemein gcltenden Temp.-Gesetzes gefunden werden, wenn dieses ans Messungen 
der ,,Dauerleitfahigkeit“ bei Tempp. yerschwindend kleiner innerer Gegenfelder ab- 
geleitet wird. Die untere Grenze dieser Temp. scheint durch ein spezif. Ionenleityer- 
mógen von etwa 10-7 bis 10-9 gegeben zu sein. —  Zur Deutung der Leit-
fahigkeitszunahme des Dauerleityermógens mit der Feldstarke werden zwei Vorstel- 
lungen diskutiert, dereń erste auf der Annahme der Giiltigkeit des OHMSchen Gesetzes 
auch fiir groBe Feldstarken basiert, dereń zweite einen starkeren, einen exponentiellen  
Anstieg mit der Feldstarke annimmt. D ie experimentellen Daten lassen eine end- 
gultige Entscheidung zwisehen den beiden nicht zu, sprechen aber zugunsten der 
zweiten. (Ztschr. P hysik56. 579— 96. 12/8. Halle a. d. S., Inst. f. theoret. Phys.) P.-W.

Franz Quittner, Feldstdrkenabhangigkeit des elektrisclien Ionenleitverm6gens von 
Einkrystallen. (Vgl. vorst. Ref.) Das Dauerleitvermogen natiirlicher u. aus der 
Schmelze kiinstlich gezuchteter reinster NaCl-Krystalle zeigt naeh elektrolyt. 
Reinigung bei einer Vers.-Temp. von 90° eine Zunahme mit der angelegten Feld
starke. Bei hohen Feldstarken ergibt sich in guter Annaherung eine exponentielle 
Abhangigkeit des Leityermogens von der Feldstarke, fiir niedrigere Spannungen 
steigt die Leitfahigkeit starker. Bei natiirlichen Krystallen ist die Leitfiihigkeits- 
steigerung groBer ais bei kiinstlichen, auch ihre absol. Leitfahigkeit ist 10—1000 mai 
groBer ais die der kiinstlichen Krystalle. —  Natiirlichc Sylvinkrystalle zeigen eine 
bedeutend groBere Leitfahigkeit u. kleinere Feldstarkenabhangigkeit ais natiirliches 
Steinsalz. Oriontierende Verss. lassen auch bei hohen Feldstarken einen linearen Ab- 
fall der inneren Gegenspannung wahrscheinlich erscheinen. (Ztschr. Physik 56. 
597—602. 12/8. Wien.) P ie t s c h -W il c k e .

Arthur Israel Vogel, Die Dissoziationskonstanten organischer Sauren. I. Die 
primdren Dissoziationskonstanten einiger Alkylmalonsauren. Bestimmt wurden die 
Dissoziationskonstanten folgender Sauren: Malonsaure, Methylmalonsaure, Athyl- 
malonsaure, Dimelhylmalonsciure, Metliylatliylmalonsaure, Diathylmalonsaure, Athyl- 
n-pro-pylmalonsaure u. Di-n-propylmalonsaure. D ie fortschreitende Substitution der 
Wasserstoffatome der Malonsaure durch Methyl bedingt eine Verringerung der Disso- 
ziationskonstante, die Substitution durch sehwerere Gruppen erhóht dieselbe. Die Werte 
fiir /i0 der Dinatriumsalze fallen mit steigender Substitution. (Journ. chem. Soc. 
London 1929. 1476— 87. Juli.) T a u b e .

Arthur Israel Vogel, Die Dissoziationskonstanten organischer Sauren. II . Die 
primdren Dissoziationskonstanten einiger cyclischer 1,1-Dicarbonsauren. (I. ygl. vorst. 
Ref.) Im Vergleich zu den alkyliertcn Malonsauren der vorst. Arbeit wurden die 
Dissoziationskonstanten cycl. 1,1-Dicarbonsauren gemessen. Zur Unters. gelangten  
Cyclopropan-l,l-dicarbonsaure, Gyclobutan-1,1-dicarbonsaure, Cyc\opentan-l,l-dicarbon- 
saure u. Cyclohexan-l,l-dicarbonsaure. Cyclopropan-l,l-dicarbonsaure ist eine starkę 
Saure, gibt aber keinen konstanten Wert fiir K 1 iiber das untersuchte Konzentrations- 
interyall. Cyclobutan, -pentan u. -hexan-1 , 1 -dicarbonsaure sind schwache Sauren 
u. ionisieren ais einwertige Elektrolyte naeh dem einfachen Massenwirkungsgesetz 
iiber ein bestimmtes Konzentrationsinteryall. Ein siehtbarer Zusammenhang mit 
den Alkylmalonsauren konnte nicht festgestellt werden. (Journ. chem. Soc., London 
1929. 1487— 94. Juli. Imp. Coli., London.) T a u b e .

L. Tronstad, Optische TJntersuchungen iiber die Passivitdt von Metallen. Vf. ver- 
weist auf die neueren Unterss., denen zufolge die Passivitat der Metalle auf der Bldg. 
einer Oxydhaut beruht, u. auf Messungen von F r e u n d l ic h , P a t s c h e k e  u. Zo c h e r  
(C. 1 9 2 8 .1. 1619) iiber die Polarisation des von Fe oder Ai-Spiegeln reflektierten Lichtes 
naeh Aktivierung bzw. Passiyierung dieser Metalle durch elektr. Polarisierung in wss. 
Lsg. Bei entsprechenden Experimenten des Vfs. andert sich die opt. Polarisation im 
gleichen Sinne wie bei diesen Autoren beim Verbringen eines Eisenspiegels aus dem  
Vakuum an die Luft. Bei wechselnder Passiyierung u. Aktivierung nehmen die opt. 
Konstanten nicht mehr die yorherigen, vor der Aktiyierung gemessenen Werte an, 
yielmehr scheint eine leichte Dickezunahme der Oxydschicht yorzuliegen. Dies deutet 
darauf hin, daB bei der Aktiyierung die gebildete Oxydhaut nicht wieder yollig redu-
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ziert wird, sondern daB dieselbe lediglich eine scEwammige u. poróse Struktur annimmt, 
wobei die Poren bei der Passivierung wieder mit Oxyd ausgefiillt u. undurchliissig 
werden. (Naturę 124. 373. 7/9. Trondjem, K gl. Techn. Inst. Norwegen.) F k b g .

Fr. Fichter und Israel Stein, Beitrag zur elektrochemisclien Reduktion der Benzoe- 
sdure. Eine m it konz. H 2S 0 4 versetzte alkoh. Benzoesaurelsg. wird elektrochem. 
reduziert. Vf. stellen fest, daB bei geniigend groBer Stromdichte (ca. 0,1 Amp./qom) 
u. Konz. die Carbosylgruppe angegriffen u. unter raschem Durchlaufen der Aldehyd- 
stufe zu Benzylalkohol reduziert wird, olino daB der Kern selbst eine Veranderung 
erfahrt. Geniigen indessen Konz. u. Kathodenpotential nicht (vgl. z. B. B a u r  u .
E . Mt je l l e r , C. 1928. I. 2911, die nur eine Stromdichte von 0,01 Am p./qcm  an- 
wandten), so bleibt die Carboxylgruppo intakt, dafur wird aber der Kern hydriert, 
u. die Red. fiihrt zu Dihydrobenzoesaureathylester. (Helv. chim. Acta 12. 821— 26. 
1/7. Basel, Anst. f. Anorgan. Cliem.) G. H o f f m a n n .

Edmund C. Stoner, Diamagnetismus und Raumladungsrerteilung bei Atomen 
und Ionen. Vf. benutzt die von H artr .EE angegebene Methode (vgl. C. 1928. II. 
1646) zur Ermittlung der radialen Ladungsverteilung bei H e, Li+, Na+, Ka+, Rb+ 
u. Cl"; die Kenntnis dieser gestattet die diamagnet. Susceptibilitiiten in einfacher 
Weise zu berechnen. Fur H e ergibt sich so eine tlbercinstimmung zwischen Esperim ent 
u. Rechnung von 1%. D ie Abweichung ist bei den positiyen Ionen Li+, Na+, K+ u. 
Rb+ naturgemaB groBer, da die experimentelle Best. der Ionensusceptibilitiiten in- 
direkt aus der Summę der Susceptibilitiiten von Anion u. Kation in  Lsgg. erfolgt 
u. der event. magnet, wirksame EinfluB des W. nicht bekannt ist; immerhm ist die 
Ubercinstimmung ausreichend, so daB die Raumladungsverteilung der untersuchten 
positiven Ionen in Lsg. von der der freien Ionen nicht wesentlich verschieden zu sein 
scheint. Fiir Cl-  ist indessen die berechnete Susceptibilitat viel groBer ais der fiir 
das ło n  in Lsg. gefundene Wert; die móglichen Griinde dieser Diskrepanz werden 
diskutiert. (Proceed. Leeds philos. literary Soc. 1 . 484— 90. Juli. Leeds, U niv., 
Physik. Labor.) G. H o f f m a n n .

Pierre Weiss, Die magnctischen Momente von Atom.cn, die aus magnetischen 
Messungen geiconnen sind. (Vgl. C. 1929. II. 1138.) Das Moment paramagnet. Stoffe 
erhalt man aus der CURIE-Konstante; das Moment ferromagnet. Stoffe aus der Sattigung. 
Vf. diskutiert neue Messungen an Fe u. N i  u. findet, daB aus beiden sich ais gróBter 
gemeinsamer Teiler das WEiSSsche Magneton ergibt. (Helv. phys. A cta 2. 283 
bis 284.) E is e n s c h it z .

S. Paramasivan, Der anomale Diamagnetismus von Graphit. Vf. bestimm t die 
magnet. Susceptibilitat von amorphem Kohlenstoff u. Graphit mittels einer Curie- 
waage. —  Verschiedene Arten von amorphem C werden durch Erhitzen von Naph- 
thalin, Anthracen u. Kohle hergestellt; die Erliitzung wird so lange fortgesetzt bis 
die magnet. Susceptibilitat sich nicht mehr andert. Graphit, Holz-, Glanz- u. Matt- 
kohle werden durch Sauren u. Extraktion m it Losungsmm. gereinigt. Aus Graphit 
wird nach T h o r n e  (Journ. chem. Soc., London 109 [1916]. 202) kolloidaler Kohlen
stoff hergestellt. —  Die spezif. magnet. Susceptibilitat % aller Arten des amorphen C 
is t etwa gleich der des Diamant (0 ,47-10-6 ). Ein graphit. Anthracit bat /  =  0,97, 
Graphit =  4,20 u. kolloider Graphit im Mittel 3,6 (etwas yerschieden je nach Zer- 
teilungsgrad). —  Diese Ergebnisse sind eine Stutzc fur die Ansicht, daB der tlber- 
gang vom Diamant uber amorphen C zum Graphit kontinuierlich vor sich geht, w ie 
auch Diskussion von Rontgenaufnahmen u. die elektr. Leitfahigkeit von Diamant, 
amorphem C u. Graphit zeigt. —  Yf. vermutet, daB die hohe Susceptibilitat des Graphits 
in  ahnlicher Weise wie bei B i (E h r e n f e s t , Physica 5 [1925], 388) durch die besondere 
Verteilung der Valenzelektronen im Krystallgitter zu erklaren sei. (Indian Journ. 
Physics 4 .139— 45. Aug. Lab. der Indian Association for the Cultivation of Science.) L o r .

S. Bhagavantam, Magnetisches Verhallen einiger organischer Krystalle. D ie zu 
untersuchenden kleinen Krystalle sind mittels eines Glasfadens an einem Torsionsfaden 
aus Quarz starr aufgehangt; die durch ein inhomogenes Magnetfeld bewirkte K raft 
•wird ais Torsion des Quarzfadens gemessen. Zweck der Unters. is t die Best. der Ver- 
haltnisse der Hauptsusceptibilitaten von Jodoform, Harnsloff, Bernsleinsaure, Azobenzol, 
p-Nitrotoluol und Anthrazen. In  der Diskussion werden noch die bereits bekannten 
Susceptibilitaten von E rythrit u. Naphthalin herangezogen. D ie aliphat. Stoffe sind 
im allgemeinen schwach anisotrop, die aromat, stark. In  beiden Fallen kónnen die 
Mittelwerte der Susceptibilitat annahemd additiv aus Atomsusceptibilitaten dargestellt 
werden.
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Ein Teil der Substanzen zeigt bei der magnet. Doppelbrechung in fl. Zustand in 
der Richtung des gróBten Diamagnetismus ein Maximum der opt. Breohung, bei einem 
andern Teil der Substanzen sind diese Richtungen senkrecht. Derselbe Unterschied 
auBert sich ais positive u. negative magnet. Doppelbrcehung. (Vgl. die folgende Arbeit.) 
Die empir. Resultate konnen zur Unterstiitzung der Rontgenanalyse von Krystałlen  
horangezogen werden, wie am Beispiel des Anthracens gezeigt wird. (Indian Journ. 
Physics 4. 1— 14. 1/7. Kalkutta, Lab. o. t. Indian. Assoc. f. t. Cultiv. of Science.) E itz .

M. R am anadham , MagnetiscJie Doppelbrechung in  aliphalischen Flu-ssigkeitcn. 
Vf. miBt die magnet. Doppelbrechung organ. Fil. mittels eines Magneten der Fcldstarken 
bis zu 21000 GauB liefert, u. eines RAYLEiGHschen Kompensators. Untersucht werden: 
Pentan, Heptan, Octan; Aceton, D idtliyl-, M ethyl-Athyl-, Methyl-Propyl-Keton-, W., 
M ethyl-, Athyl-, Propyl-, Butyl-, iso-Propyl-, iso-Butylalkohol; Glycerin; Athylather, 
M ethylcyanin, A thylsulfid; Ameisen-, Essig-, Propion-, Butler-, Gapron-, Heplyl-, 
Caprylsaure; Athyl-, Propylform iat; Atliyl-, Propylacetat; Allylalkohol, [i-iso-Amylen; 
Formamid, Tetrachlorkohlenstoff, Trimethylamin. Es ergeben sich, daB allo gesatt, 
Verbb. negative Doppelbrechung haben, ebenso W. Glycerin ist starker doppel- 
brechend ais die einwertigen Alkohole. Einfiihrung von Doppelbindungen (> C  =  C < , 
> C  =  O) bewirkt positivo Doppelbrechung; durch lange Ketten wird sie kompensiert. 
Die —A'H2-Gruppe yermindert gleichfalls die positive Doppelbrechung. Iso-Alkohole, 
CC14 u. (CH3)3N  sind nicht merklich, Athylsulfid ist schwach negativ, Methylcyanid 
ist negativ doppelbrecherid. —  Unter Verwendung der von K r is h n a n  (vgl. die folgende 
Arbeit) bestimmten opt. Anisotropie wird aus der magnet. Doppelbrechung dio magnet. 
Anisotropie der Moll. abgeschatzt. Es zeigt sich, daB die aliphat. Moll. viel weniger 
anisotrop sind, ais die aromat. (Indian Journ. Physics 4 . 15— 38. 1/7. Kalkutta, Indian
Assoc. f. t. Cultiv. of Science.) E is e n s c h it z .

K. S. Krishnan und S. Ramachandra Rao, Die Anisotropie des Polarisations- 
feldes in  Flussigkeiten. Der LoRENTZsche Ausdruck fiir das auf ein Mol. wirkende 
elektr. Feld enthalt dio Voraussetzung, daB das Mol. kugelsymmetr. u. die umgebenden 
Moll. ungeordnet sind. Vff. verallgemeinern ihn fur ellipsoid. Moll. Bei Pentan, IIexan, 
Heptan u. Octan setzen sie die kleineHalbachse des Ellipsoids gleich der aus dem Róntgen- 
diagramm der Fil. ermittelten kleinsten Mol.-Abstand. Dio groBe Halbachse wird aus 
derD . durch Lokalisierung jedesMolekiils in einem prismat. Raum abgeschatzt. Die 
so ermittelten MaBe w erden zur Berechnung des Polarisationsfeldes beniitzt. Die so 
berechnete Ansotropie stim m t mit der aus der Depolarisation des Strculichtes er
mittelten uberein. —  Der EinfluB erhohter Temp. bew irkt infolge der weniger dichten 
Packung eine Erhohung der Symmetrie; die boi Pentan, Hexan u. Heptan gefundene 
Temp.-Abhangigkeit der Depolarisation steht m it dieser Folgerung in Einklang. (Indian 
Journ. Physics 4 . 39— 55. 1/7.) E is e n s c h it z .

C. V . Raman und S. Bhagavantam, Beziehung zwischen Farbę und Molekulbau 
organischer Verbindungen. Eine Theorie des Zusammenhanges von Farbę u. Konst. 
soli die verschiedene Lichtabsorption von Diamant u. Graphit erklaren. Da fiir diesen 
die hohe Anisotropie charakterist. ist, vermuten die Vff. einen Zusammenhang zwischen 
Anisotropie u. Lagę der Absorptionsgebiete. Sie stellen fest, daB dio wachsende Anzahl 
von Benzolringen im Mol. (Benzol, Naphthalin, Anthracen, Naphlhacen), die wachsende 
Zahl von C—O-Gruppen (Benzophenon, Benzil, Diphenyltrikelon, Diphenyltetraketon) 
u. in Azoverbb. der Ubergang von aliphat. zu aromat. Substituenten (Azomethan, 
JSIethanazobenzol, Azobenzol) die Absorption nach langen Wellen verschiebt. An 11 aromat, 
u. 11 aliphat. Substanzen erweist sich in den meisten Fiillen der Depolarisationsgrad 
(u. damit die opt. Anisotropie) der aromat. Stoffe ais hoher. Unter den aliphat. bewirken 
die C—C-, C— O- oder C— S-Bindungen, oder das Vorhandensein schwerer u. leichter 
Substituenten die relativ hóchste Anisotropie, unter den aromat, ist dasselbe mit der 
NO,- u . N H 2- Gruppe u. der erhóhten Anzahl Benzolringe im Mol. der Fali. Der so 
gefundene Parallelismus zwischen Farbę u. opt. Anisotropie erstreckt sich auch auf 
die elektr. Anisotropie, die aus der K ER R -K onstanten von 8 dipolfreien Moll. bestimmt 
wird: die aliphat. Stoffe m it Ausnahme von CS2 sind schwacher elektr. anisotrop ais 
die aromat. Aus den Messungen von R a m a n a d h a m  (vgl. vorvorst. Ref.) ergibt sich das
selbe Bild in bezug auf die magnet. Anisotropie. Obwohl die Doppelbrechung des 
Krystalls nicht zwangslaufig mit der Anisotropie der Moll. zusammenhangt, liiBt sich 
am Beispiel von 13 Substanzen wieder die hohere Anisotropie der aromat, insbe- 
sondere der gefarbten Krystalle nachweisen. Auch das bekannte Auftreten von Farbę 
bei der Bldg. einer chinoiden Bindung (Hydrochition-Chinon) is t yon Erhohung der
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Krystalldoppelbrechung begleitet. —  Den Zusammenhang zwisohen Anisotropie u. 
Farbę leiten die Vff. daraus ab, daB das mittlere Brechungsvermógen (u. die mittlero 
magnet. Susceptibilitat) annahemd von der Konst. unabhangig sind. Mit der hóheren 
Anisotropie tritt daher immer eine starkę VergroBerung des Brechungsyermógens in 
einer Richtung auf, die m it einer Herabsetzung der Eigenfreąuenzen der Dispersions- 
elektronen yerkniipft ist. Deshalb sind die Krystalle organ. Farbstoffe hiiufig pleoohroit. 
(Indian Journ. Physies 4. 57— 78. 1/7.) EiSENSCHlTZ.

C. E. Mendenhall, Eine Bestimmung der Stefan-Bollzmannsćhen Strahlungs-
konstanten. Es wird eine neue Methode zur exakten Messung der Konstanten a be- 
schrieben. In  einem innen schwarzen Messingrezipienten, der in ein Eis- oder W.-Bad  
gesetzt wird, befindet sich der Radiator besonderer Konstruktion, dessen induktions- 
freie Drahtwindungen zugleich ais Widerstandstliermometer u. ais Ileizelement dienen. 
Die moglichen Fehlerąuellen werden genau untersucht u. erortert. Fiir o wird der Wert 
5,79 X 10~12 W att-em -2, 21-4 gefunden. (Physical Rev. [2] 34. 502— 12. 1/8. Madison, 
U niv. of Wisconsin.) St o c k .

Louis J. Gillespie, Die Ausdehnung der Gase beim Mischen, insbesondere bei 
sehr niedrigen Drucken. I. Ilire Beziehung zu der empirischen Berechnung der Fugazitat 
in  gasformigen Gemisclien. Unter Fugazitat eines Gases versteht man den fiir die Ab- 
weiehung des Gases von der Gleichung p  v =  R  T  korrigierten Druck. Aus der Aus- 
dehnung eines Gases in einem Gemisch oder aus der Ausdehnung der Gase beim Mischen 
zwecks Bldg. eines Mol. des Gemisches aus den reinen Gasen bei konstanter Temp. 
u. Druck, ais Funktion des Druckes, ergibt sich, daB diese Mengen beim Nullpunkts
druck niclit verschwinden. Diese Ausdehnungen verschwinden nicht fiir Gemische von 
Athylen u. Ar, Athylen u. 0 2, N 2 u. H 2, N 2 u. C li,. Werte fiir den Nullpunktsdruck 
lassen sich aus einer „linearen Kombination von Konstanten“ in der Zustandsgleichung 
fiir das Gemisch berechnen, welche Werte in allen Fallen mit Ausnabme der ersten 
geeignete Endpunkte des Extrapolierens zum Nullpunktsdruck sind. Im  Falle Ar +  
Athylen sind die berechneten Punkte nicht so geeignet, aber immerhin brauchbar. 
In  diesem Falle stimmt die LoRENTZsche Formel sehr gut u. die Korrektionen naeh 
der Regel von L e w is  u . R a n d a l l  fiir Ar u. Athylen wurden bis zu 50 at aus den der 
LoRENTzsehen Formel entsprechenden Kurven bereehnet. Die empir. Berechnung 
der Fugazitaten aus den Druckdaten gasfórmiger Gemische wird durch Kenntnis der 
Ausdehnungen beim Nullpunktsdruck im allgemeinen verbessert. (Physical Rev. [2] 
34. 352— 66. 15/7. Massachusetts Inst. f. Technologie.) K . W o lf .

D. G. Bourgin, Klangfortpflanzung in  Gasgemischen. Verallgemeinerte mathe-
mat.-theoret. Betrachtungen, durch experimentelle Daten untcrstutzt. Die Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit des Klanges wird unter Berucksichtigung der inneron 
Energieanderungen durch die LAPLACEsche Formel interpretiert. (Physical R ev. [2] 
34. 521— 26. 1/8. Mathemat. Abt. d. Univ. of Illinois.) St o c k .

J. B. Goebel, Uber die Berechnung der Verdunnungswarmen von Salzen. D ie 
von N e r n s t , Or t h m a n n  u . N a u d e  bestimmten Verdiinnungswarmen (C. 1928. II. 
1748) lassen sich in ahnlich einfacher Weise durch Formeln m it wenig Konstanten 
darstellen, wie die Leitvermogen u. andere GróBen (Vf. 1910— 1914):

Ł7 == — 13 000 (0,265 —  k0) (1 —  0 ,0171) (c —  c') +  (209 +  4,5 i) { ] / l  —  V 7), 
wo c die Anfangs-, c' die Endkonz. ist, u. kn die Gleichge%vichtskonstante (fiir LiCl 0,260, 
NaCl 0,220, KC1 0,210, N a N 03 0,164, K Ń 0 3 0,100). D ie Verdiinnungswarme auf oo 
wird fiir 18° bereehnet u. in  guter t ) bereinstimmung m it N a u d e s  Zahlen gefunden. 
Die Dissoziationswarmen ergeben sich ahnlich, wie N a u d e  angibt. D ie Formeln sind 
also fiir ein groBes Temp.- u. Konz.-Gebiet verwendbar. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 
143. 167— 71. Sept.) W. A. R o t h .

D. J. Demorest, Beziehung zwisćhen Warmekapazilat und Verbrennungslempcralur. 
(Vgl. C. 1929. II. 842.) D ie bei der Verbrennung erreichte Temp. wird graph. be- 
rechnet. Der Strahlungsverlust wird bei nichtleuchtenden Flammen zu 10% an- 
genommen. —  Eine Tabelle der Entziindungstempp. (naeh T a tjs z  u . S c h u l t e )  wdrd 
gegeben. (Fuels and Furnaces 7- 1147— 50. Aug. Ohio, Dept. of Metallurgy, S ta te  
Univ.) W. A. R o th .

B. Anorganische Chemie.
B. Lange und W. Cousins, Der Molekularzustand des gesclnnolzenen Schwefcls. 

Sind die versehiedenen Molekiilarten des Sehwefels hochmolekular u. kolloidal in-
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einander yerteilt, so muB die Best. der Depolarisation bei verschiedenen Tempp. Auf- 
schluB geben. Zwischen 120 u. 265° nimmt die Depolarisation von 0,472 auf 0,217 ab, 
also verkleinert sich die Molekiilgrofie, wahrscheinlich von S8 zu Se u. S4. Letztero 
beiden Arten ordnen sich schwerer in ein Krystallgitter ais Ss. Das Verhaltnis von  
amorphem u. krystallisiertem Schwefel hangt stark von der Abkuhlungsgeschwindig- 
keit ab. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 143. 135— 38. Sept. Berlin-Dahlem, Kaiser 
W ilhelm-Inst. f. Silicatforschung.) W. A. RoTH.

Aug. Upmark, Das Atomgewicht des Heliums. Auf Grund einer eigenen Atom- 
bautheorie („Eine elektrostat. Theorie des Atombaues“ , Lund 1927) berechnet Vf. 
das At.-Gew. des neutralen He zu 4,001 06. (Ztschr. Physik 55. 569— 74. 20/6. Akarp, 
Schweden.) R a b in o w it s c h .

L. Duparc, P. Wenger und Ch. Cimerman, Unlersuchungen iiber die Azotierung 
des Mangans. Die Azotierung des Mn wird in Abhangigkeit von dessen Zus. u. Her- 
kunft, der Temp., der Rk.-Dauer, des Druckcs u. eines Katalysators untersucht. 
Ais Ausgangsmaterial dienten (auGer pyrophor. Mn) i. allg. zwei techn. Mn-Sorten 
A u. B (97,11% bzw. 96,75% Mn), von denen sich A durch einen etwas groBeren Al- 
u. kleineren Si-Geh. von B unterschied. Der Beginn der N 2-Bindung erfolgte fur A 
bei 500°, fiir B bei 740°. D ie Bindung selbst ist stark temperaturabhiingig u. geht 
bei 700 bzw. 780° durch einM aximum; nach 1— 2 Stdn. ist der AzotierprozeB beendet. 
Mit steigendem Druck (bis zu 60 at) wachst die Menge des gebundenen N  von 7,08 
auf 9,46%, jedoch ist dio Zunahme der Bindung zwischen 1 u. 10 at nur gering. Ais 
Katalysator wurde ein Gemisch von 10% Li,N  m it 90% Mn (B) untersucht; die Rk. 
begann jetzt schon bei 360° u. die N 2-Bindung war gróBer ais ohne Katalysator. Die 
Wirkungsweise des Katalysators beruht moglicherweise darauf, daB das Li3N z. T. 
dissoziiert (wahrscheinlich schon bei ca. 400°) u. Stickstoff ,,in statu nascendi“ ab- 
spaltet, der infolge erhóliter Rk.-Filhigkeit die Azotierung begiinstigt, wahrend sich 
das Li dauernd reazotiert. (Heiv. chim. Acta 12. 806— 17. 1/7. Genf, U niv., Lab. 
de Chim. analyt.) G. HOFFMANN.

Gwendolen Hindes, Radium. VI. gibt eine kurze Zusammenfassung der radioakt. 
Elemente u. ihrcr Eigenschaften. (Pharmac. Journ. 123. 233—34. 7/9.) Z im m e r m a n n .

P. Fournel, L. Quevron et G. Rumeau, Cours de chimie. Notions do chimie genóralo et
Metalloides. Paris: Delagrave 1929. Br.: 30 fr.

Holleman, Traite de cliimie inorganiq.ue. Paris: A. Michel 1929. (552 S.) Rei.: GO fr.

0. Mineralogische und geologische Chemie.
Georg Kalb und Leo Koch, Die Krystalltracht des A patit und Beryli in  miner o- 

genetischer Betrachtung. (Vgl. C. 1929. II. 710.) Bei beiden Mineralien lassen sich 
zwei Haupttypen unterscheiden, welche ineinander ubergehen konnen. Der prismat. 
Typ I entsprieht beim Apatit der protomagmat. oder pneumatolyt. Bildungsweise. 
In  der letzteren Phase tritt aber in den jungeren Bldgg. auch der tafligc Typ auf, 
welcher auch in der hydrothermalen u. hydr. Phase beibehalten wird. Der Beryli, 
ein rein pneumatolyt. Minerał, tritt im prismat. Typ in den alteren kontaktpneumatolyt. 
Bldgg. u. in Pegmatiten auf, wahrend die taflige Ausbildung an die jungeren Na-Li- 
Pegmatite gebunden ist. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont. Abt. A. 1929. 267— 70. Koln, 
Mineralog. Inst. d. Univ.) E n s z l in .

Sharat K. Roy, Sdulenslruklur des Kalksteins. Der Kalkstein bildet iihnlich wie 
der Basalt unregelmaBige Saulen. Diese Struktur ist aber sehr selten. Beschreibung 
eines solchen Vork. bei Sillimans Fossil Mount, Frobisker Bay, Baffin Land, welches 
inmitten von Eruptivgesteinen gelegen ist. (Science 70. 140— 41. 9/8. Chicago, Field  
Museum.) ENSZLIN.

Doris L. Reynolds, Uber einige neue Vorkommen von authogenem Kalifeldspal. 
(Geological Magazine 66- 390—99. Sept.) E n s z l in .

Adolf Reifenberg, Zur Frage der Bołerdebildung. Polemik gegen H a r r o sso w it z  
(vgl. C. 1929. I. 1558), dessen Ansehauungen in dieser Frage ais unrichtig bezeichnet 
werden. (Ztschr. Pflanzenerna.hr. Diingung Abt. A. 14. 257— 61. Jerusalem,
Univ.) T r e n e l .

Andrew V. Corry, Badioaktive Gasmefimethoden fiir  geopliysikalische Voraus- 
sagen. Radioakt. Messungen der Erdrinde werden oft ausgefuhrt, um Stoffe aufzufinden, 
dic reich an radioakt. Substanzen sind, auch zur Auffindung von Ol, da Ol radioakt.
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Substanzen gut adsorbiert. Yf. gibt eine kurze, zusammenfassende Darst. der iib- 
lichen MeBmethode fiir RaEm  u. ihrer geophysikal. Anwendung. (Techn. Publ. Amer. 
Inst. Mining metallurg. Engineers 1929. Nr. 200. 3— 6. Marz. Oxford.) WRESCH.

Et. Barral, Zusammensetzung des Wassers der Vulkanquelle. D ie in etwa 650 m 
Hóhe in yulkan. Lava am Ostabhang des Einschnitts von Aizac (Ardeche) entspringende 
Vulkanquelle liefert stundlich 100 1 W. von 12,5°. Es ist radioaktiy, etwa so stark 
wie dio Quelle von Grando Grille in Vichy, u. stark C 02-haltig. Genaue Analyse vgl. 
Original. (Journ. Pharmao. Chim. [8] 10. 74— 75. 16/7.) H e r t e r .

A. Lepape und G. Colange, Das Verhaltnis zwischen dem Ozongchalt der Luft 
am Erdboden uiid in  gropen Hóhen. Obwohl der Absolutwert des Ozongeh. der Luft 
an der Erdoberflache (chem. in Monsouris ermittelt) etwa 2 Zehnerpotenzen kleiner 
ais in groBen Hóhen ist (spektroskop, in Arosa ermittelt), zeigen die monatlichen 
Schwankungen beider eine weitgehende Ahnlichkeit: Im Fruhling weist der 0 3-Geh. 
in beiden Fallen ein Maximum, im Herbst ein Minimum auf. Vf. glaubt, daB man 
durch Beobachtung yon einer Station aus noch scharfere GesetzmaBigkeiten zwischen 
der Stratosphiirc u. der Troposphiire erhalten konnte. (Compt. rend. Acad. Sciences 
189. 53— 54. 1 / 7 . ) ___________________ G. H o f f m a n n .

Roger Chapus, L’Exploitation des phosphates au Maroc. L’Office cherifien des phosphates.
Paris: Ernest Sagot et Cie. 1928. (XII, 383 S.) 8°.

Christian Schumann Dietz, The developed and undeveloped minerał resources of Wyoming.
Cheyenno, Wyom.: Wyom. Geological Survey 1929. (205 S.) 8°. (Wyom. geological
surycy, buli. 2 1 .)

D. Organische Chemie.
Hermann Emde, Methylierung m it Formaldehyd. Vf. lehn t den E rklarungsvers. 

yon W e r n e r  (Jo u rn . chem. Soc., London 111. 846) fiir den  M echanismus der N-Methy- 
lierung m it Form aldehyd nach P l o c h l  (Ber. D tsch. chem. Ges. 21 [1888]. 217) ab 
u. n im m t an  Stelle der in tram olekularen  CANNIZZARO-Umlagerung, die H e s s  bevorzugt,

eine estramolekulare nach 2 H- C( : 0 )H  — >- H C 00C H 3 -?— > HCOOH +  CH3OH an. 
Diese Annahme lieB sich durch den tJbergang yon viel Ameisensauremethylester bei 
der yorsichtigen D est. von methylalkoholfreier Formaldehydlsg. m it wss. N H 3 beweisen. 
Ferner entstanden beim Erhitzen yon Paraform (200 g) m it 500 g HC1 (D. 1,13) u. 
300 g W. sehr betrachtliche Mengen CH3C1 u. Ameisensaure.

Die Entstehung yon Methylamin aus N H 4C1 u. Formaldehyd erklarfc Vf. danach 
einerseits durch methylierende Wrkg. der Methylester, aus dem w ie oben entstandenen 
Methylalkohol u. der dem NH.,- oder Aminsalz zugrundeliegenden Saure (z. B. HC1 
aus N H 4C1), auf unzersetztes N H 4-Salz: NH3-HC1 +  CH3C1— >- N H 2CH3-HC1 +  HC1, 
andererseits durch C 02-Abspaltung aus einem Ameisensaureester, der nach folgendem 
Schema entstanden ist: NH.,C1 +  H - C O H — >-NH2-CH2OH +  HC1. N H 2-CH2OH +  
HC1 +  HCOOH — >- N H 2-C1L OO CJM ICl (hypothet.) — > N H 2-CH3-HC1 +  C 02. 
Fiir die Biosynthese von C-Methyl nimmt Vf. in erster Linie Deearboxylierungsrkk. an. 
(Apoth.-Ztg. 44. 1125— 27. 11/9. Basel, Univ.) ' H arm s.

W. F. Faragher, J. C. Morrell und S. Comay, Gegenseitige Einwirhung von 
Alkyl-sulfiden und Quecksilbersalzen. (Vgl. C. 1928. I. 613.) D ie Rk. von Alkylsulfiden 
m it Mercurosalzen liefert das entsprechende Mercurisalz neben metali. Hg unter Bldg. 
einer Additionsyerb. des Alkylsulfids m it dem Mercurisalz:

2 (C2H5)2S +  Hg2(N 03)2 — ^  [(C2H5)2S ]2 • H g(N 03)2 +  Hg.
DaB diese Gleichung genau gilt, wurde durch ąuantitatiye Verfolgung der Einw. 

yon D idlhylsulfid  auf eine 8%ig. wss., etwas H N 0 3-haltige Lsg. yon Hg2(N 0 3)2 er
m ittelt. Es entstand dabei die Additionsyerb. [(C2H5)2S]2-H g(N 03)2, sehr hygroskop. 
Nadeln vom F. 63°. D ie Hg-Best, geschah durch Kochen m it einer Lsg. von Na-Thio- 
sulfat mit darauffolgendem Zufugen einer konz. Na-Sulfidlsg. (vgl. A l l e n  u . CRENSHAW, 
Amer. Journ. Science [S il l im a n ] [4] 34 [1912]. 369). —  D ie qualitative Unters. der 
Rk. yon D im ethyhuljid, D iathylsulfid, Di-n-propylsulfid, Di-n-butylsulfid, DiisóbutyU  
sulfid  u. Diisoamylsulfid  m it yerschiedenen Hg(I)-Salzen ergab: Alle Alkylsulfide 
fallen Hg aus gepulyertem Hg2(N 03)2-2 H 20  oder seiner wss. Lsg. —  Nur Methyl- 
sulfid fallt Hg aus Hg2Cl2 u. auch nur in  Ggw. yon W ., wahrend die anderen Alkyl
sulfide selbst in  Ggw. von W. m it Hg2Cl2 nicht zu reagieren scheinen. Methylsulfid 
fallt H g aus Mercuroacetat auch in Abwesenheit von W., die anderen Sulfide nur in
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Ggw. von W. Alle Alkylsulfide reagierten m it H g(I)-Sulfat auch in Abwesenheit yon  
W., sie fallten auch Hg aus Hg2 J2. Im  UbcrschuB angewandt, geben Mcthyl-, Athyl- 
u. n-Propylsulfid m it Hg2 J 2 eine Lsg. u. Hg, die iibrigen Sulfide graue Ndd., die sieh in 
Bzl. unter Trennung vom Hg losen.

D ie Additionsverbb. von Alkylsulfiden m it den Hg(II)-Salzen der meisten Oxy- 
sauren, wie z. B. dem Nitrat, sind in W. 1. Verbb. —  Die Einw. von HgCl2 auf dio Alkyl
sulfide liefert 3 Typen yon Additionsyerbb., (R2S)2-HgCl2, R 2S-H gCl2 u. R2S -2 HgCl2. 
Jedes der Alkylsulfide lieferte 2 von diesen Typen, was vom yerwendeten Lósungsm. 
abhing. D ie beiden von Propyl- u. Isobutylsulfid gebildeten Verb.-Typen lassen sieh 
lediglich durch Umkrystallisation aus geeigneten LSsungsmm. ineinander uberfiihren. 
Es wurden erhalten m it Diathylsulfid aus A. die Verb. (C2H5)2S-H gCl2, Nadeln vom
E. 76,7— 77°, bei Verwendung eines Uberschusses von HgCl2-Lsg. die Verb. (C2H5)2S-
2 HgCl2, Platten aus Bzl. oder Aceton, E. 119— 119,5°. Das Vorhandensein beider 
Verbb. beim Umkrystallisieren aus A. bzw. anderen Losungsmm. erklart die Dis- 
krepanzen in bezug auf Eormel u. E. des Einw.-Prod. von Athylsulfid auf HgCl2 
zwisehen L o ir  (L ieb iG s Ann. 87 [1853]. 369) u. A b e l  (Ztsehr. physiol. Chem. 20 
[1895]. 269). —  Dipropylsulfid lieferte aus A. die Verb. (n-C3H ,)2S-HgCl2, Nadeln vom
E. 87,5— 88°, aus Bzl. die Verb. (n-CjH jJjS^ HgCl2, Platten vom F. 121— 122°. —  
Diisobutylsulfid ergab aus A. die Verb. (i-C4H9)2S-H gCl2, Nadeln vom F. 116°, aus 
Bzl. dio Verb. (i-C,Ha)2S- 2 HgCl2, Platten vom F. 131°. —  Dibutylsulfid lieferte bei 
Lsg. des HgCl2 in A. oder W. die Verb. (n-C4H0)2S -2 HgCl2, Platten aus Bzl., F. 112 
bis 113°, wl. in A. Bei Einw. von wss. HgCl2-Lsg. auf Dibutylsulfid entstand auBerdem 
die fl. Verb. [{n-C4H 1))2S]2-HgCl2, 11. in  A. — Unter denselbenVorhaltnissen wurde er
halten bei Einw. von HgCl2 in A. oder W. auf Diisoamylsulfid dio Verb. (i-C5H u )2S- 
2H gC l2, Platten aus Bzl., m it wss. HgCl2 noch die fl. Verb. [(i-C5H 11)2S]2-HgCl2. —  
Das Einw.-Prod. von HgCl2 auf Dimethylsulfid hat keinen bestimmten E., man erhalt 
bei raschem Erhitzen eine ldare F l. bei 151°. Die Verb. ist wl. in Bzl. u. unl. in den ge- 
wdhnliohen organ. Losungsmm. D ie Analyse stim m t nicht gut zu der Formel 2 (CH3)2S-
3 HgCl2, yielleicht liegt eine Mol.-Verb. vor, die sieh mittels eines geeigneten Lósungsm.
trennen lieBe. L o ir  (1. c.) gab ihr die Formel (CH3)2S-HgCl2, PHILLIPS (Journ. Amer. 
chem. Soc. 23  [1901]. 254) die Formel 2 (CH3)2S -3  HgCl2. (Journ. Amer. chem. Soc. 
51. 2774— 81. Sept. Chicago [111.], Uniyersal Oil Prod. Co.) B e h r l e .

Ernest Vere Bell, George Macdonald Bennett und Frederick George Mann, 
Die isomeren Trithioacetaldehyde. D ie von yerschiedenen Autoren (M ann u . P op e, 
Journ. chem. Soc., London 123 [1923]. 1178, M a r c k w a ld , Ber. Dtsch. chem. Ges. 19  
[1886]. 1826 u. PoLECK u. T h u h m e l, Ber. Dtsch. chem. Ges. 22 [1889]. 2871) be- 
schriebene dritte „-/“ -Form des Trithioacetaldeliyds konnte ais eutekt. Gemisch der 
a- u. /5-Formen identifiziert werden. Das konstant bei 80—81° schmelzende Prod. 
enthalt 60% des a- u. 40% des /J-Isomeren. Mit der ,,y“ -Verb. gesatt. Phenol wird 
in seinem F. durch weitere Zugaben yon a- u. /S-Trithioacetaldehyd nicht weiter be- 
einfluBt. D ie Tatsache, daB sieh das eutekt. Gemisch ohne Anderung des F. umlósen 
laBt, erklaren Vff. dadurch, daB sieh die a- u. /3-Isomeren in  ihren Lóslichkeiten in  
organ. Solyenzien kaum yoneinander unterscheiden (vgl. S u y v e r , Rec. Tray. chim. 
Pays-Bas 24  [1905]. 377). (Journ. chem. Soc., London 1929. 1462-—65. Juli. U n iw . 
Sheffield u. Cambridge.) T a u b e .

H. Pringsheim, J. Reilly und P. P. Donovan, i!ber Inulin . V III. M itt. 
(VII. vgl. C. 1928. II . 2003.) Vff. finden, daB sieh Inulin  in geschmolzenem Acetamid 
auflóst u. darin bei der Kryoskopie das Mol.-Gew. yon 2-mal C0H ]0O5 zeigt. Mit A. 
ist aus dieser Lsg. ein Inulan  fallbar, das in der elementaren Zus. u. in der spezif. 
Drehung mit Inulin ubereinstimmt, das aber 11. in k. W. ist u. bei der Kryoskopie in 
W. das Mol.-Gew. yon 2-mal C6H 10O5 zeigt. Langere Zeit trocken aufbewahrt, altert 
das Inulan, wird in k. W. unl. u. ist naeh 2 Monaten von Inulin nicht mehr zu unter
scheiden. Vff. sehen darin, wie in ihren fruheren Fermentyerss., einen Beweis, daB 
es sieh beim Inulinabbau nicht um Zers., sondern um Desaggregation des Polysaccharids 
handelt.

V e r s u c h e .  Inulin  yersehiedener Herkunft durch mehrfaches Lósen u. Aus- 
frieren aus W. u. Fallen mit A. gereinigt. Aschegeh. zwisehen 0,053 u. 0,071%. Lsg. 
des Inulins in  h. W. u. B estst. des Mol.-Gew. naeh dem Abkiihlen ergeben Werte von: 
a) 1193, b) 1230. Naeh langerem Aufbewahren zeigt dasselbe Praparat weder Gefrier- 
puiiktsemiedrigung, noch Kp.-Erhohung. Mol.-Gew.-Bestst. durch Kryoskopie in Acet
amid ergeben Werte, die der Mol.-GróBe von 2-mal C6H 10O6 entsprechen. —  Inulan



2320 D. O r g a n i s c h e  C h e m ie . 1929. II.

aus Inulin, das 2 Stdn. in  geschmolzenem Acetamid in Lsg. gehaltcn wurde. Nach- 
folgendes Fallen m it absol. A. [ a ] D 20 =  — 31,2° in W. M ol.-Gew.-Bestst. aus frisch 
dargestelltcm Inulan in W. crgeben Werte von 303 u. 353, eine Woche gelagertes Inulan  
ergibt dasM ol.-Gew. 487; 4 Monate gealtertcs Inulan zeigt das Mol.-Gew. 2583. (Ber. 
D tsch. chem. Ges. 62. 2378—81.18/9. Berlin u. Cork, Irland, Chem. Inst. d. Univ.) W i l l .

Geza Z em plen und Z oltan  Csiiros, Eiimirlcung von Nitrosylbromid auf Amino- 
sauren. Bei Einw. von Nitrosylbromid auf Aminosauren reagieren nur die oc-Amino- 
sauren glatt, /3-Alanin ist erst bei 20° in /I-Brompropionsaurc iiberfuhrbar, Amino
sauren mit der Aminogruppe in vom Carboxyl entfernterer Stelle lassen sich durch 
Nitrosylbromid nicht mehr in bromierte Sauren umwandeln. Fiir ihre Verss. stellen 
Vff. die schon von W a l la c h  (L ieb ig s  Ann. 3 1 2  [1900]. 205) u. M a n a sse  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 35  [1902]. 1369) hergestellte C-Amino-n-heplylsdurc, N H 2(CH2)(,COOH 
naeh der Methode von v . B r a u n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 1840) dar, indem  
sie N-Benzoyl-£-aminoamyljodid mit Malonester kondensieren. Sie isolierten dabei zwei 
Zwischenprodd.: D ie N-Benzoijl-e-aminoamylmalonsaure u. daraus durch Abspaltung 
von Kohlensaure die N-Benzoyl-t^-amino-n-heptylsaure naeh folgender Rk.:  

C8H8.C O -N H [CH J5J +  CHa(COOCaH6)a — >- 
N-Benzoyl-e-jodamylamin Malonester 

CeHj-CO-NHCCH^.CĄCOOC^H^ — > C0HS • CO-NH[CH2]5• CH(COOH), 
N-Beuzoyl-[e-aminoamyl]-malonester N-Benzoyl-[e-aminoamyl]-malonsaure

Hydrolyse mit HC1
Hydrolyse mit HC1_____________j--------------------------------- 1----------------------------

Y Y Y
i\ rH1[CHJ,,COOH — ------—— —  C„H6 ■ CO • NH[CH2]aCOOH

f-Am ino-n-heptyl- Hydrolyse mit nCl N-Benzoyl-f-amino-n-heptyl- 
siiure saure

V e r s u c h c. fi - Brompropionmure. aus fi-Alanin u. Nitrosylbromid. Krystalle
E. 60— 61°, Ausbeute 72%. —  y-Amino-n-buttersaurc u. Nitrosylbromid ergibt keine 
y-Brombuttersaure. In dem Rk.-Gcmisoh noch vorhandene y-Aminobuttersaure wurde 
durch Benzoylierung naeh S c h o t t e n  u. B a u m a n n  ais Ń-Benzoyl-y-amino-n-buiter- 
saure, Cu H 130 3N , F. 79—80°, nachgewiesen. —  ó-Aviino-n-valeriansaure u. N itrosyl
bromid ergibt keine <5-Bromvaleriansaure. —  e-Amino-n-capronsaure, hergestellt naeh 
v . B r a u n  u. S t e i n d o r f f  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 38  [1905]. 174. 176) u. N itrosyl
bromid ergibt keine e-Bromcapronsaure, dagegen laBt sich durch Benzoylieren die 
e-[Benzoylamino]-n-capronsaure, C13H 170 ?N, F . 80°, gewinnen. —  N-Benzoyl-e-amino- 
amyhnafonsaure, C6H6CONH[CH2]sCH(COOH)2, durch Verseifen des aus Malonester, 
N-Benzoyl-e-jodamylamin u. N a erhaltenen N-Bcnzoyl-s-aminoamylmalonesters, Kry
stalle aus Aceton +  Chlf., F . 115°, 11. in A., Essigester u. Aceton, in reinem Zustand swl. 
in A., unl. in W., Chlf., Bzl. u. Bzn. —  N-Benzoyl-^-amino-n-heptylsawe, C0H5CONH- 
[CH2]0COOH, durch Erhitzen von N-Benzoyl-£-aminoamylmalonsaure im Olbad auf 
145— 150°. F. 80— 81°, 11. in A., Aceton, Chlf., wl. in w. Bzl., swl. in A., PAe. u. W . —  
ę-Amino-n-heptylsaure, N H 2[CH2]6COOH, durch 12-std. Kochen vorst. Verb. mit 
rauchender HC1. Aus dem salzsauren Salz wird die freie Saure (F. 186°) mit Silber- 
sulfat, Salzsaure, Barytwasser u. Schwefelsaure durch quantitative Ausfiillung des 
Halogens u. des Sulfats gewonnen. —  Bei Behandlung von C-Aminolieptylsaure mit 
Nitrosylbromid wird die Saure nicht verandert. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62 . 2118— 25. 
18/9. Budapest, organ.-chem. Inst. d. Techn. Hochschule.) W i l l .

Erik Hagglund und Helmut Urban, Zur Kenntnis des Fichłenholzlignins. Salz- 
saurelignin, das durch Einw. von hochkonz. Salzsaure auf entharztes Fichtenholz- 
mehl gewonnen -wurde, enthalt Kohlenhydrate, die durch mehrtagige Hydrolyse mit
4— 5%ig. H2S 0 4 entfem t werden. E s gehen nicht unbetrachtliche Substanzmengen 
(zum Teil reduzierend) in Lsg. u. der Methosylgeh. des ungel. Riickstandes steigt 
dauernd. Naeh Waschung mit A. u. A. erhalt man ein Prod. von heller Farbę, also 
hat wohl keine Zerstorung stattgefunden. Bei weiterer Hydrolyse u. dazwischen ge- 
schaltetem Waschen steigt der Methoxylgeh. bis zu 16,7% , aber die abgespaltene 
Blenge Formaldehyd bleibt ungefahr konstant u. gibt 5,1% Barbitursaurefallung. 
Vff. geben in mehreren Tabellen eine Zahleniibersicht, aus der aber nicht zu schlieCen ist, 
ob der Formaldehyd ein Spaltstiick des g a n z e n Lignins oder nur von e i n e m  
vielleicht geringen T e i 1 e desselben stammt.

Naphthylaminyerbb. der Lignosulfonstiure geben bei der Tollensdest. Destillate, die
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keine Substanz enthalten, die sich mit Phloroglucin kondensiert. Naphthylamin bindet 
den Formaldehyd so, daB er bei der Tollensdest. nicht in Erscheinung tritt. Aus- 
gesalzene Lignosulfonsaure aus Sulfitablauge u. auch aus isoliertem Salzsaurelignin 
hergestellto Sulfonsaure spaltet Formaldehyd ab. Eine Lignosulfonsaure, aus Sulfit- 
zellstoff durch AufschluB mit hochkonz. HC1 gewonnen, spaltet dagegen keinen Form
aldehyd ab. In starkem Sulfitzellstoff bleiben 10% des Lignins zuruck; danach ware 
die Formaldehydbldg. nur einem Teil des Lignins eigen. —  Es wurden nun Lignin- 
priiparate durch Behandlung von Holz oder Salzsaurelignin m it 0,4— 0,5%  HC1 ent- 
haltendem A m yl- oder Propylalkohol hergestellt. Beim HolzaufschluB betrug die 
Einw.-Dauer 1 Stde., beim Lignin zweimal 2 Stdn. D ie gel. Alkohollignine wurden 
einmal m it 2%ig. k. NaOH u. zweimal m it Eg., die aus Salzsaurelignin nur einmal aus 
Eg. umgefallt. Diese sowie die aus hydrolysiertem Salzsaurelignin m it Eg. hergestellten 
^ .-L ign in ę  gaben nach der Tollensdest. keine Fiillungen m it Barbitursiiure. Piperonyl- 
siiure spaltet unter den Bedingungen der Lignindarst. m it Amylalkohol bzw. Eg. keinen 
Formaldehyd ab. Formaldehyd geht bei der Amylalkoholyse in Diamylmelhylal iiber. 
(Biochem. Źtschr. 207. 1— 7. 27/3. Abo, Inst. f. Holzchemie.) M ic h e e l .

W. Fuchs, ttber den Aufschlu/3 des Lignins m it melhylglykolischer Salzsaure. 
X I. Mitt. zur Lignin-Chemie. (X . vgl. C. 1929. II. 1654.) Śalzsćiure-Lignin (I) aus 
Fichtenholz lóst sich bei langercm Kochen mit 1/ J0-metliylglykol. Salzsdure zu einer 
dunklen Lsg., die sich einigermaficn gut filtrieren laBt. Ebenso lóst sich aus I her- 
gestelltes acelyliertes Lignin, melhyliertes Lignin  u. das im gewóhnlichen oder im 
methylierten Fichtenholz enthaltene Lignin. Cellulose wird kaum angegriffen. Schwerer 
la.Bt sich das acetylierte Fichtenholz aufschlieBen. Filtriert man die beim AufschluB 
von I erhaltene methylglykol. Lsg. u. ycrsetzt m it W . im OberschuB, so fa llt ein gelb- 
liches Prod. (75% des Ausgangsmaterials). Es lóst sich in Methylglykol, Pyridin u. Eg., 
in verd. Alkalien, aber nicht in Sodalsg. oder Ammoniak, Methoxylgeh. 21% gegen 14% 
von dem AufschluB. Behandelt man das M ethylglykolderiv. des Lignins (II) m it (itli. 
Diazomelhanlsg., so erhalt man ein auch beim Kochen in Alkali unl. Prod. mit 2G,5%

Methoxyl. II enthiilt also eine oder mehrere phenol. Hydrosylgruppen, so daB auf 
jedes eingetretene Methylglykolmol. eine freie Phenolgruppe kommt. Fichtenlignin ist 
ais ,,Lignoloxyd‘‘, das AufschluBprod. ais Methylglykolacetat eines Oxólignindiols zu 
bezeichnen. D ie Methylierung des Ligninderiy. u. die Umsetzung des methylierten  
ursprunglichen Lignins m it Methylglykol u. anschlieBender Methylierung zeigt, daB 
auf 2 eingetretene Methylglykolreste eine phenol. Hydroxylgruppe neu entstanden ist. 
Im Lignin ist wahrscheinlich die Atomgruppierung III enthalten, die bei der Rk. mit 
Methylglykol in IV u. weiter in  V bei der Methylierung iibergeht (MG1 =  CH30 -  
CH2-CH2— ). Formel IV laBt yermuten, dafi eine ,,Umacetalung“ der Methylglykol- 
gruppen oder eine Riickbldg. von HI aus IV stattfinden musse. Tatsaclilich geht IV  
beim Kochen m it Methanol z. T. in Lsg., in der neben dem gel. Anteil Methylglykol 
nachzuweisen ist. —  In  einer Tabelle werden die Mol.-Geww. yerschiedener Lignin- 
praparate zusammengestellt u. ais Mittelwert 802 ( ±  5°/0) erhalten, das ais Gewicht des 
,,Reahtals“  bezeichnet wird, unter dem eine zweiwertige Atomgruppierung yerstanden 
wird, die sich vom Mol. durch ihren ungesatt. Charakter, yom ło n  durch elektr. Neu- 
tralitat unterscheidet; die Giiltigkeit dieses Begriffs fiir die hochmolekularen Natur- 
prodd. scheint Vf. móglich. —  In einer Tabelle gibt Vf. eine tlbersicht iiber die V o r - 
y e r s u c h e  m it Fichtenholz u. daraus hergestellten Praparaten; es wurden je 4 g 
Substanz u. 60 ccm Methylglykol, welches etwa 0,6%  Salzsaure u 1,5% H 20  enthalt, 
24 Stdn. gekocht. Borsiiure, Oxalsaure oder Eg. kónnen die HC1 nicht ersetzen. In  
einer weiteren Tabelle sind die Verss. zur Abgrenzung der Bedingungen des Aufschlusses 
von I angegeben. In  weiteren Vers.-Serien wird die Aufklarung des AufschluBmechanis- 
mus unternommen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2125— 32. 18/9. Miilheim-Ruhr, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Kohlenforsch.) Mic h e e l .

Walter Hiickel und Hans HavekoB, tlber die Bedeutung der Aktionskonstanten 
bei Substitutionsreaktionen am Benzolkem. Wahrend bei der Einfuhrung eines zweiten 
Substituenten ins Bzl. das Geschwindigkeitsverhaltnis, in dem o-, -m u. p-Stellung

R(OH) R(OCH:1)
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substituiert wird, von der Aktmerungsenergio abhangt, spielt bei Einfuhrung eines 
dritten Substituenten naeh Sc h e f f e r  (C. 1926 . II. 1817) auch die Aktionskonstante a 
eine Rolle. Bei der Hydrolyse von o,o'-, o,p- u. m,m'-Dibrombenzylchlorid sind nur 
die Aktionskonstanten fiir die Gcschwindigkeitsuntersehiede yerantwortlich (OLIVIER,
C. 1926. II. 748). Auch bei anderen D eriw . des Bzl. m it drei Substituenten andert 
sich die A k t i v i e r u n g s e n e r g i e  durch Ortsveriinderung der dritten Sub- 
stitution nicht. Bei der Rk. der Nitro-chlor- u. der Nitro-dichlor-benzole m it Natrium- 
m ethylat (H o l l e m a n , C. 1916. I. 46) fallt 1,2,6-Nitro-dichIor-benzol durch groBe, 
das 1,3,4-Deriv. dureh Ideine Aktmerungsenergie auf. Das konnte durch einen „ortho- 
Effekt" bedingt sein, der sich aber bei der Rk. m it dem (homoopolaren!) Diathylamin  
nicht auswirkt. AuBerdem tritt Erhóhung. von q auch beim 1,2,3-Deriv. auf. Man 
muB also bei Isomeren s t  e t  s die Untersehiede in den Aktionskonstanten beruck- 
sichtigen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2041— 43. 18/9. Freiburg, U niv.) B e r g m a n n .

W. Swietoslawski, Zur Aujklarung der Slereoisomerie der Diazowrbindungen. 
Eine Erwiderung an H erm  A . Hantzsch. Erwiderung auf die HANTZSCHsche K ri tik 
(C. 1929. I. 2876) der an Diazoverbb. ausgcfiihrten thermochem. Messungen des Vfs., 
die gezeigt haben, daB eine tiefgehende Analogie zwischen syn-Aldoximen u. anti- 
Diazoverbb. einerseits, zwischen anti-Aldoximen u. syn-Diazoverbb. andererseits 
besteht. Die Stabilitat wss. Lsgg. von iso- u. n. Diazoverbb. hangt in erster Linie von 
der Natur der aromat. R este ab u. kann nicht allgemein definiert werden. —  D ie  
Tautomerisationswarme einer Diazoniumbase betragt durchschnittlich ■—2,5 kcal., 
die Umwandlungswiirme eines iso-Diazohydrats in ein Nitrosamin ist 0. —  Zwar ent- 
steht im allgemeinen beim Zusatz einer aquivalenten Menge NaOH zu einer Diazonium- 
salzlsg. n ich t n u r D iazonium hydroxyd, sondern aueh n. D iazohydrat, worauf H a n tzsc h  
hinweist —  auBerdem bildet sich noch Diazoniumdiazosalz, R N (= N )-O -N —N -R  
(n.) —, aber diese Komplikation fallt, w ie gezeigt wurde, gerade bei dem untersuchten 
p-Brombenzoldiazoniumsalz fort. —  Vf. stellt die Hypothese auf, daB in den Verbb. 
des dreiwertigen Sticlcstoffs dieser in zwei Modifikationen auftreten kann. In  der einen 
befinden sich der Atomkern u. die drei Valenzen in einer Ebene, in der anderen nicht. 
Der ,,deformierte“ Stickstoff (in den folgenden Formeln fettgedruekt) verleiht den 
Verbb., in denen er vorkommt, erhohte Aciditiit oder verminderte Basizitat:

C0H5 C6H5-CH C6H5-N
n-Verbb,: 6 ‘> C = N O H , C0H6-N = N -O H  iso-Verbb.: * 5 n * >

II HO- N HO-Jf
(Ber. D tsch. chem. Ges. 62. 2034— 40. 18/9. Warschau, Polytechnikum.) B er g m a n n .

Angelo Angeli, tlber die Konstitulion und die Reaktionen der Diazohydrate. Vf. 
wendet sich gegen eineK ritik Ha n t z s c h ’s (vgl.C. 1 9 2 9 .1. 2876) an seinen Anschauungen 
iiber die Struktur der Diazohydrate u. hebt aufs neue seine Auffassung dieser Verbb. 
ais Isomere u. nicht Stereoisomere im Sinne von H a n t z sc h  hervor. Gerade das vom  
Vf. angenommene System der Zwillingsdoppelbindungen fiir die n. Diazohydrate 
erldiirt die groBe Reaktionsfahigkeit dieser Verbb. Aueh die Kupplungsrk. muB bei 
solchen Verbb. leieht erfolgen; desgleichen laBt sich die Eig. der n. Diazohydrate, 
leicht unter Entw. von Stickstoff u. Bldg. von KW -stoffen das Sauerstoffatom zu ver- 
lieren, was die Isodiazohydrate nicht tun, gut unter Annahme dieser Formeln erkłaren. —  
D ie Wanderung eines Sauerstoffs von einem Stickstoff zum andern, die H a n tzsc h  
fiir unwahrscheinlich erkliirt, findet z. B. leicht bei dem p-Nitroazoxybenzol statt. —  
Wahrend naeh H a n tzsc h  die n. Diazohydrate schwachere Sauren sind ais die Iso- 
diazohydrate, miiBte naeh den ster. Formeln gerade das Gegenteil der Fali sein, wenn 
man z. B. die Formeln m it den beiden Zimtsaureformeln u. den beiden Benzaldoxim- 
formeln vergleieht. tlberdies konnte naeh H a n t z sc h  der Aciditatsgrad des n. Diazo- 
hydrats noch nicht bestimmt werden. Unverstandlich bleibt Vf. die Behauptung 
H a n tzsc h s , daB in dem Antidiazohydrat die Gruppe NOH durch den ihr benachbarten 
dreiwertigen Stickstoff starker aeidifiziert wird, ais im syn-Diazohydrat durch die 
benachbarte Phenylgruppe, da doch in beiden, u. nicht nur im syn-Diazohydrat allein, 
die NOH-Gruppe an ein Stickstoff gebunden ist. —  Das von H a n tzsc h  angefiihrte 
Beispiel fiir die leichte Yeranderlichkeit der wss. Lsgg. der Diazoverbb. erseheint Vf. 
nicht beweisend. Auch die ais Stiitze seiner Formel der n. Diazohydrate angcfuhrte 
Bldg. aus Nitrosobenzol u. Hydroxylamin ist kein gut gewahltes Beispiel, denn Vf. 
findet bei Wiederholung des Vers., daB die Rk. nicht g latt yerlauft. Das von H a n tzsc h  
vorgeschlagene Schema ist wenig beweisend, Vf. erklart den Rk.-Verlauf anders. Die 
Fahigkeit der Diazoather, leicht zu kuppeln, laBt sich gut ohne Annahme ster. Formeln
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erklaren. Auch hier findet sich ein Widerspruch m it dem, was H a n tzsc h  friiher gesagt 
hat, daB namlich das Kupplungsvermogen zur Konfigurationsbest. der Diazoather 
nicht herangezogen werden kann, wahrend er an anderer Stello sagt, daB die Diazo
ather sicher Antikórper sind. —  Vf. erklart die Bldg. der Diazoather aus den n. Diazo- 
hydraten durch Anlagerung von A. an dio Zwillingsdoppelbindung in  der ersten Phase, 
worauf W.-Abspaltung erfolgt, u. gibt eine Erklarung warum die Diazoather bei der 
Yerseifung Isodiazotate u. nicht n. D er iw . liefern. (Ber. D tsch. chem. Ges. 62. 1924 
bis 1928. 18/9. A tti R . Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 9. 933—40. 1/7. Florenz, 
Uniy.) F ie d l e r .

A. Angeli und Zvi Jolles, Uber die Reduktion der normalen Diazohydrate. Es 
wird die experimentelle Bestatigung der friiher (C. 1926. II. 1022) gemachten Annalime 
erbracht, daB sich bei der Umwandlung der n. Diazohydrate durch milde Red.-Mittel 
in die entsprechenden KW -stoffe ais unbestiindiges Zwischenprod. Phenyldiim id  bildet 
(vgl. I). Dieses Zwischenprod. liiBt sich fassen, wenn man in Ggw. von Benzaldehyd 
arbeitet, es bildet sich Benzoyłphenylhydrazin  (F. 168°). Durch Bldg. soleher ungesśitt. 
Zwischenprodd. lassen sich auch andere Rkk. erklaren, z. B. die Bldg. von N H 3 u. N 3H  
bei der Einw. von yerd. H 2S 0 4 auf das K-Salz der Azodicarbonsaure (An g e l i , A tti 
R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [5] 19 [1919]. II . 94), femer die Bldg. von II aus 
Nitrosodimethylanilin u. Semicarbazid (O. F is c h e r , Journ. prakt. Chom. [2] 95 
[1917]. 266) u. die Bldg. von Diazoniumsalzen bei der Einw. von Benzolsulfonylhydrazin 
I  C5H5. N ( : 0 ) : NH +  H,  =  H 20  +  CSH6- N: NI I  C6H , - N : N H  =  C6H6 +  N*

II  (CH3),N • C„H4 • N (: O): N  • N H  • CO • N H ,

III C8H6-N (:0 ):N H  . — » ■ C6H S-N :N H  C „H ,-N (:0):N H  CGII,-NO
auf Chinone (B o r s c h e , F r a n k , C. 1927- I. 890). Vf. hat festgostellt, daB sich auch 
aus m it HC1 angesauerter Chinonlsg. bei der Einw. des K-Salzes der Azodicarbonsaure 
Diazoniumsalze bilden. —  Diese Rkk. unter Bldg. des ungesiitt. Zwischenprod. faBt 
Vf. ais neuen Beweis dafiir auf, daB das Sauerstoffatom im n. Diazohydrat in Oxydform 
(vgl. HI) u. nicht ais Hydroxyl vorhanden ist. Auch der Imidrest laBt sich infolgedessen 
leicht abspalten, wie aus der von B ig ia v i aufgefundenen Rk. (vgl. III) (An g e l i , A tti 
R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [5] 24 [1915]. I. 1093) hervorgeht. Das n. Diazohydrat 
spaltet sich bei Einw. von N itroxyl glatt in Nitrosobenzol u. Stickstoff. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 62. 2099— 2100. 18/9. Florenz, Univ.) F ie d l e r .

Dino Bigiavi, Uber Eeaktionen der Diazohydrate. Vf. vergleicht den Ubergang 
der Isodiazohydrate in n. Diazohydrate m it der BECKMANNschen Umlagerung: wie 
dort beim Ubergang der Oxime in Saureamide ein Sauerstoffatom von einem Stickstoff 
zum Kohlenstoff wandert, findet hier eine ahnliche Wanderung eines Sauerstoffs yon  
einem Stickstoff zum andern Stickstoff sta tt u. zwar bei beiden wahrscheinlich iiber 
ein ehloriertes Zwischenprod. (bei den Diazohydraten das Diazoniumchlorid). N . u. 
Isodiazohydrat unterseheiden sich wesentlich in  ihrem Verh. gegen das Na-Salz des 
Nitrohydroxylamins. Das Isodiazotat bleibt unverandert, das n. reagiert unter Auf- 
treten einer vorubergehenden veilchenblauen Fiirbung, Gasentw. u. Bldg. von Nitroso
benzol. D ie Rk. wird wahrscheinlich durch freiwerdendes N itroxyl bewirkt:

C6H5- N ( : O) : N H  +  OHN — C6H5-N:  O +  N 2 +  H 20 .
Der Rk.-Verlauf laBt sich mit der Rk. der n. Diazohydrate m it Arsenit rergleichen. —  
Ein Unterschied besteht im Verh. des Na-Isodiazotats u. der freien Verb. Wahrend 
Isodiazotate (in alkal. Lsg.) nicht m it Arsenit reagieren u. ebenfalls nicht m it /3-Naphthol 
kuppeln, erfolgen beide Rklc. wenn man zur Lsg. des Na-Salzes Bicarbonat oder Kohlen- 
saure fiigt. Dieser Unterschied im Verh. der Verb. in  freiem Zustande u. ais Salz spricht 
fiir die von Cambi (C. 1 9 2 8 .1. 33) vorgeschlagene Formel m it Zwillingsdoppelbindungen 
f  lir das Isodiazohydrat: C0H3- N : N - O K — >- C6H5 • N : N ( : O) ■ H. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 62. 2101— 02. 18/9. Florenz, Univ.) F i e d l e r .

George Macdonald Benett und Walter Lawrence C. Pratt, 2,4-Dinitrobenz- 
aldehyd ais Reagens. Eine groBere Anzahl von 2,4-Dinitrobenzaldehydderiyv. m it 
aromat. Basen u. Yerbb. m it einer reaktionsfahigen Methyl- oder Methylengruppe 
wird beschrieben. D ie zwei Methylgruppen des 2,4-Dimethylchinolins verhalten sich 
dem Reagens gegeniiber verschieden, die Kondensation in  der 2-Stellung geht leicht 
u. yollstandig von statten, wesentlich schwerer dagegen in der 4-Stellung.

V e r s u c h e .  Dinitróbenzyliden-m-chloranilin, C13H80 4N 3C1, aus Butylalkohol,
F. 137°; Dinitrobenzyliden-3,5-dibromanilin, C13H ,0 4N3Br2, aus Butylalkohol F. 181°; 
Dinitrobenzyliden-p-jodanilin, 0 4N3J, aus Amylalkohol F. 163°; Dinitróbenzyliden-
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p-aminophenol, C13H50 5N3, aus A. F. 158°; Dinitróbenzyliden-p-aminoacetanilid, 
C15H 120 5N 4, aus A. F. 199°; Bisdinitrobenzyliden-o-plienylendiamin, C20H 12O8N 6, aus 
verd. A. F. 158°; Bisdinitrobenzyliden-3,4-łoluylendiamin, C21H ,4O8N 0, aus PAe. F. 153,5° 
Bisdinitrobenzyliden-4,4'-diaminodiphenylamin, CjoHijOgN,, aus Nitrobzl. F. 263° 
(Zers.); Dinilrobenzyliden-6-aminochinolin, C16H i0O.,N4, aus Butylalkohol F. 206°; aus 
a-Picolin a-D initroslyrylpyridin, C]3H90 4N 3, aus Butylalkohol F. 159°; 2-Dinitro- 
styryl-6-methylchinolin, C18H 130 4N3, aus Butylalkohol F. 213°; 2-Dinilrostyryl-4-metliyl- 
chinolin, aus Butylalkohol F. 163,5° u. Tetranitro-2,4-distyrylchiiwlin, C25H 150 8N5, 
aus Cyclohexanol u. Nitrobzl. F. 270° (Zers.); 5,8-Dichlor-2-dinitrostyryl-4-methyl- 
chinolin, C18Hn 0 4N3Cl2, aus Toluol F . 198,5°; 5,6,8-Trichlor-2-dinilrostyryl-4-melJiyl- 
chinolin, C18H 10O4N 3Cl3 aus Butylalkohol F . 225,5°; 2-Dinitrostyryl-4,6-dime(hyl- 
chinolin, C19H 150 4N 3, aus Butylalkohol F . 195° u. 2-Dinitrostyrylhenzimidazol, C16H10- 
0 4N4, aus A. F . 215°. Aus p-Nitrophenylacetonitril u. 2,4-Dinitrobenzaldehyd 2,4,4'- 
Trinilro-a-cyanostilben, C15H80 6N 4, aus Butylalkohol F. 149°. (Journ. chem. Soc., 
London 1929. 1465— 68. Juli. Sheffield, Univ.) T a u b e .

Theodora P. Raikowa, Zur Konfigurationsbcstimmung der Oxime. (Vgl. C. 1929.
II. 418.) D ie von Vf. vertretene Anschauung, daB alle Oxime, die am Oxim-C min- 
destens eine CH2-Gruppe haben, in einer Pseudoform (z. B. I.) auftreten, wird auf 

_ t __ die Frage nach der Giiltigkeit der „Nitril-
R 'C — CHR CHa— C -C 6H 6 m ethode“  zur K onfigurationsbest. der Ald-

1 Jt/ H  I I  & oxime u. der BECKMANNschen U inlagerung
^ '<Cq j-I zur K onfigurationsbest. von K otosim en  an-

gewandt; beide Methoden haben bisher ins- 
besondere zu der unbefriedigenden Folgerung gefiihrt, daB die aliphat. anti-Aldoxime 
u. die fettaromat. syn-Alkylketoxime absolut nicht existenzfahig sind. —  In  der 
aromat. Reihe schreibt m an bekanntlich demjenigen (von zweicn!) Aldoxim die sj-n- 
Struktur zu, das bei aufeinanderfolgender Behandlung m it Acetanhydrid u. Lauge 
ein Nitril gibt. Da alle aliphat. Aldoxime — die, meist fl., nur in einer Form bekannt 
sind —  sehr glatt in Nitrile iiberfuhrbar sind, schreibt man ihnen syn-Struktur zu 
(in bezug auf das H). Es wird angenommen, daB die N itrile aus den Pseudoximen 
entstehen, die fiir syn- u. anti-Form ident. sind, so daB bei den aliphat. Aldoximen 
aus der fraglichcn Rk. kein Konst.-Beweis abgeleitet w erden kann. W ahrscheinlich 
sind iiberhaupt die aliphat. Aldoxime Isomerengcmische. -— Fettaromat. Ketoxime 
existieren nur in einer Form; bei der BECKMANNschen Umlagerung wandert stets 
das Plienyl. W ahrscheinlich sind auch sie Gemische von syn- u. anti-Form, die 
Umlagerung findet aus der Pseudoform statt (II.). In  dieser kann aber naturgemaB 
nur das Phenyl wandern. Bei den aliphat. Ketoximen von unsymm. ICetonen, die 
bei der BECKMANNschen Umlagerung stets z w  e i Prodd. liefern, wird iibrigens von  
H a n t z sc h  schon von jeher angenomm en, daB Gemische der Isomeren (u. des Pseud- 
oxims, nach Ansicht des Vf.) vorliegen. Die Isolierung ist deshalb unmoglich, weil 
sich die Isomeren iiber die Pseudoform stets im Gleichgewicht befinden. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 62. 2142— 49. 18/9. Sofia, Univ.) B e r g m a n n .

N. N. Maxim, Beilrag zur Kenntnis der Struktur der Benzolderivate. D ie Diathyl- 
amide der o-, m- u. p-Toluylsaure w r d e n  hergestellt, ihre D. u. Lichtbrechung fur 
die Linien D , H a, H^, Hj, gemessen u. theoret. berechnet. E s wurde gefunden, daB 
die 100-fache Exaltańon E  2  vom Diathylbenzamid iiber o- u. m-Toluylsaurediathyl- 
amid bis zur p-Verb. wachst. D ie Erscheinung wird unter Anwendung der Oscillations- 
theorie von K e k u l e  auf die Stellung der CH3-Gruppe innerhalb oder auBerhalb eines 
konjugierten Doppelbindungspaarcs zuriickgefuhrt.

V e r s u c h e. Die Amidę wurden aus Diathylamin u. dem Toluylsćiurechlorid 
(aus Siiure u. Thionylchlorid, Ausbeute 95%) in Bzl. gewonnen, durch Schutteln 
mit K 2C03-Lsg. gereinigt, ausgeathert u. im Vakuum dest. Sie sind 11. in A ., Bzl., 
A., 1. in  W., wl. in Lg. o-Toluyhauredialhylamid, C]2H 17ON, K p .24 160°, m-Toluyl- 
sdurediiithylamid, K p .19 160°, p-Toluylsaurediathylamid, K p.n 163°, wird nach mehreren 
Tagen fest mit F . 54°. (Bulet. Soc. Chim. Romania 11. 29— 36. Jan./April. Bukarest, 
Lab. f. organ. Chemie d. Univ.) H e r t e r .

A. Kirpal und H. Kunze, Ober die Chloride der Tetrachlorphthalsdure. Das von  
Gr a e b e  (Ber. D tsch. chem. Ges. 16 [1883]. 860; L ie b ig s  Ann. 238 [1887]. 318) 
zuerst dargestellte Chlorid der Tetrachłorphthalsaure vom F. 118° enthalt offenbar 
Krystallbenzol u. ist ident. m it dem asymm. Tetraehlorphthalsaurechlorid vom F. 137° 
(aus PAe.), das vom Yf. ais n. Umsetzungsprod. der Saure m it Phosphorchloriden
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erkannt wird. D ie Auffassung von K a u fm a n n  u . V osz  (C. 1 9 2 4 .1. 310), daB die Verb. 
von F. 118° das isomere sym m . Chlorid sei, ist demnach nicht richtig. —  Bei der Um- 
setzung des Saurechlorids vom F. 137° mit A. erhalt Vf. den asymm. Ester der Tetra- 
chlorphtlialsaure (F. 126°), den G k a e b e  wolil auch schon in  Handen gehabt hat, 
der sich aber in alkoh. Lsg. auf Zusatz von Alkalien sofort in  den n. Ester, F . 60,5°, 
umlagert. Das asymm. Chlorid lagert sich beim Erhitzen auf den Kp. teilweise in 
das symm. Chlorid um. Unter den beim liingeren Erhitzen auf den Kp. erhaltenen 
Zerfallsprodd. wurden Hexaclibrbenzol u. geringe Mengen Pentachlorbenzoylchlorid, das 
nur aus symm. Chlorid entstanden sein kann, gefunden. Dem asymm. Chlorid kann 
nach dem Dest. ein Chlorid vom F. 48°, das symm. Chlorid, entzogen werden. Diese 
labile Verb. geht jedoch in das asymm. Chlorid iiber, Zusatz von Tierkohle bewirkt 
sogar momentane Umlagerung. Einw. von A. auf das symm. Chlorid gibt den asymm, 
Ester der Tetrachlorphthalsaure.

Y e r s u c h e .  Asym m . Telrachlorphthalylcldorid, C8O2Cl0, wird am besten nach 
GRAEBE (1. c.) erhalten durch 4-std. Erhitzen von Tetrachlorphtbalsaurcanhydrid mit 
PC16 im Druckrohr auf 220°. Farblose Krystalle, die an der Luft unter Abgabe von  
Krystallbzl. verwittern u. aus PAe. seidenglanzende Nadeln ergeben, F. 137°. —  
Symm. Tetrachlorphtlialylchlorid, CsO2Cl0, durch Erhitzen des asymm. Chlorids; aus 
PAe. Prismen, F . 48°, geht allmahlich, besonders bei Zusatz von Tierkohle, in  die 
asymm. Verb. iiber. —  PenlacMorbenzoylchlorid, C,0C16, entsteht boi mehrstd. Erhitzen  
von asymm. Tetrachlorphthalylclilorid zum Sieden. Gleichzeitiges Einleiten Yon Chlor 
erhoht die Ausbeute an dieser Verb. Aus h. A. gliinzende Tafelchen, F. 87°. Durch 
Verseifen entsteht Pentachlorbenzoesaure, F. 200°. —  Pentachlorbenzoesauremethtester, 
C8H30 2C15, durch 30-std. Erliitzen der methylalkoh. Lsg. des Chlorids; flachę Prismen,
F . 97°. —  Telraehlorphtiialsaure-ps-diathyleśter, Cj2H ,0O.1C14, durch mehrtagiges Be- 
handeln des asymm. Chlorids m it absol. A. bei Zimmertemp. Tafelchen, F . 126°. 
Derselbe Ester entsteht auch aus dem symm. Tetrachlorphthalylclilorid. Diese eigen- 
artige Bk. is t noeh nicht geniigend aufgeklart. Der ps-Ester lagert sich allmahlich, 
durch Zusatz alkoh. Alkalien sofort, in den n. Biathylesler yom F. 60,5° um. —  Teira- 
chlorphthakauremonoulhylest-er-ps-chlorid, aus dem sauren Athylester der Tetrachlor- 
phthalsaure m it Thionylchlorid, F . 54°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62 . 2102—06. 18/9. 
Prag, Univ.) " F i e d l e r .

A. Kirpal und K .  Zieger, N otiz zur Isomeriefrage der Phthalaldehydsdureester. 
Wie bei den o-Ketosauren der aromat. Reihe erfahrt der i^-Methylester (I) der Phthal- 
aldehydsaure bei 9-tiigiger Behandlung m it alkohol. HC1 Umwandlung in  den normalen

Ester (II). Ebenso gibt das ^-Chlorid (DI) m it Methylalkohol bei Ggw. von K 2C03 
den kryst. •y-Ester (I), bei 9-tagigem Erwarmen m it CH3OH den óligen n-Ester (II). 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 62 . 2106—07. 18/9. Prag, Deutsche Univ.) B e b g m ann.

Frank C. Whitmore und Lloyd L. Isenhour, Mcrcurierte Terephthalsaure. (Vgl. C. 
1 9 2 9 . II. 2328.) D ie Mercurierung vonTerephthalsaure lieB sich auf 2 Wegen durehfiihren, 
einmal durch 240-std. Sieden einer wss.Misehung der Saure mit Mercuriaeetat, Eg. u. Na- 
Aeetat, u. dann durch 70-std. Schmelzen des Terephthalsauredialhyleslers mitMereuriacctat 
u. etwas Eg. bei 117°. Die neben dimercurierter Terephthalsaure entstandene 2-Hydr- 
ozymercurilerephlhalsiiure schied sieh ab ais Anhydro-2-hydrox>jmercuriterepMialsaure, 
CgHjOjHg (I). l/ r std. Sieden der Suspension von I in CUf. mit PC15 u. Erhitzen des 
gebildeten, nicht analysenrein erhaltenen Saurechlorids mit n-Butylalkohol liefcrte 
2-Chlormercuriterephthakauredibulylesler, C10H21O.,ClHg, Krystalle aus A., F. 82— 85°. 
Behandeln der Chlf.-Lsg. des rohen Saurechlorids mit trockenem N H 3 fiihrte zu 2-Chlor- 
mercuritereplithalsaurediamid, CaH 70 2N2CIHg. jNlit Anilin lieferte das Saurechlorid 
2-CMormercuriterephlhalsduredianilid, C20H 15O2N 2ClHg, braunes Prod., wl. in  k. W.,
1. in h. A ., schmilzt nicht bis 300°. D ie Suspension von I ergab m it einer NaBr-haltigen  
Bromlsg. 2-Bromlerephlhalsaure, F. 299°. —  Zur Reinigung von I diente ein Verf., das 
auch auf andere mercurierte aromat. Carbonsduren anwendbar ist. Die mercurierte 
Saure wird in  das Chlorid u. dann in den n-Butylester iibergefiihrt, der aus h. A. oder 
Butylalkohol umkrystallisiert wird, in dem die Ester der dimereurierten Prodd. swl. 
sind. Auf diese Art u. Weise wurde AnJiydro-2-hydroxymercuribenzoe.sdure, C,H10 2Hg,
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gereinigt, dio schlieBlich aus dcm Butyl ester m it sd. 90%ig. A. gcwonnen wurde. 
ćJourn. Amer. chem. Soc. 51. 2785— 87. Sept. Evanston [111.].) B e h r l e .

S. Avery und W. D. Maclay, D ie isomeren a.,fl-Diplienylglutarsauren. (Vgl.
C. 1928 . II. 2138.) Teil I. D i e o p t .  - i n a k t .  S a u r e n .  Dic Angaben iiber die 
hoher schmelzende d,l-a.,f3-Diphenylgluiarsdure vom 1?. 226— 228° von A v e r y  u. Mc D o le  
(Journ. Amer. chem. Soc. 30 [1908]. 596. 1423) wurden bestiitigt. Durch 4-std. Er- 
hitzen im Rohr m it Acetylchlorid auf 140° lieferte sic das A nhydrid der niedriger 
schmelzenden d,l-a.,f)-Diphenylglutarsdure, CjjH^Oj, Platten aus Chlf. m it PAe., F. 126,5°. 
Dieses gcht m it sd. W. oder besser beim Losen in Alkalicarbonatlsg. u. Fallcn m it 
starker Sauro in niedriger schmelzende d,l-a,/}-Diphenylglularsaure vom P. 208— 210° 
(korr.) iiber, C^H^O.,, Krystallo aus verd. Eg. Dicselbe Siiure irird auch naeh der 
Vorschrift K is h n e r  (C. 1915. II . 318), der sio ais dio maleinoido Form be- 
zeichnete, aus l,2-Diphenylcyclopentcn-3 erhalten, u. ihr entspricht auch die aus 
/?,y-Diphenylvalerolacton gcwonneno Siiure von M e e r w e in  u . D o t t  (Journ. prakt. 
Chem. 97 [1918], 264). —  Das Anhydrid liefert mit N H 3 in Chlf. das Monoamid der 
d,l-v.,f}-Diphenylglularsdure, aus 50%ig. A., E. 200—205° (Zers.), das wohl unter die 
Verbb. der niedrigsehmelzenden Reihe zu ziihlcn ist. Mit einer sd. Mischung von 95%ig.
A. u. konz. HC1 geht es iiber in  das Im id der niedriger schmelzenden d.,l-o.,fi-Dip]ienyl- 
glularsaure, C17H ]50 2N, haarahnliehe ICrystalle aus 80%ig. A., E. 225— 229°, das auch 
aus ^y-Diphenyl-y-cyanbultersduremethylester, der wohl auch zur niedrig schmelzenden 
Reiho gehort, beim Eindampfen m it alkoh. KOH fast zur Trockne, Zufiigen von W. 
u. Wiedereindampfen u. schlieBlich Eindampfen m it Eg. u. konz. HCl erhalten werden 
kann. —  Mit Anilin in Bzl. erhalt man aus dem Anhydrid das d,l-a,fl-Diplienylglutar- 
sduremonoanilid, C23H 210 3N, Nadeln aus 50%ig. A., F. 201— 202°, das w o ń  zur niedrig 
schmelzenden Reihe, die auch ais dio der cis- oder maleinoiden Formen bezeichnct 
werden kann, gehort. —  Ober 150° herrscht in  einer Mischung der beiden racem. 
a,/?-Diphenylglutarsauren die hoher schmelzende um so mehr vor, je hoher die Temp. 
steigt, iiber 180° werden die Ester der niedriger schmelzenden Saure bei der Hydrolyse 
u. bei 200° die Saure selbst mehr oder weniger vollstandig in  die hoher schmelzende 
Saure umgewandclt.

Teil II . D  i c o  p t. - a k t. S a u r e n .  D ie a,/7-Diphenylglutarsaure, H 0 2C- CH2- 
CH(C6H5)CH(CeH5)C0 2H, kann in 6 Formen, 2 inakt. u. 4 akt. auftreten. D ie beiden 
inakt. sind dio hoher schmelzende Saure vom F. 226— 228°, fiir dic der Name a d, fl l- 
a l, (i rf-Diphenylglutarsaure (racem. Form) vorgeschlagen wird, u. die niedriger 
schmelzende Saure vom F. 208— 210°, die a l, (}d-a.d, ji Z-Diphenylglutarsaure (racem. 
Form). D ie opt. Spaltung der beiden Sauren gelang iiber die Brucinsalze. D ie hoher 
schmelzende Saure lieferte die a d ,  fl l-Diphemjlglutarsaure (d-Form), haarfórmige 
Krystallo aus verd. A., F . 224— 226°, [k]d2° =  + 58 ,7° (1 g in  25 ccm Lsg. gab in  1 dcm 
Rohr + 2 ,35°), wl. in h. W. u. Bzl., sil. in A ., CH3OH, Aceton u. Essigester. Die eben- 
falls isolierte a l ,  fJ d-Diphenylglularsaure (1-Form) zeigte dieselben Eigg. bei entgegen- 
gesetzter opt. Drehung. Gleiche Mengen der 1- u. d-Sauren lieferten die Racemform 
vom F. 226— 228°. —  Aus der niedriger schmelzenden Saure wurde erhalten die 
a l ,  fl l-Diphenylglutarsaure (1-Form), Nadeln auś verd. A. oder Eg., F. 202°, [a]n2° =  
— 140,7°. D ie Loslichkeit der akt. Sauren in organ. Losungsmm. war hier wie in der 
hoher schmelzenden Reihe bedeutend gróBer ais die der Racemform. Dieselben Eigg. 
bei entgegengesetzter opt. Drehung wies auch die a d, fl d-Diphenylglutarsdure (d-Form) 
auf, die m it der 1-Form zusammen die Racemform vom F. 208— 210° lieferte. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 51. 2833— 39. Sept. Univ. of Nebraska.) B e h r l e .

Henry Gilman und Harold L. Jones, Eine Untersuchung iiber den moglichen 
Austausch von Eadikalen beim Erhitzen eines Gemisches einer R 'X - und einer R M gX - 
Verbiwlung. (Vgl. G il m a n  u. Mitarbeiter, C. 1929. H . 871. 1671.) In eine Mischung 
von R 'X - u. RMgX-Verbb. wurde naeh mehrstd. RuckfluBkochen in einem A.-Toluol- 
oder A.-Bzl.-Gemisch C 02 eingeleitet u. die entstandene Saure untersucht. Sie erwies 
sieh immer ais die reine Siiure R- C 02H , ein Beweis dafiir, daB k e i n  Radikalaustausch 
vor sieh gegangen war. Je naeh der Labilitat des Halogens der R'X-Verb. hatte in  
mehr oder weniger groBem Umfange die R k .: R 'X  +  RMgX =  R 'R +  MgX2 statt- 
gefunden. So lieferte die Mischung von C6H5Br m it Cg^CH^MgCl die reine Saure 
CsH3CH2C 02H; von C6H5CH2C1 m it C6H5MgBr die Benzoesaure; yon C6H 5Br m it 
(C6H5)3(X H 2MgCl die Triphenylessigsaure; von (C6H5)3CC1 m it CeH 5CH2MgCl diePhenyl- 
essigsaure. Unerwartet verlief die Rk. von Triphenylchlonnethan m it C6H5M gBr, die 
naeh dem C 02-Einleiten neben Benzoesaure in 47% Ausbeute p-Phenyllriphenyl-
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melhan, C25H 20, Krystalle aus A ., F . 111°, neben 0,63% Telraphenylmetlian ergab. 
(Journ. Ainer. chem. Soc. 51. 2840—43. Sept. Ames, Iowa State Coli.) B e h r l e .

Harold Burton und Christopher Kelk Ingold, Existenz und Slabilitdi freier 
Radikale. Vff. lehnen grundsatzlich dio Theorie der ,,Affinitatsbcanspruehung“ zur 
Erklarung des Auftretens freier Radikale ab, wobei sie diesen Begriff m it der Fiihigkeit 
zur o,p-Substitution naeh F lu r s c i i e im  gleiobsetzen. Gegen dio Theorie sprcche 
z. B ., daB Chlor viel starker o,p-substituierend wirke ais Phenyl u. doch Tetrachlor- 
kohlenstoff von Triphenylchlormcthan grundverschicden im Verh. sei. Fcrner sprechen 
naeh Ansicht der Vff. dio Existenz der Hydrazyle —  wegen des groBen Affinitatsinhalts 
des Stickstoffs —  u. die des Pentaphenyliithyls —  wegen der zu erwartenden geringen 
Valenzbeanspruchung des (CgH^jC-Restes —  gegen dio bisherige Theorie. Vff. bringen 
vielmehr die Fiihigkeit der Phenyle, Radikalbldg. zu bewirken, in Zusammenhang 
m it ihrer Fiihigkeit, ,,Anionotropio“ u. ,,Prototropie“ zu bewirken, u. erklaren beides 
durch die Tatsache, daB Phenyle an einem m it ihnen verkniipften Ć oino positiye oder 
negative Ladung stabilisieren konnen. Zwischen Triphenylmcthylion u. Triphenyl- 
methylradikal wird dabei kein prinzipieller Unterschied gemacht. Die erwahnte Eig. 
der Phenyle bedingt auch die Natrium addition an phenylierte Athylen-C-Atome, die 
bekanntlich so spezif. ist, daB z. B. asymm. Diphenyliithylen iiber ein Radikal (CcH5)2- 
CNa-CH2 . . .  in (CGH-)2CNa-CH2- CH2- CNa^H .;),, iibergeht, nicht aber auf der 
„aliphat.“ Seite Natrium aufnimmt. —  Es folgt eine Diskussion der Stabilitat (Disso- 
ziationstendenz) von Methylen m it polynuclearen Substituenten, sowie von N- u. 
O-Radikalen; die bisherigen Erfahrungen sprechen naeh Ansicht der Vff. fiir ihrc neue 
Theorie. (Proceed. Leeds philos. literary Soc. 1. 421— 31. April. Leeds, Univ.) B erg m .

Lothar Birckenbach, Karl Huttner und Walter Stein, Uber Pseudohahgene.
IV. Die Hydrolysenkonslanten des Bromtricyanmethyl^ und des Chlor-, Brom- und Jod- 
trinitroniethyls. (III. vgl. C. 1929. I. 1805.) W ie beim Tricyanmethylrest handelt 
es sich beim Trinitromethylrest —  Trinitromethylwasserstoff u. Tricyanmethyl- 
wasserstoff sind sehr starkę Sauren —  um ein Pseudohalogen: D ie chem. Eigg. von  
Bromtricyanmethyl u. dem Chlor-, Brom- u. Jodtrinitromethyl sind ganz analog (Hydro- 
lyse zu Pseudohalogenid u. Hypohalogenit, Umsetzung m it KCN zu Halogencyan). 
Trinitromethyl is t der elektronegativere Molekiilbestandteil. Die Zersetzungsspannung 
der 1/ 10-n. Lsg. vom Trinitromethylkalium is t m it etwa 2 V gleich der von Vio_n- KC1 
u. VlO -n. KC(CN)3. E s wurden die Hydrolysengleichgewiehte der vier Verbb. bestimmt. 
Fiir Chlortrinitromethyl ist K a  =  8 X 10-12, fiir die Brom- bzw. Jodverb. 3 x  10- 1 1  
bzw. 4 X 10-7 , fiir Bromtricyanmethyl 7 X 10-9 . D ie besonders starkę Hydrolyse 
der Jodyerb. findet sich auch beim Chlorjod wieder. Im  Gegensatz dazu is t Chlor
trinitromethyl dem Chlor nicht ahnlich, letzteres wird viel leiehter hydrolysiert. (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 62. 2065— 75. 18/9. Clausthal, Bergakademie.) B e rg m a n n .

Lothar Birckenbach und Martin Linhard, tJber Pseudohahgene. V. Uber das 
Mischhalogen Bromozycyan. (IV. vgl. vorst. Ref.) Bei der Einw. von Brom auf Ag- 
Cyanat in  Athylchlorid bei — 20° erfolgt quantitative Bldg. von Bromoxycyan, Br-NCO. 
Aus Athylchlorid oder aus der Dampfphase krystallisiert, bildet es schwach gelbliche 
Nadeln von stechendem Geruch; bei 72° schmilzt es rotbraun; bei 80— 90° polymerisiert 
es sich plótzlich unter starker Wiirmeentw. In  den meisten organ. Solventien ist es
11., m it Aceton, Ather, schneller m it W ., Anilin u. Alkoholen tritt heftige Zers. ein. 
In Stickstoff laBt es sich zum Teil sublimieren; zum gróBten Teil jedoch bildet sich 
Tribromcyanursaure —  wenigstens wird das Prod. durch w. W. zu Cyanursaure u. 
HOBr hydrolysiert. Bestimmungsmethoden: Mit wss. K J  (OCN-Br +  2 K J  =  J 2 +  
KOCN +  KBr) oder wss. S 0 2 (naeh Hydrolyse Bldg. von Cyansaure u. HBr). Vor- 
siehtige Hydrolyse m it W. verlauft naeh der Bruttogleichung:

6 O CN -B r +  4 H20  =  3 Br? +  N 2 +  4 C 02 +  2 CO(NH2)2 
in einigen Tagen; primar bildet sich naturlich HOBr u. Cyansaure; letztere zerfallt 
(vgl. N o r m a n t  u . Ctjm m ing, C. 1913. I. 225) zu C 02 u. Harnstoff, der zum Teil mit
3 HOBr zu 3 HBr, C 02, N 2 u. 2 H ,0  rcagiert. In wss. - a 1 k a 1. Lsg. is t die Brutto
gleichung der Hydrolyse:

3 OCN-Br +  8 KOH =  3 KBr +  N 2 +  2 K 2C 03 +  KOCN +  4 H 20  
(KOBr reagiert m it K-Cyanat zu K 2C 03 u. Monobromamin, das von HOBr in N 2 u. 
HBr umgewandelt wird). —  Bromoxycyan reagiert m it Alkohol in C2H5C1-Lsg. noch 
bei — 80° zu N-Bromallophansdureathylesler, C4H ,0 3N 2Br, weiBe Krystalle vom F. 117°, 
u. wahrscheinlich etwas N-Bromurethan. Der Meehanismus dieser Rk. laBt sich so 
wiedergeben: Bromosycyan ist ebenso wio in POCl3-Lsg. zum Teil dimerisiert. Mono-
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meres reagiert m it A. zu N-Bromurethan; Dimeres von der Struktur Br2N- CO-N—C— O 
(vgl. D a v is  u . B l a n c h a r d , C. 1929. II. 865) addiert ein Moi. Alkohol an die Iso- 
eyanatgruppe u. spaltet alkoholyt. ein Br-Atom (zu C2H5OBr) ab. Naturlieh wird man 
danach auch fiir die Hydrolysengleichgewichte primare Bldg. yon Dicyansaure, 
H 2N-CO-3ST^C— 0 , annehmen, die sich m it dem Monomeren ins Gleichgewicht setzt.
—  Bromoxycyan addiert sich ais „Pseudohalogen" an Athylen im Verhaltnis 1: 1 zu 
einer farblosen, krystallin. Verb. Im  Gegensatz zur Bk. von Athylen mit Jodoxycyan
—  iiber die spater berichtet wird —  bildet sich jedenfalls nicht Br-CH2-CH2-lsP^C—O. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2261— 77. 18/9. Clausthal, Bergakademie.) B e r g m a n n .

Arnold WeiGberger, Heinrich Mainz und Emmerich Strasser, t/bcr die A u t- 
ozydation des Benzoins in  alkalischer Losung. Die yiolettrote Farbrk., die alkoh. Lsgg. 
von Benzoin auf Zusatz wss. Kalilauge zeigen —  andere Acyloine verhalten sich ahn- 
lich —, tritt unter LuftabscliluB nicht auf, wird aber durch iiberschussigen Sauerstoff 
zerstórt. Sie ist ident. mit der Farbrk., die Benzil beim k u r z e ń  Erwarmen m it KOH  
gibt (nicht aber mit der purpurroten luftbestiindigen Farbę, die bei 5 Min. dauerndem 
C8H5.C = C -C gH5 C0H5-CH(OK)-CO-C6H 5 C0H6-C— C-C0H0 C0H6-C(OK).CO.CaH6

I  OK OK I I  I I I  OK OH IV  Ó— 0 -H
Kochen yon Benzil in A. auftritt, wobei das Benzilaldol entsteht). Fiir die yiolettrote 
Verb., die ais K etyl des Benzils aufzufassen ist, wird nach STATJDINGER u . BlNKERT 
(C. 1923. I. 421) die Formel einer chinhydronartigen Verb. yon Benzil u. Stilben- 
diolkalium angenommen. -— Die quantitative Verfolgung der Autoxj'dation des 
Benzoins ergab, daB pro Mol. Benzoin 1 Mol. 0 2 absorbiert wird, wobei a l s p r i m a r e  
Prodd. 1 Mol. Benzil u. 1 Mol. H 20 2 entstehen. K inet. konnte am Benzoin u. am 
Anisoin gczeigt werden, daB eine Rk. erster Ordnung yorliegt, u. daB nicht das En- 
diolat I, sondern das Alkoholat II des Benzoins oder ein Monokaliumsalz des Stilben- 
diols (DI) der Autoxydation unterliegt. NaOH u. Ba(OH)2 wirken wie KOH, wahrend 
die Endiolatc yerscbiedener Alkalien yerschiedene Autosydationsfahigkeit besitzcn 
miiBtcn. Fiir Formel H  spricht ferner, daB nach den allgemeinen Erfahrungen bei 
der A utosydation ein Peroxyd wie IV ais Primarprod. auftritt. (Ber. D tsch. chem. Ges. 
62. 1942— 52. 18/9. Leipzig, U niv.) B e r g m a n n .

Ben B. Corson und Robert W. Mc Allister, Oxydation von Benzoinen zu D i- 
Jcctonen mit Jod. In  Anlehnung an eine Beobachtimg von Go m b erg  u. Ba c h jia n n  
(C. 1928. I. 53) erhielten Vff. 90— 95°/0ig. Ausbeuten an Benzil bei Oxydation von  
Benzoin in  CHjÓH-Lsg. in Ggw. yon Na-M ethylat durch Zufiigen yon Jod u. Arbeiten 
in sd. Methylalkohol oder in einer N2-Atmosphare. Luftzutritt fiihrt zu Verunreinigungen 
des Benzils infolge der aufierordentlichen Empfindlichkeit der alkal. Benzoinlsg. fiir 
Oxydation. Entsprechende Ausbeuten an Diketon (80— 90%) wurden aus Anisoin, 
Piperoin  u. Furoin erhalten. Das nach F is c h e r  (L ie b ig s  Ann. 211 [1882]. 214) her- 
gestellte Furoin wurde sorgfaltig gereinigt, Krystalle aus A., F . 138—-139° (korr.). 
Oxydation mit J  u. NaOCH3 in CH3OH lieferte 80% an Furii, aus Bzl. F . 165— 165,5° 
(korr.), bei Verwendung von Brom sank die Ausbeute um 20—30%. Die Oxydation 
des Benzoins yerlauft wahrseheinlich iiber eine intermediare Bldg. von Stilbendienolat, 
NaO(C6H5)C: C(C6H5)ONa. —  Die bekannte Purpurfarbc einer alkal. Benzoinlsg. ist 
zu einer sehr empfindliehen Farbrk. auf Benzoine ausgestaltet worden. Nach dem  
Verf. der Vff., das auf Benzoin, Furoin  u. Benzofuroin, nicht aber auf Butyroin, Piperoin 
oder Anisoin anwendbar ist, geben 0,0002 g Benzoin eine positive Farbrk., u. 0,0001 g 
eine schwache Farbung, was 100-mal so em pfindlich ist w ie der Benzoinnachweis mit 
PEHLlNGscher Lsg. D as Verf. beruht darauf, daB die Ggw. yon Benzil in der Reaktions- 
Isg. die Benzoinfarbe yerstarkt, was wohl auf Chinhydronbldg. beruht. Man gibt zuerst 
in  ein 10 ccm-Reagensglas 1 cem NaOCH3-Lsg. (4 g N a in 50 ccm CH3OH), dann
0,1 ccm gesatt. Benzillsg., u. zum SchluB 0,02— 1 ccm der auf Benzoin zu priifenden 
methylalkoh. Lsg. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2822— 25. Sept. Middlebury, Ver- 
mont, Middlebury Coli.) B e h r l e .

F rank C. W hitm ore und G. J . L euck, Die Mercurierwng w n A u rh i undVersucJie, einige 
andere Triplienyhnelhanfarbstoffezumercurieren. (Vgl.C. 1929.II. 2325.) Die Mercurierung 
von Pararosanilin  m it einer sd. schwach essigsauren Lsg. yon Mereuriacetat lieferte das 
Acetal des Triaeetoxymercuripo.rarosanilins, C27H270 8N 3Hg3, swl. in W. u. unl. in anderen 
Losungsmm. 3Iit sd. NaJ-Lsg. wird bei dieser wie bei allen folgenden Hg-Verbb. dąs 
H g quantitativ abgespalten unter Bldg. von anorgan. Hg u. NaOH. —  Mercurierung 
der Malachitgrunlase m it H g(II)-Acetat lieferte eine geringe Menge eines dimercu-
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rierten Prod.; Malachitgrim, K rystallviolett u. N -Phenylm ethylviolett lieBen sich 
nicht mercurieren. —  Je nach Wahl des Losungsm. konnten aus A urin  Prodd. m it
1 , 2 u. 3 Hg-Atomen erhalten werden, was sich aus der Reversibilitat der Mercu- 
rierungsrkk. erklart. In einem sd. Gemisch von Eg. u. Essigester wurde m it Hg(II)- 
Acetat erhalten Acetoxymercuriaurin, C21H 10O5Hg, rotes Pulver, 1. in A., Aceton u. 
Alltalien. Halbstd. RiickfluBkochen eines verhaltnismaBigen tjberschusses von Aurin 
m it H g(II)-Acetat in  einem Gemisch von A. u. Eg. lieferte Diaceloxymercuriaurin, 
CMII180 7Hg2, hellrotes Pulver, 1. in  A., Aceton, Essigester u. Alkalicn. In  wss.-alkoh. 
Lsg. war das Hauptprod. 'Triacetoxymercuriaurin, C25H 20O0Hg3, schwarzes Pulver. 
swl. in A., Eg. u. Alkalien. Dieses bildete sich auch neben frciem Aurin bei 24-std. 
Kochen von Acctoxymercuriaurin in A. —  3-tiigiges Kochen von Mono-, wie auch 
Triacetoxymercuriaurin m it NaCl in  A. fiihrte zu Trichlormercuriaurin, C19H lł0 3Cl3Hg3. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2782— 84. Sept. Evanston [111.].) BEHRLE.

Remo de Fazi, Synlheseti in  der organischen Chemie m it strahlender Energie.
III. Acenaphthen und Benzaldehyd. (II. vgl. C. 1928.1. 2174.) Vf. hat Benzaldehyd  
m it Acenaphthen zusammen, in Bzl. gel., zwei Jahre lang im geschlossenen GlasgefaB 
dem Sonnenlicht ausgesetzt. Es haben sich gebildet: 1. Zwei schon bekannte Polyrnere 
des Benzaldehyds, das Tetramere vom F. 165— 170° von Cia m ic ia n  u . S il b e r  (A tti 
R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [5] 18 [1909], I. 216) u. das Trimere vom F. 248—250° 
von Ma s c a r e l l i (A tti R . Accad. Lincei [Roma], Rend. [5] 15 [1906]. II. 375; 19 
[1910]. I. 388). 2. Eine Verb. aus 1 Mol. Benzaldehyd u. 1 Mol. Acenaphthen— H 2, 
wahrscheinlich 1 -Benzoylacenaphthen, F . 195— 198°, dessen Bldg. man durch Gleichung I

ausdriicken kann. 3. Stilben u. daraus durch weitere Belichtung Isoslilben. 4. Eine 
harzige Substanz, die nicht weiter untersucht wurde. Der Nachweis von Diacenaphlhylen 
u. Hydróbenzoin gelang nicht, womit aber n ich t bewiesen ist, daB sie sich nicht gebildet 
haben. Benzaldehyd oxydiert sich zu Benzoesaure. Die harzige M., die MASLARELLI 
(1. c.), der in  Ggw. yon Jod arbeitete, erwahnt, u. die bei der Dest. noch Stilben lieferte, 
enthiilt wahrscheinlich Isostilben, da dieses in  Ggw. von Jod beim Kochen Stilben  
liefert. (A tti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 9. 1004—06. 1/7. Messina, 
Univ.) F ie d l e r .

Geza Zemplen und Alexander Muller, iUber Alizaringlylcosid und A lizarin- 
bioside. Verss., durch Synthese zu entscheiden, welclie Biose der Iłubierythrinsaure, 
der nach L ie b e r m a n n  u. B e r g a m i (Ber. D tsch. chem. Ges. 20 [1887]. 2241) die Formel I 
zukommt, zugrunde liegt, fiihrten zu keiner endgiiltigen Entscheidung. Rubierythrin- 
saure ist mit Alizaringentiobiosid nicht idcnt., mit Alizarincellobiosid hat sie eine ge- 
wisse Almlichkeit in den FF. der freien Substanz u. der Octacetylyerb. Die Methode 
von T a k a h a sh i (C. 1926. I. 1646), das Telraacetylalizaringlucosid (II) u. das daraus 
durch Verseifung m it Alkali entstehende Alizaringlucosid aus Acetobromglucose u. 
Alizarin herzustellen, wurde ausgestaltet. G l a s e r  u . K a h l e r  (C. 1927. II. 941)

HO NH. nehmen die Abspaltung der Acetyle aus II durch 
methylalkoh. Ammoniak vor u. gelangen zu einer in  
roten Nadeln krystallisierenden Vcrb. vom F. 193 
bis 194°, die sie Diglucosido-l,2-dioxy-9,10-diamino- 
anthrahydrochinon nennen u. fiir welche sie die 
Formel HI annehmen. Yff. stellen fest, daB dieses 
angebliche „Diglucosid", die rotę Substanz, sowohl 
aus Tetrabenzoylalizaringlucosid bei Einw. von me-

ÓC0H 150 5

C
H ( f ^ N H 2
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thylalkoh. Ammoniak ais auch aus der Tetraacctylverb., sowie aus freicm Alizarin- 
glucosid cntsteht. Sie enthalt weder Acetyl, noch Metlioxyl, ihre Zus. ist unsicher, 
sicher ist nur, daB die Substanz ein Monoglucosid ist.

V e r s u c h e .  Tetraacetylalizaringlucosid, C^H^O^ (II), aus Acetobromglucose 
u. Alizarin in Ggw. von Chinolin mit Silberosyd. Reinigung durch Lósen in w. Essig- 
ester u. Fallen mit li. A. Goldgelbc Nadeln, F . 205°, U. in Chlf. u. Tetrachlormcthan,
1. in Eg., Pyridin, w. Ameisensaure- u. Essigsaureester, wl. in k. u. li. A., Methanol u. 
w. W., swl. in  Bzl. u. k. Eg., unl. in A., PAe. u. in  k. W. —  Tetrabenzoylalizaringlucosid 
analog II aus Benzoylbromglucose in  Ggw. von Chinolin mit Alizarin u. Silberoxyd. 
Lange goldgelbe Nadeln. F. 232°, 1. in Chlf., Aceton, Pyridin, Eg., w. Ameisensaure- 
u. Essigester, swl. in  w. A. u. Methanol, unl. in  A., PAe. u. W. —  Ammonialcverb. des 
Alizaringlucosids aus Tetraacetylalizaringlucosid, in  Methanol suspendiert, u. Einleitcn  
eines trockenen Ammoniakstromes in  die Suspension unter EiswasserauBenkuhlung. 
E ote Krystalle aus A., F . .197— 198°, 1. in Pyridin, swl. in  h. Methanol u. A ., Eg. u.
h. W., unl. in  A., Ameisensaure u. Essigsaureester, Chlf., Bzl., PAe. u. k. W., 1. in verd. 
Mineralsaurcn unter Farbiinderung naeh gclbbraun. Zus. unsicher. Der Glucose- bzw. 
der Alizaringeh. entspricht einem Monoglucosid. —  Alizaringlucosid a) durch saure 
Verseifung der Ammoniakyerb. des Alizaringlucosids mit Vio-n - HC1. Nadeln aus 80%ig. 
Essigsaure, F . 235—237°. b) Durch alkal. Verseifung des Tetraacetylalizaringlucosids 
mit NaOH. Gelbe Nadeln aus wss. A. umkrystallisierbar. F . 235—236° (vgl. T aica- 
HASHI, 1. c., F . 230—231°), wl. in w. A , Methanol, w. Eg., unl. in B zl., Essigsaure- 
u. Ameisensaureester, Chlf., Bzl. u. W ., 1. in  Alkalien mit kirschroter, in  konz. H 2S 0 4 
mit roter Farbc. —  Hcptaacetylalizarincellobiosid, C40H 42O:,i, analog I (in den Zucker- 
hydroxylen 7-fach acetyliert), aus reinster AcetobromcelloDiose m it trockenem, subli- 
miertem Alizarin in  Ggw. von Chinolin u. Silberoxyd. Aus Ameisensaureester gold- 
gelbes Krystallpulver oder dicke Prismen, E. 249°. L. in Chlf., CCI,,, w. Eg., Essigsaure-, 
Ameisensaure- u. Bcnzoesaureathylester, swl. in Aceton, Bzl., k. Eg., Essigsaure- u. 
Ameisensaureester, unl. in  w. A., Methanol, k. Amylalkohol, CS2, W., A., PAe. Mit 
Alkalien rubinrote Fiirbung, m it konz. H 2S 0 4 karminrot. —  He<ptaacetyl-[1-acetyl- 
alizarin]-cellobiosid, C42H 440 22, analog I, aus Hcptaacetylalizarincellobiosid mit Essig- 
saureanhydrid u. Pyridin. Hellgelbe Krystalle, F . 219°, steigt durcli UmkrystallLsieren 
aus absol. Ameisensaureester bis auf 229°. L6slichkeitsverhaltnisse sind denen des 
Heptaacetylalizarincellobiosids gleich, nur die Lóslichkeit in Saurecstern ist eine 
gróBere. —  Ammoniakverb. des Alizarincellobiosids, liergestellt durch Zulciten von  
Ammoniakgas zu Hcptaacetylalizarincellobiosid in Methanol. R ote Nadeln, F. 230°, 
swl. in  A. u. Methanol, w. Eg. u. w. W. unl. in Aceton, A., B zl., Chlf., Toluol, 
X ylol, CC14, CS2, Ameisensaure- u. Essigsaureester. In verd. Mineralsauren unter Zers.
I. —  Alizarincellóbiosid durch saure Verseifung der Ammoniakverb. oder durch alkal. 
Verseifung des Heptaacctylalizarincellobiosid. Feine gelbe Nadeln, F. 256°, 1. in w. 
E g. u. 50%ig. w. A., unl. in den meisten anderen Losungsmm. —  Hcptaacclylalizarin- 
gentiobiosid, C40H 42O21, analog I (in den 7 Zuckerhydroxylen acetyliert) aus Acetobrom- 
gentiobiose u. Alizarin mit Silberoxyd in Ggw. von Chinolin. Goldgelbe Nadeln, F . 258°,
II. in Chlf., Tetrachlormcthan, etwas schwerer 1. in Eg., w. Ameisensaure-, Essigsaure-
u. Benzoesaureester, swl. in Aceton, Bzl., w. A. u. Methanol, unl. in  k. A. u. Methanol, 
W., A., PAe., CS2. Mit Alkalien kirschrotc Farbę. —  Hej>taacetyl-\l-acetylalizarin']- 
gentiobiosid, C42H440 22, analog I, aus Heptaacetylalizaringentiobiosid mit Essigsaure- 
anhydrid u. wasserfreiem Natriumacetat. BlaBgelbe Nadeln, F . 232°. Lóslichkeit 
ist der der vorigen Verb. ahnlich. —  Ammoniakverb. des Alizaringentiobiosids, 
aus Heptaacetylalizaringentiobiosid, m it Methanol versetzt, unter Zuleitung von 
Ammoniakgas. Tiefrote glanzende Nadeln, swl. in A. u. Methanol, zll. in  W . im Gcgen- 
satz zu den anderen Ammoniakverbb., unl. in  A., Bzl., Chlf. u. Tetrachlormcthan. —  
Alizaringentiobiosid aus Heptaacetylalizaringentiobiosid durch Verseifen. F . 178— 180°, 
unl. in  Chlf., Tetrachlormcthan, A., PAe. u. .Bzl. zll. in  w. A., Methanol, W. (Ber. 
D tsch. chem. Ges. 62. 2107— 18. 18/9. Organ.-ehem. Institut d. Techn. Hochschule u. 
des Ungar. Biolog. Forschungsinst. Tihany.) W i l l .

H. Staudinger, t/ber hochpolymere Verbindungen. 20. M itt. H. Staudinger und 
O. Schweitzer: U ber die Polydthylenoxydc. (16. vgl. C. 1929.1 .18/4.) B ei d erE in w .von  
tertiaren Aminen, metali.K alium  oderSnCl4 gehtAthylenoxyd in eine festeweiBeM.iiber, 
u. zwar unter starker, oft zuExplosionen fuhrenderWarmeentw. D ieR k. verlauft niemals 
iiber den isomerenVinylalkohol zu Polyvinylalkoholen, vielmehr bilden sich stets Verbb. 
mit dem Strukturelement [- CH2■ CH2• O■ ]n. D ie Prodd. sind viel bestandiger ais z . B.  die
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Polyoxym ethylene; erst iiber 300° tritt komplizierter Zerfall ein, bei dem Acctaldekyd 
u. Acrolein nachgewiesen wurde. In  W. u. organ. Lósungsmm. (auCer A. u. PAo.) 
sind sie 11., auffallenderweise auch noch bei einem Mol.-Gew. von iiber 4000, wahrend 
sehon Polyoxymethylendimethylather vom Mol.-Gew. 1500 nur unter Zers. in Lsg. zu 
bringen ist. —  Die Polyathylenoxyde sind Gemische yon Polymerhomologen; an einem  
m it SnCl,, erhaltenen Prod. wurde eine Fraktionierung durehgefiihrt. D ie hóher- 
molekularen Fraktionen haben hóheren F ., geringere Lósliehkeit, hóhere Viscositat. 
Letztere ist in  W. hóher ais in Bzl. Aufier vom Lósungsm. hangt die Viscositat auch vom  
Molekiilbau ab, da Polystyrole, Polyathylenoxyde u. Polyyinylacetate vom selben 
Mol.-Gew. nicht dieselbe Viscositiit zeigen. D ie Polyiithylenoxyde sind krystallisiert; 
sie sehen wie Paraffine aus. Es sind also nicht nur einheitliche Molekule zur Krystalli- 
aation befahigt, sondern auch Molekiilgemische von ungleicher Lange, aber gleicher 
Bauart: ,,MakromolekiiIgitter“ . Es konnte bislier nicht entschieden werden, ob die 
Endyalenzen der Polyiithylenoxyde z. B. durch OH besetzt sind, oder ob hochmolekulare 
R inge yorliegen. In  bezug auf Krystallisationsmóglichkeit bestande kein Unterschied, 
besonders nach  den rontgenograph. Ergebnissen von K atz  an den RuziCKA schen 
hochmolekularen Ringketonen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2395— 2405. 18/9.) B e k g m .

H. Staudinger, Uber hoćhpolymere Verbindungen. 21. M itt. H. Staudinger und
V. Wiedersheim, Uber die Reduktion des Polystyrols. (20. vgl. vorst. Ref.) E in Beweis 
fiir die „Molekulartheorie" hochmolekularer Verbb. kann darin geschen werden, daB 
an solchen chem. Umsetzungcn stattfinden kónnen, ohne daB sich die MolekulargróBo 
andert. Das ist bei den Polyvinylalkoholen sehon friiher (C. 1927. I. 2174) gezeigt 
worden u. wird nunmehr bei der Red. des Polystyrols zum Hexahydropolystyrol er- 
wiesen. Zwar erhalt man aus eukolloidem Polystyrol bei der Autoklavenred. bei 270° 
hemikolloide Hexahydropolystyrole —  aber nur, weil bei 270° bereits starkę Ver- 
crackung von eukolloiden Polystyrolen stattfindet. H e m i k o l l o i d e  Polystyrole 
(Mol.-Gew. 1000— 10 000) sind dagegen bei 200° in  Dekalinlsg. nicht vercrackbar u. lassen 
sich daher —  es wurden m it SnClj dargestellte, m it Butylalkohol u. Aceton fraktionierte 
Praparate vom Mol.-Gew. 1800, 3000, 5000 yerwendet —  bei dieser Temp. m it yiel 
Ni-Katalysator (nach K e lb e r )  zu cycloparaffinahnlichen KW -stoffen yon etwa dem- 
selben Mol.-Gew. hydrieren. Bei den beiden hóhcrmolekularen Praparaten traten  
kleine Mengen (leicht entfernbarer) Abbauprodd. auf. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 
2406— 11. 18/9.) B erg m a n n .

P. Lipp und H. Seeles, Neue Bildungsweise des 2-Phenylpyrrolim . Beim Yers., 
aus y-Chlorbutyronilril u. C6HS- M gBr Phenylcyclopropylketon darzustellen, erhielten 
Vff. an Stelle des gesuchten Ketons das 2-Phenylpyrrolin  von G a b r i e l  u . C o lm a n  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 41 [1908]. 513).. F . 45°; K p.n  118°, HCl-Salz, F. 206—207°; 
beim Schmelzen m it Phthalsaureanhydrid entsteht y-Phthalimidopropiophenon (F. 131 
bis 132°). D ie Rk. verliiuft wahrscheinlich in  der Weise, daB zunachst CN m it C6H5- 
MgBr unter Bldg. von [y-Chlorpropyl]-phenylketimin, CH^Cl-CH2-CH2-C( : NH) - C0H5, 
reagiert, das beim Erwarmen fiir sich oder in ath. Lsg. intramolekularen RingschluB 
erfiihrt (ygl. auch C lo k e ,  C. 1929. I. 3104). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2456— 58. 
18/9. Aachen, Techn. Hochschule.) O s t e r t a g .

Costin. D. Nenitzescu, Uber einige Derivate des 2-Hethyl-5-oxyindols. Nachdem  
JONESCU (C. 1927. II. 2183) gezeigt hatte, daB die Addition von Acetessigester u. ahn- 
lichen Yerbb. an Chinon der von Aminen u. Halogenwasserstoffen analog verlauft, 
erschien es móglich, zu 2-Methyl-3-carbathoxy-5-oxyindol (I) durch Kondensation  
von Chinon m it /J-Aminocrotonsaureathylester zu gelangen. D ie Rk. verlief in  Aceton 
u. absol. A. sehr glatt, in Bzl. entstand eine Verb. ClsHi2OaN 2, der die Konst. H  oder, 
da sie keinen Chinoncharakter hat, IH  zugesehrieben wird. Anwendung yon Chinon 
u. y?-Phenylaminocrotonsaureester fiilirte zu l-Phenyl-2-methyl-3-carbalhoxy-5-oxy- 
indol (IV), Glykokollacetessigester zu [2-Methyl-3-carbathoxy-5-oxyindyl-(l)]-essigsaure- 
athylesler (Y). I  lieB sich nach der Verseifung decarboxylieren, ebenso sein O-Methyl- 
deriv.; das hierbei entstehende Prod. lieB sich mit Orthoameisensaureester zu Tri- 
(2-methyl-5-melhoxyindyl)-methan (VI) u. m it Ameisensiiure u. HC1 zu (2-M ethyl- 
5-melhoxyindyl)-{2-mcthyl-5-rnel}ioxyindolenyl)-metlienchlorhydrat (VH) kondensieren.

V e r s u c h e. 2-Methyl-3-carbathoxy-5-oxyindol, C12H 130 3N  (I). Aus Chinon u. 
Aminocrotonsiiureester in  Aceton auf dem Wasserbad; Krystalle (aus Aceton, dann 
Methylalkohol [M. A .]), F. 205°, 11. in  A. u. Aceton, wl. in  W. u. Bzl. —  Verb. Et bzw. 
D I. C18H220 61S!2 aus denselben Komponenten in Bzl. bei Zimmertemp., gelbe Nadeln  
(aus M.A.), F. 173° (Zers.). —  2-Mełhyl-5-oxyindol, C9H 0Olśr, durch Kochen von I
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C2H6 • 0 2C • C(NH2) : C(CH3) • C • CO • CH
C • CO ■ (!) • C(CH3) : C(NHj) • C02 • C2H,

CH3.C NH OH

II > 5 \  c o s .  f C H --°
C2H5-0 2C-C \ U V  |

OH NH C-C02-C2H5
C H ^ O - , ^ -------p

l  llx J . C H ,
N H  Y II NHC1

m it NaOH, Ansauern, Erhitzen der ausgeschiedenen Krystalle (F. 188°) iiber den F . 
Krystalle (aus W.) F. 136°. — 2-Melhyl-3-carbatlioxy-5-methoxyindol, CI3H 150 3N  (VIII). 
Aus I u. Dimethylsulfat in  10%ig. NaOH. Krystalle (aus A.), F. 161°. Analog m it 
Benzoylchlorid Benzoylderiv. von 1, C10H 17O4N, F. 184°. —  2-Ńethyl-3-carbnxij-5-melh- 
oxyindol, Cn Hn 0 3N, durch Verseifung von VIH. Krystalle (aus A.), F. 208° (Gasentw.). 
Hieraus durch Sehmelzen 2-Melhyl-5-mellioxyindol, C10HUON (IX), F. 89— 90°. —  
Tris-(2-methyl-5-met7ioxyindyl)-methan, C31H310 3N3 (VI). Aus IX u. Orthoameisensilure- 
ester in Essigsaureanhydrid. Krystalle (aus A.), F . 227°. —  (2-M ethyl-5-inethoxyindyl)- 
(2-inethyl-5-methoxyindolenyl)-methenchlorhydrat, C21H2I0 2N 2C1 (VII). Durch Sattigen  
der Lsg. von IX in Ameisensaure m it HC1, Abscheiden m it W. oder A. Dem Cr03 iihnliche 
Krystalle (aus M.A. +  konz. HC1), F. 230° (Zers.). —  l-PJienyl-2-niethyl-3-carbdthoxy- 
5-oxyindol, C18H 170 3N  (IV). Aus Chinon u. Phenylaminocrotonsaureester in Aceton. 
Krystalle (aus A.), F. 205—206°. —  [2-Methyl-3-carbathoxy-5-oxyindyl-[l)]-essigsdure- 
alhylesler, C,0H ]9O5N  V. Analog aus Glykokollacetessigester. F . 148°, 11. in A. u. Aceton, 
otwas weniger in A., wl. in Bzl. (Bulet. Soc. Chim. Romania 11. 37— 43. Jan./April. 
Bukarest, Organ.-chem. Lab. d. Univ.) H e r t e r .

Max Bergmann und Arthur Miekeley, Die Struktur bimolekułarer Lactolide. 
Die bimolekularen Lactolide, z. B. das Dimere des Athylglykolosids (I), sind durch Haupt- 
yalenzen, nicht ais Assoziate zu formulieren. Das konnte schon friiher (C. 1929. II. 428) 
durch den Verlauf der lcatalyt. Hydrierung der Lactolacetate des |5-Milcksiiurealdehyds 
(II) u. des Aldols (HI) bewiesen werden; nunmehr wird gezeigt, daB die Dampfdiehte- 

CU2— C H -0 C ,tl6 R- CH- CH2-CH- OOC-CHs II  R =  H;
I  jry T> _

u  CH3 - COO- CH- CH2- CH- R
CH2-------C(CH3) - 0 CH3 C H = : C - C H 3

IV  0 <  * > 0  V 0 <  > 0
CII, O . C (C H ,)- CTI2 CH.,0 •CH(CH3)— CH2

bestst., die zu den Werten der Monomeren fiihrten, prinzipiell falsch waren. D ie frag- 
lichen Substanzen zers. sich bei der angewandten Methode; u. zwar wurde gezeigt, 
daB das dimere Acetolmethyllactolid (IV) in Methylalkohol u. eine Verb. C7Hn 0 3 zer- 
fallt, angenehm rieehende FI. vom K p .I5 60— 61°, der vielleicht Formel V zukommt. 
Analog konnte —  woriiber spater berichtet ^drd —  beim Methyllactolid des Oxy- 
cyclohexanons katalyt. Abspaltung von CH3OH, beim Lactolacetat des Acetaldols 
solche von Essigsaure erzielt werden. —  Unter geeigneten Bedingungen erhalt man  
fiir alle diese Verbb. auch bei der Dampfdichtebest. fiir die dimolekulare Formel 
sprechende Werte. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2297— 303. 18/9. Dresden, Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Lederforschung.) B e r g m a n n .

Robert Kenneth Callow, John Masson Gulland und Robert Downs Haworth, 
Synthetische Versuche iiber Aporphinalkaloide. VI. Isothebain. Versuch einer Synthese 
des 3,4,5-TrimetJioxyaporphins. (V. vgl. C. 1929. II. 1163.) Um  die von K l e e  (Arch. 
Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 252 [1914]. 211) fiir das Isothebain aufgestellte 
Formel I nachzupriifen, strebten Vff. die Synthese des 3,4,5-Trimethoxyaporphins II 
an. 2’-Nitro-3',4'-dimethoxyphenylaceto-f3,4-methoxyphenylathylamid (HI) konnte unter 
keiner der untersuchten Bedingungen zum Benzyldihydroisochinolin kondensiert 
werden, es entstand vielmehr ais einziges isolierbares Prod. 2 ’-Nitro-3',4'-diinethoxy- 
phenyl-((l-4-methoxyphenylathylamino)-acetylen (IV). U m  den RingschluB eventuell zu 
erleichtem, wurde Yersucht, in p-Stellung eine stark p-dirigierende Gruppe einzufiihren 
(Acylaminogruppe). D ie Nitrierung des j3-4-Methoxyphenylatbylamins in rauchender
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H N 0 3 gab P-3,5-Dinilro-4-methoxyphenylathylaminnilrat neben wenig (3-3,5-Dinitro-
4-oxypJienylathylaviin; in konz. H 2S 0 4 entstand fl-3-Nitro-4-metlioxyplienyldthylamin-
5-sulfosdure, dereń Sulfogruppe sieh nicht abspalten lieB. Andererseits licB sieh /?-4-Meth- 
oxyphenylpropionsiiure glatb zu P-3-Nitro-4-methoxyphenylpropiónsaure neben wenig 
fl-3,5-Dinitro-4-oxyphenylpropionsdure nitrieren, von denen die erstero iiber das Chlorid 
in  (}-3-Nilro-4-melhoxyphenylpropionaniid u. naeh IIOFMANN in fi-3-Nilro-4-mel]ioxy- 
phenyldłhylamin  ubergefiihrt wurde. Hieraus konnte durch Red. fl-3-Amin0-4-metli0xy- 
phenyldłhylamin  u. schlieBlich 2'-Nitro-3',4'-dimetlioxyphenylaceto-[S-3-(2"-nilro-3",4"- 
diin&tlioxyplienylacelamido)-4-met1ioxyphenyldthylamid (V) gewonnen werden. Versuche, 
RingschluB m it PCI5 oder P 20 6 zu erzwingen, lieferten jedoch ais einziges faBbares 
Prod. 2'-Nitro-3',4'-dimethoxypJienyl-(P-3-aminó-4-methoxyphenyldthylamino)-acetylen

V e r s u c h e .  Aus 2-Nitro-3,4-dimethoxyphenylacetylchlorid u. /j-4-Methoxy- 
phenylathylamin in Bzl. 2'-Nilro-3',4'-dimethoxyphenylaceto-(]-4-metlioxyplienyldthyl- 
amid, C19H 220 6N 2 (ffl), aus 70°/o A. P. 97,5— 98,0°. Hieraus m it PC15 in  k. Chlf. in  
gcTmgerAv.sbeute:2'-Nilro-3',4'-dinietlioxyp}ienyl-((}-4-meihoxyphenyldtliylamiiio)-acclylen, 
C19H 20O5N 2 (IV), aus Bzl. u. Lg. P . 143,5— 144°. Die Nitrierung des /j-4-Methoxyphenyl- 
athylamins liefert: in H2SO., P-3-Nilro-4-metlioxyphenylathylamin-5-sulfosaure, C9H 12- 
O0N 2S; in rauehender H N 0 3 ji-3,5-Dinitro-4-meihoxyplienyldthylaminnitrat, C9H n O-Ń3, 
HNÓ3, P . 161° (Zers.). Durch Nitrierung von /?-4-Methoxyphenylpropions;iure [S-3-Nilro-
4-methoxyphenylpropionsdure, Ci0H u O5N, aus CC14 gelbe Nadeln vom  P. 128— 130,5° 
neben f}-3,5-Dinitro-4-oxyphenylpropionsdure, C9H80 7N 2, aus W. P. 136— 139°. Die 
Mononitrosaure liefert iiber das Chlorid m it N H 3 f}-3-Nitro-4-methoxyphenylpropion- 
amid, C10H 12O4N2, aus Bzl. hcxagonalc P latten vom P. 126,5— 127°. Hieraus m it 
Hypochlorit naeh HoFMANN l8-3-Niłro-4-methoxyphenyldlhylamin, C9H J2OaN 2 (im 
Original irrtiimlich C19H 120 3N 2), Hydrochlorid, P . 231— 232°, Benzoylderiv., C16H lę0 4N 2, 
aus Bzl. P . 129— 130°. (In einem Vers. entstand eine Verb. CwH220 - N aus Methyl- 
u. Amylalkohol P . 197— 198°.) Das Nitroamin gibt m it Stannoehlorid reduziert 
fl-3-Amino-4-methoxyplienyldthylamindihydrochlorid, C9H 14ON2, 2 HC1 (im Original irr- 
tiimlich C19H 14ON2) farblose Nadeln vom P. 253—254° (Zers.). Aus der Base m it
2-Nitro-3,4-dimethoxyphenylacetylchlorid 2'-Nitro-3' ,4' -dimethoxyp]ienylaceto-p-3-(2” -
nilro-3",4"-dimethoxyplienylaeetamido)-4-methoxyphenyl(ithylamid, C29H 32On N 4 (Y), aus 
Methylalkohol P . 158—159°. Das Diamid liefert in  Chlf. m it PC15 ais einziges faB
bares Prod. 2'-Nilro-3',4'-dimeilioxyplie.nyl-{3-amino-4-methoxy-fi-phmyldthylamino)- 
acetylen, C13H 210 5N3 (VI), aus Lg. P . 169,5— 170°, Pikrat, P. 194— 195° (Zers.), 
Benzoylderiv., P . 206— 208°. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1444— 56. Juli. 
Oxford, Dyson Pcrrins Lab.) T a u b e .

H. Colin und P. Rieard, U ber einige Eigenschaften des Laminarins der Laminaria. 
Das Lam inarin  entspricht einem Polysaccharid (C6H 10O5),5 oder (C6H 10O5)7. [a]o =  
— 11,5°. Das Rotationsvermógen naeh der Saurehydrolysc betragt + 4 9 ° ;  auBer 
Glucose war keine Zuckerart nachzuweisen. D ie Substanz zers. sieh beim Erhitzen  
ohne zu schmelzen; ziemlich 1. in W ., 1. in 60°/oig. A ., unl. in 85%ig. A. Das

(VI).

N n i -i

JcH,.
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Barytderiv. wird durch Kohlensauregas nicht zers., ist 1. in W., unl. in  A. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 188. 1449— 51. 27/5.) Z im m e r m a n n .

Fritz Wrede und Erich Strack, Zur Synlhese des Pyocyanins und einiger seiner 
Homologen. Das Pyocyanin, der blaue Farbstoff des Bac. Pyocyaneus (vgl. C. 1929.
II . 50), wird synthet. dargestellt auf Grund der Konst.-Annahme ais ein Bis-[methyl- 
10-oxo-l-tetrahydro-l,9,9,10-phenazindiyl-9,9'] (I) oder ein Bis-[methyl-10-oxo-4-tetra- 
hydro-4,9,9,10-phenazindiyl-9,9'\ (II). Der hypothet., an Stelle der CH3-Gruppen 
H-Atome enthaltende Stammkórper wird N orpyocyanin  genannt. DemgemaB ist das 
Pyocyanin Dimethyl-10,10'-[nor-pyocyanin\. Durch Erhitzen von l(a)-Oxyphenazin  
(HI) wahrend einiger Minuten m it D im ethylsulfat auf 100° u. Bchandeln des Reaktions- 
prod. mit W. u. Alkali wird eofort der Farbstoff erhalten. Auf analoge Weise werden 
Diathyl-[nor-pyocyanin] u. D ipropyl [nor-pyocyanin] dargestellt. Das l(a)-Oxyphenazin  
wird aus Pyrogallol-l-methylather mit P b 0 2 u. o-Phenylendiamin erhalten. Zu weiteren 
Verss. werden dargestellt: 1 - Methoxy-2,3-dinitrobenzol, l-M ethoxy-2-m ethylam ino-
3-aminobenzol u. l-Methoxy-2,3-diamino-benzol. Letzteres wird m it 3,5-Diamino- 
o-chinon zu l,3-Diamino-8(5)-methoxy-phenazin  kondensiert. Dieses laBt sich durch 
Diazotieren u. Bchandeln m it A. in l(a)-M elhoxy-phenazin  iiberfuhren, woraus l(a)- 
Oxyphenazin erhalten werden kann.

N-CH,

V o r s u c h e .  l(<x)-Methoxy-phenazin. Pyrogallol-l-methylather wird kurz mit 
P b 0 2 in  trocknem Bzl. gesehiittelt, das PbO, entfernt u. die Lsg. mit o-Phenylen- 
diamin in  Eg. u. Bzl. in der Kalte behandelt. Hellgelbe Nadeln aus A. F. 169°. Durch 
Erhitzen m it rauchender HBr wird l-(jx)-0xyphe.nazin (HI) erhalten. —  Pyocyanin. 
C2aH 20N4O2. Durch Erhitzen von l g  l-(a)-Oxyphcnazin m it 5 g  D im ethylsulfat fur 
15 M n. auf 100°. D ie Aufarbeitung wie friiher beschrieben (1. c.). —  Didthyl-10,10'- 
[nor-pyocyanin]. C28H24N 40 2. Durch Erhitzen von 1 g l-(a)-Oxyphenazin m it der
5-fachen Menge Diathylsulfat fiir 10 M n . im Rohr auf 140°, Obersattigen m it NaOH, 
wobei Blaufarbung auftritt, u. Aufnehmen in  Chlf. Blaue Nadeln aus W. F . 173°. 
Bestandig gegen Alkali u. 0 2, durch H 20 2 zersetzt. —  Chloroplatinat. C23H 2lN 40 2, 
H 2PtCl6. Braunrote Nadeln. F . 225— 228°. —  Chloraurat. C28H24N 40 2, 2HAuCl4. 
Braune Nadeln. F . 177°. —  Pcrchlorat. C28H 24N 40 2, 2HC104. Braune Nadeln. F . 277°.
—  Pikrat. C28H24N 40 2, (C6H8N 30 7)2. Braune Nadeln. — Di-n-propyl-10,10'-[nor- 
pyocyanin]. C30H 2SN4O2. Durch 3-stdg. Erhitzen von l-(a)-Oxyphenazin m it der 
10-fachen Menge Di-n-propylsulfat im Rohr auf 100°. Dunkelblaue Nadeln aus W.
F. 168°. Bestandig gegen Alkali u. 0 2. —  Chloroplatinat. C30H„8N4O2, H„PtCl6. Kry- 
stalle. F . 228°. —  Chloraurat. C30H 28N4O2, (HAuC14)2. K jystalle. F . 177°. —  Per- 
chlorat. CgoI^jN^Oa, (HC104)2. Krystalle. F. 272°. — Pikrat. C30H 28N4O2, (C6H3N30 7)2. 
Braune Krystalle. —- l-Methoxy-2-methylamino-3-aminobenzol-chlorhydral. C8H 12N 20 ,  
2HC1. Durch Red. m it Zinn u. Salzsaure von l-Methosy-2-methylamino-3-nitrobenzol. 
Krystalle aus A. F . 250°. LI. in  W. u. A. —  l-M eihoxy-2,3-dinitróbenzol. Aus 10 g 
m-Nitranisol m it 30 ccm H N 0 3 (D. =  1,48) in 24 Stdn. bei 0°. F . 118°. —  l-M ethoxy- 
2,3-diaminobenzol-chlorhydrat. C7H 10N 2O, 2HC1. Aus vorigem m it Zinn u. konz. HCI. 
Krystalle aus A. F . 250°. LI. in  W. u. A. —  l,3-Diamino-8(5)-methoxy-phenazin- 
perchlorat. C13H 12N 40 , HC104. Aus voriger Verb. m it 3,5-Diamino-o-benzochinon in  
warmem Eg. u. wenig W .; nach mehreren Stdn. Verdiinnen m it W. u. Zusatz von  
Perchlorsiiure. Schwarzgriine Krystalle aus h. W. F. 171;—173°. —  Durch Diazotieren 
des Perchlorats m it N a N 0 2 in  H 2S 0 4 u. Verkochen m it A. wird l-(a)-M ethoxyphenazin  
erhalten. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2051— 57. 18/9. Greifswald, Univ.) M ic h a e l .

H. v. Euler, Anton Wolf und H. Hellstrom, Uber Sterylphosphorsduren. Bei 
der Phosphorylierung des Cholesterins konnten halogenhaltige Zwisehenprodd. isoliert.
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werden: Das Dichlorid der Monocholesterylphosphorsdure C27H450 2C12P. F. 122°, das 
Chlorid der Dicholesterylphosphorsdure C^HjoOaClP. F . 171°. Neu dargestellt wurden 
der Dicholesteryl-[fi-ćhlordthyY]-phosphorylcster C sjH j^ P C I. F . 158° (aus Cholesterin u. 
[jS-Chlorathyl]-phosphorylchloridinPyridin),u. derDiergosteryl-[fi-cJilordthyl]-phosphoryl- 
ester CIi0II90O1PCl. F . 165—'167°. —■ Bestrahltes Diergosterylphosphat war noch in  
Tagesdosen von 1 y  antirachit. wirksam. Die Absorptionskurven von Ergosterin u. 
Diergosterylphosphat sind bei den unbestralilten Prodd. im  Gebiet von 240 bis 290 m/i 
annahemd gleich, differieren aber erheblich bei den m it U ltraviolett bestrahlten. 
Hier liegt die Absorption des photochem. Prod. des Ergosterin nur im Bereicli von 240 
bis 250 m/i ein wenig iiber, sonst uberall unter der des unbestrahlten, beim Diergo
sterylphosphat aber weist die Kurve bei etwa 250 m/./ ein ausgepragtes Maximum auf, 
das bedeutend hóher liegt ais die entsprechende Absorption der Grundsubstanz. (Ber. 
D tsch. chem. Ges. 62. 2451— 56. 18/6. Stockhelm, Univ.) ZiMMERMANN.

Jean Roche, Uber einige physikochemische Eigenschąfłen des natiirlichen Glóbins. 
Kataphoresemessungen u. Best. der Neutralisationskurve ergeben den isoelektr. Punkt 
von natiirlichem Globin bei pn =  7,5. Das Globin wurde naeh H il l  u . H o l d e n  
(C. 1927. I. 2428) hergestellt, durch Fiillung m it (NH4)2S 0 4 konz. u. durch Dialyse 
gereinigt. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 378—80. 26/8.) K r u g e r .

E. Biochemie.
E 8. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

Alfred Mitscherlich, Die zweite Anndherung des Wirkungsgesełzes der Wachstums- 
fakloren. (Ygl. C. 1929. II. 313.) Yortrag iiber das Wirkungsgesetz der Wachstums- 
faktoren u. Aufstellung einer Formel fiir die zweite Anniiherung des Wirkungsgesetzes 
d. h. fiir die Ertragsdeprcssion. Danach bedurfen dio von R i p p e l  u . anderen Autoren 
beschriebenen Verss. u. dio daraus gezogenen SchluBfolgerungen einer nochmaligen 
tlberarbeitung. (Ztschr. Pflanzenemahr. Diingung Abt. A. 12 .273—83. 1928.) J u n g .

O. Lemmermann, Bemerkungen zu dem, Vorlrage von E. A . Mitscherlich: „Die 
zweite Anndherung des Wirkungsgesetzes der Wachslumsfakloren.“ Entgegnung auf die 
Ausfiihrungen MlTSCHERLICHs (vgl. vorst. Ref.), dereń Richtigkeit der Vf. nicht 
anerkennt. (Ztschr. Pflanzenemahr. Diingung Abt. A. 12. 283— 89. 1928. Berlin- 
Dahlem.) J u n g .

H. WieCmann, Diskussion im  AnschluP an den Vortrag von H erm  Mitscherlich 
auf der Deutschen Bodcnkundlichen Gesellscliaft in  Hamburg. Antwort auf die Aus- 
fuhrungen Mit s c h e r l ic h s  (vgl. vorvorst. Ref.). Der Vergleich der gefundenen u. 
berechneten Ertragswerte allein ist kein einwandfreies Kriterium fur die Erfiillung 
der MiTSCHERLlCHschen Gleichimg. D ie MiTSCHERLlCH-Methode gibt keinen aus- 
reichenden AufschluB iiber dio notwendige Stickstoffdungung der untersuchten Boden. 
Ertragsdepressionen bei hohen Diingergaben sind nicht nur durch Plasmolyse u. 
Reaktionsbeeinflussungen hervorgerufen, sondern auch die Folgę von Stoffwechsel- 
stórungen in der Pflanze durch einseitige Uberernahrung m it Stickstoff. (Ztschr. 
Pflanzenemahr. Diingung Abt. A. 12 . 289— 91. 1928. Rostock.) J u n g .

Dorothy Day, Einige Wirkungen eines Calciummangels in  der Ndhrlosung auf 
P isum  satwum . Bei den Pflanzen m it CaO waren die Liingen der Stengel gróBer ais 
bei CaO-Mangel; letzterer bewirkte auch Chlorose der unteren, Krauseln u. Welken 
der oberen Blatter. 5 Wochen ohne CaO gewachsene kranke Pflanzen gesundeten 
in weiteren 5 Wochen bei CaO-Zufiilirung. Der CaO-Gch. der griin bzw. trocken ge- 
wogenen Pflanzen (Wurzeln u. Stengel) war bei CaO-Mangel nur wenig geringer ais 
bei yollstandiger Nahrlsg. Die anatom. Struktur von Wurzel u. Stengel war durch 
den CaO-Geh. der Nahrlsg. nicht wahrnehmbar beeinfluBt. (Science 68 . 426— 27. 
2/11. 1929. California, aiills Coli.) Gr o s z f e l d .

Hans Fitting, Untersuchwigen uber Chemodinese bei Vallisneria. D ie Methodik 
zur Unters. der Chemodinese bei Vallisneriablattern wurde vervollkommnet. Ganz 
sauberes dest. W. ruft in den Zellen keine Storung hervor. Es wurden eine Reihe 
wasserloslicher, hitzebestandiger, durcli Bakterien leicht zerstorbarer, ungiftiger organ. 
Verbb. gefunden, die noch in sehr groBen Verdiinnungen Stromung auslosen. Von 
allen untersuchten chem. Verbb. haben sich die a-Aminosauren ais bei weitem am  
wirksamsten erwiesen. D ie Wirksamkeit der a-Aminosauren steigt m it Verliingerung 
der C-Ketten, sinkt durch Einfiihrung weiterer Aminogruppen ins Mol., alle >Sauren
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m it verzweigten C-Ketten sind unwirksam. Andere Aminosauren sind unwirksamer 
ais a-Sauren. Fettsaureamide sind unwirksam, ebenso die Stammsubstanzen der 
aromat, u. heteroeycl. Aminosauren u. dereń D eriw . Einige organ. Sauren sind wirk- 
sam, aueh einige EiweiBstoffe u. anorgan. Salze. Es wird erwogen, wolier in den Filter- 
u. Blattextrakten die Aminosauren stammen konnten, falls dureh sie die Stromung 
hervorgerufen werden sollte. (Jahrb. wiss. Botanik 67. 427— 593. 1927. Bonn. 
Sep.) J u n g .

Bronisław Niklewski, Alfons Krause und Konrad Lemanczyk, Zur Kenntnis 
der Aufnahmeniechanik der Mineralbestandleile durch die Wurzeln der Pflanze. Unterss. 
iiber die Mechanik der Aufnahme der Mineralbestandteile durch die Wurzel der Gerste 
zeigten, daB die Aufnahme nach den Gesetzen der Sorptionserscheinungen an Kolloid- 
stoffen erfolgt. D ie Pflanzenzelle kann das dargebotcne Salz ais Ganzes aufnehmen, 
wie dies fiir CaCl2 an Gerstenpflanzen bcobachtet wurde. D as Aquivalentverhaltnis 
der durch die Wurzel aufgenommenen Ionen kann aber stark von 1: 1 abweichen, 
was fiir eine gesonderte Ionenaufnahme spricht. Zum Austausch fiir Kationen dienen 
Ca-Ionen, auch Mg-Ionen, ais Austausch fiir Anionen HCOn-Ionen, in geringen Mengen 
auch H 2PO.,-Ionen. D iese ausgeschiedenen Ionen in Rechnung gezogen, erhalt man 
fiir das Aquivalcntverhaltnis 1 : 1. Wahrend der kurzeń Versuchsdauer wurde period. 
Aufnahme der Salze beobachtet. D ie Anderung der [H ‘] u. [OH'] wirkt in eminenter 
Weise auf die Aufnahme der Salzionen. Eine Erklarung aller Tatsachen gibt die Hypo- 
these, daB die Durchlassigkeit des Plasmas auf dem Dispersitatsgrad der kolloidchem. 
Struktur des Plasmas beruht. (Jahrb. wiss. Botanik 69- 101— 18. 1928. Poznan. 
Sep.) J u n g .

B. Niklewski und A. Krause, tJber den E influp der Kolloidsubslanzen auf die 
Enlwicklung des Wurzelsyslems der Pflanze. Verss. iiber die Einw. von Kolloidsubstanzen  
auf die Entw. des Wurzelsystems wurden an Zuckerriibenkeimlingen unter Verwendung 
von Agar-Agar, Kartoffelstarkekleister u. Humuslsgg. ais Kolloidsubstanz, sowie auch 
von kolloidalem Ferrihydroxyd angestellt. In samtlichen kolloidalen Lsgg. waren die 
Wurzeln verzwcigt u. gut entwickelt, wahrend sie sich in  reinem W. unvcrzweigt u. 
schwach entwickelten. Es handelt sich vielleicht um Erschcinungen, die sich auf die 
Verschicdcnheit der elektr. Ladung der Wurzeln u. der Kolloide zuruckfuhren lassen. 
(Jahrb. wiss. Botanik 70. 158— 62. 1927. Poznan. Sep.) J u n g .

V. Nylov, W. W. Williams und L. A. Michelson. Die Veranderung der dtherisclien 
Ole in  den Pflanzen. Vf. hat in den verschiedcnen Stadien der Entw. aus einzelnen 
Pflanzenteilen von Coriandrum sativum , Foeniculum officinale, Iuniperus excelsa, 
Rosmarinus officinalis, Hyssopus officinalis, Salvia officinalis, Lavandula spica  das 
ather. Ol gewonnen u. scine relatiye Menge, bezogen auf das trockne Pflanzenmaterial, 
bestimmt. Aus den an den ather. Olen beobachteten physikal. Konstanten zieht Vf. 
den SchluB, daB das ather. Ol wahrend des Wachstums der Pflanze fortschreitende u. 
regelmiiBige Verandcrungen durclimacht, auf dereń Gang auBere Einww., wie Feuchtig- 
keit, Diinger u. Bodenbcschaffenheit nur insofern einen EinfluB haben, ais sie verzogernd 
oder beschleunigend wirken konnen. Sie stehen in direktem Zusammenhang m it den 
Entwicklungsstadien der Pflanze u. dem Auftreten der Bliiten u. der Friichte. Viel- 
fach besteht die Veranderung in einem OxydationsprozeB, der sein Maximum zur Zeit 
der Bliite u. des Reifens der Friichte erreicht. Eine Anreicherung an Kohlenwasser- 
sloffen scheint weniger auf Reduktionsvorgange zuriickzufiihren zu sein, ais vielmehr 
auf eine Vermehrung harzartiger, nichtfluchtiger Korper durch Oxydation, die bei 
der W.-Dampfdest. zu einem Ol fiihrt, das relatiy arm an 0-haltigen Bestandteilen ist. 
(Parfumerie mod. 22. 567— 69. August.) E llm e r .

M. Padoa und Nerina Vita, EinfluP von CO auf griine Pflanzen. D ie Literatur- 
angaben iiber die Einw. von CO auf Pflanzen sind widersprechend. In  einer friiheren 
Arbeit (C. 1929. I. 1116) hatten Vff. gefunden, daB bei der Wasserpflanze Elodea 
canadensis geringste Mengen von CO den AssimilationsprozeB schon merklich beein- 
trachtigen. Sie untemahmen weitere Verss. an den Pflanzen Elodea canadensis, Lemna 
minor u. Plantago major, um festzustellen, ob die Yergiftungserscheinungen bei Pflanzen  
denen bei tier. Organismen analog verlaufen. Tatsachlich yerliert sich auch in  der 
Pflanze, ebenso wie im tier. Organismus, die Giftwrkg. von CO nach einiger Zeit u. 
durch Einw. geeigneter Gegenmittel. Danach lagę der Gedanke nahe, daB CO sich, 
analog wie m it Hamoglobin, in der Pflanze m it einem lebenswichtigen Bestandteil 
verbindet, daB aber diese Verb. wieder zerfallen kann.

Das Ergebnis der Verss. ist das folgende: CO wird von alkoh. Lsgg., die Chloro-
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phyll A  u. B, sowio von solchen, die neben den beiden Arten Chloropliyll noch Carotin 
enthalten, absorbiert u. aus den Lsgg. durch einen UberschuC an C 02 wieder aus- 
getrieben. CO scheint sich in  Ggw. von Xanthophyll zu C 02 zu oxydieren. In  ldeiner 
Menge setzt CO das Assimilationsvcrmógen hcrab; ein grofier tlberschuB kann dieses 
ganz yerhindern. Dagegen beeintriichtigt CO die Atmung der Pflanzen nicht, sondem  
beschleunigt in groBer Menge sogar den AtmungsprozcB ganz wesentlicli.

Ahnliche Erscheinungen waren friiher (An d r e , Chemie Agricole, ed. BAILLIER, 
Paris 1924) bei der Einw. von Anastheticis, z. B. Chloroform, beobachtet worden. 
Anasthetica haben auBerdem die Eahigkeit, Eermente freizumachen u. die Spaltung 
der Glucoside zu bewirken. E in Analogon dazu konnte bei der Einw. von CÓ nicht 
festgestellt werden, so daB es wahrschcinlich ist, daB die bei Chlf. beobachtete Er- 
scheinung auf eine Lósungswrkg. auf das Lipoid u. eine darauffolgendo Plasmolyse 
zuriickzufiihren ist.

Verss. m it Bierhefe haben ergeben, daB CO die alkoh. Garung verhindert u. die 
Inversion der Saccharose sehr stark beeintrachtigt. (Annali Chim. appl. 19. 141— 48. 
April. Bologna, Hochschulo f. industrielle Chemie.) WEISS.

W. Rutschkin, Versuch eines experimsntellen Nacliweises des Einflusses von 
klimatischen Falctoren auf die 'physiologisch-chcmischen Merkmalc der Pflanzen. Tiefe 
Nachttempp. wahrend des Reifens der Lcinsamen erhóhen die JZ. des Lcinoles, Diirre 
des Bodens erniedrigt die JZ. Kiinstliche Erniedrigung der Temp. in der N acht erniedrigt 
den Olgeh. der Leinsamen. In  der zweiten Yegetationsperiode sind tiefe Nachttempp. 
ohnc EinfluB auf die Pflanze. (Trans. Siberian Inst. Agricult. Forestry [russ.: Trudy 
Ssibirskogo Instituta sselskogo Chosjaistwa i Ljessowodstwa] 9. 237— 44. 1928.) S ch o n .

Juliu Voicu, Quantitative Untersucliung der Giflwirkung der Borsaure in  Gegen- 
warl gewisser organischer Substanzen, m it denen sie sich rerbindet. —  Einflup der Bor- 
sdure auf die Ilarnsloff-Mikroben und auf die Urease bei Gegenwart von Glucose. (Vorl. 
Mitt.) Die Giftwrkg. von Borsaure auf Mikrococcus ureae u. auf Urease wird durch 
Glucose stark vermindert. Die N H 3-Produktion einer Mikrobenkultur wird durch 
Zusatz von 5,65°/oo B(OH )3 um 54,8%, die von Urease durch 40% oB(OH)3 um 52,2%  
vcrringert. Bei Ggw. von 2% Glucose betriigt die Abnahme der N H 3-Menge nur 17,4 
bzw. 12,1%. (Bulet. Soc. Chim. Romania 11. 25— 28. Jan./April. Bukarest, Inst. f. 
Agrikultur- u. Nahrungsmittelchemie d. Univ.) H e r t e r .

J. Iłlakrinow und A. Tschishow, Zur CharakterisliJc des Erregers der Garung 
von Pektinstoffen walirend der Mąceration von K enaf (Hibiscus Cannabinus). Der 
Erreger (Bacillus cannabinus) der Peklingdrung unterscheidet sich vom Bac. amylo- 
bacter durch gewisse bioehem. u. physiolog. Eigg. Er ist anaerob, gart aber in einem  
fl. Medium u. in Reinkultur auch in offenen GefaBen. Die Garprodd. sind Buttersdure, 
Ameisensaure u. Valeriansaure; 70% der organ. Nśihrsubstanz werden in  C 02 u. H 2 
Tcrwandelt. (Arch. Sciences biol., Moskau [russ.] 29. 49-—59.) S c h o n p e l d .

E 4. T ie rc h em ie .
A. E. Mirsky und M. L. Anson, Uber Pyridin-Hamochromogen. (Vgl. C. 1929.

I. 1362.) Cyanid-Hiimochromogen enthalt wahrscheinlich eine Cyanidgruppe pro 
Hamingruppe. Das Gleichgewiclit zwisehen Pyridin-Hiimochromogen u. seinen Kom- 
ponenten wird in unbekanntem MaBe kompliziert durch die Fallung von reduziertem  
Hamin u. der Aggregation von Pyi-idin-Hamochromogen. Bei den Verss. von HlŁL 
(C. 1927. I. 1025) wurden diese Komplikationen nicht berucksichtigt. Auch wenn 
H il l s  Verss. richtig sind, beweisen sie nicht, daB Pyridin-Hamochromogen 2 Pyridin- 
gruppen pro Hamingruppe enthalt. (Joui-n. gen. Phj^siol. 12. 581— 86. 20/3. Boston, 
Harvąrd-Univ.) W r e s c h n e r .

Demetre Ionesco und T. Teodosiu, Glykogen bei Tollwut. Glykogen liiBt sich  
mkr. in  reichem MaBe in  Form von kleinen, an der Grenze der Śichtbarkeit befindlichen 
u. dann wieder bis 3—4 ji groBen Teilchcn, die teils einzeln, teils in  dichten Ansamm- 
lungen vorkommen, in den Neryenzellen, im Augapfel, in den Nieren u. im Herzen bei 
yerschiedenen Formen der Tollwut nachweisen. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 321— 22. 
31/5.) W a d e h n .

A. Damboviceanu, Cholesterin- und Harnstoffgelialt des normalen Pferdeserums. 
Der Cholesteringeh. schwankt im Pferdeserum zwisehen 0,52 u. 1,10 g auf 1000 ccm  
Serum; bei jungen Tieren steigt er in der Mehrzahl der Falle nicht iiber 0,80 g auf 1000. 
Der Harnstoffgeh. liegt zwisehen 0,14 u. 0,57 g in 1000 ccm Serum u. betragt bei Fohlen  
selten uber 0,28 g in  1000 ccm. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 325— 26. 31/5.) W a d e h n .
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A. Damboviceanu, Uber die Eiweipsubstanzen im  normalen Pferdeserum. D ie 
Durchschnittswerte betrugen in g auf 100 ccm Pferdeserum: hitzekoagulable Protein- 
stoffe 7,41; Serino 2,62; Globulinę 4,70; Pseudoglobuline 2,47; Euglobuline 2,36. Bei 
jungen Tieren lagen die Werte durchgangig niedriger, bei 4— 15 Jahre alten kóker. 
(Compt. rend. Soe. Biol. 101 . 326— 28. 31/5.) W a d e h n .

E 6. T ie rp h y s io lo g ie ,
L.Haberlandt, Uber ein Hormon der Herzbewegung. XIV.3Mitt. Weitere Warmllutcr- 

versuclie m it dem Herzhorinonprdparał. (X II. vgl. C. 1929,11.1170.) Naek derMetkode von  
L o e w e  wurden anKammerstreifenvon Warmbliiterherzen m it demHerzhormonpraparat 
in  Verdiinnung 1:50 bis 1:1000 die am Kaltbliiterherzen aufgefundenen pulsauslosenden, 
pulsbeschleunigenden, pulsverstarkenden u. rhythmisierenden Wrkgg. ebenfalls nach
gewiesen. S t i l l s t e h e n d e  abgetrennte Vorhofe u. Kammerreste konnten m it dem 
Hormonpriiparat zu schwacher Schlagfolge gebracht werden. (PFLUGERS Arch. 
Pkysiol. 222 . 670— 73. 20/8. Innsbruck, Pkysiol. Lab., U niv.) W a d e h n .

E. Glimm und F. Wadehn, Uber lipoidlosliche und lipoidunlosliche Formcn des 
Omrialhonnons (Feminin). Das Feminin ist im Harn in  einer atherlóslichen u. in  einer 
atherunl. Form oder Verb. enthalten. Durch anhaltcndes Kochen bei alkal. Rk. werden 
die atherlóslichen Anteile im Harn in  eine atherunl. Form iibergefiihrt. Diese Um- 
wandlung ist auch bei hochgereinigten wss. Lsgg. des Feminins zu erzielen. Ob die 
natiirlich im Harn vorkommende atkerunl. akt. Substanz m it der kiinstlich gewonnenen 
ident. ist, konnte noch nicht entschieden werden. D ie durch kurzes Kochen in alkal. 
Medium entstandene atkerunl. Form ist durck Behandlung m it Siiuren z. T. wieder in  
die atherlósliche Form iiberzufiihren. Diese Beobachtungen stehen m it der bisher 
behaupteten Stabilitat des Sexualhormons im Widerspruck. (Biockem. Ztschr. 207. 
361— 67. 13/4.’ Danzig, Techn. Hochsch., Chem. Inst.) W a d e h n .

G. Boivin, Uber die Verminderung der Gifligkeit des Adrenalina durch einige Organ-
substanzen. Der Lungenestrakt erwies sick 8— 10-mal wirksamer in  der entgiftenden 
Wrkg. Adrenalin gegeniiber ais Pankreasextrakt. D ie Extrakto waren in ahnlicher 
Weise gewonnen wie Insulin. D ie Zufiihrung erfolgte stets intravenos. Die Injektion 
der Organestrakte iibte stets eine blutdrucksenkende Wrkg. aus. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 101. 251— 52. 31/5.) W a d e h n .

H. Kreitmair, Epliedralin, ein Konibinationsprodukt aus Eplietonin und Adrenalin  
(Paranephrin). (Mercks Jah resb erich t 42. 27— 30. Mai. •—- C. 1929. I. 2323.) Oh l e .

Maurice Walter Goldblatt, Die Wirkung des Insulin bei normalen jungen 
Kaninchen. Der durchschnittliche Glykogengeh. der Lebern junger 24 Stdn. hungem- 
der Kaninchen is t ziemlich konstant 50 mg Glykogen pro Leber. Werden solche Kanin- 
chen m it Insulin behandelt, so is t der Leberglykogengeh. stark erhóht, 237 mg. Sogar 
dann, wenn die R atten an Hypoglykamie sterben, ist der Leberglykogengeh. nach 
Insulin hoch. Adrenalin andert die Wrkg. des Insulins in  bezug Glykogenerhohung 
in  der Leber nicht. Narkose m it A. u. Strychninkrampfe, gegen die das insulin- 
behandelte Tier sehr empfindlich ist, verhindem die Glykogenvermehrung in der Leber. 
(Biochemical Journ. 23 . 83— 98. London, S t. Thomas-Hospital.) Me i e r .

Cai Holten, Unlersuchung uber den E influp des Insulins auf den Gaswechsel. Nach 
Insulinzufuhr steigt der Respirator. Quotient bei D iabetikem  von 0,769 auf 0,811, 
bei n. Personen von 0,843 auf 0,92, dabei fallt der Blutzucker beim Diabetiker um 
53%, beim n. um 20%- Insulin andert die Warmeprod. beim n. nicht, wahrend bei 
D iabetikem  die Warmeprod. herabgesetzt scheint. Eine Erklarung wird durch die 
Hypothese versucht, daB beim Diabetiker Insulin eine Bldg. von F ett aus Kohle- 
hydrat herrom ift. (Acta med. Scandinavica 71 . 285— 300. 2/7. Copenhagen, City- 
Hospital. Dep. of Med. H I.) Me i e r .

Nobuo Hosoda, Beitrage zur Wirkung des Insulins bei gleichzeitiger Anwendung 
von Blausaure. Subcutane Injektion von l% ig .  Blausaurelsg. ruft beim niichternen 
Kaninchen Hyperglykamie hervor. Diese kann man durch Insulingabe wieder zur 
Norm oder noch tiefer herunterdriicken. Auf Grund dieser Ergebnisse kommt Vf. 
zu dem SchluB, daB das Insulin nicht der Aktivator der Hexosediphosphatbldg. ist. 
(Journ. Biochemistry 10. 383— 88. April. Osaka, Med. Akademie.) Oh l e .

Bruno Basch, A. Simons und P. Weyl, Untersuchungen iiber die Blutzucker- 
regulation beim Sdugetier. II . Mitt. Der E influp des Hungers auf die alimentare H yper
glykamie. (I. Tgl. Ć. 1929. I. 1228.) N ach  langerem oder kiirzerem Hunger wird an 
Hund u. Kaninchen die Blutzuckerkurve nach Zufuhr von Kohlehydrat erm ittelt.
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Beim Kaninehen is t nach langerem Hunger (9 Tage) die Hyperglykamie etwa gleich 
der nach ca. 16stundigem Hunger. Am Hund ist dio Hyperglykamie nach Hunger 
starker ais beim n. Tier. Die nachfolgende Hypoglykamie ist nach lGstundigem u. 
nach 7tiigigem Hunger deutlich. (Biochem. Ztschr. 2 0 5 . 349—59.13/2 . Koln, Physiolog. 
Inst.) M e ie r .

Asbjarn Felling, U ber den Meclianismus der Ammmiiumchloridacidose. Bei 
Zufuhr yon NH.,C1 tritt eine starkę Sauerung des arteriellen Blutes ein, pn sinkt von  
7,22 auf 7,16. N H 4C1 wirkt im B lut wie freie HC1, da N H , in  Harnstoff ubergefiihrt 
wird. D ie Neutralisation erfolgt durch N aH C 03. D ie Ausscheidung im Harn geschieht 
teils ais NH.,CI, fixe Base-Cl oder freie Saurc nach Rk. mit sekundiirem Pliosphat. 
Die Mehrausscheidung von fixer Base wird durch folgende Retention wieder eingespart, 
wahrend dann nur noch N Ę , ais Base ausgeschieden wird, so daB 80—90% letzten  
Endes ais N H 4C1 ausgeschieden wird. D ie NH.,-Bldg. findet in der Niere statt, N H r  
Geh. des Blutes bleibt wahrend der ganzen Zeit konstant. (Acta med. Scandinavica 
71- 221— 79. 2/7. Oslo, Rikshospital.) M e ie r .

Jui-Wu-Mu, Der Einflu/3 von Neoarsphenamin auf die Zalil der Blulplaltchen. 
Nach Injektion yon 0,1 g Neoarsphenamin (Novarsenobenzol ,,B illon“ ) pro kg blieb 
bei 4 Versuchspersonen die Zahl der Blutplattchen fast unverandert, bei den iibrigen 10 
Banie sie (um 170 000— 300 000 pro ccmm), u. stieg nach 6 Stdn. zur Norm u. iiber die 
Norm an. Bei 5 Personen traten Ubelkeit u. Schiittelfrost auf. (Proceed. Soc. cxp. 
Biol. Med. 26. 407— 09. Marz. Peping, Peking Union Med. Coli., Departm. of Med.) W a d .

A. Nandris-Calugareanu, Die Ungerinnbarlceit des Blutes in  vivo nach Heparin  
oder H irudin beim Kaninehen. 4 mg Heparin auf 5 ccm B lut geniigen, um das B lut 
eines Kaninchens wahrend 40— 60 Min. ungerinnbar zu machen; dio Koagulierbarkeit 
bleibt noch 4 Stdn. nach der Injektion yermindert. Durch 4 aufcinanderfolgende 
intrayenóse Injektionen im Abstand yon 2% Stdn. m it je der gleichen Dose bleibt 
das B lut 12 Stdn. lang ungerinnbar. Das Heparin is t dem Hirudin bei diesen in  vivo- 
Verss. iiberlegen. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 1 . 313— 15. 31/5.) W a d e h n .

F. A. Mc Junkin, Anderungen der Peroxydasereaktion von Monocyten. Kaninchen- 
monocyten, die sich urspriinglich gegeniiber der Peroxydaserk. negatiy verhalten, 
kónnen positive Rk. erwerben, wenn sie auf Menschenblut kultiviert werden. Da die 
Kaninchenmonocyten in  Gewebekulturen durch Phagocytose peroxydasehaltig werden 
kónnen, scheint es nicht ausgeschlossen, daB auch die einkernigen Phagoeyten des 
menscblichen Blutes ihre Peroxydasegranula auf dieselbe Weise erlangen. (Proceed. 
Soc. exp. Biol. Med. 26. 55— 57. Okt. 1928.) W e id e n h a g e n .

J. Davesne und C. Sanchez, D ie Einwirkung von Serum und von Natrium nudeinat 
auf das spontane Agglutinationsvermogen des Serums. Unbehandelte Kaninehen er- 
hielten intravenós 5 ccm Serum von n. Kaninehen oder 0,05 g Na-Nucleinat. Das 
spontane Agglutinationsyermógen • sinkt nach den Injektionen anfanglich ab, steigt 
aber nach einigen Tagen auf die urspriingliche Hóhe. Es treten also dieselben Schwan- 
kungen auf, wie sie bei Injektion derselben Substanzen am immunisierten Tier fest- 
gestellt wurden. (Compt. rend. . Soc. Biol. 1 0 1 . 297— 98. 31/5. Paris, Inst. P a s t e u r ,  
Lab. W e in b e rg .)  W a d e h n .

K. Landsteiner, Uber einfache chemische Verbindungen enthaltende Antigene. 
KLOPSTOCK u . Se l t e r  (C. 1 9 2 8 .1. 2267) hatten gefunden, daB eine einfache Mischung 
yon EiweiB m it diazotiertem A toxyl bereits ais chemospezif. Antigen wirken kann, 
sofem  man das Gemisch ca. 1 Stde. stehen laBt. Vf. w eist nach, daB in dieser Zeit 
bereits eine chem. Rk. stattfindet, da die Rk. m it R-Salz in dieser Zeit schwacher wird. 
Fallung mit Ammonsulfat gibt einen Nd., der m it Atoxylimmunserum im Prazipi- 
tationsvers. reagiert. Nd. aus frisch bereiteter Mischung reagiert nicht u. ist auch ais 
Antigen inakt. Daher bedeuten die Verss. der genannten Autoren nur eine Modifikation 
der yon L a n d s t e in e r  durch festere Kupplung yon EiweiB u. Diazokórpern ge- 
gebenen Vers.-Bedingungen. (Ztschr. Immunitatsforsch. exp. Therapie 62. 178— 84. 
5/6. N ew  York.) Sc h n it z e r .

L. Chaskin und G. Nigman, Andert sich der Oxydationsguolient des traubenzucker- 
freien Harns infolge der beim Aufbewahren einlrelenden Zersetzungen ? Wird Kaninchen- 
harn bei Zimmertemp. oder im Brutsehrank aufbewahrt, so treten geringe Anderungen 
im N-Geh. u. im Vakat O-Wert auf, meist nehmen beide etwas ab, manchmal nimmt 
nur Vakat O-Wert allein ab. (Biochem. Ztschr. 205. 473— 80. 13/2. Berlin, Pathol. 
Inst. Exper. biol. Abt.) Me i e r .
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R. Vladesco und Marin Popesco, Der Gehalt des menschiichen Speichels an Harn- 
stoff und Ammoniumsalzen unter dem Einflufi von Pilocarpin. Die Bedeułung der 
Speicheldriise bei der A ufrechterhaltiing der Alkalireserve. (Vgl. C. 1928. II . 1895.) Nacli 
Pilocarpinzufuhrung (0,006— 0,010 g) is t auch beim Menschen der m it Hypobromit 
titrierbare N  im B lut lióher ais im  Speicliel, der N H 3-N wesentlich niedriger ais n. —  
Bemerkenswert ist das Auftreten yon Harnstoff im Speichel naeh der Alkaloidinjektion; 
es wurden 0,044—0,170 mg Harnstoff in 1000 ccm Speichel naeh der Xanthydrolm ethode 
gefunden. Es wird angenommen, daB ein Teil des Blutharnstoffs normalerweise in  den 
Speicheldriisen zu N H 4OH hydratisiert wird, ein Vorgang, der bei der groBen Menge 
des ausgeschiedenen Speichels fiir die Saure-Alkalibilanz des Korpers von W ichtigkeit 
ist. (Compt. rend. Soc. Biol. 101. 306— OS. 31/5. Bukarest, Bioehem. Lab. d. Tierarztl. 
F akultat.) W aDEHN.

D. Entin und M. Geikin, Beitrage zur Cariesforschung. A . Zur Biochemie des 
gemischten Speichels des Menschen. IH .M itt. Uber den Phosphorgehalt im  Speichel. 
(II. vgl. C. 1928. I. 2955.) Der Geh. des Speichels an anorgan. P  ist bei gesunden 
Menschen indiriduell relativ bestandig u. betragt im Durchschnitt 12,2 mg-°/0. B ei 
Fallen von Zahnsteinablagerung oder m it reichlich cariosen Ziihnen schwankt der 
anorgan. P  auch nicht erheblich; selbst bei reichlicher Zahnsteinablagerung ist er nur 
wenig vergroBert. DerEinfluB des anorgan. P  im Speichel auf die Cariesbldg. ist un- 
bedeutend.—  D ie Schwankungen des anorgan. P  Yerlaufen im  Blutserum u. im  Speichel 
parallel. Er ist bei Knochentuberkulose, Diabetes u. Nephritis erhoht, bei Lues ver- 
mindert. Eingabe von Chlorcalcium steigert den anorgan. P  nur sehr unbedeutend. 
(D tsch. Monatsschr. f. Zahnheilkunde 1928. 867— 85. Leningrad, Odontolog. Klinik. 
Physiol.-chem . Lab., Militarmed. Akademie. Sep.) P . Mu l l e r .

W. H. Thorpe, Die Ausscheidung des Kóhlendioxydes bei den Insekten. D ie Aus- 
scheidung des CO. wurde in  wss. Lsg., worin die Tiere gebracht wurden, m it o-Chloro- 
phenolindophcnol ais Indicator an der pn-Anderung verfolgt. Bei der Larve von Phthori- 
maea operculella erfolgte sie an der ganzenKórperoberflachę. Die Puppen von Lepidop- 
tera, Coleoptera u. Hymenoptera entwickelten nur sehr langsam CO,, die von Culex 
selir deutlich. Chitinpanzcr der fertigen Insekten lassen nur schwer oder kaum CO. 
durch. (Science 68 . 433— 34. 2/ 1 1 . 1928.) Gr o s z f e l d .

W. H. Adolph und F. J. Prochaska, Eine Ubersicht iiber das Vorkom?nen von 
Jod in  Nebraska. D ie Frage des Jodvork. in  Nebraska wird im Zusammenhang m it 
der Kropffrage diskutiert. Nebraskas Wasser cnthalten hinreichende Mengen Jod  
zur Aufrechterhaltung des Jodbedarfs der Thyreoidea. Ebenso zeigen die Nahrungs- 
m ittel keinen geringen Jodgeh. In  den Yerschiedenen Proben von Erdboden wurden 
keine nennenswerten Jodmengen gefunden; das dort vorhanden gewesene 1. J  mag 
durch Regen u. Oberflachenwasser aus sandigen Boden ausgelaugt u. in tiefer liegende 
Schichten abgetrieben worden sein. Andererseits lekrten die Unterss., daB Boden 
m it reichlichem organ. Jlaterial auch meBbare Mengen J  enthielten. Organ. J  im 
Boden scheint auch die Vorbedingung fiir den J-Geh. der vegetabil. Nahrungsmittel 
zu sein. Beim Kochen der pflanzlichen Nahrung gehen wesentliche J-Mengen nicht 
Yerloren. (Journ. Amer. med. Assoe. 92. 2158— 60. 29/6. Nebraska, U niv., Lab. of 
Chemistry.) MURSCHHAUSER.

F. E. Chidester, A. G. Eaton und G. P. Thompson, Der Einfiufi kleiner Jod- 
und Eisengaben auf das das Wachslum von Raiten m il an Vitam in A-freier D iat. In  
Yorlaufigen Verss. wurde beobachtet, daB verschiedene R atten durch tagliehe Mengen 
von 0,0003 Gran J u. 0,0001 Gran Fe inForm  von verd. F eJ3-Sirup von Xerophthalmie 
dauernd geheilt wurden. 0,0005 Gran J  u. 0,000165 Gran Fe brachten die R atten nahezu 
auf das Gewicht der Kontrolltiere. E s -wird yermutet, daB die Wrkg. des Vitamin A 
auf katalyt. Wrkg. kleiner Mengen von Jlineralstoffen beruht. (Science 68 . 432— 33. 
2/11. 192S. W est Virginia, U niv.) Gr o s z f e l d .

L. Randoin und R. Lecoq, Die wasserlóslichen Yilamine der Gruppe B . Versuch 
einer zusammenfassenden Darstellung der Frage bis heute. Vf. kommt auf Grund seiner 
Darlegungen an Hand von 121 Literaturstellen zu folgender Unterteilung der Gruppe 
der wasserlóslichen Vitamine: 1. Antineurit. Vitamin, thermo- u. alkalinolabil, Existenz 
heute zweifellos sichergestellt; 2. Vit. m it giinstigem EinfluB auf die Ernahrung (Vit. 
d’utilisation nutritiye), thermostabil u. alkalinolabil; 3. Y it. m itgunstigem  EinfluB auf 
die Zellbldg. (Yit. d ’utilisation eeUulaire), thermo- u. alkalinostabil, vielleicht mit ,,B ios“ 
ident.; 4. Antipellagra-Yitamin, naeh den meisten Autoren Nr. 3, naeh Vf. Nr. 2 nahe- 
stehend, Yielleieht ident. damit. (Buli. Soc. Chim. biol. 11 . 745— 75. Juni.) Gr o s z f .
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Otto Kestner, Nahrung und Darmentuńcklung. Bei Ratten, die in  der Wachstums- 
zeit ausschlieBlich vegetar. ernahrt wurden, war der Dickdarm um etwa 15% langer u. 
30% schwerer dem absol. Gewicht nach ais bei Ratten, die ausschlieBlich m it animal. 
Nahrung aufgezogen worden waren. D ie animal. erniihrten R atten gediehen bei weitein 
besser. Erhalten R atten, die bislang pflanzlieh ernahrt wurden, animal. K ost, so ist 
die Kotbldg. kleiner ais bei stets animal. ernahrten Tieren. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 
222. 662— 69. 20/8. Eppendorf, Physiol. Inst. d. Hamburger U niv., Allgem. Krankenh. 
Eppendorf.) W a d e h n .

H. J. Henning, Die Verdaulichkeit der Rohfaser beim Huhn. Aus Versuclis- 
ergebnissen ist zu schlieBen, daB die Rohfaser mancher Eutterarten beim Geflugel 
in einem MaBe verdaulich ist, daB sie bei der Zusammenstellung der Nahrwertberechnung 
beriicksiclitigt werden muB. Die Rohfaser rohen WeiBkohls betriigt 21%, Mais 19,74%. 
Die Rohfaser der Gerstenkorncr ist vollkommcn unverdaulich. Kochen setzt die Ver- 
daulichkeit der Rohfaser von WeiBkohl herab, bei Erbsen bis auf 0%. Die Rohfaser- 
verdauung erfolgt beim Huhn fast ausschlieBlich in den Blinddarmen. (Landwirtschl. 
Vers.-Stat. 1 0 8 . 253— 86. Juli.) J u n g .

B. Joffe, Die Wirkung des Atropins auf die sekretorische Evakuationstdtigkeit 
des Magens. Vf. untersuchte nach der Methode von P u n in  die Wrkg. von Atropin 
auf die sekreter. Evakuationsfunktion des Magens. Die allgemeino Siiure wird durch 
Atropin um 76,5%, die Menge der freien HC1 um 89%, die des ausgeschiedenen Saftes 
um 76,5% u. die Evakuationstatigkeit um 58°/o herabgesetzt. Das Atropin ist also 
ein Mittel zur Best. des funktionellen Zustandes des Pylorus. (Russische Klinik [R uss.: 
Russkaja Klinika] 8. 236— 44. 1927. Sep.) Sc h o n f e l d .

Bernard B. Badanes, Die Beziehung des Phosphors zurn Calciumsłoffwechsel. 
Die Beziehung von P  u. Ca werden bei Avitaminose, Phospliaturie u. Rachitis zu- 
sammenfassend geschildert. (Dental Cosmos 7 1 . 817— 23. Aug. New York.) M e ie r .

Barbara Elizabeth Holmes und Elsie Watehorn, Untersuchungen iiber den 
Stoffwechsel wachsender Gewebe in  vitro. III. Cyansdure ais moglicher Vorlaufer von 
Ammoniak und Hamstoffbildung des embryonalen Nierengeicebes. (II. vgl. C. 19 2 8 . I. 
1976.) Bei Zusatz von Cyansaure zu embryonalem Rattengewebe wird N H 3 u. Harn- 
stoff gebildet. Das Gewebe vertragt noeh 9 mg-% Cyansaure. Aus Hydantoinessig- 
saure wird Harnstoff gebildet, in einzelnen Fallen auch N H 3. Bei Zusatz von Cyan
saure u. Harnstoff kommt es oft zu einer Harnstoffabnahme, besonders dann, wenn 
das Gewebe rasch wachst. (Biochemical Journ. 2 3 . 199—205. Cambridge, Biochem. 
Labor.) M e ie r .

Marion Hirst und C. G. Imrie, Kreatin und Muskeltonus. Patienten m it Muskel- 
rigiditat bei Parkinsonismus scheiden regelmiiBig Kreatin aus, mehr am Tage, weniger 
in  der Nacht bei Muskelrulie. Bei einmaliger Kreatinzufuhr retiniert der Kranke mehr 
ais der n., bei mehrfacher Zufuhr wird bei den spateren Dosen von dem Kranken 
relativ mehr ausgeschieden ais vom n. Bei manchen Fallen von Rigiditat wird das 
Kreatinin retiniert, bei anderen ist die N-Ausfuhr nach Kreatiningabe erhoht. ( Quar- 
terly Journ. Medicine 21 . 401— 17. 1928. Sheffield, Royal-Hospital, Univ. of Sheffield. 
Sep.) M e ie r .

D. Adlersberg und G. Gottsegen, Wirkung der Leberexlrakte im  Tierversuch. 
Werden durch Aderlasse anamisierte Kaninchen m it 100 g Leberextrakt (Hepatrat, 
Procy/hol, Hepatopson) behandelt, so ist ein deutlicher fdrdemder EinfluB auf die 
Regeneration des Hamoglobins festzustellen. Auf die Regenerationszeit der Erythro- 
cyten bleibt die Futterung ohne Wrkg. Ohne jeden EinfluB sind die Leberextrakte 
auf die Blutbldg. von Kaninchen, die mit Phenylhydrazin anam. gemacht sind. Die 
Zufuhrung von Leberextrakt in hohen Dosen (150 g) hat bei n. Hunden anfanglicli 
eine Abnahme der Zahl der Erythrocyten u. des Hamoglobins zur Folgę, die dann bei 
weiterer Verabfolgung der Extrakte wieder verschwindet. —  Bei Kaninchen ist wahrend 
der Extraktfutterung im  Wasservers. eine Verminderung der Diurese festzustellen. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 4 2 . 323— 41. Juni. Wien, I. med. K lin., Univ.) W a d .

. K. Waltner, Uber die Wirkung groper Mengen Eisens. H . M itt. Uber die Wirkung 
des Eisens auf Blut, Wachslum, Fertilitat und Lactation. (I. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 543.) 2%  
Ferrum reductum hat bei Zulage zu einer ausreichenden Nahrung bei R atten keinen 
EinfluB auf Hamoglobin u. rotę Blutkórperchen. Bei rachitogener K ost bewirkt Eisen- 
zulage Anamie. Daher tritt auch eine wachstmnsverzogernde Wrkg. ein. D ie Fertilitat 
wird. durch Ferr. red. bei alteren Tieren geschadigt, ebenso die Lactation. Yitam in D
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hcbt diese Wrkg. auf. Das Waehstum iilterer Tiere wird nicht bccinfluBt. (Biochem. 
Ztschr. 205. 467— 72. 13/2. Szeged, Univ. Kinderklinilc.) Me i e r .

A. F. Woker, Eisenbehandlung m it Sideroplen. Giinstige therapeut. Erfolgo bei 
Behandlung von Aniimicn u. Erschopfungszustanden m it peroraler u. intramuskuliirer 
Zufiihrung von Sideroplen, (C.,H2O0)FeNa- 5 H20 ,  werden berichtet. (Med. W elt 3. 
1261. 31/8. Berlin-Moabit, Krankenli. am Untersuchungsgefiingnis.) W a d e h n .

S. Lebedinskaja und E. Speranskaja-Stepanowa, Zur Frage der Wir kun g 
von Bariumchlorid auf die Herznerren des Frosches. BaCl2 in Konzz. von 1,10- 3— 2 -10~° 
paralysicrt, naeh Perfusion des Herzens, den Vagusnerv u. die sympath. Herznerven. 
Adrenalin  hat wahrend der durch BaCl2 erzcugton Paralyse den Rhythmus der Herz- 
kontraktionen nicht verandert. Arecolin hat Synkopie des Herzens hervorgerufen, 
die durch Atropin beseitigt werden konnte. Naeh langer Perfusion von BaCl„ kommt 
die Herztatigkeit zum Stillstand; die Erregbarkeit des Herzmuskels durch mechan. 
oder elektr. Reiz verschwindet in diesem Stadium. Mit Ringerlsg. konnte das BaCl2 
nur unvollstandig aus dem Herzen entfernt werden. (Arch. Sciences biol., Moskau 
[russ.] 29 . 85— 91.) S c h ó n e e ld .

Z. Lewin, E influp von Caseosan auf den Tierkórper. Subcutan eingefiihrtcs 
Caseosan erzeugt keine anaphylakt. Ersclicinungen. Intravenós eingeftilirtes Caseosan 
(1,25— 2 ccm per kg Hundegewicht) bccinfluBt weder den Blutdruck noch die Hiiufigkcit 
der Herzschlage in nennenswerter Weise. Bei Kaninchen erzeugt subcutan eingefiihrtes 
Caseosan nur eine geringe Abnahme der respirator. Funktion. Caseosan bccinfluBt 
dio allgemeine Wrkg. von Morphin  u. zwar wurde in manchen Fallen eine Steigerung, 
in anderen eine Abnahme der Morphinwrkg. beobachtet. D ie Wrkg. von A . auf 
Kaninchen wird durch Caseosan bedeutend abgcschwaelit. (Journ. exp. Biol. Med. 
[russ.] 1 9 2 8 . 102— 08. Odessa, Med. Inst. Sep.) S c h o n f e l d .

M. Tennenbaum, Das Verhalten der Jodbiozyme im  Tierkórper. Jodbiozym  is t 
eine Hefe, die etwa 5% J  organ, gebunden enthalt. Bei der peroralen Verabfolgung 
wird das J  der Jodbiozyme erheblich langer im Korper zuriiekgehalten, ais dies bei 
Jodalkalien der F ali ist. (Med. W elt 3. 1250— 52. 31/8. Berlin, Exper.-biolog. Abt. 
Inst. d. Univ.) WADEHN.

Masashi Yamauchi, Uber die Wirkung des Yohimbins auf die Kbrpertemperatur. 
Yohimbin senkt, Kaninchen subcutan oder intravenós injiziert, die Korpertemp. bei 
Dosen, dio auBerlich kaum eine Wrkg. zeigen. Adrenalin wirkt in Dosen von 0,0001bis
0,0002 g pro kg, subcutan gespritzt, ebenfalls temperaturerniedrigend. Die Wrkgg. 
beider Substanzen summieren sich nicht. (Fol. Pharmacol. Japonica 6 . 479— 90. 1928. 
Sep.) W a d e h n .

Edouard Frommel, Saponinę und Digitalis. III. M itt. Der E influp der Saponinę 
auf das Diffusionsvermógen und die Fixierung des Digiloxins und des Bigitaligenins 
beim Eindringen in  die lebende Zellwand. Saponin erleichtert die Diffusion des Digi- 
toxins, das allein nur langsam diffundiert, in die Zellen. D ie Folgę ist, daB das Digi- 
toxin in Ggw. des Saponins schneller wirkt. Bigitaligenin hat eine hohe Diffusions- 
geschwindigkeit, die durch Saponin nicht beeinfluBt wird. Pharmakolog. verhalt sich 
daher ein Bigitaligenin-Saponingemisch wie Bigitaligenin allein. —  D ie Bindung der 
Digitalide in der Zelle selbst wird durch Saponin nicht beeinfluBt. (Ar. Int. Pharmaco- 
dynamie Therapie 35. 46— 62. 1928. Ziirich, U niv., Inst. de Pharm.) W a d e h n .

G. Marinęsco, Lissievici-Draganesco, Draganesco und Grigoresco, Die 
Bindung von Athyl- mul Methylallcohol in  den Geweben. 10%ig- Lsgg. von A. u. Methyl- 
alkohol wurden Kaninchen (4 g pro kg) taglich durch die Schlundsonde eingefiihrt. 
Der Rausch naeh A. hielt nur kurze Zeit an. D ie A.-Werte fiir ein Tier, das 10 Tage lang 
A. erhalten hatte u. das 10 Min. naeh der letzten Zufiihrung starb, betrugen auf 100 g 
Gcwicht des betreffenden Gewebes: Leber 0,195 ccm A ., Herz 1,136; Augapfel 0,18; 
Gehirn 1,23; Nieren 0,42 ccm. —  Die m it Methylalkohol behandelten Tiere starben 
in  4— 22 Tagen an Vergiftung. Der Methylalkoholgeh. der Organe war bei den einzelnen 
Tieren recht schwankend; im allgemeinen nahmen die Werte in  der folgenden Reihen- 
folge ab: Augapfel, Testes, Herz, Gehirn, Mark, Niere, Leber. (Compt. rend. Soc. Biol. 
1 0 1 . 308— 10. 31/5.) W a d e h n .

N. Gavrilescu, Neues zur Deformalion der Nervenfaser unter der Einutirkung von 
Chloroform, und Ather. (Vgl. auch C. 19 2 7 - I . 2572.) CHC13 u. A . verandern das Vol. 
der Markscheide durch Synaresis, die hyperton. NaCl-Lsg. durch Wasserentziehung. 
Der Endeffekt ist in  beiden Fallen in  seinen charakterist. Hauptpunkten derselbe. 
{Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 1 . 267— 69. 31/5. Genf, Lab. do Physiol., Ecole med.) W ad.
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Thomas C. Bonney, Die Symptome der Slickoxydulnarkose. Bcschreibung der 
KENNschcn Symptome der verschiedcnen Stadien der Stickoxydulnarkose. (Dcntal 
Cosmos 7 1 . 805— 09. Aug. Aberdcen, S. D .) M e ie r .

G. Boivin, Bemerkungen zur Pliarmalcodynamie von einigen blutdrucksenkenden 
Exlrakten. Dio „klin. Einheit der Blutdrucksenkung“ ist fiir Arbeiten auf dem Gebiet 
der Pharmakodynamio wesentlich zu klein gewilhlt. Noch ungiinstigcr ist es, daB m it 
dieser Einheit nur dio Intensitat, nicht aber auch die Dauer der Sonkung gemessen wird. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 1 . 253. 31/5.) W a d e h n .

L. G. DuSestel, Ultra violets et Chalcur radiante. Traitó d’actinologie pratiąuo. Paris:
Amćdśe Legrand 1929. (VIII, 403 S.) 8°. 50 fr.

F. St. J. Steadman, Local anaesthesia in dcntal surgery. 2nd cd., rcv. London: Kimpton
1929. 8°. 18 s. net.

F. Pharmazie. Desinfektion.
G. Warnecke, Der Perkólalor. Abb. u . Bcschreibung eines ohne Aufsicht 

arbeitenden Perkolators. (Apoth.-Ztg. 4 4 . 822— 23. 6/7. Schicswig.) I I a rm s .
J. M. D. Brown, E in  einfacher Per kolator. Zcitsparcnder kleiner App. fiir dio 

Hcrst. von Analysenproben von in W. langsam 1. Substanzen, wio Zuckerkand. 
(Chcmist-Analyst 18 . Nr. 3. 22 .1 /5 . Charlestown, Mass., Revere Sugar Rcfin. Co.) B lo .

G. Wallrabe, Uber kunstliches, krystallisiertes Karlsbader Salz. Dio im  Handel 
befindlichen Prśiparate dieser Bezeichnung sind oft nur techn. reines Glaubersalz, 
gunstigstenfalls m it etwas NaCl u. Spuren Carbonat. D ie Bezeichnung ist also irre- 
fuhrend u. wird bekiimpft. (Pharmaz. Zentralhallo 7 0 . 581— 83. 12/9. Konigsberg
i. Pr., Pharm.-chem. Lab. d. Univ.) H e r t i!r .

A. E. Briod, R. van Winkle, A. E. Jurist und W. G. Christiansen, Einige 
analylische Dalen von Lebertran. Zur Unters. diente guter, yom „Stearin“ befreiter 
medizin. Lebertran. Eine Durehschnittsprobe von Ncufundlandtran hatte D .2525 0,9221, 
.JZ. (Hanus) 157,2, VZ. 186,1, Viscositat bei 100° F. ( =  37,77°) im SAYBOLT-Universal- 
Viscosimeter 160 Sek., Unverseifbares 0,88%> scheinbare Acetylzahl 11,1, wahro AZ.8,7, 
oxydierto Fettsauren 0,50% . Die Oxydationszahl lag bei vier Probcn zwischen 12,2 
u. 18,7, Mittel 15,8. 7 Rkk. auf Peroxyde wurden krit. gepriift, ais gut brauchbar 
erwies sich nur eine genau beschriebene Rk. m it Guajacol u. Hiimoglobin. Roher Tran 
gibt meist positive R k., die durch Stehen des Trans an der Luft schnell an Intensitat 
zunimmt. Eine Reihe nicht naher beschriebener Verss. befaBt sich mit der Verringerung 
der Oxydation durch Zusatz von Aminen, Phenolen u. a. Aus einer Kurve ist ersichtlicli, 
daB wenigstons ein Antioxydans gute Wrkg. hat. In  4 Proben wurde Fe in  Menge 
von 1,3—4 ,7 :1 0  000 000 gefunden, in einer groBeren Anzahl Proben norweg, u. amerikan. 
Ursprungs S in Menge von 0,03— 0,2%- Der Geli. an S scheint von derZ eit zwischen 
Tóten des Fisches u. Extraktion der Leber abzuhangen. Der S liegt nicht ais Sulfid 
vor. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18 . 771— 78. August. Brooklyn, N . Y ., Chem. 
u. Pharm. Lab. von E. R. S q u ib b  & Sons.) H e r t e r .

Henry Lenormand, Herstellung und Eigensehaften einiger Doppelchloride von 
Wi&rmit und Chinin. GieBt man in eine salzsaurc Lsg. yon Chinin  eine salzsaure Lsg. 
von B iC l3 (aus Carbonat u. HC1), so erhalt man je nach der Menge der angewandten 
Komponenten die Verbb. I. BiCl^-2 (C'2„//210 2iY2, 2 HCl), II . 3 BiCl3-4  (C20Z/21O2Y 2>
2 HCl), III. BiCLf - C20H2iOr,N2, 2 HCl. D ie im Aussehen sehr iihnlichen Verbb. bilden 
blaBgelbe Krystalle von sehr bitterem, metali. Geschmack, unl. in organ. Losungs- 
mitteln auBer A. u. Methylalkohol. Mit W. tritt Zers. ein unter Bldg. von BiOCl. 11  
absol. A. lost 2,3 g I., 2,5 g II. u. 1,4 g III .; 11 Methylalkohol lost 16,5 g I. (Journ. 
Pharmac. Chim. [8] 1 0 . 69— 74. 16/7.) H e r t e r .

C. B. Jordan und Margaret S. Klename, Eine chemische Verbindung zwischen 
Morphin und A spirin . Befeuchtet u. erwarmt man ein Gemisch von Morphinhydro- 
chlorid, A spirin  u. Phenacetin, so verwandelt sich das vorher lockere Pulver in einen 
sehr harten Kuchen. D ie ganze M. ist 1. in Chlf. u. iibt physiolog. Wrkgg. aus, die denen 
des Heroins ahneln, wahrend die chem. Rkk. auf Morphin hinweisen. Anscheinend 
sind die Wrkgg. auf eine aus Morphinhydrochlorid u. Aspirin entstehende chem. Verb. 
zuruckzufiihren. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 1 8 . 810— 13. Aug.) H e r t e r .

E. van Winkle und W. G. Christiansen, Die Ursache der Reizwirkung von 
8-Oxychinolinverbindungen. Eine Wirkung des pa< verursacht durch das Sauremolekul.
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Es wurde, vermutet, daC die Reizwrkg. der Salze von 8-Oxychinolin auf die Schleim- 
haute mit der betreffenden Siiure zusammenhangen konnte. Zur Klarung der Frage 
wurden folgende Salze hergestellt u. untersucht: Sulfat, (C3H70 N )2-H 2SOt, F . 176 
bis 179°, Lóslichkeit 70,5 g/100 ccm Lsg., Salicylal, C9H7ON- CjIIgO.), F. 114— 116°, 
Lbslichkeit 0,59/100, fl-lte-sorcylal, CgH-OŃ-CjHjO.,, F. 154— 156°, Lóslichkeit 0,53/100, 
Tarlrat, C0H,ON-C4H6O6, F . 102— 104°, Lóslichkeit 5,78/100, Citrat, C9H ,0 N -C 6H80 „  
F. 138— 141°, Lóslichkeit 12,9/100. R. B. Smith untersuehte das pn der wss. Lsgg., 
George F. Leonard die germicide u. antisept. Wrkg. Diese war fast unabhangig 
von der Saure, am besten u. gleich stark wirkten Sulfat, Citrat u. /3-Resorcylat, die

fermicide Kraft schwankte etwas mehr, sie war am starksten bei Sulfat u. Citrat. 
)ie an den Augen von fiinf Personen geprufte Reizwrkg. stand in  keiner Beziehung 

zum ph der Lsgg., sie diirfte demnach auf das 8-Oxychinolin selbst, nicht auf die damit 
verbundene Saure zuruckzufuhren sein. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18. 794— 97. 
Aug. Brooklyn, 3ST. Y., Chem. u. Pharm. Lab. von E. R . Scjuibb & Sons.) H e r t e r .

Frederick R. Greenbaum, Organische Additionsverbindungen von Calciumchlorid 
und Calciumjodid. Mit organ. bas. Stoffen bilden CaCl2 u. CaJ2 stabile, krystallin., 
wenig hygroskop. Additionsverbb., die auf 1 CaCl2 2 oder 4 Moll. der organ. Verb., 
auf 1 CaJ2 6 Moll. enthalten. Sie werden hergestellt durch ZusammengieCen der Lsgg. 
der Komponenten in Methylalkohol, A. oder W. u. Verdampfen des Losungsm. bis 
zum E intritt der Krystallisation. Beide Stoffe miissen im gleichen Losungsm. 11. sein. 
Mit H arnstoffderiw . entstehen Verbb. nur, wenn mindestens eine N H 2-Gruppe un- 
substituiert ist. —  • Calciumchlorid-Hamstoff („ A fenil“ D. R. P. 306 804) CaCl2-
4 COfNIŁjJj, etwas hygroskop., 11. in W. u. yerd. A ., unl. in absol. u. 96%ig. A., F. 158
bis 160°. — Calciumchlorid-Thioharnstoff, CaCl2-4 CS(NH2)2, monokline Prismen, 
F. 175— 177°, 11. in W. u. A., w l. in Aceton, unl. in A. (Vgl. R o sen h e im  u. M e y e r ,
C. 1909. I. 346.) —  Calciumćhlorid-Hexa,methylentetramin, CaCl2- 2 CeH 12N4- 3 H 20  
(vgl. C. 1 9 1 4 .1 . 1195), 1. in  A., sil. in W., unl. in  A. u. Aceton. —  Calciumchlorid-Thiosin- 
amin, CaCl2-4 CS(NH2)NH-CH2-CH: CH2, F. 75°, U. in W. u. Methylalkohol, unl. 
in  absol. A. u. Aceton. —  Calciumchlorid-Urethan, CaCl2-4 C 0(N H 2) 0- C2H5-2 H 20 ,
1. in  W. u. A ., unl. in  A. u. Aceton. —  Cakiumchlórid-Acefylhamstoff, CaCl2-4 CO(NH2)- 
NH-CO-CH3, F. 135— 140°, wl. in k. W., 1. in h. W., A., Methylalkohol, unl. in  A. —  
Calciumchlorid-Acetylthiohamstoff, ęaG\2 ■ 4 CS(NH2)NH • CO • CE3, etwas hygroskop., 1. in  
W.usw. A.u.M ethylalkohol,unl.inA . —  Calciumchlorjdphenylhamsloff, CaCl2- 4CO(NH2)- 
N H -C 6Hj, unl. in  k. W., 1. in  sd. W ., 1. in  A. u. Methylalkohol, unl. in  A. —  Calcium- 
chlorid-Antipyrin, CaCl2-4 Cn HJ2OŃ2. —  Calciumjodidharmlojf, CaJ2- 6 CO(NH2)2 
(,,Jodofortan“ , C. 1918. I. 231), sehwach hygroskop., F . 95°, 11. in W ., A. u. Methyl
alkohol.—  Calciumjodidthiohamstoff, Ca J 2- 6 CS(NH2)2, 11. in  W ., A. u. Methylalkohol. —  
Calciumjodidhexamelhylenlelramin, CaJ2-6 C0H 12N.,, F . 180°, 11. in W. u. h. Methyl
alkohol, unl. in  absol. A ., Aceton u. A. —  Calciumjodidthiosinamin, Ca J2- 6 CS(NII2)KH- 
CH2- CH : CH2 (im Original falsche Formel, richtige Analyse. Ref.), bei 90° fl., kry- 
staflisiert beim Abkuhlen, 1. in W., unl. in  A., A. u. Aceton. —  Calciumjodidurelhan, 
CaClj- 6 C 0(N H 2)0 - C2H5, gelbe Krystalle, 1. in W. u. Methylalkohol, unl. in A. u. A. —  
Calciumjodidantipyrin, CaJ,- 6 Cn H J20i\T2, 1. in W. u. Methylalkohol. —  Calciumjodid- 
acetylthioharnstoff, CaJ2-6 CS(NH2)NH-CO-CH3, wl. in k. W., 1. in A., Methylalkohol 
u. h. W . —  Calciumjodidacetylhamsioff, CaJ2- 6 CO(NH2)NH-CO- CH,, Lóslichkeit 
wie voriges. —  Calciumjodidphenylhamstoff, Ca J 2- 6 CO(NH2)NH- CcH ., unl. in k. W .,
1. in  A ., Methylalkohol,. h. u. sd. -W. (Journ. Amer. pharmac. Assoc. 18- 784— 89. 
Aug.) . H e r t e r .

F. Zernik, Neue Arzneimittel und pharmazeutische Spezialitaten im  ersłen Vierlel- 
ja.hr 1929. Plantival (Dr. WlLLMAR ScHWABE, Leipzig): F l. Schlaf- u. Beruhigungs- 
m itte l. Zus. nicht angegeben (baldrianhaltig?). —  Acedikon (C. H. B o e h r in g e r
5 o h n , Hamburg): Acetyldemethylodihydrothebain in Tabletten u. Ampullen.
Weniger krampferregend ais Thebain, subcutan schmerzstillend, fast wie Morphin; 
peroral viermal starker hustenstillend ais Cocain. Erheblich starker analget. u. hypnot. 
ais Codein. Stopft nicht. —  Laryngsan  ( J o h .  G. W. O p ferm an x , Koln): F l. m it 
ca. 4,5%  J, zum Teil organ, gebunden, 8,5% Campher u. PAe.-l. Stoffe; 1,85% N H 3 
(frei) u. 7,5% Coffeino-Natrium benzoic. Gegen Grippe u. a. infektiose Erkrankungen 
der Atmungsorgane. —  Anginosan (Herst. ders.): hier fiir Anginasin (C. 1929. II. 911). —  
Euphyllin-Calcium. u. Euphyllin-Jod-Calcium  (B y k  - G i i l d e n w e r k e ,  Berlin KW):  
Das erstere enthalt in den Suppositorien das Ca ais Lactat, in den Ampullen ais Sali- 
cylat. —  Prolan  (I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A. - G.): YerhaltnismaCig weit-
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gehend gereinigtes Hypophysenvorderlappenliormon. Aktivator des weiblichen Brunst- 
hormons. Chem. ziemlich wenig stabil. Unl. in A. Isolierbar auch aus Schwangeren- 
ham  u. Placenta. Ampullen zu 2 ccm =  30 Ratteneinheiten. —  Hepracton (E . Me r c k , 
Darmstadt): Pulverformiger liygroskop. Leberextrakt. 5 g =  250 g frische Leber. —  
Arsen-IIepatrat ( N o r d m a r k - W e r k o ,  A.  - G. f. a n g e w.  C h e m i e ,  Ham
burg): Kombination von Hepatrat m it phenylarsinsaurem N a (im fl. Praparat 0,5%> 
in den Bohnen je 0,075 g). —  Intisan  ( H a g o d a ,  Berlin NW  21): Enthalt roto Blut- 
kórperchen, Leber- u. Gehimsubstanz embryonaler, fótaler u. ganz junger Tiere, 
Eigelb, Ca-Glycerinphosphat, ReLsschalenpulver, Milch, PflanzeneiweiB, ICohlen- 
hydrate, Kakao, Zucker, Yanille. Gegen pernicióse Anamie. —  Chromarsan (T r e s 
A. - G ., Budapest, G.-V. f. Deutschland: Simons-Apotheke, Berlin C 2): Kombi
nation der Mineraltherapie (Fe, As, Mn) m it der polyhormonalen Organtherapie (Leber, 
Milz, Nebennieren, Sclnlddruse). Zur Anregung der Blutbldg. —  Streptoserin (I. G. 
F a r b e n i n d u s t r i e  A. - G .): Streptokokkenserum „H oechst“ nach Prof.
F. Ma y e r . (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 69. 434— 38. 19/7.) H ar m s.

F. Z em ik , Neue Arzneimillel und pharmazeutische Spezialitdten im  zweiten 
Yierleljahr 1929. D ie zur Fullung des Salbenkammerpflaster (C. 1929. II. 2223) 
dienende Salbe wird .PecTścmsalbe genannt. —  Chemilip trocken (Chem.-techn. Industrie, 
prodd. ,,C hem itip“ , Halbe i. d. Mark) enthalt die Bestandteile der Leukutan- 
Grundmischung (C. 1922. IV. 914) in Form einer Emulsion u. eines Puders, die 
zum Gebrauch im  Vcrhaltnis 4: 6 durch langeres Reiben vermischt werden sollcn. —  
Citragan concenlr. acid. (vgl. Citragan, C. 1929. II . 600) ist im Verhaltnis 30: 500 zu 
verd., um eine dem Citragan genau entsprechende Lsg. zu erhalten. —  Solganal B  
(S c h e r in g -K a h lb a u m  A.-G., Berlin) ist Aurothioglykose;

CH„OH-CH-CHOH- CHOH-CHOH- CH(SAu)- O
i_____________________________________i

Intramuskular u. subcutan gegen chroń. Streptokokkenerkrankungen, Arthrititen, 
Neuritiden, Tuberkulosen. Dosierung: 0,001— 1,0 g. Trockenampullen u. Losungsmm.- 
Ampullen in  sechs verschiedenen Starken. —  Sondeg-Praparaie (H a n s A. S o n d e r - 
m a n n , Berlin W 15): Fluidextrakte aus giftfrejen Pflanzen u. anderen organ. Stoffen. 
Sondeg I I I :  Extr. fluid. Caulophyll. thalictr., Jugland. einer., Cardui bened. Gegen 
Gallen- u. Leberleiden. Sondeg 222: Extr. fluid. Leptandr. virgin., Podophyll. peltat., 
Card. mar. Gegen Arteriosclerose. Sondeg 333: Extr. Myric. cer., Iris yers., Cauloph. 
thal., Taraxac., Urea pura. Bei Diabetes. D ie Drogcn sind groBenteils in Nordamerika, 
heim. —  Choloton ( C h e m .  F a b r .  P r o m o n t a  G. m. b. H ., Hamburg) enthalt 
die Fermente u. Kinasen aus den Leber-Gallenwegen, der Gallenblasenschleimhaut u. 
dem Leberparenchym. 2 Formen: statk u. schwach. Zur Behandlung der Leber u. 
Gallenwege nach den Lehren der BiERschen Klinik. —  Neurosmon (Darst. ders.): 
Wurfel, die die in Promonta enthaltene Nervensubstanz in  konz. Form enthalten. 
Neurosmon stark enthalt auBerdem noch je 1 mg Strychnin nitr. Zur Behandlung 
von Ruckenmarksschwindsucht u. Gehimerweichung. Nach B ie r , der Tabes u. pro- 
gressive Paralyse ais Folgezustande einer durch Hormonmangel bedingten Resistenz- 
minderung gegeniiber den Spirochaten u. ihren Giften ansieht. Strychnin ais Sensi- 
bilisator des Neryensystems. (Suddtsch. Apoth.-Ztg. 69. 509— 11. 23/8.) H a r m s .

— , Neue Arzneimillel. Ausfiihrliches (chem. u. physikal. Eigg. u. therapeut. 
Verwendung) uber Mer c k s  Jodstabchen (C. 1929. H . 2073). (Pharmaz. Ztg. 74. 
801. 19/6.) H a r m s .

— , Pharmazeutische und andere Spezialitdten. Apomucin  ( R e i c h s - A p o -  
t h e k e  E . J u t t n e r ,  Breslau 10): Durch Perkolation  gewonnenes F lu id ex trak t aus 
Thymian, Quendel, Quebracho, Senega m it Zusatz von Pyrenol, Glycyrrhizin, Blenthol, 
Cale. lac t. u. 6%  K -sulfoguajacolic. Bei Erkaltungskrankheiten, Katarrhen, Asthma. —  
Citocholextrakte (Dr. F r e s e n i u s ,  Fabr. u. GroBbetr. chem.-pharm. Prodd., F rank- 
finrt a. M.): Eingeengte cholesterinierte Rinderherzextrakte zum serolog. Luesnachweis 
mittels der Citocholrk. (Schnellausflockungsrk.). •— Clorina: Wortgeschiitzte Bezeieh- 
nung fur Chloramid-HEYDEN. —  E xiturin  (Dr. E . U h l h o r n  u . C o., G. m. b. H ., 
Wiesbaden-Biebrich a. Rh.): Laut Angabe Komplex von Extr. Cannab. afric., Extr. 
Filicis, Extr. Colchici u. J  zur oralen Darreichung. Bei Gicht, Rheuma. —  Fuadin  
(I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A . - G . ,  Leverkusen a. Rh.): Antimon(III)-brenz-
catechin-Na-disulfonat. Gegen Schistosomiasis u. a. Tropenkrankheiten. —  M ilku- 
rferm-Praparate (C. 1927. I. 1985. 2849; 1928. I. 1303): Herst. ist jetzt D e s i t i n -  
W e r k  Ca r l  K l in k e , Hamburg 19. — Noimrit (C h i n o i n , U jpest b. Budapest):
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Na-Salz der TrimethylcyclopentancarbonsaureallylaininmethoxyąuecksiIberacetatcar- 
bonsiiure, Ci6H 26O0HgNa, Hg-Geh. 38,8% . Ampullen mit der 10%ig. Lsg. des Salzes +  
5%  Theophyllin. — Racedrin (I. G . F a r b e n i n d u s t r i e  A. - G . , Leverkusen 
a. Rh.): Neuer Name fiir Racem-Ephedrin (C. 1929. I . 1712). —  Schlofibergers 
Reagens (Dr. F r e SENIUS, Fabr. u. Gro6vertr. chem.-pharm. Prodd., Frankfurt a. M.): 
Lsg. A  ist Antiforminextrakt. Lsg. B  Leeithinlsg. Zur Priicipitationsrk. auf akt. 
Tuberkulose nach Sc h l o s z b e r g e r . —  Supra-Norit ( N o r  i t - G e s . , Amsterdam): 
Kohlepraparat, das Bakterientoxine besonders gut adsorbiert. —  Tuberten (W. Sc h m id t  
S c r u m w e r k A. - G . , Miinchen): Vorlaufige Bezeichnung fur ein noeh nicht ge- 
handeltes Tuberkelbazillenpraparat in Salbenform zur percutanen Tuberkulosetherapie.
—  Wespon-Binde ( V e r b a n d s t o f f - u .  B a n d a g e n f a b r .  W. Sp o n h o l z  u . C o. , 
Berlin NW  21): Bindę, die von der Rolle, aber paraUel zum auBeren Faden geschnitten 
ist. Letzterer gegen Ausfasern geschiitzt.' (Pharamz. Ztg. 74. 921— 22. 17/7.) H a b m s .

Cheinische Fabrik vormals Sandoz, Basel,, Schweiz, Darstellung von Isobutyl- 
n-propylbarbitursaure durch Kondensation vonlsobutyl-n-propylmalonsdurediathylesler 
m it Harnstoff bei 110— 115° bei Ggw. von Na-Athyiat in  absol. A.; U. in  A . . CH3OH, 
A ., Aceton, wl. in  W ., F. 169— 170°. D ie Verb. besitzt hypnot. Wrkg. (Scliwz. P. 
132149 vom 29/11. 1927, ausg. 1/6. 1929.) A l t p e t e r .

F. Hoffmann-La Roehe & Co. Alit.-Ges., Basel, Schweiz, Darstellung von 
Yohiniboasdureallylester durch Vefcsterung der Saure m it Allylalkohol m it Hilfe von  
gasformiger HC1. Nach erfolgter Siittigung der FI. m it HC1 wird 3 Stdn. erhitzt,iiber- 
schussiger Allylalkohol abdest., der Riickstand hierauf in  h. W. gel. u. der Ester m it 
N H 3 ausgefiillt. Nadeln, F . 135°, sil. in  A., CH3OH, Chlf., Aceton, Bzl., wl. in  W .; 
das Hydrochlorid schm. bei 282°. —  Das Prod. soli ais Heilmittel Anwendung finden. 
(Scliwz. P. 132448 vom 8/2. 1928, ausg. 17/6. 1929.) A l t p e t e r .

Abbott Laboratories, North Chicago, ubert. von : Roger Adams. Urbana, und 
Otis A. Barnes, Colorado Springs, V. St. A., Herstellung von anastheiisch wirkenden 
Verbindungen. Pyridin-3-carbonsduremethylester wird mittels H 2 u. Pt-Katalysator 
zum Hexahydropyridin-3-carbonsauremethylester (I) reduziert. Dieser wird m it 4-Nitro- 
benzoesaure-p-broinaihylester im  Vakuum im  Olbad 1  Stde. auf 105— 110° erhitzt, die 
Reaktionsmassc nach Zusatz von KOH in  A. aufgenommen u. aus der trockenen ather. 
Lsg. m it HCl-Gas das Hydrochlorid des 4-Nitrobenzoesaure-f}-{j>iperidin-3-carbo)isaure-

t ,  „  methylester]-dthylester gefallt; F.
y ------. A ---- ^  197— 198°. Dieser geht bei der

H2N-<; ^>COsCH2CHjNH<^ )>H2 Red. m it H 2 u. Pt-Oxyd-Kataly-
x ^ i;,-----tj p o  prr sator in  alkoh. Lsg. in  die zu-

2 a 3 gehorige Aminoverb. nebensteh.
Zus. uber, dereń Hydrochlorid bei 186— 188° schm. —  Durch Kondensation von I m it
4-Nitrobenzoesdure-y-brcmiprojjylester entsteht ein Prod. tom  F. 207— 208°, das m it H 2
u. Pt-Oxyd reduziert den 4-Aminobenzoesdure-y-[pix>eridin-3-carbonsauremethylester']- 
■propylester liefert; F . 195— 196°. (A. P. 1724248 vom 13/1. 1928, ausg. 13/8.
1929.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Herstellung wirksamer Eztrakte aus 
Sezualorganen durch Einw. von ultrayioletten Strahlen auf von Geweben befreite 
Organextrakte. Es gelingt so, auch schwach wirksame Sexualorganextrakte in  ihrer 
Wirksamkeit wesentlich zuyerstarken. Zur Bestrahlung kann z. B . eine HERAUS-Lampe 
m it 550 W att verwendet werden; die Extrakte kiinnen ais solche oder in  Lsg. bestrahlt 
werden, zweckmaBigin diinner Sehicbt. (E. P. 291005 vom 2/5. 1928, Auszug veroff. 
18/7. 1928. D .P rior. 23/5. 1927.) Al t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von cholesterin- 
freien bzw. -armen Losungen der wirksamen Ovarialsubstanz. Zu dem Ref. nach Oe. P. 
113810; C. 1929. II. 1432 ist naehzutragen, daB ais Reinigungs- bzw. Losungsmm. 
N-freie Ather u. Ester zur Verwendung gelangen. AuBer dem bereits erwalmten Di- 
.athylin eignen sich ferner Glycerin-l,3-dimethylatlier, Diacetin. (E. P. 279 123 vom
17/10. 1927, Auszug veroff. 14/12. 1927. D . Prior. 15/10. 1926.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a . M., Herstellung von.Losungen der 
wirksamen Substanz aus Organen oder Driisen innerer Sekretion. D as Verf. des Haupt- 
patents liiBt sich nicht nur zur Herst. von Lsgg. der Ovarialsubstanz benutzen, sondern 
ist allgemein anwendbar. —  Z. B. werden Hypophysenvorderlappen oder■ Keimdriisen 
wie iiblich m it einem organ. Losungsm. extrahiert u. der eingeengte Rohextrakt in  A.
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aufgenommen. Aus der erhaltenen Lsg. wird der A. cntfernt u. der Ruckstand in  D i- 
dthylin  gel., worauf die Begleitstoffe durch fraktionierte Fiillung mittels W. abgetrennt 
werden. (E. P. 283 493 voin 7/12. 1927, Auszug yeróff. 7/3. 1928. D . Prior. 11/1. 1927. 
Zus. zu E. P. 279123; vorst. Ref.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Cliemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Gewinnung 
eines hochwirksamen Sto/fes aus mannliclicn innersekretorischen Organen. Das Verf. 
des Hauptpat. liiBt sieh auch zur Darst. von Extraktcn mannliclier innersekrctor. 
Organe verwenden. —  Z. B. wird Hodenextrakt (erhalten durch Extraktion von ge- 
trocknetem Hodenpulver m it Bzl.) naeh Entfernung des Lósungsm. in  A. gel. u. in  
H 2-Atmospharo unter Erwiirmen auf dem W .-Bade alkoh. KOH eingetropft, bis die 
El. dauernd alkal. bleibt. D ie uberschussige Lauge wird m it C 02 abgestumpft, der A. 
im  Vakuum abdest. u. der Ruckstand in  Aceton gel., wobei die cntstandenen Seifen 
ungel. bleiben. Durch Verdampfen des Acetons erhalt man das Hormon ais helles Ol. 
(Schwz. P. 130 635 vom 30/9. 1927, ausg. 1/3. 1929. Zus. zu Schwz. P. 120 097; 
0. 1927. II. 958.) A l t p e t e r .

„Pharmagans“ Pharmazeutisches Institut Ludwig Wilhelm Gans A.-G., 
Oberursel, Werner Kollath, Breslau, und, Hugo Magistris, Wien, Gewinnung von 
Phosphaliden m it bestimmter Vitaminwirkung. D ie naeh E. P. 285417- C. 1929. I. 1480 
erhaltenen Lsgg. werden zwecks Trennung der in  ihnen infolge der Vcrmeidung hoherer 
Tempp. noch uiweriindcrt erhaltenen Vitamine m it Schwermctallsalzen oder geeigneten  
anorgan. oder organ. Eallungsmittcln behandelt. Zur Steigerung des Vitamingeh. 
kann vor der Fiillung eine Bestraklung der Lsg. m it ultraviolettcn Strahlen vorgenommen 
werden. —  Z. B. wird die Lsg., gegebenenfalls naeh vorherigem Einengen, m it einem  
■Ag-Salz oder BaCl2 versetzt u. hierauf m it B a(0H )2 scliwach alkal. gemacht. Der Nd. 
enthiilt das antineuritische Prinzip, wiihrend das Wachstumsvitamin u. das antiskorbu- 
łische Prinzip C im Filtrat bleiben. Von diesen wird das erstere durch Zusatz von A. 
abgesehieden, das letztere hierauf naeh Entfernen des A. m it Bzl. gefallt. D ie Restlsg. 
enthiilt nunmehr lediglich das antiracliitische Prinzip, welchcs durch Eindampfen ge- 
woimen wird. —  Die Dialysierfl. wird m it Tierkolile oder Mastixemulsion versetzt. Aus 
dem Filtrat wird durch Aceton ein Gemisch von Wach słums v i tarnin u. Vi tarnin C gefallt, 
welches durch A. oder Bzl. getrennt werden kann; aus dem Filterriickstand liiBt sieh das 
antineuritische Prinzip  gewinnen. (E. P. 315340 vom 10/1.1928, ausg. 8/8.1929.) A l t p .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Gewinnung 
^on physiologisch wirksamen Stoffen. (D. R. P. 479 332 KI. 12 o vom 9/12. 1924, 
ausg. 13/7. 1929. —  C. 1926. I I .  1549 [Schwz. P. 113 835].) A lTp e t e r .

Gustavo Pansini, Frankreich, Desinfektionsmittel, bestehend aus einer m it 0 3 
•gesiitt. Lsg. von NaOCl. (F. P. 658 362 vom 21/7. 1928, ausg. 4/G. 1929.) K lin  l in g .

6. Analyse. Laboratorium.
E. Przewalski, Zur Frage der Qualifizierung und Normung chemischer Reagenzien. 

Yf. sclilagt vor, aucli die in RuBland fabrizierten Reagenzien in Gruppen von bestimmtem  
Reinheitsgrade zu standardisieren. (Journ. angew. Chem. [russ.; Shurnal prikladnoi 
Chimii] 2. 293— 301.) Sc h o n f e l d .

Wilhelm Volkmann, U ber die Form der Abdampfsclialen, Kasserollen und Tiegel 
aus Porzellan. Vorschlage fiir Normungsarbeiten iiber die Herst. von Schalen, Kasse
rollen u. Tiegeln fiir den Laboratoriumsbedarf unter Zugrundelegung des (Juerschnitts 
der Schalen ais Ellipse u. einer Form der GefaBe, die sieh unmittelbar oder iiber das 
Ellipsoid von der Kugel ableiten liiBt. Eine Tabelle gibt Auskunft dariiber, welche 
GefiiBe zur Normung vorgeschlagen werden u. wieviel ccm sie bei der Fiillung fassen. 
{Chem. Fabrik 1929. 408—09. 11/9. Berlin-Steglitz.) J u n g .

James Silberstein, Glasschneiden m it einem elektrisch erhitzten Draht. Mit einem  
•an die Liehtleitung angeschlossenen diinnen Widerstandsdraht kann man leicht u. 
sicher Glasrohren u. Flaschen durchschneiden. (Chemist-Analyst 18. No. 4. 23. 1/7. 
Chicago I I I ,  The Federated Metalls Corp.) W in k e l m a n n .

Leo G. Dake, Leichtablesbare Biirette. Vf. besclireibt, w ie man durch Anbringung 
eines blauen Striches an der Hinterwand der Biirette die Ablesung erleichtern kann. 
{Chemist-Analyst 18. No. 4. 20. 1/7. Buffalo N . Y ., 55 Beverly Road.) W in k e l m a n n .

Kurt Thormann, Neue Exsiccatorform und -Einsatze. Ais Ergiinzung zu dem 
Aufsatz von L ie s e g a n g  (C. 1929. II. 1180) empfiehlt Vf. den Essiccator naeh 
S c h e ib l e r  u. die vom Vf. konstruierten Exsiccatoreinsatze mit kon: ausgcbildeten
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Einkerbungen, die von der Firma R o s e n t i i a l  & Co. in  Marktredwitz hergestellt 
werden. (Chem. Fabrik 1 9 2 9 . 392. 28/8. Leipzig.) J u n g .

R. W. Ashworth, Automalische Fillriereinridilung. D ic zu filtrierende FI. befindet 
sich in einem Erlenmeyerkolben, der durch einen doppelt durchbohrten Gummistopfcn 
verschlossen ist. Durch die beiden Stopfenóffnungen werden 2 Glasrohre gesteckt, so 
daB —  wenn der Kolben umgekehrt iiber dem Trichter befestigt wird —  das kiirzere 
Rohr ais AbfluBrohr dient, wahrend das lange Rohr, das bis fast zum Boden des Erlen- 
meyerkolbens, in  den Trichter jedoch nur ein kleines Stuck hineinreicht, immer dann, 
wenn das Fl.-N iveau im Trichter bis zu einer bestimmten Stelle gesunken ist, Luft in  
den Erlenmeyerkolben eintreten laBt, wodurch ein weiteres AusflieBen der zu filtrie- 
renden FI. bewirkt wird. Fiir lange dauernde Filtrationen mag diese einfache, sinn- 
reiche Vorr. sehr angebracht sein. (Chemist-Analyst 1 8 . No. 4. 17. 1/7. Houston 
[Texas], R ice Inst.) . WlNKELMANN.

Leo G. Dake, Automatische Filtriereinrichtung. E in  Schiitteltrichter wird m it 
der zu filtrierenden FI. gefiillt, oben verschlossen u. so iiber einen gewóhnlichen Trichter 
m it Filtrierpapiereinlage befestigt, daB das AbfluBrohr ein wenig hineinreicht. Dann 
wird der AblaBhahn des Schutteltriehters geoffnet, worauf der Inhalt in  der erforder- 
lichcn Weise ablauft. Bei diesem automat. Filter kommt die FI. mit keinem Gummi- 
stopfen in  Beriihrung. (Chemist-Analyst 1 8 . No. 4. 18. 1/7. Buffalo, N . Y ., Reliable 
Specialty Corp.) WlNKELMANN.

John B. Kasey, Das Auslaugen von Sclimelzgut aus Tiegeln. Vf. te ilt mit, wie 
m an mittels eines aus einem Glasstab gebogenen Hakens, an dcm man den Tiegel in  
das Becherglas m it dem Lósungsm. hineinhangt, eine saubere u. beąueme Auslaugung 
des Schmelzgutes bewerkstelligen kann. (Chemist-Analyst 18. No. 4. 14. 1/7. Arlington, 
N . Y.) WlNKELMANN.

Leonard Annis, E in einfaches Viscosimeterrohr. E in  15 cm langes u. innen 2 cm 
weites Rohr wird am einen Ende m it einem Gummi- (bzw. Kork-) Stopfen verschlossen, 
durch den ein 2 cm langes u. 2 mm weites Capillarrohr hindurchfiihrt (es soli an beiden 
Seiten der Stopfen 1/ 2 em herausragen). 10 cm vom Capillarrohrchen (also 11,5 cm 
vom Ende des 2 cm weiten Rohres) entfernt wird eine Markę angebracht. B is zu dieser 
Markę wird das Glasrohr gefullt u. dann die AusfluBzeit bestimmt. (Chemist-Analyst 
1 8 . No. 4. 21. 1/7. Lynn, Mass., 59 Highland Avenue.) WlNKELMANN.

Noel Francis Maclagan, Der Gebrauch von 1/10-?i. Salzsaure zur Standardisierung 
eleklromelrischer pn-Messungen. Ais Standard fiir pn-Messung wird V10-n. HC1 emp- 
folilen, da diese am leichtesten in  gleicher Weise hergestellt werden kann. Alle Puffer- 
lsgg. konnen erst naeh mehrfachem Rrystallisieren der Salze gebraucht werden. Zur 
Verwendung von HC1 is t eine ,,fl. Briicke“ notwendig. Genaue Angabe einer solchen, 
die eine Potentialbldg. am Ende des Verbindungsrohres gestattet. Diese Form ist  
sofort eingestellt u. gibt immer gleiches Potential. Potentiale m it Agarbriicken sind 
nicht genauer ais 0,5 MV reproduzierbar. (Biochemical Journ. 2 3 . 309. 3/8. London, 
Middleses Hosp. Constault Inst. of Biochem.) M e i e r .

Twitty Whaley, Korrektion von Titrierlósungen. 1. D ie Lsg. sei zu stark: statt 
20 ccm brauche man nur 19,9 ccm; dann muB man zu 1 Liter der Titrierlsg. 50-0,1 =
5 ccm Lósungsm. (H 20 ) hinzufiigen. 2. Die Lsg. sei zu schwach: in  20,1 ccm sei ersb 
so viel des wirksamen Stoffes enthalten, -nie eigentlich in 20 ccm vorhanden sein miiBto; 
dann muB man von dem Reagens zu 1 Liter Lsg. 1000 x (Yiooo —  Vioos) S hinzufiigen, 
wenn x  die theoret. Reagensmenge in  g ist, die in  1 Liter Titrierlsg. enthalten sein soli. 
(Chemist-Analyst 18 . No. 4. 5. 1/7.) WlNKELMANN.

H. Saehse, E in neues Schmelzcalorimeter. Vf. benutztdas Prinzip des B u N S E N schen  
Eiscalorimeters, fiillt das Calorimeter aber m it Diphenylather (F. 26,55°), u. zwar m it 
ca. 80% der Schmelze; das Calorimeter steht in  einem auf 0,005° konstantem Thermo- 
staten. Luftfreiheit ist Vorbedingung, femer daB das Rk.-GefaB von FI. umgeben ist, 
d. h. daB der Krystallmantel lose iiber dem unten etwas ausgebauchten Rk.-Rohr hangt. 
Schnielzimrme 16 cal./g; Vol.-Zunahme pro cal.15 2,705 ccm. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. A. 1 4 3 . 94— 96. Sept. Leipzig.) W . A. R o t h .

A. M. Mc Collister, Eine Vorrichlung zum Justieren der Niveaukuppe an einem  
Gasanalysierapparat. D ie in  der Uberschrift genannte Vorr., welche das gasanalyt. 
Arbeiten erleichtert, is t beschrieben u. abgebildet. (Chemist-Analyst 1 8 . No. 4. 22. 1/7. 
Cincinnati [Ohio], The Pure Oil Co.) WlNKELMANN.

Ralph E. Dunbar, Eine sichere, begueme.Methode zum Transportieren von Gasmefi- 
róhren. Vf. beschreibt einen einfachen YerschluB von GasmeBróhren, der dazu dient,
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dieselben —  wenn sie m it einem Gas oder z. T. m it FI. gefiillt sind —  bequem aus 
einer Wannę in die andere oder in  ein sonstiges GcfaB zu transportieren. (Chemist- 
A nalyst 18. No. 4. 15. 1/7.) WlNKELMANN.

H . R . A m bler, A pparat fiir  die Analyse kleiner Gasmengen. Vf. besehreibt einen 
App., der fiir die quantitative Analyse kleiner Gasmengen erdacht worden ist. Gas
mengen von 1 ccm lassen sich. m it 1% , etwas gróBere Mengen (ea. 15 ccm) m it 0,1%  
Genauigkeit analysieren. Dio Handhabung der App. ist einfach u. schnell. E in Gas- 
gemisch, das beispielsweiso C 02, 0 2, CO, CH4, H„ u. N 2 enthalt, kann in x/ 2 Stde. unter- 
sucht werden. Eine schemat. Zeiclinung u. ein Gesamtbild des App. vcrvollstandigen 
die ausfiihrliche Besehreibung. (Analyst 54. 517— 22. Sept.) WlNKELMANN.

H. Friedrich, Bestimmung von Kohlensdure in  Gasgemischen bei gleichzeitiger 
Anwe-senheit von Acetylen. E s wurde ein Verf. zur Best. von C 02 in Gasgemisehen bei 
gleichzeitiger Anwesenheit von C2H 2 ausgearbeitet, das darauf beruht, daB in zwei 
getrennten Gasproben des zu untersuchenden Gasgemisches die C 02 durch t)berleiten  
iiber Natronkalk, dio Summę der boiden Bestanteile C 02 u. C2H 2 durch Absorption 
mit rauchender H 2S 0 4 u. anschlieBender Bchandlung m it ICOH bestimmt werden. 
Der C2H 2-Geh. ergibt sich dann aus der Differenz der aus den beiden Analysen er- 
mittelten Werte. (Chem.-Ztg. 53. 706— 08. 11/9. Charlottenburg.) J u n g .

William F. Pond, Eine Methode zur Beslimmung der Menge Schwefeldioxydgas, 
die von einer Fliissigkeit absorbiert worden ist. Vf. besehreibt an Hand einer Skizze 
einen App., m it dem man von einer FI. (z. B . CCl,t , B zl., Aceton) absorbiertes S 0 2 
quantitativ bestimmen kann. (Chemist-Analyst 18. No. 4. 10— 11. 1/7.) W in k e lm .

E lem ente und anorganische Verbindungen.
P. Agostini, Schnellmethode zur Bestimmung der Elemente der I I .  bis IV . Gruppe 

durch einige organische Reagenzien. Vf. fiihrt in  den Gang der anorgan. Analyse ais 
Reagenzien ein: Alizarin S, a-Nitroso-/3-naphthol, Benzidin, Cupferron, Cupron, Di- 
methylglyosim, Anilin, Pyrogallol, Resorcin, BETTENDORFFS Reagens, Rhodamin B, 
Tetraoxyanthrachinon. Er bestimmt alle Elemente, dio 1. Chloride bilden, m it Aus- 
nahmo von den Alkalien, den Erdalkalien u. Mg. In  den Gang der Gesamtanalyse 
eingefiihrt, sollen dio neuen Methoden dio Móglichkeit geben, eino Gesamtanalyse in 
1 Std. durchzufuhren. (Annali Chim. appl. 19. 164— 73. April. Rom, Chem. Univ.- 
Inst.) W e i s s .

E. Glimm und J. Isenbruch, tlber die Beslimmung kleinster Jodmengen. Es 
werden eine Modifikation der J-Best.-Methode von P f e if f e r  (C. 1929. I. 680) u. 
eine Apparatur beschrieben, m it der sehr genaue Ergebnisse zu erzielen sind. Die Dest.- 
Temp. wird von 120° auf 230° gesteigert, die Menge der verwendeten H2SO., gegen 
friiher erhoht; die entwickelten Gase werden zur restlosen Adsorption von J  durch eine 
besondere „Energiewaschflascho“ geleitet. —  Der J-Geh. im B lut wurde zu 20— 35 y%  
bestimmt; er liegt also wesentlich hoher, ais bisher angenommen. Der J-Geh. in Milch 
wurde wechselnd zwisehen 36— 90 y  im Liter gefunden. —  Fer6e«awurzel enthalt 
etwa 333 y  J  im kg, Seetang der Danziger Bucht 98 mg J im kg. (Biochem. Ztschr. 
207. 368— 76. 13/4. Danzig-Langfuhr, Techn. Hochsch., Lab. f. Nahrungsmittel- 
chemie.) WADEHN.

J. Schw aibold, tlber die Bestimmung des Jods, namentlich kleiner Mengen desselben. 
,(Vgl. C. 1929. II. 1486.) Es werden die m it den zur Isolierung des Jods aus anorgan.
u. organ. Verbb. angewendeten Methoden gemachten Erfahrungen besprochen, Modi- 
fikationen angegeben, m it denen die Ergebnisse verbessert werden kónnen, u. er- 
ganzende Mitteilungen iiber eine neue Verbrennungsmethodo gemaeht. Fiir die Best. 
kleiner Jodmengen (50— 1 y) wird folgende Methode empfohlen: D ie neutrale oder 
alkal. Lsg. wird auf wenige ccm eingedampft u. m it 2— 4 ccm gesatt. Chlorwassers 
versetzt. Verschwindet die Farbę des Chlonvassers nicht, so werden etwa 8 Tropfen 
HC1 (1 :1 ) zugegeben. Ist die Lsg. farblos geworden, so tropft man so lange HC1 zu, 
bis die Farbę des Chłors wieder auftritt, u. dann noch etwa 8 Tropfen im tlberschuB. 
Hierauf wird gekocht, bis die FI. den Boden des Erlenmeyerkolbens (2,5 ccm) noch etwa
V2 cm hoch bedeekt. In  gleicher Weise wird m it einer Lsg. verfahren, welche beltannte 
Mengen Jodid enthalt (10 oder 20 y). Naeh yolligem Erkalten u. naeh Zugabe von
4 Tropfen l% ig. Starkelsg. u. 2 Tropfen einer 5%ig. KJ-Lsg. wird aus einer Biirette 
mit Einteilung in  Yso °dcr Yioo ccm titriert. Ais Auslaufvorr. benutzt man nicht den 
Glashahn der Biirette, sondern einen GlaskugelverschluB. Das untere Ende des Gummi- 
schlauches tragt ein capillar ausgezogenes Glasróhrchen. D ie Starkę der Thiosulfatlsg.
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licgt am besten zwischen 0,0014- u. 0,001-n. —  Auch uber getrennte Best. von J, J', 
J 0 3' u. J 0 4' werden Angaben gemacht. (Ztschr. analyt. Chem. 78 . 161— 80. Weihen- 
stephan, Hochschule f. Landwirtschaft u. Brauerei.) W in k e l m a n n .

B. S. Evans, Eine Methode zur Trennung und Bestimmung von Arsen. Vf. gibt 
fiir die Best. von Arsen  in Metallen durch Fallung m it unterphosphoriger Sdure neuo 
Arbeitsyorschriften an. D ie Fallung wird in starlc HCl-haltiger Lsg. vorgenommen. 
D ie Fi. muB nach der Rk. einige Minuten koehend erhalten werden. Kraftig oxydierende 
Bestandteile miissen durch Erhitzen mit S 0 2 —  das óf ter nachzugeben is t —  entfernt 
werden; Salpetersiiure muB m it Schwefelsiiure abgeraucht u. organ. Stoffe miissen 
durch Erhitzen mit Schwefel- u. Salpetersaure zerstort werden. D ie Rk. wird durch 
Zusatz von 0,5 g Kupfersulfat bcschleunigt. Das gefiillte Arsen wird zum SchluB 
jodometr. bestimmt. Eiir folgende arsenhaltige Metalle werden genaue Arbeitsweisen 
angegeben: K upfer, Bronze, Stahl u. Stahllegierungen, Weifimetall; auch arsenhaltige 
P yritc  werden analysiert. Zum SchluB macht Vf. einige krit. Bemerkungen zu der 
yon B r a n d t  (Chem. Ztg. 3 8  [1914]. 474) angegebenen ahnlichen Methode. (Analyst 
54. 523—35. Sept.) W in k e lm a n n .

K. Steinhauser, Beilrag zur Bestimmung von Calcium und Magnesium im  
Alum inium . B ei gleichzeitiger Anwesenlieit von S i, Fe, Cu, Zn, Pb, M n, T i. Man lost 
10 g 4Z-Spane in 90 ccm NaOH (1: 3), filtriert, lost den Riickstand in  Bromsalzsaure, 
filtriert, iibersattigt m it NaOH, gibt das Ganze, d. h. die alkal. gemaehte EL, zum Filtrat 
u. erhitzt zum Sieden. In  die noch h. Lsg. leitet man nach Zusatz yon 30 mg Cu-Salz 
(ais Katalysator) 5 Min. Bromluft zur Oxydation v o n . vorhandenem M n  zu M n02. 
Gebildetcs Permanganat wird durch Zugabe yon 1— 2 ccm A. u. 5 Min. langes Kochen 
reduziert; gleichzeitig wird uberschiissiges Br„ unschadlich gemacht. Man filtriert 
(Asbestgoochtiegel oder Glasfiltertiegel), wascht mit NaOH-haltigem W. aus, digeriert 
Asbest u. N d. bzw. Glasfiltertiegel 2 Stdn. auf dem offenen Dampfbad m it verd. H N 0 3 
(100 ccm W. +  4 ccm konz. H N 0 3) u. filtriert. Im Filtrat bestimmt man Ca u. Mg, 
im  Riickstand gegebenenfalls Mn. Das F iltrat wird m it 20 ccm H 2SO., abgeraucht, 
m it wenig HCl aufgenommen, filtriert, essigsauer gemacht, bei 70° m it h. Ammon- 
osalatlsg. yersetzt u. aufgekocht. Das Filtrat dieser Ca-Fallung wird zur Zerstórung 
der Oxalsaure m it 5 ccm H 2SO., bis Entw. von S 0 3 abgedampft. Zur Fallung von Eisen 
lost man Riickstand in  100 ccm W . +  20 ccm yerd. HCl, macht m it Ammonacetat 
essigsauer, erhitzt nach Zugabo yon Ammonphosphat im  OberschuB zum Sieden u. 
filtriert. Zum Filtrat gibt man Ammoniak (l/ 4 des Vol.), kocht noch einmal auf, filtriert 
u. wiigt ais Mg2P 20 7. (Ztschr. analyt. Chem. 7 8 . 181— 88. Tóging am Inn, Vereinigte 
Aluminiumwerke A .-G.) W in k e lm a n n .

R. O. Johnson, Bestimmung von Nickel in  silicium -, kupfer-, nickel- und eisen- 
haltigen Aluminiumlegierungen. 1 g  Legierung wird in  einem 250 ccm groBcn Becher 
m it 8 g KOH u. 150 ccm W. yersetzt u. erhitzt. Dann wird abfiltriert, m it h. verd. 
Lauge u. anschlieBend m it W. gewaschen u. der Filterriickstand in einem 400 cem- 
Becher m it 50 ccm H N 0 3 (1: 3) u. 3 ccm konz. HCl kraftig erhitzt; nach Hinzufiigung 
einiger Tropfen H J  koche man noch weitere 4 Min. u. filtriere dann in  einen 400 ccm- 
Becher hinein (mit h. W. nachwaschen, Riickstand wegschiitten!). Zum k. F iltrat 
werden 100 ccm 100/o'g- Weinsaure gegeben, sodann wird m it NH.,OH neutralisiert u. 
m it HCl leicht angesauert, darauf zum Kochen gebracht, 50 ccm Dimethylglyoxim in  
95% ig. A. hinzugefiigt u. schwach ammoniakal. gemacht. Man laBt 45 M n. stehen, 
filtriert durch einen Goochtiegel u: wagt nach 45 M n . langer Trocknung bei 240°. 
Das Gewicht des Nd. mai 20,31 =  Geh.-»/0N i. (Chemist-Analyst 1 8 . No. 4 .1 4 .1 /7 .) W l.

Josef Knop und Olga Kubelkova, tlber die titrimetrische Bestimmung von Eisen  
m it Kaliumpermanganat und Verwendung oxydimetrisćher Indicatoren (Erioglaucin A  
und Eriogriin B ). (Chemicke L isty 2 3 . 399— 402. 30/8. —  C. 1 9 2 9 . II . 458.) M a u t n e r .

Oscar Heim, Bestimmung des Kobalts in  Trockenmitteln, Laclcen, Legierungen etc. 
Zur B est. des Co bei Ggw. einer gróBeren Anzahl Metalle macht der Vf. die qualitative 
Probe yon VOGEL z u  einer quantitativen. Er oxydiert die yeraschte Substanz mit 
H2SO,. u . 30% ig. H 20 2, yertreibt nach Hellwerden der FI. die Hauptmenge der IT2SO.,, 
setzt Ammoniak, dann HCl zu, fiigt zur schwach salzsauren Lsg. ZnO bei 50°, 
filtriert yom N d., der keine V0GELrk. geben soli, ab, konzentriert das Filtrat, gibt NH.,- 
Rhodanat zu u. schiittelt m it einem Gemisch von A. u. Amylalkohol (9: 1) aus, bis 
die blaue Farbę des NH.i-Co-Rhodanats yerschwunden ist. Die blaue Lsg. schiittelt 
e r  m it 10%ig- H 2SO.f, dann m it W., u. scheidet hierauf Co ab, entweder durch Neu- 
tralisieren m it N H 3 u. Elektrolyse oder durch Zugabe von Alkali u. tlberfuhrung in
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K obaltosyd. —  Ist Co das einzige Metali, kann man cs in  der mittels NaOH auf ganz 
scliwache A eiditat gebrachten Lsg. mittels 2% ig. 3,5-Dimethylpyrazol u. Alkali fiillen. 
Der entstebende purpurfarbene N d., der dem Ni-Dim ethylglyoxim entsprieht, ent- 
łia lt 23,88% Co. (Journ. Oil Colour Chemists’ Assoe. 12. 175— 76; Analyst 54. 464 
bis 465. Aug. New York.) B l o c h .

E. H. Smith, Die jodomelrische Besłimmung von Kupfer. Das Kupfer wird aus 
der Legierung, dem Gestein o. dgl. abgetrennt, indem man zunachst in  einer Lsg. von  
KC103 in  konz. H N 0 3 bis zur Bldg. von roten Diimpfen koebt, dann 5 cem konz. HC1 
zusetzt u. 4— 5 M n . weiter erhitzt; nach dem Abkuhlen wird H 2S 0 4 hinzugefiigt u. 
ebenfalls bis zur Rauclibldg. erhitzt. Dann wird wieder abgekiihlt, 200 cem W. hinzu- 
gegeben, aufgekocht u. vom  Unloslichen abfiltriert. Das F iltrat wird m it W. auf 
300 cem aufgefullt, zum Kochen gebraclit u. dann durcli Zugabe von gesatt. N a2S20 3- 
Lsg. ais Sulfid gefallt. 20 Min. wird noch gekocht, darauf abfiltriert u. ausgewaschen, 
sodann gegluht (schwache Rotglut). Das entstandcne Oxyd wird m it 3 cem H N 0 3 
aufgenommen u. die Lsg. bei gelinder H itze zur Hiilfte eingeengt. Nach Zufiigung 
von 10 bis 20 ccm W. u. 10 Min. langem Kochen wird abgekiihlt, m it NH3 alkal. ge- 
macht, der UberschuB des N H 3 weggekocht, m it Eg. neutralisiert, 2 ccm Eg. im Uber- 
schuB hinzugegeben u. 3—4 Min. sehwach erhitzt. Nach vollstiindigem Abkuhlen 
wird K J  im UberschuB hinzugegeben u. dann m it N a2S20 3 titriert. (Chemist-Analyst 
18. No. 4. 6— 7. 1/7. Toronto, Univ.) " ’ WlNKELMANN.

Marjorie E. Pring imd James F. Spencer, Elektrometrische Besłimmung von 
Kupfer. Es wurde zur elektrometr. Titration die yon S p e n c e r  (C. 1928. I. 97) be- 
schriebene Apparatur benutzt. D ie Arbeitsweise war ahnlich wic die von M u l l e r  u . 
R u d o lp h  (C. 1924. I. 365), d. h. die Kupfersalzlsg. wurde m it Natriumbisulfit re- 
duziert u. m it Thiocyanatlsg. unter Benutzung einer Cu-Elektrode titriert. D ie Unterss. 
ergaben, daB die Resultatc sehr von der Temp., der Konz. der Bisulfitlsg. u. der Rk.- 
Zeit abhangen. (Analyst 54. 509— 16. Sept.) W in k e lm a n n .

N. Mandryka, Neue Methode zur colorimełrischen Besłimmung des Kupfers in  
Lagermetall-Legierungen. Standardlsg.: 0,5 g  elektrolyt. Cu werden in 15 ccm H N 0 3 
(1,2) warm gel. Zusatz von 5 ccm konz. H2SO.„ Verdampfen bis zur Entw. weiBer 
S 0 3-Dampfe, Auffiillen auf 500 ccm. 62,5 cem dieser Lsg. werden m it 120 ccm konz. 
HC1 u. W. bis auf 200 ccm aufgefullt. —  0,5— 1 g Babbit werden in 15— 25 ccm konz. 
H 2S 0 4 gel., m it W. verd., m it 50— 150 ccm konz. HC1 versetzt u. nach Losen auf 250 ccm 
aufgefullt. 25 ccm dieser Lsg. werden mit 25 ccm HC1 bzw. 15 ccm HC1 u. W. auf 50 ccm 
aufgefullt. D ie Colorierung erfolgt im Colorimeter nach AUTENRIETH-KoNIGS- 
BERGER. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 317— 19.) ScHÓN.

Alfred Bruki, Die qualiłałive Analyse des Galliums. (III. Teil.) (II. vgl. C. 1929. 
I . 3015.) In  Fortfuhrung friiherer Unterss. (1. c.) werden nunmehr die Trennungen 
des Ga von T i, Z r u. Th, vom V, Mo, W  u. den seltenen Erden beschrieben. Ga - Ti - 
T r e n n u n g .  a) Mit Cupferron (I). Fallung des Ti in der m it N H 3 neutralisierten, 
uberschussiges Amm onosalat enthaltenden u. m it Oxalsaure auf Normalitat gestellten  
k. Lsg. m it I. Nach 15 Min. Filtration (Papier +  Pt-Konus), Wasehen m it n-Oxal- 
siiure, Veraschen u. Wiigen ais T i0 2. Bei Mengen von T i bis 0,1 g geniigt einmalige 
Fallung. Einengen des Filtrats von der Ti-Fallung mit konz. H 2SO.i u - H 2O2 zur Zer- 
stórung von I u. Oxalsaure, Verd. auf 3/ 2n-H2S 0 1 u. Fallung des Ga m it I  in bekannter 
.Weise (1. c.) ais Ga20 3. Beleganalysen. b) Mit Plienylarsinsaure (II). Umstandlich, 
aber genau. Behandeln der m it der 8— lOfachen Menge Soda aufgesclilossenen Sehmelze 
der Oxyde m it sd. W. ( +  einige ccm 2n-NaOH) zur Lsg. von Na-Gallat, das nach 
Filtration u. Wasehen m it verd. Lauge nach Ansauerung m it H 2S 0 4 m it I  gefallt wird. 
Bei sehr hohem Ga-Geh. Wiederholung des Aufschlusses. Lósen des noch ca. VlO des 
Gesamt-Ga enthaltenden T i0 2 in  H2S 0 4 (1:1) ,  Verd. auf 2n ., Zusatz von 10— 15 g 
(NH4)2S 0 4 u .  Fallung in  Siedehitze m it der 5fachen Menge einer 10%ig- L s g -  von U -  
Wasehen des h. filtrierten Nd. m it n-H2S 0 4, Losen desselben in  h. H 2S 0 4 ( 1: 1)  u. 
Wiederholung der Fallung wie oben. Fallung des Ga +  etwas Ti aus den vereinigten  
Filtraten m it I (zur Entfernung von II), Veraschen, AufschlieBen mit K 2S20 7 u. B e
handlung der Sehmelze wie bei a). Zur Ti-Best. Veraschen der. mit II erhaltenen Ndd., 
Red. im H 2-Strom bei R otglut (Verfliichtigung von As), Gliihen u. Wagen ais T i0 2. 
Beleganalysen. —  Ga - Zr - T r e n n u n g. a) Mit I wie beim Ti, b) m it II Fallung des 
Zr m it sd. II, Wasehen des h. filtrierten Nd. m it w. verd. H 2S 0 4 u. Weiterbehandlung 
•wie beim Ti. Aus dem k. Filtrat wird Ga m it I  gefallt. Beleganalysen. —  Ga - Th -
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T r e n n u n g .  a) Mit I w ie beim Ti u. Zr. b) Bei grofieren Mengen Th Fallung des- 
selben aus HCl-Lsg. m it Oxalsaure. Zerstórung der letzteren im Filtrat durch Ein- 
engen m it H2SOj oder m it KMnO.,, dessen UbersehuB mit S 0 2 entfernt wird, Fallung  
des Ga unbeschadet des Mn-Geh. in 2-n. saurer Lsg. m it I  u. Waschen des N d. m it 
n-H2SO,| ( +  ctwas I). Beleganalysen. •— G a - V - T r e n n u n g .  Fallung der Haupt- 
menge des Ga in sd., stark ammoniakal. Lsg. (5 ccm konz. NEC, auf je 100 ccm) m it 
ammoniakal. Ozychinolin-ljSg. (1. c.). Naeh 15 Min. Stehen (W.-Bad) Filtration durch 
Papier u. Waschen mit l% ig . N H 3. Fallung des restlichen Ga durch gcnaue Neutrali- 
sation des Filtrats m it Eg. u. Verkochen des NH 3 naeh Zusatz von 1 ccm gesatt. Ammon- 
carbonatlsg. bis zur neutralen Rk. gegen Lackmus. Bei Vorhandensein von viel V  
wird der etwas V enthaltende schmutziggriine Nd. in wenig h. verd. H 2SO,, gel. u. die 
Fallung in  kleinem Vol. wiederholt. Lsg. beider Ndd. in  h. 2n-H,SO., u. Fallung des 
Ga in k. Lsg. m it I. Bei Ga-Mengen <  0,02 g wird naeh Fallung gleich ncutralisiert, 
mit Ammoncarbonat versetzt u. gekoeht. Beleganalysen. —  Ga - Mo ■ W - T r e n -  
n u n g. Wie beim V. Beleganalysen. — T r e n n u n g  d e s  Ga v o n  d e n  s e l t c n e n  
E r  d e n  (Y, Sc, Er). Fallung des Ga m it I  aus k. % n -H 2SO.,, AufschlieBen des ge- 
gliihten Nd. m it K 2S20 7 u. Wiederholung der Fallung m it I in  % n-H 2S 0 4. Fallung 
der seltenen Erden aus dem m it H 20 2 yersetzten u. bis zum Entweichen von S 0 3 ein- 
geengtcn, dann verd. Filtrat mit N H S. Beleganalysen. (Monatsli. Chem. 52. 253— 59. 
Sept. W ien, Teclin. Hochsch.) H er z o g .

Organische Substanzen.
S. Marks und R. S. Morrell, Die Bestimmung organischer Peroxydc. Nachdem  

an yerschiedenen organ. Perox;/dcn dio geeignetsten Bedingungen fiir ihre quantitativo 
Best. ausprobiert worden waren, wurde ein oxydiertes Leinól in  folgender Weise unter- 
sucht: ungefahr 1 g Ol wurde abgewogen u. in 25 ccm Eg. gel. Zu dieser Lsg. wurde
1 ccm 50%ig. H2SO., u . 2 ccm k. gesatt. KJ-Lsg. gegeben. Naeh 24-std. Stehen im  
Dunkeln bei gewóhnlicher Temp. wurde m it 100 ccm W. verd. u. m it 0,1-n. N a2S20 3 
titriert. Eine Veranderung der H2SO.,-Konz., der Rk.-Dauer u. der Temp. boten 
keinen Yorteil. (A nalyst54. 503— 08. Sept. Birmingham, Central Techn. Coli.) WlNK.

Yoshinori Tomoda, Bestimmung von Alkohol in  Gegenwart von Acetaldehyd. Das 
Verf. beruht darauf, dafi aus einer Lsg., welche A. u. Acetaldehyd enthiilt, naeh Zu
satz von uberschiissigem N aH S 03 durch einen Luftstrom nur der A. verfliichtigt 
■wird, wahrend der Acetaldehyd quantitativ zuruckbleibt. Der A. wird sodann naeh 
D o x  u. L am b  (Journ. Amer. chem. Soc. 38 [1916]. 2561) zu Essigsaure oxydiert. 
Der Luftstrom wird zuerst durch 7 Waschflaschen vom Spiraltypus gesaugt, welche 
je 100 ccm der folgenden F il. enthalten: 70%ig. H ,S 0 4; konz. H 2S 0 4; W.; Lsg. von  
K 2Cr20 ,  (10%) u. H 2SO., (20%); 20%ig- KOH; 0,1-n. Baryt; W. Er gelangt dann 
in das Verdampfungsrohr, enthaltend 5 ccm der zu untersuchenden Lsg. u. 4,5 g 
N aH S 03, u. naeh Passieren eines leeren GefaBes in  die beiden Absorptionsrohre m it 
je 15 ccm konz. H 2S 0 4 (Abbildung im Original). B ei einem Luftstrom von 15 1 pro 
Stde. is t die Verdampfung naeh 6 Stdn. beendet. D ie H2SO., der Absorptionsrohre 
wird nun m it Lsg. von 15 g K 2Cr20 7 in  50 ccm W. vermiseht, m it 50 ccm CO,-freiem 
W. nachgespiilt, naeh ca. 15 Min. m it Dampf dest., D estillat m it 0,1-n. Baryt (Phenol- 
phthalein) titriert. 1 ccm Baryt =  0,0046 g A. D ie Dampfdest. ist beendet, wenn  
die letzten 100 ccm nicht mehr ais 0,5 ccm Baryt verbrauchen. Ggw. von Ameisen- 
oder Essigsaure, Glycerin, Zucker usw. stort nicht. (Journ. Soc. chem. Ind. 48.
77 T— 79 T. 5/4. Tokyo, U niv.) L in d e n b a t jm .

A. Pamfilów und B. Kisselewa, tlber die Lehmannsche Methode zur A nilin- 
beslimi/iung. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2 . 321-̂ —26. —
C. 1928 . II . 2491.) Sc h o n f e l d .

Albert Verley, Bestimmung von Phenolen und Alkoholen. Vf. gibt eine Methode 
zur Best. von Phenolen, prim. u. sek. Alkoholan an, naeh welclier 10 ccm eines Standard- 
gemisches von 2 Teilen P yrid in , 1 Teil Essigsaureanhydrid, enthaltend 5% Acetyl- 
chlorid m it 2— 3 g des zu untersuchenden Materials am RuckfluBkuhler gekoeht werden. 
Durch acidimetr. Best. vor u. naeh der Operation laBt sieh die Menge der gebundenen 
Essigsaure feststellen u. daraus die Menge an Alkohol, bzw. Phenol im urspriinglichen 
Gemisch berechnen. In  einer Tabelle wird gezeigt, daB zur vólligen Veresterung fiir 
primare Alkohole ca. 3, fiir sek. Alkohole ca. 4 Stdn. gekoeht werden muB. D ie Methode 
istnichtverwendbarbei Ggw. anderer ebenfalls acetylierbarer Korper, wie von Aminen  oder 
Aldehyden, fem er bei leichtfliichtigen Alkoholen bis zum Pentanol u. bei tertiaren Alko-
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holen, die teilweise der Dekydratation unterliegen. (Amer. Perfumer essential Oil Rev. 
2 4 . 233—34. Juni.) E l l m e r .

Bestandteile von  Pflanzen und Tleren.
G.-F. Laidlaw, Silberfixierung auf Nerren- und atidere Gewebe. Besckreibung 

einer Modifikation der Methode von DEL R io  H o r t e g a .  (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 1 . 
278—79. 31/5. New York, Departm. of Surgery, Columbia Univ.) W a d e h n .

Alfred Berat, Uber ein Verfaliren zur Beslimmung arsenhalliger Produkte, das 
zu ilirer Untersuchung im  Organismus geeignet ist. Vf. beschreibt ein Verf. zur Best. 
von A s, das sich zur Serienanalyse in Ggw. organ. Korper eignet u. zum Studium der 
Verteilung von As-Verbb. im Organismus dienen soli. Zahlreiche Beleganalysen mit 
As20 3 u. organ. As-Verbb. wurden bei Ggw. von bis zu 50 ccm Harn u. 10 ccm Blut 
ausgefuhrt. Durch Erhitzung auf nicht iiber 115° u. Arbeiten im fast Cl-freien, oxy- 
dierenden Medium wird Verfliichtigung yon As beim AufscliluB yermieden. Ausfiihrung: 
Die M. wird naeh Zusatz von 15 ccm H N 0 3 (D. 1,39) auf dem Wasscrbad zur schwam- 
migen M. eingedampft, m it 15 ccm konz. H 2SO., 4 Stdn. auf dem Sandbad auf 115° 
erlntzt, naeh Abkuhlen u. Zusatz yon 30 ccm 5%ig. KMnO.,-Lsg. 2 Stdn. auf dem  
Wasserbad erhitzt, schlieBlich m it 10 ccm konz. H 20 2 yersetzt u. im Sandbad bei hochstens 
105° auf Yrs des ursprunglichen Vol. eingedampft. D ie Lsg. wird m it 15 ccm W., 2 g 
KBr u. 30 ccm HC1 (D. 1,19) yersetzt,-im  S 0 2-HCl-Strom 30 ccm abdest., naeh Zusatz 
von nochmals 30 ccm HC1 weitere 30 ccm. Das Dest. wird in 500 ccm W. aufgefangen, 
mit 40%ig- NaOH neutralisiert u. naeh Zusatz eines Tropfens n. HC1 u. 15 g N aH C 03 
m it y l0-n., bei sehr geringer As-Menge Vioo'n- Jodlsg. titriert. (Journ. Pharmac. Chim. 
[8] 10 . 49— 69. 16/7. Gent, Uniy.)~ H e r t e r .

Cecil Innes Bothwell Voge, Die Dialyse kleiner Mengen von Serum unter sterilen 
Bedingungen. Die Dialysierhulsen werden aus einer Lsg. von 5 g Pyroxylin in 80 g A. 
u. 20 g A. hergestellt in einem Zentrifugenróhrchen. Serum wird in  einer sterilen 
Pipette m it Gummihutchen aufgesaugt, in die Dialysierhiilse gepreCt u. die Dialysier- 
hulse an der Pipette befestigt. Einhangen in  steriles W., Durchlauf des Dialysier- 
wassers von einer sterilen hochstehenden Flasche, t)berlauf aus der Flasche, in der 
die Dialysierhiilse steckt. Naeh Beendigung Aufsaugen in die Pipette, steril Zentri- 
fugieren. (Biochemical Journ. 2 3 . 185—87. Edinburgh, Uniy. Anim. Breeding Research 
Department.) M e ie r .

J. Eury, A n dem Quecksilber-Ureometer von A . Lecllre anzubringende Vorrichtung. 
Verbesserung des Ureometers yon A. L e c l e r e  (Journ. Pharmac. Chim. [8] 5. 242) 
durch ein geeignetes Statiy u. Hg-NiveaugefaB. Auch fiir das Ureometer von M e s t r e z a t  
anwendbar. (Buli. Sciences pharmaeol. 3 6 . 291— 92. Mai.) H e r t e r .

E. Salamon, D ie ReaJclion von Kahn in  der Serodiagnostik der Syphilis. 759 Serum- 
u. 205 Liąuorproben ■wurden naeh den Methoden von K a h n , B o r d e t - W a s s e r m a n n  
u. naeh M e in e c k e  gepriift. Bei 704 Serum- (dayon 126 - f  u. 578 — ) u. 186 Liąuor
proben (24 +  u. 162— ) war der Befund bei allen 3 Rkk. gleichlautend. In  den 74 Fallen, 
in denen die Angaben der 3 Methoden auseinandergingen, gab die Rk. nacli K a h n  
38 positiye Ergebnisse bei 47 tatsachlich syphilit. Erkrankungen, u. 2 positiye Ergeb- 
nisse bei 27 nichtsyphilit. Fallen. B o r d e t - W a s s e r m a n n  u. M e in e c k e  waren bei 
der letzten Gruppe 16-mal positiy gewesen. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 1 . 286— 89. 
31/5 .) W a d e h n .

Emil Abderhalden, Studiem iiber die Herkunft des Kreatins. Nachweis der Ferment- 
natur der die Abdcrhaldcnsche Reaktion bedingenden Vorgdnge. Studien iiber das Wesen 
der Fermentwirkungen. Kreatin  entstelit aufier aus Arginin  4- Cholin auch aus Arginin  +  
Adenin, Guanin, Hydantoin, Methylliydantoin u. H istidin, nicht aus Arginin  +  H am - 
sdure, Uraził, Arginin  u. Sarkosin. —  Die Abderhaldensche Rk. beruht darauf, daB 
sich im Serum von Schwangeren ein Ferment befindet, das PlacentaeiweiB abbaut; 
dureh bestimmte Verff. kann man diese Fermente aus dem Trockenserum extrahieren; 
in  besonderen Fallen finden sie sich auch in  der Cerebrospinalfl., ferner im Harn. —  
Vf. beschreibt die Wrkg. von Fermenten auf Polypeptide u. D er iw . (Naturwiss. 17 . 
293— 94. 3/5. Halle, Univ.) Z im m erm an n .

Wolfgang Schnellbach und Joseph Rosin, Lósliclikeitsbestimmungen von XJ. S. 
P . X.-Chemikalien. Die Loslichkeit yon MgSO^-7 H ./) in  W. u. Glycerin wurde unter- 
sucht. Die Lsgg. wurden bereitet, a) durch mehrtagiges Schutteln des feingepulverten 
Salzes m it dem Lósungsm. im Thermostaten bei 25°, b) durch Abkuhlen einer h. tiber- 
gatt. Lsg.. unter Schutteln auf 25° im Thermostaten. Die wss. Lsg. wurde anąlysiert
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einmal durch Best. des Verdampfungsriiekstandes, ferner durch Best. des SO,," naeh 
W in k l e r  (Ztschr. angew. Chem. 30. I. 251. 259. 301 [1917]) u. des Mg naeh W inkler  
(Ztschr. angew. Chem. 31. I. 211 [1918]), die Lsg. in Glycerin durch Best. von Mg u. 
SO,," naeh obigen Methoden. Bei der Best. von SO,," wurde sta tt der 10%ig- Lsg. von  
BaClo eine 5%ig. benutzt, wodurch der N d. besser krystallin. wurde, bei der Mg-Best. 
lieB sieh die Trockenzeit dadurch von 24 auf 1— 2 Stdn. herabsetzen, daB sta tt des 
Stehenlassens im E.xsiecator iiber Chlorcalcium ein Luftstrom iiber das MgNH,PO.,-
6 EL,O gesaugt wurde, der einen m it Chlorcalcium gefiillten Troekenturm passiert 
hatte. Es ergab sich eine Lóslichkeit von 1 g MgSO, • 7 H20  in 0,835 ccm =  0,833 g 
W . u. 1,08 ccm =  1,35 g Glycerin bei 25°. D ie Menge des Bodenkórpers beeinfluBte 
die Lóslichkeit in  Glycerin nicht, woraus liervorgeht, daB die Tensioń des Salzes, sein 
Krystallwasser festzuhalten, groBer ist ais die des Glycerins, W . zu absorbieren. (Journ. 
Amer. pharmac. Assoc. 18. 762— 71. Aug.) H e r t e r .

Edward D. Davy, Bemerkungen zur Bestimmung von N alrium nitrit. D ie Methode 
der U . S. P. X . zur Best. von N a N 0 2 —  Oxydieren m it 7io_n- KMnO.„ Zuriicktitrieren 
des Uberschusses m it 7io'n - Oxalsaure —  hat den Mangel, daB sich MnOa ausscheidet, 
das von Oxalsaurc langsam reduziert wird, sodaB Versehwinden des N d. das einzige 
Zeichen fiir den Endpunkt ist. Es wird vorgeschlagen, entweder K J  zuzusetzen u. 
das ausgeschiedene Jod mit Thiosulfat zu bestimmen oder m it iiberschiissiger Oxalsaure 
auf 80° zu erwarmen u. den tjberschuB m it KMnO., zuriickzutitrieren. (Journ. Amer. 
pharmac. Assoc. 18. 809. Aug. Western Reserve U niv., Pharm. School.) H e r t e r .

M. Mascre, tlber die Beslimmung der Gesamtalkaloide in  Chinarinde. Erwiderung 
an R . D u b r e u il  (C. 1929. I . 2454). Dem Verf. des belg. Arzneibuchs haften zwar 
einige Mangel an, doch ist es einfach auszufiihren u. fiir die pharmazeut. Praxis aus- 
reichend genau. (Buli. Sciences pharmacol. 36. 351— 52. Juni.) H e r t e r .

Soeiete Internationale Des Combustibles Liguides, Luxemburg, Vcrrrichiung 
zur Bestimmung des Wasserstoffgehaltes in  Gasgemischen, die auf dem Prinzip der 
Diffusion des H 2 durch Metalle, wie Pd, P t oder Ir, beruht. D ie Vorr. besteht aus 
einem Metallrohr, das an der einen Seite m it einem Manometer verbunden is t u. auf 
das an der anderen Seite ein am Ende geschlossenes Rohr aus H 2-durehlassigem Metali 
angelotet ist. Um ein móglichst kleines Yolumen zwecks schnellerer Einstellung des 
Gleiehgewichtes in  dem MeBrohr zu haben, ist das Zuleitungsmetallrohr innen bis 
fast zum Ende des durchlassigen Rohres durchgefiihrt, so daB nur ein cylindr. Raum  
ais Diffusionsraum zwisehen beiden Rohren yerbleibt. Der Fiillkórper kann auch 
aus einer keram. Al. bestehen. (F. P. 653137 vom 20/4 .1928, ausg. 18/3 .1929.
D . Prior. 24/11. 1927 [DeutscheBergin Akt.-Ges. fiir Kohle- u . Erdolehemie].) D e r s in .

Jeanne Clavel, Etude analytiąue de la toxine diphtheriąuo. Lyon: Bose freres et Riou 1929.
(80 S.) 8°.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemisehe Technologie.

A. Salmony, Darstellung von Kohlensaureeis. Das amerikan. Verf. (Darst. von  
C 02-Schnee u. Zusammenpressen desselben) u. das schweizer. Veri. (Darst. von C 02- 
Eis in einer Operation) werden besehrieben. (Teknisk Tidskr. 59. 380— 82. 
20/7.) WlLLSTAEDT.

— , Trockeneis, das neue Kuhl- und Konservierungsmittel. D ie Herst. von Trockeneis, 
fester Kohlensaure, naeh dem Verf. der A.-G. Carba Kohlensaurefabrik in  B em  wird 
besehrieben. (Technik Ind. u. Schwz. Chemiker-Ztg. 1929. 116— 20. 31/8.) J u n g .

W. H. Rowley, Die Lósung eines Rauchproblems. E in automat, selbstreinigender 
Filterapp. wurde in gróBerem AusmaBe erprobt. Der erste dieser App. kam bei den 
Bleirauehofen zur Aufstellung. Die Einriehtung bestand aus zwei solcher Ofen m it 
den órtlichen GroBenverhaltnissen, die je m it U-Rohrkuhler ausgestattet waren, 
die ihrerseits m it einem 10- u. einem 8-Raumfilter yerbunden waren. D ie gesamten
18 Filterraume hatten eine Gesamtfilterflache von rund 3300 QuadratfuB, was einer 
K apazitat von 16 000 KubikfuB Gas je Alin., wenn das Gas auf 95° in den Kiihlern 
abgekiihlt worden ist, entspricht. D ie Filter werden m it einem Geblase unter Saug- 
druck gehalten, so daB es fiir den Staub unmoglich ist, in den Raum, in  dem die Filter 
stehen, einzudringen. Das benutzte Filtertueh ist dieht gewebt, so daB bei den
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Gas- u. Luftvoll. dieses Werkes vollkommen geniigende Wrkg. sichergcstellt ist. 
Weitere ahnliehe Einrichtungen fiir die Wiedergewinnung anderer Pb-haltiger Gase 
■werden besehrieben. (Engin. Mining Journ. 127. 232— 33. 9/2. Charleston [W. Va.], 
Evans-Wallower Lead Co.) W il k e .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Trennen von Fliissigkeits- 
mischungen. D ie Mischungen, insbesondere solehe, welche sich durch D est. nicht ohne 
weiteres trennen lassen, werden bei gewohnlicher oder erhóhter Temp. durch Adsorptions- 
mittel, insbesondere durch Kieselsauregele geleitet. Es kónnen hierbei auch mehrere 
Adsorptionsmittel hintereinander geschaltet werden, wobei zweckmafiig M ittel m it 
verschiedener Adsorptionsfahigkeit, z. B . solehe m it verschiedener PorengroBe, Ver- 
wendung finden. (F. P. 657 442 vom 12/7. 1928, ausg. 22/5. 1929. D . Prior. 27/8.
1927.) H o r n .

Carrier Engineering Co., Ltd., England, A pparat und Verfahren zur Behandlung
von Gas&n durch Fliissigkeiten. E in Waschen von Gasen wird unter feinster Vernebelung 
der Waschfl. durch Zerstaubung mittelsZentrifugalzcrstauber u. turbinenartigem Venti- 
lator erreicht. (F. P. 660 262 vom 12/9. 1928, ausg. 9/7. 1929. A. Prior. 9/4.
1928.) H e i n e .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Elektrisclie Gas-
reinigungsanlage mil groPflacliigen Nicderschlagseleklrodcn. An den Seitenflaclien der 
Niederschlagselektroden befinden sich in  gewissen Abstanden, die z. B. gleich der 
doppelten Entfernung der Niederschlags- von der Spruhelektrode sein kónnen, sehrag- 
liegende Rinnen zum Abfiihren des von den Elektrodenflachen abfallenden Niederschlag- 
gutes. D ie Spruhorgane sind gegeniiber u zwischen den Rinnen, welche zweckmaBig 
aus nicht leitendem Stoff bestehen, derart angebracht, daB sie von den Rinnen u. den 
Niedersehlagselektroden annahernd gleichen Abstand haben. ( S e l l W Z .  P. 131 585 vom  
26/12. 1927, ausg. 16/5. 1929. D . Prior. 30/7. 1927.) H o r n .

Henri Andre Frankreich, Thermisch-isolierender Stoff. Man Termischt eine brei- 
artige M. m it Paraffin, Leinol, Teer, Casein, Sagespanen, Torf, Ton, Seife, Aluminium- 
acelat usw., preBt das Gemenge in  Formen u. troeknet an freier Luft oder in  Kammern.
—  Z. B. mischt man 100 Teile Holzbrei m it 6 Teilen Paraffin u. Leinol, setzt Farbę 
hinzu, preBt u. troeknet bei 80°. Das Paraffin schmilzt, durchdringt die Fasern u. 
verbindet sie zu einem festen, wasserdichten Kórper. (F. P. 643 984 vom 27/10. 1927, 
ausg. 29/9. 1928.) ___________________  Sar r e .

T. P. Hilditch, Catalytic processes in applied chemistry. New York: Van Nostrand 1929.
(380 S.) 8°.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
— , Chemische Verbrennungen, ihre N atur und Be.hand.lung. Nach einem Vergleich 

der verschiedenen Verbrennungen durch Hitze u. Chemikalien werden die Ver- 
brennungen, die durch verschiedene Chemikalien hervorgerufen werden, u. ihre Be- 
handlung besprochen. (Textile Colorist 51. 542— 44. Aug.) Br a u n s .

K. Hauck, Das Giepereifieber. Man sollte die Kranklicit eigentlieh ,,Zinkfieber“ 
nennen, da sie durch das ZnO hervorgerufen -wird. Das Fieber ist weniger ais eine Er- 
krankung, sondern ais eine Belastigung anzusehen. D ie AbwehrmaBnahmen werden dann 
besprochen. Am besten nimmt man den GuB unter machtigen Rauchhauben aus Bleoh 
vor u. saugt aus diesen die weiBen Nebel durch eine Rohrleitung mechan. oder mittels 
eines sehr gut ziehenden Kamines ab. (Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 2 . 3— 5. 
August.) W il k e .

L. Joly, Feuerschutz in  der Industrie. Abhandlung uber Feuersgefahren in be- 
sonderen Industriezweigen u. uber Feuermelder u. Feuerlóschapp. (Recherches et 
Inventions 10. 165— 71. Juli.) J u n g .

F. Wirth, Tetrachlorkohknstoff ais Feuerloschnittel. Erorterung der gesundheit- 
lichen Schaden, die bei Verwendung von Tetrachlorkohlenstoff ais Feuerlóschmittel 
durch Phosgenentw. unter ungiinstigen Bedingungen auftreten kónnen. Die Verss. 
der Chem.-Techn. Reiehsanstalt werden besprochen. (Chem.-Ztg. 53. 651— 52. 21/8. 
Berlin.) J u n g .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Verfahren zur Beseitigung sćhlecht 
riechender Gase und Dampfe unter gleichzeitiger Gewinnung wertvoller Stoffe. D ie Gase 
oder Dampfe leitet man iiber Kontaktkórper bei Ggw. von 0 2 oder 0 2-abgebender 
Stoffe u. bei erhohter Temp. Z. B . wird Luft m it einem Geh. von 0,l°/o an Mercaptan 
durch ein auf 650— 700° erhitztes u. m it CuO in Bandform ais Katalysator gefiilltes 
Rohr geleitet. Beim A ustritt aus diesem is t die Luft frei von Mercaptan. Das ais Nebcn- 
prod. gebildote SOo wird zu anderen Zwecken verwendet. (F. P. 659 173 vom 20/8.
1928, ausg. 25/6. 1929. D . Prior. 20/4. 1927.) K iTTl e r .

Louis Lewin, Markus Seckbacli und Anton Mutschlechner, Soltene Wirkungsfolgen der 
Ivohlenoxydvergiftung. Tl. 1 von Louis Lewin. Tl. 2 von M. Seckbach u. Anton Mut- 
sohleehner. Berlin: G. Stilke 1929. (34 S.) gr. S°. =  Beitriige zur Giftkunde. H. 4 
M. 2.—.

3H. Elektrotechnik.
J. Newton Friend, Die Losung reinen und amalgamiertęn Zinks in  elektrischen 

Batterien. (Journ. Inst. Metals 41. 91— 96. Juni. Birmingham, Central Tcchnical Coli. —
C. 1929. II. 617.) WiLKE.

Max Speter, Einfache Probe auf elektrisches Isoliervermbgen von Gummi. Vor- 
schlag u. Abb. eines Taschen-Elektroskops zur Priifung der elektr. Isolierfiihigkeit 
von Gummistoffen, z. B. der zweeks Auffindung elektr. ,,undichter“ Stellen freige- 
legten Gummiseele eines Kabels u. dgl. (Gummi-Ztg. 43. 2918— 20. Sept.) Sp e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Apparatur zur Ausfulirung 
photochemischer Beaktionen m it gel. Rk.-Gut, z. B . zur Bestrahlung von Ergosterin, 
in  A. oder in  einem niedrig sd. KW -stoff gel., m it ultraviolettcn Strahlen. Um  m it 
moglichst geringen Mengen Lósungsm. auszukommen, flieBt das in  dem Lósungsm. 
gel. Bestrahlungsgut nach der Bestrahlung von der Bestrahlungskammer in  einen 
Destillierkolben, wo das Lósungsm. von dem bestrahlten Prod. abdest. wird. Das in  
einem absteigenden Kiihler kondensierte Lósungsm. flieBt in  ein GefaB, in  dem sich 
das zu bestrahlende Gut befindet, von dem -wieder ein Teil gel. wird, um dann durch 
die Bestrahlungskammer zu flieBen u. von liier aus in  den Dest.-Kolben, um wieder 
den Kreislauf von vorn zu beginnen. D ie Anordnung der GefaBe is t  so geregelt, daB 
das Lósungsm. durch kommunizierende Verbb. umliiuft. (E. P. 314 267 vom 20/8.
1928, ausg. 18/7.1929.) M. F. Mu l l e r .

A. C. Spark Pług Co., V. St. A ., Ziindkerzewlektrode, bestehend aus einem oder
inehreren Metallen der Alkali- oder Erdalkaligruppe oder aus N i, Mg u. Ba, z. B. 99% 
N i, 1% Mg, 0,1% Ba. D ie Elektroden besitzen eine geringe Zundspannung. (F. P. 
662726 vom 20/10. 1928, ausg. 10/8. 1929. A. Prior. 30/8. 1928.) H e i n e .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, iibert, von: Gustav Ludwig Hertz, 
Eindhoven, Holland, Ozydkathoden. (A. P. 1720 675 vom 25/7. 1924, ausg. 16/7.
1929. Holi. Prior. 18/2. 1924. —  C. 1926. I. 1255.) K u h l in g .

Radio Corp. of America, Delaware, V. St. A ., iibert. von: Kareł Marinus van
Gessel, Eindhoven, Holland, Gluhkathoden. (A. P. 1721169  vom 6/4. 1927, ausg. 
16/7.1929. Holi. Prior. 6 /4 .1926. —  C. 1927. II . 2220/1. [E. P. 274233].) K u h l in g .

Jaq.ues Joseph Andre Commenges-Mercie, Frankreich, Herstellung von Gliih- 
lampenfaden aus Wolfram. Yor der gewóhnlich ublichen Duktilisierung des W  durch 
Ham mem wird eine Agglomeration des W-Pulvers durch Pressen oder Schmieden 
bewirkt. Das W-Pulver is t hierbei in  eine Stahlumbiillung gefiillt u. wird zusammen 
init der Umhiilłung auf geringe Dimensionen gebracht. Vor dem Hammern wird der 
Stahliiberzug wieder entfem t. (F. P. 662 257 vom 3/2. 1928, ausg. 5/8. 1929.) H e i n e .

General Electric Co., Schenectady, V. St. A ., iibert. von: Richard Jacoby, 
Berlin, Wolframdrahte. (A. P. 1723 862 vom 16/6. 1921, ausg. 6/8. 1929. D. Prior. 
7 /5 .1920. —  C. 1921. IV. 899/900 [E. P. 163014].) K u h l in g .

C. H. F. Muller, Rontgenróhrenfabrik, iibert. von: Rudolf Engels, Hamburg, 
Verbinden von M etali und Glas. (A. P. 1 724 465 vom 25/2. 1926, ausg. 13/8. 1929. 
D -Prior. 30/1 .1926. —  C. 1929. I. 1849.) K u h l in g .

Georg Hanekop und Walter Schmidt, Deutschland, Elektrólyt fiir  gahanisclie 
Elemente, bestehend aus MgCl2, Magnesiumoxychlorid u. Zusatzen von Al-Salzen, 
z. B . AlFj, A12(S 0 4)3 oder A1C12, so daB eine neutrale, schwach bas. oder schwaeh saure
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Lsg. entsteht. Der Zusatz von ZnCl2, Alkalichloridcn, MnCl2 oder NH,,-Salzen ergibt 
gleiehe Wrkg. (P .P . 661085 vom 26/9. 1928, ausg. 20/7. 1929.) H e i n e .

National Carbon Co., Inc., iibert. von: Don O. Walden, Primarelement. 
(A. P. 1720 808 vom 16/6. 1925, ausg. 16/7. 1929. —  C. 1929. I. 2804 [Can. P.
270533].) K u h l in g .

N. V. International Octrooibureau, Eindlioven, Holland, Elektrische Ent- 
ladungsrohre. Eine Atmosphiire aus m it Metalldampfen beladenen Edelgasen dient 
naeh Anregung durch elektr. Entladungen ais Quelle ultravioletter Strahlung. 
(Schwz.P. 130 018 vom 5/12. 1927, ausg. 2/1. 1929. D . Priorr. 10/12. 1926 u. 11/2.
1927.) H e i n e .

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Entladungsrohre m it 
Elektroden aus Alkaliverbb. u. z. B. Mg. Bei jedem Durchschlagen der Róhre ver- 
dampft zwar ein Teil des die Grundspannung herabsetzenden Alkalis, es wird jedoch 
sofort wieder eine gewisse Menge der Alkalrverb. zers., so daB stets Alkalimetall zu- 
gegen ist. (Oe. P. 112 533 vom 20/2. 1926, ausg. 11/3. 1929. Holi. Prior. 18/4. 
1925.) H e i n e .

Compagnie General de Telegraphie sans fil, Paris, Herstellung von Entladungs- 
roliren. Zur vollkommenen Reinigung von Kathodenrohren wird im Innern der eva- 
kuierten u. verselilossenen Rohre Magnesium zerstaubt. Das Magnesium wird durch 
starkę Hitzeentw. der Anodę auf Grund eines kathod. Elektronenbombardements 
zerstaubt. (Oe. P. 112 827 vom 18/12. 1924, ausg. 10/4. 1929. F. Prior. 22/12.
1923.) H e i n e .

V. Anorganische Industrie.
W. Karsten, Die Geiuinnung fluchtiger Dampfe und Gase mitlels akliver Kohle. 

Abhandlung iiber die Adsorption fluchtiger Dampfe u. Gase mittels akt. Kohle. Es 
wird die Gewinnung der akt. Kohle, die Regenerierung gesatt. akt. Kohle beschrieben 
u. die wirtsehaftlichen Vorteile werden erortert. (Teer u. Bitumen 27- 445— 49. 10/9. 
Essen.) JUNG.

Arnon L. Mehring, Wm. H. Ross und Albert R. Merz, Die Herstellung yon 
Kaliumnilrat. M it einigen Angaben iiber seine Eigenschaflen ais Dungemittel. (Fertiliser 
14. 290— 92. —  C. 1929. II. 275.) J u n g .

F. 0 . Case, Das bet Anaconda modernisierte franzdsische Verfahren zur Zinkoxyd- 
herslellung bei East Chicago. ZnO kann naeh zwei Verff. hergestellt werden. Nach 
dem alteren, franzos. wird das Zn-Metall in geeigneten Ófen dest. u. der Dampf oxy- 
diert, nach dem neueren, amerikan. wird das Zn-Erz durch den in der Kohle u. dem 
Koks enthaltenen C reduziert u. der entstehende Zn-Dampf sofort verfluchtigt u. 
zu ZnO oxydiert. Jedes Verf. hat seine Vor- u. Nachteile. Wird elektrolyt. Zn von 
A n a c o n d a  ais Rohmaterial hierbei verwendet, so ist das entstehende ZnO nicht 
nur chem. reiner, sondern auch physikal. zum Gebrauch in Farbę u. Gummi besser 
geeignet ais das nach dem amerikan. Verf. gewonnene ZnO. Farben m it dem nach 
dem franzos. Verf. hergestellten ZnO sind nieht nur weiBer, sondern hal ten sich auch 
besser ais die anderen. Die Kautschukverbb. sind ebenfalls besser, da das Korn des 
nach dem franzos. Verf. hergestellten ZnO feiner ist u. einen groBen Abnutzungs- 
widerstand dem Gummi verleiht. Der dort durchgefuhrte franzos. ProzeB unter- 
scheidet sich aber von der alteren Praxis nicht nur in der Ofenkonstruktion usw., 
sondern auch dadurch, daB alle Teile des Herstellungskreislaufs anderbar u. unter 
standiger Kontrolle stehen. Eine rohe Klassifikation des ZnO in verschiedene Kom- 
groBen wird durch die yerschiedenen Absetzraume u. Sackhauser bewirkt. Sieben 
ZnO-Sorten werden hergestellt. (Engin. Mining Journ. 128. 326. 24/8.) W i l k e .

Nikodem Caro und Albert R. Frank, Berlin, Herstellung von Stickstoff-Sauerstoff- 
• Verbindungen, insbesondere von hochprozentiger Salpetersaure aus Ammoniak und Sauer- 
stoff enthaltenden Gasgemischen. (Poln. P. 8742 vom 27/6. 1927, ausg. 15/10. 1928.
D. Prior. vom 29/6. u. 8/7. 1926. —  C. 1927. II. 2093. 2223 [E. P. 273 718 u. 
279 099]). Sc h o n f e l d .

Societa Elettrica Dell'Arsa, Italien, Phosphor aus Phosphoriten. Gemische von  
Phosphoriten, Sand u. u b e r s c h i is s ig e r  Kohle werden bei eingetauchten Elektroden 
mittels elektr. Stromes bis zum Schmelzen der Phosphorite erhitzt. Der benutzte, 
zweckmaBig m it Dreiphasenstrom betriebene elektr. Ofen besteht aus einem gewolbten 
Herd, auf dem die Beschickung ruht u. einem verhaltnismaBig hohen Schacht. (F. PP.

XI. 2. 153
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658 521 vom 2/8. 1928, ausg. 5/6. 1929. It . Prior. 4/8. 1927 u. 658 678 vom 7/8. 1928, 
ausg. 7/6. 1929. It. Prior. 8/8. 1927.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Julius Drucker, 
K oln a. Rh., und Heinz Thienemann, Leverkusen b. Koln, Aktive Kohle. (A. P. 
1709 611 vom  25/10. 1926, ausg. 16/4. 1929. D . Prior. 10/11. 1925. —  C. 1928.
I .  1992 [E . P . 283 267].) K a u sc h .

Josef Machtolf, Deutschland, Ru/3erzeugung. In  langen druckfesten Róhren, 
welche an einer Seite fest gelagert sind, an der anderen sich frei ausdehnen kónnen, 
wird stark zusammengepreBtcs C2H 2 o. dgl. unter Druck zur Explosion gebracht, der 
entstandene H 2 in  DruckgefaBe iibergefulirt, u. wiederholt durch die Zersetzungsróhren 
geleitet, um den entstandenen RuB herauszuspiilen. D ie Gemenge von RuB u. H 2 
gelangen in  SammelgefaBe, in  welche die Zufiihrungsróhren tangential einmiinden. 
(F. P. 658 327 vom 29/6. 1928, ausg. 3/6. 1929.) K u h l in g .

Chemische Fabrik GroBWeiBandt G. m. b. H. und Paul Seidler, WeiBandt, 
Hersłellung grofier Salmiakkrystalle. (D. R. P. 481 696 KI. 12k vom 26/11. 1926, 
ausg. 27/8. 1929. Zus. zu D. R. P. 467 184; C. 1928. II. 2673. —  C. 1928. II. 281.) K u h l .

Ferdinand Stein, Hannover, Herstellung fiir  die Fabrikation von Ammoniumsulfat 
und A lkalisulfat oder dereń Doppelsalzen geeigneter Losungen gemaB D . R. P. 453 118 
dad. gek., daB sta tt der der Behandlung m it N H 3 u. C 02 unterzogenen Doppelsalze 
bzw. Gemenge von CaS04 bzw. M gS04 m it Alkalisulfat solche m it Alkaliclilorid ver- 
wendet werden bzw. daB das Alkalisulfat nur teilweise durch Alkalichlorid ersetzt 
wird oder auch, daB auBer den Ausgangsmaterialien des Hauptpatents noch Alkali
chlorid Verwendung findet. —  100 g kiinstlicher Glauberit wurden m it 12,4 g N H 3 
in  Form seiner Lsg., 21 g NaCl u. so vicl W. yersetzt, daB das Gesamtgewicht 300 g 
betrug. In  die h. FI. wurde CO, eingeleitet u. die vom Carbonat getrennte Lsg. zur 
Krystallisation verdampft. Das bei der Abkuhlung abgeschiedene Salz bestand aus 
NHjNaSO.,-2 11,0 m it 25% N a2S 0 4; die Lauge zeigte die folgende Zus.: 5,7% N H 4, 
7,3% Na, 15,5% Cl, 9,4% S 0 4, 62,1% W. u. ergab beim Eindampfen unter Abschei- 
dung von NaCl u. N a2S 0 4 nach der Abkuhlung eine reiehliche Krystallisation von  
NH4C1. —  100 g CaS04 wurden m it 20 g N H 3 in  Form seiner wss. Lsg., 24 g NaCl u. 
so viel W. versetzt, daB das Gesamtgewicht 250 g betrug. In  die h. FI. wurde C 02 
eingeleitet, das gebildete CaC03 von der Lauge getrennt u. letztere auf dem Wasser- 
bade zur Krystalhsation gebracht. Das nach der Abkuhlung erhaltene Salz bestand  
aus N H 4N a S 0 4• 2 H 20 ; die Lauge zeigte die folgende Zus.: 9,0% N H 4, 4,2%  Na,
II,8%  Cl, 16,8% SO„ 58,2%  W. (D. R . P . 478  988 KI. 121 vom  21/10. 1924, ausg.
8/7. 1929. Zus. zu D. R. P. 453118; C. 1928. I. 563.) B r a u n in g e r .

Manufactures des Glaces et Produits Chimigues de Saint-Gobain, Chauny 
et Cirey, Frankreich, Alkalisulfat aus Alkalichlorid und Schwefelsaure. Ofen m it 
direkter, den Ohmschen Widerstand des Reaktionsgemisches ausnutzender Beheizung 
durch Wechselstrom. (F. P. 6 6 0 1 5 5  vom 10/9. 1928, ausg. 8/7. 1929. D. Prior. 
21/9. 1927.) B r a u n in g e r .

Waldemar Recha, Gonzenhcim b. B ad Homburg v. d. Hóhe, Kontinuierliche 
Herstellung von trockenem N alriumsulfat aus Glaubersalz, bei welchem das Glaubersalz 
im  Filtertrog eines rotierenden Filters erhitzt oder diesem m it einer Temp. von iiber 
32,4° C zugefiihrt wird, dad. gek., daB das sich ausscheidende wasserfreie N a2S 0 4 
nach dem Abnutschen einer Trockentrommel zugefuhrt wird. (D. R. P. 478 987 
KI. 121 vom 4/10.1924, ausg. 8/7. 1929.) B r a u n in g e r .

V/ilłielm Gluud und Bernhard Lopmann, Dortmund-Eving, Nalriumbicarbonat 
und Ammoniumchlorid. (A. P. 1 710 636 vom 10/1. 1925, ausg. 23/4. 1929. D . Prior. 
21/2. 1924. —  C. 1925. I. 2648 [E. P . 229 640].) K a u sc h .

„Sachtleben" Akt.-Ges. fiir Bergbau und chemische Industrie und Max 
Herder, Homberg, Niederrhein, Herstellung von voluminosem Z inkoxyd aus zinkhaltigen 
Laugen durch Umsetzung m it einem Carbonat oder Bicarbonat oder einem  
O syd oder H ydrosyd der Erdalkalien oder Alkalien u . darauffolgendes Behandeln 
des erhaltenen Nd. m it C 02 oder kohlensaurehaltigen Gasen, dad. gek., daB zu einer 
Zinklauge von etwa 15° Be, die im UberschuB, vorzugsweise von etwa 10%, angewendet 
wird, eine Kalkmilch von hóchstens 5° B ś oder eine entsprechend verd. N a2C 03-Lsg. 
bei Einhaltung einer Temp. von etwa 40— 50° C, vorzugsweise unter standigem Um- 
ruhren, zugegeben u. der erhaltene N d. nach Auswaschen des CaCl, oder NaCl u. Auf- 
schlammen m it W. auf etwa 70— 80° C erhitzt u. m it C 02 oder kohlensaurehaltigen
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Gasen behandelt wird, worauf die abgefiltorte, gewasckene u. getrockneto M. boi 300 
bis 400° gegliikt wird. (D. R. P. 481284 KI. 12n vom 27/1. 1927, ausg. 17/8. 
1929.) B r a u n in g e r .

Orkla Grube-Aktiebolag, iibert. von: Nils Erik Lenander, Lokken Vcrk, 
Norwegen, Zinkoxyd. (A. P. 1694710 vom 9/6. 1926, ausg. 11/12. 1928. N. Prior. 
22/5. 1925. —  C. 1926. II. 1566.) ' K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kóbaltcarbonyl. 
Kobaltnitrat wird m it Ammoniak gefiillt u. dor crlialtenc Nd. m it Wasserstoff unter 
Druck bei 350° behandelt. Uber das so gebildete metali. Co wird bei 150° u. 200 at 
Druck unter Ausschaltung oxydierender Gase CO geleitet. (E. P. 307112 vom 3/12.
1927, ausg. 28/3. 1929.) J ohow .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
P. Budników, Zur Frage der Gewinnung von Anliydritzement. (Journ. angew. 

Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 389— 93. —  C. 1929. II. 1729.) SCHONF.
I. Alexandrow, Pliysikalisch-chemisclie Grundlagen der Beslimmungsmethodik 

der liaumbeslandigkeit des Porllandzements. Die gebrauchlichen Methoden zur Best. 
der Volumkonstanz im Portlandzoment wurden einer vergleichenden Priifung unter - 
zogen. Dio Methode von F a y  ist nicht scharf genug, um schlechto Zemente aus- 
zuschlieBen. Dio naeh den verschiedenen Methoden erhaltenen Werte waren nicht 
immer iibereinstimmend. Die Trockenprobe bei 120° u. dio Gliihprobe naeh H e in z e l  
stehen iiberliaupt in keiner Beziehung zur Zementąualitat; das Trocknen erfolgt dabei 
rascher ais die Erhartung, so daB dio Untersuchungsergebnisse entstellt werden. Beido 
Methoden sind zu yerwerfen. Dio Probe von Mic h a e l is , Kochen mit W., entspricht 
weniger den Tatsachen ais die Probe von F a y  (Einw. feuchter Warmc), gibt aber 
noch der Hydratationsrk. die Móglichkeit, zu Ende zu gehen, allerdings in anderer 
Richtung, wie bei n. langsamer Erhartung. Dio qualitative Probe von L e  Ci ia t e l ie r  
ist allen anderen vorzuzielien. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chemii] 2.
303— 16. Baku.) _________________ Sc h o n f e l d .

Hans Edler, Miinchen, Emaillieren von Eisen  unter Erliitzung des Fe mittels 
elektr. Wirbelstrom. Dio Erhitzung soli hierdureh besonders gleichmiiBig ausfallen. 
(Schwz.P. 131829 vom 4/5. 1928, ausg. 16/5. 1929.) H e i n e .

Vorstand der Technisclien Versuchsanstalt, Tokio (Erfinder: Jirokichi Kuma- 
zawa und Ryoichi Shigeraune), Herstellung eisenfreier Erde. Man behandelt z. B. 
500 g gemaklene Erde m it 50 g Oxalsaure u. 600 g h. W. in  Vorr., die wahrend 30 Stdn. 
18000 Umdrehungen ausfuhren. D ie Behandlungszeit kann abgekiirzt werden, wenn 
das Rohmaterial in  feinerem Zustand vorliegt. Man erhiilt naeh dem Verf. eine weiBe 
Erde. (Japan. P. 79 555 vom 5/6. 1928, ausg. 30/1. 1929.) I mada u . E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Keramische Erzeugnisse von 
hoher Wdrmeleitfćiliiglceit. D ie zu brennenden Gemisehe enthalten je naeh dem Ver- 
wendungszweck mehr oder minder groBe Mengen von Si oder Legierungen des Si, 
wio FeSi. Ais Bindę- oder FluBmittel werden zweckmaBig saurefeste Stoffo verwendet. 
Die gepulverten Rohstoffmisehungen werden gebrannt. Wird dio Brenntemp. iiber 
1200° gesteigert, so werden alkalibestandige Erzeugnisse erhalten. (F. P. 657 651 
vom 18/7. 1928, ausg. 25/9. 1929. D . Prior. 25/7. 1927.) K u h l in g .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Franltfurt a. M., 
Verzieren von lceramischen u. dgl. Gegcn-sianden. D ie zu verzierenden Gegenstando 
werden nacheinander iiberzogen m it einer farbenden u. einer Deckschicht. Letztere 
besteht aus Stoffen, welehe fl. sind oder beim Brennen fl. werden, eine groBer© Ober- 
flaehenspannung besitzen ais die Farbstoffschicht u. sich zusammenziehen unter Ent- 
stehung netzartiger Gebilde, dereń Netzlinien die angrenzende Farbschieht vordrangen. 
(E. P. 308 226 vom 19/3. 1929, Auszug veroff. 15/5. 1929. Prior. 19/3. 1928.) K u h l .

Arnold Niels Peter Jacob, Danemark, Farben von Formstucken aus Sorelzement. 
Die Formstiicke werden erst m it einer oxydierenden Lsg. u. dann m it der Lsg. eines
Kobaltsalzes getrankt. Sio farben sich dabei grau bis sekwarz. (F. P. 658 84 l vom
9/8. 1928, ausg. 20/6. 1929.) K u h l in g .

Edmond Buf Ja, Frankreich, Kunststeine. Teilweis entwasserter Gips wird m it 
einer wss. Lag. befeuchtet, welcho Chloride, Alaune, Silicate u. dgl. enthalt. D ie M.

153*
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wird unter Druck gesetzt u. naeh dem Abbinden m it einer Hartungslsg. behandelt. 
(F .P . 658690 vom 8/8. 1928, ausg. 7/6. 1929.) K u h l in g .

Albert Granger, La córaminue industriellc. 2° edit. T. I ot II. Paris: Gauthier-Yillars et
Cio 1929. (T. I. 398 S„ T. II. 322 S.) Br.: 150 fr 

J. Malette, Les dófauts des mortiers et des bćtons. Paris: Dunod 1929. (IV, 226 S.) Br.:
CO fr.; rei.; 09 fr.

VII. Agrikulturchemie; Diingemittel; Boden.
F. E. Allison, Cyanam id: Seine Vertuendung ais Diingemittel. D ie Fabrikation 

des Cyanamids wird bcschrieben, u. seine Eigenseliaften u. seine Venvendung ais 
Diinger unter besonderer Beriieksichtigung seines Verb. im Boden werden besprochen. 
(Chemicals 32. 10— 11. 29. 26/8.) JUNG.

L. Balaschew und W. Lewiński, Anwendung mathematischer Methoden bei der 
Bearbeitung der Ergebnisse von Dilngungsversuclien. Die Anwendung der mathemat. 
Methoden bei der Beurteilung von Diingungsyerss. fiihrt oft zu Irrtumern. (U. S. S. R. 
Scient.-techn. D pt. Supremo Council National Economy. Nr. 294. Trans. Scicnt. Inst. 
Fertil. Nr. 61. 110— 14.) Sc h ó n f e l d .

E. Bobko, Diinguiujsversuche auf westsibirischen Tschernosie?n (Schwarzerde) und 
Solonetzboden. Es wurde die Wrkg. von Ca2H2(PO.,)2, Gips, H 2S 0 4, Atzkalk, Mist u. 
Griindiingung untersucht. (Trans. Siberian Inst. Agricult. Forestry [russ.: Trudy 
Ssibirskogo Instituta sselskogo Chosjaistwa i Ljessowodstwa] 7 .1 0 7 — 30.1927.) ScHON.

A. Levitzky und L. Balaschew, Die Wirkung von Kalidungemitteln naeh Er- 
gebnissen von Feldrersuchen. Es werden die Ergebnisse von kollektiven Diingungs- 
verss., die vorwiegend im Podsolboden des europaiseken RuBlands ausgefiihrt wurden, 
mitgeteilt. Ais die zweckmiiBigste DUngungsart wurde befunden: K ali allein fur Klee 
u. Kartoffel, K ali kombiniert mit P- u. N-Diinger fiir Wintergetreide, Sonunerkorn 
u. Tabak, Kali u. N , meist auch mit N  u. P  fiir Wiesengraser. (U. S. S. R. Scient.- 
techn. Dpt. Supreme Council National Economy Nr. 267. Transact. scient. Inst. 
Fertilizers Nr. 54. 7—46. 1928.) ScnoNFELD.

T. Eden und R. A. Fisher, Studien iiber Ernteveranderungen. VI. Versuche 
iiber die Einwirhung von K a li und Stickstoff auf die Kartoffel. Es wird iiber Verss. 
m it Kartoffeln von Rothamsted berichtet, die quantitativ die Ausbeute bei Verwendung 
verschiedener Mengen von N- u. K-Diinger u. den relativen Wert der Ernte bei ver- 
schiedenen Kalidungern fcststolltcn. D ie Verss. wurden angestellt, um weitere Bei- 
spiele fiir die Anwendbarkeit einer schon friiher (Journ. agricult. Science 17. 548) 
beschriebenen Methode fiir Feldverss. zu bringen, dio theoret. auf der Analyse der 
Variation beruht. (Journ. agricult. Science 19. 201— 13. April. Harpenden.) J u n g .

D. M. Weller, Einige Wirkungen der Dungung unter der Bodenoberflache auf die 
oberen Pflanzenteile und das Wurżelsystem ton Zuckerrohr H-109. Es wurden Verss. 
iiber den EinfluB von N, P20 5 u. K 20  in yerschiedenen Schichten unterhalb der Boden
oberflache auf die Zuckerrokrpflanze gemacht. Gegeniiber den Kontrollpflanzen 
nahmen die gedungten Pflanzen an GroBe u. Trockengewicht der gesamten Wurzel- 
masse zu. Prozentual vom Gesamtgewicht aber ergaben die getrockneten Wurzeln 
in allen Schichten bei gedungten u. nicht gedungten Pflanzen das gleiche Gewicht. 
Das Totalgewicht der gediirigten Pflanzen war in  allen Fallen groBer ais das der Kontroll
pflanzen, das Gesamtgewicht der Saatgutwurzeln war verringert u. das Gesamtgewicht 
der SchóBlingswurzeln vergroBert. Es wies nichts darauf hin, daB die Wurzeln der 
Zuckerpflanze den Diingcmitteln gegeniiber Chemotropismus zeigen. (Facts about 
Sugar 24. 278— 82. 288. 23/3. Hawaii.), J u n g .

Henry Deel und Mme. Henry Deel, Einflufi der absóluten Reaktion des Bodens 
auf die Bildung mul Zusammensetzung der Estragonessenz. Verss. mit Stecklingen von  
Artemisia dracunculus unter Anwendung verschiedener Diingemittel haben gezeigt, 
daB Veranderungen von pn im Boden nur das Totalgewicht der Ernte u. den Geh. 
der Essenz an Phenol beeinflussen, daB beide Erscheinungen parallel verlaufen u. das 
gleiche Optimum von ph aufweisen. Es ist daher zu empfehlen, die Estragonpflanze 
in solchen Boden anzubauen, dereń pn dem Optimum nahe liegt, u. durch Dungung 
in diesem Sinne nichts zu andern. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 175— 77. Febr. 
Cannes.) JUNG.

K. Scharrer, Katalytische Eigenschaften der. Boden. Yortrag iiber die H 20 2-
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spaltende Wrkg. des Bodens (C. 1 9 2 8 . I. 570) u. uber scine Fahigkeit, Jodionen in 
elementares Jod iibcrzufiihren (C. 19 2 9 . II. 1062). (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung. 
Abt. A. 12 . 323— 29. 1928.) J u n g .

S. Goy, Uber die Kalkbediirftigkeit der Boden. Elektrometr. Titrationen haben 
gezeigt, daB die fiir den Kalkbedarf der Boden wichtige Austauschsaure u. hydrolyt. 
Aciditat beide eng zusammengehórende Saureformen sind. Die Austauschaciditat 
ist in der hydrolyt. Aciditat enthalten, sie ist die durch Neutralsalze in Lsg. gehende 
Form der hydrolyt. Aciditat. Der R est der hydrolyt. Saure der auf diese Weise nicht 
mobilisiert werden kann, ist durch Zusatz von NaOH ohne Na-Acetat bestimmbar. 
Auch dieser R est ist in der Bodenaufschwemmung gebunden, ohne in die Lsg. iiber- 
zutreten. D ie Austauschaciditat ist die pflanzenschadlichere. Auch sie kann elektro
metr. bestimmt werden. Bzgl. der Schadlichkeit der Bodensaure ergab sich bei 
Feldverss. dann eine sichere Kalkwrkg., wenn Bodensaure yorhanden war. Auf Grund 
der elektrometr. Titration des Saurezustandes laBt sich auch das Pufferungsverm6gen 
der Boden ermittcln. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A. 12 . 317— 18.
1928.) J u n g .

O. Kedrow-Sichman, Uber die Wir kun g von K alk auf den Móbilisierv,nqsvorgang 
der Phosphorsaure im  Boden. Bei Ca-Diingung findet eine Anhaufung der citronen- 
saurelóslichen P-Verbb. statt; diese sind sowohl organ., wie anorgan. Natur. Der Geh. 
an in W. 1. Phosphaten des Bodens wird durch Kalkgaben wenig yerandert. Atzkalk 
hat infolge groBerer Erhohung der pn einen gróBercn EinfluB auf die Anhaufung 1. 
P-Verbb., ais CaC03. (U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supremę Council National 
Economy. Nr. 294 . Trans. Scient. Inst. Fertil. Nr. 61. 107—08.) ScHONFELD.

M. P. Zappe und E . M. Stoddard, Weitere Angaben uber das Bespriizen und 
Bestauben von Apfeln. In Tabellen sind die Resultate von Bestaubungs- u. Spritzverss. 
m it yerschiedenen Mitteln zur Schiidlingsbekampfung zusammengestellt. Die Be- 
staubung hat sich ais wirksamer gezeigt gegen Pilzkrankheiten ais das Bespritzen, 
allerdings eignen sich fl. Mittcl besser zur Kelchbehandlung, wenn die Pilzerkrankung 
eintritt. (Report Connecticut agricult. Exp. Stat. 51 . 256— 61. 1928.) J u n g .

Philip Garman, Versuche m it Inseklenvertilgungsmilteln ais Ersatz fiir  Nicotin- 
sulfat. Es wird uber Verss. m it D enis- u. Pyrethrumextrakten zur Bekampfung von  
Pflaumenaphis beriehtet. Diese Mittel sind nur wertvoll in  Verb. m it anderen Mitteln 
zur Insekten- u. Pilzbekampfung, sind im Gebrauch nicht billiger ais N icotinsulfat u. 
nur insofem vorteilhafter, ais in ihrer Verwendung eine groBere Sicherheit fiir den 
Arbeiter liegt. (Report Connecticut agricult. Exp. Stat. 51 . 277— 78. 1928.) J u n g .

Henri Ossent, Untersuchungen uber die Verwertung der Magermilch durch Ver- 
fiilterung an Milchvieli. Fiitterungsyerss. ergaben, daB wahrend der Winterfutterung 
Magermilch sich sehr gut ais Beifutter eignet. In passenden Rationen ycrabreicht, 
macht sie die Verfiitterung von Olkuchen iiberfliissig u. erlaubt eine bedeutende Ein- 
sparung des iibrigen Kraftfutters. Der Futterwert der Magermilch fiir Milchkiihe ist 
hoher ais nach ihxem G!eh. an Starkeeinheiten angenommen werden konnte, aber nur 
dann, wenn die Magermilch Bestandteil von Futterrationen ist, die einen n. EiweiBgeh. 
nicht iiberschreiten. In einzelnen Fallen scheint die Magermilch eine ungiinstige spezif. 
Wrkg. auf den Fettgeh. der produzierten Milch ausgeiibt zu haben, aber im langsten  
Vers. konnte eine Veranderung im Fettgeh. durch Magermilchverfutterung nicht beob- 
achtet werden. Gesundheitliche Storungen zeigten sich bei keinem Versuclistier. 
(Landwirtschl. Jahrbch. Schweiz 43- 123— 214.) J u n g .

Samuel G. Scott, Phosphormangel im  Viehfulter. Durch den Phosphormangel 
in der Futterernte yon Montana bei einem groBen KalkuberschuB wird das Vieh gesund- 
heitlich geschadigt. Unterss. des Bodens haben ergeben, daB uberall dort, wo das 
Futter phosphorarm ist, der Boden einen hohen Kalkgeh. hat, wahrend der P-Geh. 
ein hinreichender ist. Aus irgendeinem Grundc muB daher der P  des Bodens nicht fiir 
die Pflanzenassimilation zuganglich sein. (Journ. agricult. Res. 38. 113— 30. 15/1.) J u .

B. Skopinzew, Vergleich der Methoden zur Extraktion der Phosphorsaure aus 
Phosphoriten und Thomasschlacken. Konigswasser ist fiir die Extraktion von P20 5 
bei der Analyse von Thomasschlacke ungeeignet. Bei der Phosphoritanalyse is t Kónigs- 
wasser in gleicher Weise -nie H N 0 3 +  H2S 0 4 anwendbar. H N 0 3 +  H 2SO.,-Extraktion 
ergibt hóhere P 20 6-Werte ais Konigswasser. (Diingung u. Ernte [russ.: Udobrenie i  
Uroshaj] 1 9 2 9 . 37— 39.) S c h o n f e l d .

R. H. Bray und F. M. Willhite, Bestimmung der gesamlen austau-schfahigen Basen 
im  Boden. Vff. schiitteln 10 g gesiebten lufttrockenen Boden m it 500 ccm einer 1-n.
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NH.r Acetatlsg. aus, dampfen das F iltrat ein, gliihen u. bestimmen die aus dem Acetat 
gcbildeten Carbonate durch Zuriicktitrieren m it Methylrot ais Indicator. D ie im  Filtrat 
grayimetr. bestimmten Mengen an Ca, Mg, K , N a stimmen m it den so titrierten Gesamt- 
mengen gut iiberein. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 144. 15/7. Univ. of 
Illinois.) ___________________  Tr e n e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Diingemiltel. C NS-N H , oder 
seine primiiren Erbitzungsprodd. n ie  CS(NH2)2 u. N H  =  C(NH2)2'CNSH, werden bis 
zur Beendigung der Gasentw. erhitzt u. die Erzeugnisse, Melam, Melem usw. werden 
entweder ungetrennt, in  reinem Zustande oder in  Miscbung m it anderen Diingemitteln  
verwendet. D ie Diingemittel gemiiB der Erfindung bositzen vor anderen Stickstoff- 
diingemitteln den Vorzug geringerer Loslichkeit. (F. P. 657 646 vom 18/7. 1928, 
ausg. 24/5. 1929. D. Prior. 31/8. 1927.) K u h l in g .

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolaget, Scbwcden, Mischdiingemiilel. 
Gemische mehrerer Saurcn, denen gegebenenfalls N 2, H 3P 0 4 oder K  enthaltende 
Salze zugesetzt werden kóimen, werden in  m it N H 3 gefullte Kammern verstaubt u. 
die Konz. der verstaubten Lsg. so gelialten, daB die Reaktionsprodd. unmittelbar 
in  festem Zustand erhalten werden. (F. P. 658 554 vom 3/8. 1928, ausg. 6/6. 1929. 
Scbwed. Prior. 4/8. 1927.) K u h l in g .

David S. Anderson, Longwood, V. St. A ., Pflanzenkonservierung. Man stellt sich
3 Bader her, u. zwar besteht das 1. Bad aus CaCl2, CH3COOH, Glycerin, CH3OH oder 
A. u. W ., das 2. aus einem Teil des 1. Bades u. Gummiarabicum, das 3. aus einem Teil 
des 2. Bades u. einer Lsg. von Anilinfarbstoff u. Campher in  A ., CH3COOH u. W. 
D ie Blatter, besonders Farnkraut, liegen zunachst liingere Zeit in  dcm 1. Bad, werden 
dann in einer Mischung des 2. u. 3. Bades bis auf 190° F. erhitzt u. kommen dann 
in  das k. 2. Bad. —  Man erhalt Blatter von jeder beliebigen Farbę, die sich mehrere 
Monate frisch u. biegsam halten. (A. P. 1714 838 vom 20/1. 1926, ausg. 28/5. 
1929.) Sa r r e .

Owi Fumigating Corp., New York, iibert. von: Hal Pond Eastman, Azusa, 
V. St. A ., Verfahren zur Vergasung, insbesondere bei Bśiumen zur Scliadlingsbekamp- 
fung m it Rauchermitteln, dad. gek., daB man zunachst den grófieren A nteil des zur 
Yergasung notwendigen Mittels anwendet u. dann den Rest, um die Gaskonz. moglichst 
lange gleichmaBig zu erhalten. Auf diese Weise wird die sonst im Anfang leicht zu 
hohe, die Pflanzen schadigende Gaskonz. Termieden. (A. P. 1719 361 rom  22/10.
1924, ausg. 2/7. 1929.) Sa r r e .

Benedetto Mario Rivetti, Italien, Loslichmachen von p-Dichlorbenzol. Man be- 
reitet ein Gemisch, bestehend aus einem Lósungsm., w ie z. B . aus M ethylsalicylat 
(kiinstlichem Wintergrunol) u. Kaliseife, u. fugt bei einer Temp. von 40° zur Mischung 
1,1-Dichlorbenzol. Man erhalt eine sirupartige FI., die man m it k. oder w. W. zu einer 
haltbaren Emulsion yerdunnen kann. Das Verfahrensprod. wird ais Schddlingsbekamp- 
fungsmiitel verwandt. (F. P. 651389 vom 12/3. 1928, ausg. 18/2. 1929. It . Prior. 
19/12. 1927.) ' E n g er o ff .

Leonie Retourna, Algerien, Schadlingsbckampjurigsmitlel gegen die Eudemis- 
larven, bestehend aus einer Suspension von 1 1 Terpeniinól in  1001 w. W ., m it der 
die Robstotłke bespritzt werden. (F. P. 658 283 vom 21/5. 1928, ausg. 15/6. 1929.) Sa.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges.) Frankfurt a. M., InsekterwertreibungsmiUel bc- 
stohend aus einer Salbe, die ein ath. Ol oder pflanzhchen Auszug zur Yertreibung der 
Insekten enthalt. Ais Salbengrundlage dient ein aus Carraghenmoos, Gummitraganth
o. dgl. gewonnener Schleim. —- Z. B. mischt man 92 Tle. Schleim aus Carraghenmoos 
m it je 4 Tin. Cedern- u. Wachholderól. Derartige M ittel behalten mehrere Stdn. 
ihrc Wrkg. bei. (E. P. 277 710 vom 20/9. 1927, Auszug veroff. 9/11. 1927. D. Prior. 
20/9 .1926.) Sa r r e .

Ryuichi Kashima, Tokio, Raućhende Insektenvertilgungsmittel, bestehend aus 25%  
Paradichlorbenzol, 4% Formaldehyd, 1% Hydrosulfitsnlzcn, 70% Chrysanthemenbluten- 
essenz. (Japan. P. 79 328 vom 8/7. 1928, ausg. 14/1. 1929.) I mada u . E ng er o ff .

Kahichi Ono, Hyogo, Luftreinigungs- und InseklenvcrtilgungsmiUel, bestehend 
aus 50% Campherweipól, 15% Monochlorbenzol, 10% Paradichlorbenzol, 20% Oitronenol, 
5%  Safrol. (Japan. P. 79246 vom 12/6. 1928, ausg. 9/1. 1929.) I mada u . E n g er o ff .

Instituto forestal de investigaciones y esperiencias. Trabajos de las secciones flora, mapa 
y  suelos forestales. . . Madrid: Instituto forestal 1929. (296 S.) 8°.
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r n  Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
H. Madei, Die Entwicklung der Aufbereilungstecjmik im  Jalire 1928. E s werden 

diejenigen neuen Zerkleinerungsmaschinen, die brechen, schroten u. mablcn, be- 
schrieben. Es ist jetzt auch móglich, die Oberfliiche eines Gutes vor u. nach der 
Zerkleinerung zu messen u. dio Differenz zu der aufgewendeten Arbeit in Beziehung 
zu setzen. Allerdings ist das Verf. zuniichst nur bei Quarz anwendbar. Es folgt dann 
die Siebklassierung, Stromklassierung, Windsichtung u. das Sortieren, u. zwar die 
Schwerkraftaufbereitung, d. h. diejenigen Verff., bei denen die Schwerkraft zur 
Trennung der Mineralien yerwendet wird. Zum SchluB wird die Elotation, die neueren 
App. u. das Schrifttum iiber die Wrkg. der einzelnen Ileagenzien behandelt. (Metali 
u. Erz 26 . 428—40. Sept. Ereiberg, Bergakademie.) W il k e .

Georg Bulle, Entnakine von festen und fliissigen Proben aus dem Hocliofen. 
ZweckmaBig werden diese Proben aus dem Sclilaekenlock, der Haupt- u. Notwind- 
formenebene u. in verschiedenen Hóhen des Schachtes gezogen. Solange die Be- 
schickung noeh yollkommen fest ist, wird dio. Probenahme am besten nach dem  
Bohrkernverf. durchgefuhrt. Zum Auffangen fl. Stoffe eignet sich ein wassergekuhlter 
Probelóffel oder ein Napfchenrohr. Bei der Unters. der Proben wird zuniichst der 
Anteil an Roheisen, Koks u. Erz (einschl. Kalk) festgestellt, worauf die chem. u. 
etwaige metallograph. Unters. folgt. (Arch. Eisenhiittenwesen 3. 169— 72. Sept. 
Dusseldorf.) W i l k e .

T. D. Yensen, JReines Eisen und allolrope Transformationen. Eine ausfuhrliche 
Erorterung des Problems nach dem augenblicklichen Stande unseres Wissens (vgl.
C. 1929. I. 35). (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1929. Nr. 185.
14 Seiten. East Pittsburgh [Pa.], Westinghouse Electric & Manufacturing Co.) WlL.

Leo Zimmermann und Hans Esser, Uber das spezifische Yolumen ton  toeipem 
Rolieisen. Der Grundgedanke des zu der Unters. benutzten dilatometr. Verf. zur 
Best. des spezif. Vol. von Metallen im festen u. fl. Zustand u. beim Ubergang der 
festen in  die fl. Phase ist folgender: Zwei durch einen Stromkreis m it einem Strom- 
schluBanzeiger verbundene Nadeln aus leitendem Metali sind in senkrechter Richtung 
yerschiebbar oberhalb einer Metallprobe so angeordnet, daB jeder Stellung der einen 
Nadel ein ganz bestimmter Wert des spezif. Vol. entspricht, wahrend die 2. Nadel 
nur zur Kontaktanzeige dient. D ie Beobachtung der Nadelstellung erfolgt auf opt. 
Wege. D ie Verss. erstreckten sich auf verschiedene weiBe Roheisen von ahnlicher 
chem. Zus. (3,5— 3,92% C, 0,13—0,67%  Si u. 0,06— 0,10% Mn) bis zu Tempp. von  
1300°. D ie Ergebnisse sind in Diagrammen dargestellt u. zeigen nur geringe Ab- 
weichungen. D ie gefundenen Werte fiir die VolumvergróBerung beim Schmelzen 
schwanken zwischen 1,33 u. 1,41%. (Arch. Eisenhiittenwesen 2. 867— 70. Juni. 
Aachen, Eisenhiittenmann. Inst. der Techn. Hochsch.) W il k e .

L. B. Pfeil, Die O zydation von Stalillegierungen bei hohen Temperaturen. Zu 
dem Referat C. 1929. II. 1454 ist erganzend mitzuteilen, daB beim Ń i-Stahl in der 
auBersten Schicht N i yollstandig fehlte. D ie mittlere Schicht enthielt etwas mehr 
ais Spuren N i u. bildete ungefahr die Halftc der gesamten Schicht. D ie dritte Schicht 
enthielt 2 7 2-mal soyiel N i ais der ursprimgliche Stahl. Beim korrosionsbestiindigen 
Stahl enthielt die unterste Schicht 372-mal soyiel Cr ais der Stahl, wahrend die beiden 
auBeren Schichten nur Spuren von Cr aufwiesen. Beim Ni-Cr-Stahl war es ahnlich. 
Das Verhaltnis N i zum Cr im urspriinglichen Stahl u. in den drei Schichten war aber 
nicht konstant. (Metallborse 19- 1437. 29/6.) W il k e .

R. Hohage und R. Rollett, Verbesserung der Zahiglceit von Schnelłarbeitsstahl 
durch Carbidgluhung. Schnelłarbeitsstahl besitzt auch bei sorgfaltigster Gliihung 
also bei der geringsten erreichbaren Brinellharte, immer noeh eine hohe Sprodigkeit. 
Eine genugende Erklarung fiir diese Erscheinung fehlt. E s wird dann der Zusammen- 
hang m it der Art der Carbidabscheidung bzw. der Endtemp. der Warmyerarbeitung 
u. die Abhangigkeit der Brinellharte u. Zahigkeit von der Walzend- u. Gluhtemp. 
sowie einer Nachgliihung (Carbidgluhung) bei yerschiedenen Tempp. m it naeh- 
folgender Wasserabschreckung gezeigt. D a das Zahwerden auf einer Anderung der 
Carbidanordnung beruht, wird das Nachgliihen „Carbidgluhung" genannt. Diese 
Carbidgluhung ermóglicht es auch, den EinfluB yerschiedener Warmyerformungs- 
u. Gluhtempp. zu beseitigen. (Arch. Eisenhiittenwesen 3. 233— 39. Sept. Tem itz.) W il .

K. Kellermann, Die Anwendung der spektrographischen Analyse im  Eisenhiitten- 
laboratorium. Es wird allgemein die Anwendung der spektrograph. Analyse, die
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grundlegenden Erscheinungen fiir die quantitative B est., die in Anwendung befind- 
lichen Verff., die Weehselstrom- u. Gleiehstromschaltung fur Emissionsspektra, die 
Anwendung festcr u. fl. Proben u. der Arbeitsgang beschrieben. Bei Fe-Legierungen 
wird reinster Graphit (es liiBt sich auch feines Kohlepulyer, Materiał fiir Bogenlampen- 
stifte anwcnden) m it der gemessenen Menge der Lsg. eingetrocknet. Aus der danach 
fein gepulverten u. innig gemischten M. wird eine Pastille gepreBt u. diese dient ais 
Elektrode. D ie Gegenelektrode ist ein Stabchen aus Elektrolyteisen. Mit Vorteil 
yerwendet man das sichtbare Gebiet des Spcktrums bei der Analyse, da die Zahl 
der Pe-Linien dort kleiner ist u. die Zusatzlinien besser beobachtbar sind. Dies hat 
noch den weiteren Vorteil, daB die App. durch Fehlen der Quarzoptik billiger werden. 
Ein Wettbewerb mit anderen quantitativen Verff. is t nur fiir die Gebiete sehr kleiner 
Konzz. moglich. (Arch. Eisenhiittenwesen 3. 205— 11. Sept. Clausthal.) W il k e .

Anton Pomp und Hermann Poellein, Festigkeits- und Gefilgeuntersuchungen 
an kaltgewahien und gegliihlen Bandstiililen rerschiedener Vorbchandlung. Bandstahle 
m it steigendem C-Geh. (0,09— 1,44% ), 0,03— 0,08%  Si, 0,25— 0,36°/o Mn. 0,019 bis
0,021%  P, 0,005— 0,052%  S u. yerschiedener Gefiigeausbildung (kómiger u. streifiger 
Zementit, Sorbit), m it yerschiedener Stichzahl u. Druckeinteilung wurden kalt- 
gewalzt u. die hierbei eintretenden Anderungen der Zugfestigkeit, Dehnung u. Zeit- 
hiirte untersucht. Danach tritt eine Veranderung des kugeligen Zementits selbst 
bei starken Abnahmen nicht ein. Dagegen laBt sich bei Zementitlamellen ein Zer- 
brechen u. Zerreiben derselben genau verfolgen. Bei mittleren C-Gehalten geht dieser 
Vorgang so weit, daB in dem entstehenden Gemenge yon Perrit u. Zementitsplitterchen  
Einzelheiten nicht mehr zu erkennen sind. Entsprechende Verformungen erleidet 
der Sorbit. Bereits bei Gliihtempp. von 400° -wurden bei hóheren W alzstufen Ein- 
formungserscheinungen des Zementits festgestellt. Eine Erhóhung der Gluhtemp. 
yerstarkt diese Erscheinung, rein kórniger Zementit wird jedoch erst bei 650° erhalten. 
Der EinfluB der Gliihdauer (1% — 10 Stdn.) ist von untergeordneter Bedeutung. 
Fur den prakt. Kaltwalzbetrieb ergeben sich daraus wichtige Folgerungen. (Arch. 
Eisenhiittenwesen 3. 223— 31. Sept. Dusseldorf.) W i l k e .

R. Zoja, Einflu/3 der Slrukturverschiedenheit auf das Ausselien von BrucJisłellen 
und auf die Widerstandsfahigkeit, von SlaJiI- und Eiscnstiiben. Jede Strukturverschieden- 
heit (Abscheidungen, Schlacken, Blasen) ist von EinfluB auf Form u. Aussehen der 
Bruchstellen, auf die ReiBfestigkeit u. den Dehnungskoeffizienten. D ie ReiBfestigkeit 
leidet unter jeder Strukturverschiedenheit, wahrend der Dehnungskoeffizient durch 
Abscheidungen im Bruch nicht ungiinstig beeinfluBt wird. 75% der zu priifenden 
Proben entsprachen den Bedingungen fur Eisenbeton. (Industria chimica 4 . 120— 22. 
Febr.) ' WEISS.

Georg Balz, Beilrage zum Zinkerz-M stproblem. Vf. bezeichnet eine gute Rost- 
gasbewegung uber dem Erz ais die Voraussetzung fur eine rationelle Blenderóstung 
(Totróstung) bei nicht schadigenden Tempp. Ein dementsprechend gebauter Ofen 
muB niedrige Róstkammern, schwach besetzte Róstherde, ein sinngemaB durch- 
konstruiertes Riihr- u. Transportwerk, eine geeignete u. geniigende Luftzufuhr, regel- 
baro Temp. haben u. eine weitgehende Ausnutzung der bei der Róstung freiwerdenden 
Warme ermoglichen. In Verb. hiermit -wird der EinfluB einer geringen Erzschicht- 
hóhe, der Ruhrarbcit, der KrahlergróBe u. der Luftzufuhr auf den RóstprozeBverlauf 
u. die Temp.-Bldg. untersucht. Der Bldg. von Flugstaub arbeitet man am besten 
dadurch entgegen, daB man einmal das Erz gleich nach dem Einfall in den Ofen mit 
den von unten kommenden h. Róstgasen bestmóglich durchsetzt, damit es so schnell 
wie moglich auf gute R otglut kommt, sodann den Ofen mit niedrigen u. móglichst 
wenig Róstkammern ausstattet. Dio Verfluchtigung des Pb kann sowohl durch dio 
Rósttemp. ais auch durch die Róstgeschwindigkeit im Ofen beeinfluBt werden. Eine 
,,aufbereitende“ Róstung im Sinne einer Trennung yon Pb u. Zn ist bei entsprechender 
Temp., entsprechender Gasgeschwindigkeit im Ofen u. bei Zuhilfenahme einer elektro- 
stat. Gasreinigung ohne weiteres durehfuhrbar. —  Aus geringwertigen Zn-Erzen 
(Miscli- n. Ivomplexerzen) wird Zn nicht durch D est., sondern auf elektrolyt. Wege 
gewonnen. Dieser sog. nasse Weg erfordert jedoch ais Ausgangsmaterial ein Róstgut, 
aus dem das darin enthaltene Zn m it verd. H2S 0 4 ausgelaugt werden kann. E in solches 
Róstgut erlangt man aber erfahrungsgemaB nur durch Rósten zwischen 600 u. 700°, 
also bei Tempp., die wesentlich niedriger sind ais die bei der Totróstung angewandten. 
Das Róstgut muB porós (nicht gesintert) sein u. Zn nur in  solchen Bindungen ent
halten, die die Auslaugung nicht behindem. Es muB frei von Sulfid-S sein u. Z nS04
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in solchen Mengen enthalten, die gerade hinreichen, um die im Betriebe u. ProzeB- 
yerlauf unvermeidlichen H 2S 0 4-Verluste zu ersetzen. Die Z nS04-Bldg. nimmt im  
Ofen zu mit fallender Temp., m it steigendem S 0 3-Geh. der Rostgasc u. m it steigender 
Durchdringung des Erzes m it diesen S 0 3-beladenen Rostgasen. (Metali u. Erz 26. 
441— 47. Sept. Gleiwitz, Oberschl.) W il k e .

T. K. Prentice, Die Gewinnung von Platinkonzentraten aus Transraalerzen. 
Die sehr eingehende Arbeit behandelt die Entw. von Verff. zur Gewinnung der Metalle 
der Pt-Gruppe aus Quarziterz (Rietfontein u. Welgevonden) des Waterbergbezirks, 
aus Duniterz des Lydenburger Bezirks u. aus oxyd. u. sulf. Noriterzen der Lyden- 
burger u. Rustenburger Bezirke. (Journ. chem. mctallurg. mining Soc. South Africa 
29. 269— 83. Juni.) ~ W i l k e .

E. Rassow, D ie Konstitution der aluminiumreiclien Aluminium-Mangan-Le- 
gierungen. Um  groBtmógliche Reinheit der Legierungen zu erzielen, wurden die 
Schmelzen aus Al 99,85% u. aluminotherm. gewonnenem Mn von G o ld sc h m id t  
hergestellt. Auf diese Weise gelang es, den Fe-Geh. auf 0,1— 0,3% 211 beschranken. 
Es erwies sich, daB das Schaubild in manchen Punkten von dem bislier bekannten 
Diagramm von H in d r ic h s  (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 59 [1908]. 441; C. 1908.
II. 1241) abweicht. D ie Kurve der primaren Erstarrung fallt zunachst von dem 
Erstarrungspunkt des Al bei 659° ab bis zum eutekt. Punkt bei der Temp. von 650° 
u. der eutekt. Konz. von 2,2% Mn. Von 2,2%  Mn ab steigt dio Kurve bis zur Konz. 
der Verb. Al3Mn bei 1000° an. Auf dieser Kurve sind zwei Knickpunkte zu beob- 
achten bei 670 u. 820°. Anzeichen fur eine Misehungsliicke im fl. Zustand konnten 
in keinem Falle festgestellt werden. Die beiden Knickpunkte hangen mit zwei Hori- 
zontalen zusammen. Bei den therm. u. mkr. Unterss. wurde gefunden, daB dem in 
techn. Al-Legierungen vorkommenden Bestand teil weder die Formel Al3Mn noch 
Al4Mn zukommt, sondern daB es sich offenbar um die Verb. A l7M n  in  der a-Form  
handelt. (Hausztschr. V. A. W. u. Erftwerk Aluminium 1929. 187— 90. Sept. Frank
furt a. M., Metallgesellschaft A.-G.) W ilk e .

A. G. C. Gwyer, H. W. L. Phillips und L. Mann, Die Konstitution der Lc- 
gierungen des Aluminiums m it Kupfer, Silicium  und Eisen. (Hausztschr. V. A. W. 
u. Erftwerk Aluminium 1929. 155— 86. Sept. — C. 1929. I. 2102.) W il k e .

— , Leichtlegierungen fu r  die Luftschiffahrt. Eine kurze Wiedergabe einiger Vortrage 
auf einer gemeinsamen Versammlung der S o c i e t y  o f  A u t o m o t i v e  E n -  
g i n e e r s u .  des A e r o n a  u t i c a l C h a m b e r o f  C o m m e r c e o f  A m e r i c a ,  
die sich m it den bekannten Anwendungen des Al, Mg u. Be beschaftigen. (Iron Age 
124. 615— 16. 646. 5/9.) W il k e .

A. F. Westgren und G. Phragmen, Untersuchungen non Legierungen mittels 
Rontgenstrdhlen. (Vgl. C. 1929. I. 1606. 1607.) Der Vf. bespricht den Zusammenhang 
zwischen Strukturtyp u. Atomeigg. bei intermetall. Phasen. In  den Vordergrund 
stellt er das HuME-RoTHERY-Gesetz, das aussagt, daB das Verhaltnis Elektronen- 
zah l: Atomzahl bei einer intermetall. Verb. fur kub. korperzentrierte Gitter 3 :2  ist 
(z. B. CuZn, Cu3A1, Cu5Sn); andere, komplexere kub. Gitter m it 52 bzw. 416 Atomen  
im Elementarkorper haben das Elektronenverhaltnis 2 1 :1 3  (z. B. Cu5Zn8, Ag5Cd8, 
Cu9A14, Cu31Sn8). Auch hexagonal dichteste Kugelpackung kommt in dlesem System  
vor. In  manchen Fiillen, wo man nach dem Elektronenverhaltnis 3: 2 ein kub. kórper- 
zentriertes Gitter erwartet, ist die Atomanordnung die des /?-Mn (20 Atome im E le
mentarkorper; z. B. Ag3Al, Cu5Si). —  Vf. beschaftigt sich dann weiter m it der Unter- 
scheidung zwischen chem. Verb. u. fester Lsg. Er rechnet zu chem. Verbb. auch metali.' 
Phasen von sehr geringer Variationsbreite, dereń Zus. in der N ahe von einfachen 
stochiometr. Verhaltnissen liegen (z. B. CuAl2, FeSi, FeSi2). Der Satz, der friiher 
Yom Vf. aufgestellt worden war, daB intermetall. Verbb. einfache Gitter haben muBten, 
laBt sich nicht mehr aufrecht erhalten, da z. B. Ag3Al eine Verb. ist, aber die Struktur 
von fi-Mn hat, u. zwar m it regelloser Verteilung der Atome, ebenso Cu5Si. —  Das 
Additionsgesetz der Atomvolumina bei binaren Systemen gilt mir bei chem. ahnlichen 
Elementen. Bei einander nicht nahe stehenden Metallen tritt eine deutliche Kon- 
traktion des Atomyol. ein. Ais Beispiel ist das System Ag-Cd angefuhrt, bei dem die 
Atomvolumkurve uber die 5 verschiedenen Phasen des Systems hinweg ohne nennens- 
werten Knick, aber durchweg unter der Additivitatskurve verlauft, ein Zeichen, daB 
die Atomvolumina unabhangig von der Kjrystallstruktur der einzelnen Phasen sind, 
aber abhangig von dem Verhaltnis Ag: Cd. In der Arbeit sind viele Literaturhinweise 
enthalten. (Trans. Faraday Soc. 25. 379— 85. Juli.) F a b e r .
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Friedr. Vogel, Ermudung und Bruch. Man is t geneigt, anzunohmen, daB die 
Veranderungen in festem Zustande nicht einen ausschlaggebenden Faktor fiir den 
eintretenden Bruch geben kónnen. Zu der vom Vf. naher ausgefuhrten Frage, ob 
Ermudungserseheinungen oder molekularer Bruch die richtige Erklarung fiir diese 
Beobachtungcn ist, wird eine interessante Feststellung aus der Praxis gegeben. Bei 
der Unters. von Anodentragern ltonnto metallograph. eine Umwandlung des ver- 
wandten Werkstoffs bei erhóhter Temp. nachgewiesen werden, die ais Ursache des 
eingetretenen Bruches geklart werden konnte. D ie Triiger bestanden aus GuBeisen 
u. waren, da es sich um eine SchmelzfluBelektrode handelte, stiindig der im Schmelz- 
raum entwickelten Warme ausgesetzt. Mechan. beansprucht waren die Anodentrager 
nur durch die Last der aufgehangten Anoden. Trotzdem brachen die Anodcnhalter 
naeh lturzer Zeit durch, da der graphit. C-Geh., der im Rohmaterial gleichmaBig ver- 
teilt war, durch die yorhandene Erwarmung infolge physikal.-chem. Rkk. umgelagert 
wurde u. sich dann in  Schnuren durch das Materiał yerteilte. Wenn auch dieser Fali 
ganz anders liegt ais sonst, so is t damit noch lange nicht gesagt, daB die sog. Ermudung 
eines Metalls, die man heute allgemein ais Ursache von Briichen bei derartigen Fallen  
heranzuziehen pflegt, iiberhaupt in Frage kommt. (Metallbórse 19. 2051. Sept.) WlL.

M. Masima und G. Sachs, Dichte und Kaltverformung. D.-Messungen —  naeh 
dem Auftriebverf. in W. —  von Messingkrystallen ergeben, daB beim Dehnen im Gebiet 
yerwickeltcr Gleitvorgiinge die D. abnimmt. D ie D.-Anderungen besehranken sich 
im wesentlichen auf das Gebiet naeh Uberschreiten der Symmetralen bis zum vo!l- 
standigen Einsetzen der zweiten Gleitung. Zu Beginn u. im weiteren Verlauf der Dehnung 
gehen die D.-Anderungen nicht iiber die Fehlergrenze ( ±  0,002%) hinaus. Der Gesamt- 
effekt betriigt etwa 0,03%, is t aber in Wirklichkeit doppelt so groB, da etwa die H alfte 
des jeweils untersuchten Krystalls, die ais Einspannung diento, vor den Verss. ge- 
staucht wurde u. daher unyerandert blieb. —  Durch Anlassen wird die D . gedehnter 
Messingkrystalle in eigenartiger Weise geiindert: D.-Erhóhung bei AnlaBtemp. bis 
200°, Verringerung bis 400°, ziemlich steiler Anstieg oberhalb 400°. Bei weiterer 
Temp.-Steigerung andert sich die D, nur unwesentlieh, um sich von 700° aufwarts 
stark zu verringern, was wohl auf Yerdampfung yon Zn zuruckzufiihren ist. D ie GróBe 
der Effekto ist stark davon abhangig, -wie w eit der Krystall gedehnt wird. Bleibt die 
Dehnung auf das erste Gleitsystem beschrankt, so sind die D.-Anderungen gering, 
sie stcigen bei weiter getriebener Verformung. Im  ganzen tritt durch Gluhen eine
D.-Erhóhung auf, die im Hóchstfall 0,04% betragt, die also die durch Dehnen be- 
wirkte D.-Abnahme (0,06%) nur z. T. aufhebt. —  Die D.-Anderungen bei AnlaB- 
tempp. bis zu 300° hangen wahrschcinlich m it der Beseitigung innerer Spannungen 
(vgl. C. 1928. II. 2747) zusammen, der Anstieg der D. oberhalb von 400° m it der 
RekrystalUsation. Der dazwischen liegende D--Abfall geht in  einem durch Entfestigung 
ausgezeichneten Temp.-Gebiet yor sich. —  Die Beseitigung der starksten Verzerrungen 
in den Krystallteilen geht —  wie die bis zu Tempp. von 200° eintretende D.-Erhóhung 
zeigt —  ohne merklichen Zerfall des Krystallgitters yor sich. D ie bei Tempp. yon  
200—400° entstehende D.-Abnahme zeigt, daB die yollstandige Beseitigung der inneren 
Spannungen bei Erhaltung der Orientierungsschwankungen einen Zerfall der ver- 
krummten Krystallteile zur Folgę hat —  etwa Verschieben des Krystallteils in der 
Gleitflache — , die ohne Entstehung von Liicken nicht yorstellbar ist. Dabei tritt 
Erholung ein. (Ztschr. Physik 54. 666— 73. 11/5. Berlin-Dahlem, K .-W .-I. fiir Metall- 
forschung.) ' L o k e n z .

C. F. Jenkin und G. D. Lehmann, Die Erniiidungsgrenze bei hohen Freąuenzen. 
D ie Vff. untersuchen den EinfluB der Freąuenz bei wechselnder Beanspruchung auf 
die Ermiidungsgrenze yerschiedener Metalle. Untersucht werden: Gewalzter, n. u. 
geharteter Slahl, gewalztes Aluminium, ausgegluhtes K upfer u. gewóhnliches 
Eisen. —  Wahrend gewóhnlich fiir Ermiidungsyerss. 50 Wechsel/sec. angewandt 
werden u. J e n k in  (C. 1926. I . 1030) 2000 benutzt hatte, dehnten die Yff. 
die Verss. auf 20000 Wechsel/sec. aus. Bei allen Unterss. m it hohen Schwingungs- 
zahlen lag der Probestab an den Enden auf, schwang sonst aber frei. Um  die Schwin- 
gungen zu erzeugen, hatte JENKIN eine elektromagnet. Methode angewandt; die Vff. 
muBten bei ihren Verss. die Schwingungen m ittels rasch wechselnder Luftstróme 
erzeugen, da bei den hohen Freąuenzen nur diese Methode móglich war. D ie Luft- 
stóBe wirkten direkt auf den Probestab; im Original ist die Apparatur genau besehrieben. 
Die beim Bruch erreichten Drucke wurden aus der GróBe der Amplitudę, der Freąuenz u. 
der Zeit bereehnet, naehdem die yon R a y l e ig h  fiir diinne u. lange Stabe aufgestellte



1929. n. Htiii. Me t a l ł u r g ie ; Me t a llo g b a ph ie  ubw . 2 3 6 7

Formel fiir kurze u. in  ihrer Lange wechselnde erweitert worden war. Vff. fanden, 
daB die Ermiidungsgrenze m it steigender Freąuenz erheblieh erhóht wird. Sie er- 
reichten bei 20000 Weehsel/sec. Werte, die bis zu 60% hóher waren wie die bei 50 Wech- 
sel/sec. erreiehten Werte. D ie Ermiidungsgrenze erreieht aber bei steigonder Freąuenz 
ein Maximum u. nimmt dann wieder ab. Dieses Maximum liegt bei den yerschiedenen 
Materialien bei yerschiedenen Freąuenzen. Auch die Brinellharte (gemessen nach dem 
Bruch in  der Niihe der Bruchstelle) nimmt mit der Freąuenz zu. (Proceed. Roy. Soc., 
London. Serie A. 125. 83— 119. 1/8. Oxford, Engen. Lab.) F a b e r .

E. Markę, Die Bedeutung der ersten Gliihung fiir  Qualitatsfeinbleche, ilir E influp  
auf die Erichsentiefung und das Gefiige. Es sollte der EinfluB der Gliilitemp. u. der 
Gluhdauer auf die Erichsentiefung u. die Kornverandcrung von einmal dekapierten 
Stanz- bzw. Tiefstanzblechen festgelegt werden u. die Abhangigkeit der Erichsen
tiefung u. des Gefiiges zweimal dekapierter Bleche von der durch die erste Gliihung 
bedingten Beschaffenheit der Bleehe naeligewiesen werden. Ais Versuchswerkstoff 
wurden Bleche yerschiedener Starken gewiihlt, die drei yerschiedenen Sehmelzungen 
entstammten m it 0,06— 0,09% C, 0,35— 0,46% Mn, 0,010—0,027% P  u. 0,03— 0,07% S. 
Alle (Jualitatsfeinbleche, die nur eine einmaligc Gliihung erfahren, sollten zur Er- 
zielung einer guten Erichsentiefung u. eines Gefiiges, das frei yon Walzstruktur ist, 
wenigstens bei 750° gegliiht werden. Wo es sich prakt. durchfiihren liiBt, sollte ais 
1. Gliihung die Umkrystallisationsgliihung gewahlt werden, da sie die gróBte Gewahr 
fiir eine gute Tiefung u. ein feines Korn gibt. Das durch die 1. Gliihung erreiehte 
Gefiige beeinfluBt weiter das anwendbare MaB der Kaltyerformung u. die Giite des 
fertigen, zweimal dekapierten Feinblechs. D ie 1. Gliihung yon Qualitatsfeinblechen 
ais Umkrystallisationsgluhung durchzufiihren, sollte fur alle Qualitatsblechwalzwerke 
ein erstrebenswertes Ziel sein. (Arch. Eisenhiittenwesen 2. 851— 58. Juni. Hiisten  
i. W ., Vereinigte Stahlwerke A.-G., WeiB- u. Feinblechwalzwerke.) W il k e .

Anton Pomp und Ludwig Waltlier, Der E influp der Slichabnahme und der 
Gluhtemperatur auf die meclianischen Eigenschaflen und das Gefiige von Jcaltgewalzten 
Feinbleclien. D ie zur Unters. yerwandten Blechtafeln hatten 0,044— 0,070% C, 
Spuren Si, 0,45—0,52% Mn, 0,024—0,047% P  u. 0,033—0,087% S. Die Feinbleche 
m it yerschiedener Stichabnahme u. yerschiedenen Stichzellen wurden kaltgewalzt 
u. bei 650, 750 u. 920° je 3 Stdn. gegliiht. Dabei ergab sich, daB durch Gliihen bei 
320° unabhangig vom Verformungsgrad die besten mechan. Eigg. u. ein gleichmaBiges 
Gefiige erzielt werden. Durch Gliihen bei 750° erreieht man ungefśihr die Werte der 
920°-Gliihung, wenn man zur Vermeidung einer Verschlechterung im krit. Gebiet 
eine Kaltyerformung uber 20% anwendet. Eine 3-std. Gliihung bei 650° is t nicht 
ausreiehend, um die Kalthartung aufzuheben. Weiterhin wurden Feinbleche mit 
Stichzahlen von 1— 36 u. Starkenabnahmen von ungefahr 30% kaltgewalzt u. 3 Stdn. 
bei 750° gegliiht. Es ergab sich, daB die Anzahl der Stiche keinen EinfluB auf die 
Tiefung der gegliihten Bleche ausiibt. (Arch. Eisenhiittenwesen 2. 859— 65. Juni. 
Dusseldorf.) W i l k e .

— , E in  Lot fiir  rostfreie Stalile. E ine solehe Legierung besteht aus 30— 70% Mn, 
10— 60% Cu u. 10— 50% Ni. Je nach der Wahl der Zus. innerhalb der angegebenen 
Grenzen erzielt man F F ., dio zwischen 850 u. 1050° liegen. Sie yerbindet sich rasch 
u. einwandfrei m it besonders schwierig zu yerlótenden rostsieheren Stahlen. Be- 
sonders bewahrt hat sich die Legierung m it 40% Mn, 50% Cu u. 10% Ni. Der F. 
des Lotes liegt bei 900°. In  der Farbung stim m t es genau m it der Farbo der rost
sieheren Stalile iiberein. Es zeiehnet sich im iibrigen durch hohe chem. Widerstands- 
fahigkeit aus. Wenn man fur besondere Zwecke den F. der Legierung, die Leicht- 
fliissigkeit, die Farbung oder die Legierungsfiihigkeit des Lotes beeinflussen will, so 
kann man dies durch Zusatz eines anderen oder mehrerer anderer Metalle, wie Co, 
Fe, Cr, Ag, Al, Zn usw., erreichen, wobei der Geh. an diesen Zusatzmetallen 30%  
nicht iibersteigen darf. Ein gutes FluBmittel ist: 45% Alkaliborat, 25% Alkalicarbonat, 
25°/0 Alkalichlorid u. 5%  Titanhydroxyd. A nstatt des Titanhydroxyds kann auch 
Phosphormolybdansaure oder molybdansaures Ammonium oder eine Misehung dieser 
Metallsalze yerwendet werden. (Metallbórse 19. 2053. Sept.) W il k e .

— , Hartlóten von Kupfer. Bei der Verwendung einer Cu-Si-Mn-Legierung wird 
nicht nur die Oxydation des Cu yerhindert, sondern auch die Zugfestigkeit u. die 
Dehnung der Hartlotung bedeutend erhóht. Eine Lotlegierung mit bis zu 0,80% Si 
u. bis zu 1% Mn gibt die besten Eigg. Eine Legierung m it 0,60%  Si u. 0,80%  Mn 
wird aber im allgemeinen der besseren Yerarbeitungsfahigkeit wegen yorgezogen.
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Das Si darf in allen Fallen 0,30% u. das Mn 0,50% nicht unterschreiten. Wenn beim 
Hartlóten von Cu eine Cu-Legierung m it P-Geh. venvendet wird, so ist damit z war 
eine verhaltnismaBig gute Lótung zu erzielen, wenn neben dem P noch etwas Ag 
zugegeben wird, aber es gelingt damit nicht, den etwa im Cu enthaltenen S zu ent- 
fernen. Gerade aber, wenn es siclr darum handelt, im Betrieb gebrauchte Cu-Gegen- 
stande zu loten, die Feuergasen ausgesetzt waren, hat man oft m it einem S-Geh. zu 
reehnen. Mit dem 0 2 kann man aber auch den S restlos entfernen, wenn ais Zusatz- 
metall eine Cu-Legierung m it geringem Li-Geh. venvendet wird. Das Li verbindet 
sieh mit dem 0 2 u. S u. bewirkt eine bestimmte Diinnfl. der Lotlegierung, u. zwar 
in groBerem MaBe, ais dies durch Zusatz von P erreicht werden kann. Am besten  
ist es, wenn man den Li-Zusatz derart gering bemiBt (0,3—0,01% ), daB er beim Loten 
vollstandig wegoxydiert wird, damit die Lotnaht naeh dem Erstarren keinen Li-Geh. 
mehr aufweist. (Metallborse 19. 2052. Sept.) W il k e .

D. J. Mc Adam jr., Durch Zug, Zeit und Belastungsuiećhsd henorgerufene Metall- 
korrosion. Die fruheren Unterss. zeigten, daB selbst eine geringe Korrosion gleich- 
zeitig m it Ermudung einen Bruch bei Beanspruchungen weit unterhalb der gewóhn- 
lichen Dauerfestigkeitsgrenze hervorruft. Fiir die meisten Metalle ist danach starkę 
Korrosion ohne Zugbeanspruchung vor der Ermiidung viel weniger gefahrlich ais 
auch nur geringe Korrosion gleichzeitig m it der Ermiidung. Die Bezeichnung „Kor- 
rosionsermiidung" wurde dabei auf die gleichzeitige Wrkg. von Korrosion u. Ermiidung 
beschrankt. Dio kombinierte Wrkg. der Korrosion m it nachfolgender Ermiidung 
wurde •,,Vor-Korrosionsermiidung“ genannt. Eine Zugbeanspruchungs-Belastungs- 
weehsel-Kurve, die die Korrosionscrmiidung darstellt, ist eine Kurve, die sieh einer 
horizontalen Asymptote nahert, dereń Ordinate eine ,,Korrosionsermudungs-Grenze“ 
benannt werden kann. Zur Vermeidung von Irrtiimern wird der Ausdruck „Er- 
mudungsgrenze“ auf die Ermiidungsgrenze beschrankt, die durch Verss. in Luft mit 
móglichst von Spannungskonz. u. von Korrosion freien Proben bestimmt wird. Auf 
dem Internationalen KongreB fiir Blaterialunters. hat Vf. eine Analysis dieses Kor- 
rosionsermiidungsvorganges gegeben. Ist danach die anfiingliche Belastung unter
halb der Ermiidungsgrenze, aber oberhalb der Korrosionsermiidungsgrenze, so kann 
man zwei Zeitabschnitte bei dem Vorgang unterscheiden. In dem 1. Zeitabschnitt 
findet die Bldg. von Stellen statt. Da dio Anfangsbelastung unter der Ermudungs- 
grenze ist, wird diese Bldg. auf den elektrolyt. Lósungsdruck u. nicht auf die gewóhn- 
liehe Ermudung zuriickgefuhrt. Dieser elektrolyt. Lósungsdruck is t aber wahrscheinlieh 
nicht der Lósungsdruck der spannungslosen Korrosion, sondern ein durch die Wechsel- 
belastung erhohter Druck. Mit dem Fortschreiten der Stellenbldg. wachst der richtige 
Zug u. der wirksame Lósungsdruck. Das Anwachsen des eigentliehen Zuges ist auf 
die Kraftekonz. an den Boden der Stellen zuruckzufiihren. Diese Erhohung schreitet 
solange fort, bis der eigentliehe Zug an diesen Boden die Ermiidungsgrenze uberschreitet, 
womit der 2. Zeitabschnitt der Korrosionsermiidung beginnt. In  diesem Zeitabschnitt 
wird nur die Ermudung durch dio Korrosion beschleunigt. D ie Spriinge schreiten 
m it einer gleichmaBigen Beschleunigung weiter, bis der Bruch eintritt. Im  besonderen 
werden die Wrkg. des Wechselbelastungsbereichs, der Zeit u. der Zahl der Wechsel- 
belastungen auf die Korrosion, die Verlustdiagramme bei konstanter Ermudungs- 
grenze u. konstantem Spannungskonz.-Faktor u. Oberflachen (-Parallelkoordinaten 
u. logarithm. Koordinaten) u. a. behandelt. Auf das reiche Zahlenmaterial kann 
nur hingewiesen werden. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers
1929. Nr. 175. 3—57. Febr. Annapolis [Md.], U . S. Naval Engineering Esperim ent 
Stotion.) W i l k e .

Birtley Iron Co., Ltd., Ivor Lloyd Bramwell und Colin William Higham 
Holmes, England, Aufbereitung trochier Erze. Windaufbereitung u. Absiebung werden 
naeh ausgearbeitetem Stammbaum abwecliselnd angewendet, um trockne Materialien 
verschiedener D. Toneinander zu trennen. Es ergibt sieh eine hohe Reinheit der End- 
prodd. (F. P. 661771 vom 1/10. 1928, ausg. 30/7. 1929. E. Prior. 6 /6 .1928.) H e i n e .

Lucien Michel Schmid, Frankreich, Bleichen und Reinigen t on Erzen. D ie 
gegebenenfalls gepulverten Erze werden in  Ggw. der Lsg. eines geeigneten Bleieh- 
mittels in  2 Absiitzen erhitzt, von der Bleichlsg. befreit, m it h. W. behandelt, vom  
W. befreit, naeh einer Ruhezeit m it k. W. gewaschen u. getrocknet. Das Bleiehgut 
wird zu diesem Zweck auf Wagelchen den einzelnen Behandlungsorten zugefiihrt. 
(F. P. 658130 vom 27/7. 1928, ausg. 31/5. 1929.) K u h l in g .
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Mc Kenna Process Co., Illinois, iibert. von: George Langford, Joliet, V. St. A.,
Hitzebehandlung von Stahlgegenstanden. D ie starken meckan. Beanspruchungen aus- 
gesetzten Gegenstande werden auf Tempp. masimaler Hiirtung erbitzt, m it einer 
Temp. von etwa 750° in  Ol von etw a 120° abgesehreekt, nach Temp.-Ausgleich aus 
dem Olbad entfernt u. sehr langsam auf gewóhnliche Temp. abgekuhlt. D ie Gegen- 
stiinde sind dann bei hoher Hartę wenig briichig. (A. P. 1 724 031 vom 27/4. 1927, 
ausg. 13/8. 1929.) K u h l in g .

C. K. Everitt und E. Allen & Co., Ltd., Sheffield, England, Staldlegiermigen. 
D ie Legierungen enthalten neben Fe 1— 6% W, 0,5— 4% Mo, 6— 12% Cr, 15— 40% Ni,
0,5— 2% C u. gegebenenfalls mehr ais 0,2% Si u. 0,1— 6% Mn. Sie sollen zur Herst. 
permanenter Magnete dienen. (E. P. 308 549 vom 20/9.1928, ausg. 18/4.1929.) K u h l .

J. Laissus, Paris, Kupfer und Kupferlegierungen. D ie genannten Metalle werden, 
run sie gegen zerstorende Einww. bestiindig zu machen, in  Pulver eingebettet, welohe 
aus Cr, W, Mo, Ta, Mn, Si, N i, Co, V, Ti, U, Zr bzw. Legierungen dieser Metalle oder 
Gemisehen von ihnen bestehen u. in  reduzierender oder inerter Atmosphare 5— 15 Stdn. 
lang auf zwisehen 100 u. 500° liegende Tempp. erbitzt. (E. P. 308 353 vom 18/3.
1929, Auszug veroff. 15/5. 1929. Prior. 22/3. 1928.) K u h l in g .

Vickers-Annstrongs Ltd., Westminster, W. B. Goudielock und W. Machin, 
Barrow-in-Furness, England, Aluminiumlegierungen. D ie Legierungen enthalten neben 
Al 0,05— 4% Mg, 0,05— 6% Sb u. 0,05— 4% N i. Sie sind gegen zerstorende Einww. 
bestandig. (E. P. 308 491 vom 13/4. 1928, ausg. 18/4. 1929.) K u h l in g .

Societe Nouvelle de l’Orfevrerie d’Ercuis, Frankreich, Verćhromung von elek- 
trischem Leitungsinaterial. Der Elektrolyt des Yerehromungsbades bestebt aus N a2Cr20 7, 
Cr03, Chromfluorborat u. gegebenenfalls einer geringen Men go Fluorborsaure. (F. P. 
661182 vom 12/1. 1928, ausg. 22/7. 1929.) H e i n e .

Alexandre Folliet und Nicolas Sainderichin, Frankreich, Schutzen von Gegen- 
stdnden aus Eisen und Slajd vor lieiften Verbrennungsgasen. D ie zu schiitzenden Gegen
stande werden in  gesclilossenen GefaCen in  Gemisehen von Aluminiumfeilspanen, Car- 
borund o. dgl., einem Alkalichlorid u. wasserfreiem CrCl3 bei 850— 1000° erbitzt. (F. P. 
658 502 vom 2/8. 1928, ausg. 5/6. 1929.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Rostfesle. Uberziige, bestehend 
aus Lsgg. von Celluloseatliern in  organ. Losungsmm. m it oder ohne Zusazt von Schwer- 
metallsalzen lióherer Sauren, w ie der Fettsduren, Naphthensauren, Harzsduren usw., 
ferner von Farb-, Fiillstoffen u. Weichmaohungsmitteln. —  Z. B. mischt man 10 bis
15 Teile Benzylcellulose, 50 Bzl., 50 X ylol, 10 A., 6—9 Trikresylphosphat u. 5 Cu- 
Naphthenat. An Stelle von Cu kónnen auch Pb, Fe, N i oder Co treten. (F. P. 660 083 
vom 7/9. 1928, ausg. 6/7. 1929. D . Priorr. 12/11. 1927 u. 2/2. 1928.) T h i e l .

Reginald H. Pal mer, Foundry practice; 4th cd. New York: Wiley 1929. (450 S.) S°. 
Lw. S 3.50.

Percy A. Wagner, The Platinum deposits and mines of South Africa. With ch. on the Mineral- 
graphy and spectrography of the sulphidic platinum ores of the Bushveld Complex 
by H. Schneiderhohn. London: 01iver & B. 1929. (326 S.) 8°. 21 s. net.

IX. Organische Praparate.
Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: A. O. Jaeger, Crafton (Pennsylvanien), 

Katalytische Abspaliung von 0 2- und H 2-haltigcn Gruppen von organisclien Verbindungm 
mittels basenaustauschender Katalysatoren, w ie sie in  dem E . P . 304 640; C. 1929. II. 
485 beschrieben sind. Z. B. werden Dehydrierungen ausgefuhrt, indem Alkohole in  
Aldehyde, Ketone oder ungesatt. KW -stoffe iibergefuhrt werden; Polyearbonsauren 
oder dereń Anhydride oder Ester werden in  Monocarbonsauren u. dereń D er iw . uber- 
gefiihrt. Anilin wird in  Diphenylamin ubergefiihrt. Ebenso wird die Abspaltung von  
CO, u. Amidierung gleichzeitig ausgefuhrt, z. B . bei der Behandlung von Phthalsaure- 
anhydrid in  Ggw. von N H 3 u. H 2 wird Benzamid erhalten. (E. P. 309 024 vom 8/3.
1929, Auszug veróff. 29/5. 1929. Prior. 3/4. 1928.) _ M. F. Mu l l e r .

Compagnie de Bethune, Frankreich, Herstellung von Athylen. .4'f/(a?ihaltige Gase 
werden in  Ggw. von H„ oder Koksofengas, Wassergas u . dgl. zusammen m it Luft oder
0 2 bei 600— 900° iiber groBoberflachige feuerfeste Stoffe w ie Bim stein  oder S i0 2 mit 
oder ohne Ggw. von Katalysatoren geleitet. D ie fiir die Rk. notwendige Wiirme wird 
durch die Teilverbrennung des Gasgemisches selbst geliefert. (E. P. 308 200 vom  
15/1. 1929, Auszug veróff. 15/5. 1929. Prior. 19/3. 1928). D e r s in .
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Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Gemnnung 
von ungesattigten aliphatischen Kohlenwasserstojfen. Methanol wird in  gasfórmigem Zu- 
stande bei 200— 300° durch CaC2 geleitefc, u. die entweichenden Gase werden direkt 
oder nach Oberleiten iiber erhitzte Kontaktmassen, z. B. Carbide, Metalle, Melall- 
oxyde, -hydroxyde, -Salze, Kohle oder Silicate zur Kondensation gebraclit. Man erhalt 
ein im wesentlichen aus Dimethylacetylen (Kp. 28°) u. Athylacetylen  (Kp. 18°) be- 
stehendes Gemisch von KW -stoffen. Die Umsetzung des Methanols m it dem Carbid 
muB bei gewolmlichem Druek erfolgen, da sonst Explosionen eintreten. (Schwz. P. 
131812 vom 1/10. 1927, ausg. 16/5. 1929.) D e r s in .

Delco-Light Co., Delaware, iłbert. von: Francis Russell Bichowsky, Wa
shington, V. St. A., Herstellung von Dimethylather. (E. P. 278 353 vom  23/9. 1927, 
Auszug veroff. 23/11. 1927. A. Prior. 28/9. 1926. —  0 . 1928- II. 2404 [F. P . 
641 580].) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von 1-Amino-
3-dimethylamino-2-propanol. 3-Chlor-2-oxypropylphthalimid wird m it 30%ig- alkoh. 
Dimethylaminlsg. 4 Stdn. unter Druclc erhitzt, die Lsg. eingedampft, der Riiekstand
4 Stdn. m it 20°/oig. HC1 zum Sieden erhitzt. Nach Erkalten wird die Lsg. von der 
Phthalsaure getrennt, zur Sirupdicke eingeengt, der Sirup m it NaOH u. K,CO;, bis 
zur Bldg. eines dicken Breies versetzt, der m it Bzl. extrahiert wird. Aus der Bzl.-Lsg. 
erhalt man die Base, die durch D est. gereinigt wird. (Schwz. P. 131 960 vom 11/8.
1927, ausg. 1/6. 1929. D. Prior. 13/8. 1926. Zus. zu Schwz. P. 130697; C. 1929. II. 
350.) A l t p e t e r .

Hermann Suida, Osterreich, Gewinnung konzentrierter Essigsaure aus verdiinnten 
Losungen durch Extraktion  in  der Kiilte m it einem in W. unl. oder schwer. 1. Losungsm. 
m it einem Kp. oberhalb 150°, insbesondere unter Anwendung eines Gemisches, be- 
stehend aus einer cycl. Base, die schwer oder nicht acetylierbar ist, u. einem KW-stoff 
oder Gemisch derselben, wobei sich die Essigsaure in  dem Gemisch auflóst, von dem 
sio durch Dest. getrennt wird. Geeignete Basen sind z. B . Chinolin u. dessen Homologe 
sowie Dim ethylanilin. Von den KW-stoffen sind genannt Anthracenóle, Schweróle, 
Paraffinol, Spindelól, hydrierte Naphthaline, Solventnaphtha, Pentachlorathan, Gasól, 
Solarol, Schwerbzn. u. KohIeverflussigungsprodd. —  Z. B . wird eine 30°/0ig. Essig- 
saure m it einem Gemisch von 1 Teil Anthracenol u. 1 Teil Chinolin extrahiert. Bei 
der D est. geht eine 95%ig- Essigsaure iiber. E in  anderes Gemisch besteht aus 2 Tin. 
Decahydronaphthalin u. 1 Teil Dimethylanilin. Dabei wird eine 98— 99°/0ig. Saure 
gewonnen in  90%ig- Ausbeute. (F. P. 662 402 vom 16/10. 1928, ausg. 7/8. 1929. 
Oe. Prior. 5/1. 1928.) M. F. Mu l l e r .

International Patents Development Co., New York, iibert. von: C. Hagen, 
Chicago, A pparatur zur Gewinnung von Glucose aus Starkę durch Erliitzen eines 
angesśiuerten Stiirkebreies in  langen Rohrleitungen von geringem Durchmesser, durch 
die die M. mittels einer Pumpe unter Druclc durchgeleitet wird. D ie Rohrleitungen 
bestehen aus Glas. An Hand einer Zeichnung ist die Apparatur naher beschrieben. 
(E. P. 310 924 vom 11/3. 1929, Auszug yeróff. 26/6. 1929. Prior. 3/5. 1928.) M. F. Mu.

Grasselli Dyestuff Corp., N ew York, V. St. A., iibert. yon: Erich Fischer, 
Hochst a. M., Herstellung von Dinitrohalogenarylen. (A. P. 1709 256 vom 12/10.
1927, ausg. 16/4. 1929. D . Prior. 18/10. 1926. —  C. 1929. I. 2109 [E. P. 279 134,
F . P . 642 420].) SCHOTTLANDER.

Grasselli Dyestuff Corp., N ew  York, V. S t. A., iibert. von: Georg Kalischer 
und Karl Keller, Frankfurt a. M., Herstellung von Halogensubstilutionsprodukten 
ąuartarer aromatischer Ammoniumverbindungen. (A. P. 1703150 yom 8/7. 1926, 
ausg. 26/2. 1929. D. Prior. 15/7. 1925. —  C. 1 9 2 8 .1. 2310 [F. P . 634 255].) Sc h o t t l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Ammonium- 
verbindungen halogenierter aromatischer Aminę. (Poln. P. 8820 vom 15/6. 1927, ausg. 
25/10. 1928. —  C. 1928. I. 2309. 2310 [D. R. P. 453427 u. F. P. 634255].) S c h o n f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von 4-(f}-Oxyathyl- 
amino)-l-oxybenzol durch Einw. von 2-Aminodthanol (I) auf Hydrochinon (H) bei er- 
hohter Temp. —  Z. B . wird ein Gemisch von I u. H  unter Ruhren am RiickfluB gekocht, 
bis die im Verlauf der W.-Abspaltung fallende Temp. konstant geworden ist. D ie R k.- 
Masse wird in  iiberschussige verd. H2SO eingetragen u. aus der erhaltenen Lsg. uber- 
schiissiges H m it A. entfem t. Nach Zusatz von Allcali wird das Rk.-Prod. m it Essig- 
ester ausgeschiittelt; Krystalle aus Essigester-Chlf., F. 96— 97°. Aus der alkoh. Lsg. 
laBt sich m it H ,S 0 4 das Sulfat der Base ausfallen. —  E in  Gemisch von I u .H  wird er-
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hitzt u. das gebildete W. wahrend der Rk. abdest. Naeh beendeter Umsetzung fallt 
man ans der m it A. aufgenommenen M. das Sulfat. —  In  eine auf 140— 150° erhitzte 
Mischung von I u. Et tragt man langsam wasserfreies ZnCI2 ein, lóst hierauf mit verd. 
H 2S 0 4 u . trennt durch Ausscliiitteln m it Lósungsmm. —  D ie Kondensation laBt sich 
auch durch Erhitzen von I u. II auf 160— 180° im  geschlossenen GefaB wahrend einiger 
Stunden durchfiihren. (Hierzu vgl. F. P . 649761; C. 1929. II. 123.) (E. P. 301808 
vom 5/12. 1928, Auszug veróff. 30/1. 1929. D. Prior. 5/12. 1927. F. P. 662 649 vom  
24/8. 1928, ausg. 9/8. 1929. D . Prior. 5/12. 1927.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darsidlung von Phenyl- 
propanolmethylamin, dad. gek., daB man p-Aminophenylpropanolmethylamin (I) mit
1 Mol. N itrit in  saurer Lsg. diazotiert u. die erhaltene Diazoverb. m it Red.-Mitteln 
behandelt. —  Z. B. wird das Dihydrochlorid von I in A. gel., alkoh. HC1 u. hierauf 
konz. wss. N a N 0 2-Lsg. zugegeben. Bei Zusatz von Cu-Pulvcr tr itt N-Entw. ein. Man 
erwarmt, bis eine Probe nicht mehr m it R-Salz kuppelt, filtriert u. dest. den A. ab. 
Aus dem Ruckstand erhalt man durch Zusatz von Alkali die Base, dic gegebenenfalls 
zweoks Reinigung nochmals mit N itrit behandelt wird. D ie Base liiBt sich m it (COOH)2 
in 2 Isomere zerlegen: die Base aus dem wl. O salat schm. bei 74— 75°, F. desHydro- 
chlorids 188— 189°; die Base aus dem 11. Oxalat schm. bei 119°, F. des Hydrochlorids 
164°. —  Das Hydrochlorid von I wird in  wss. Lsg. unter guter Kuhlung in  dio Diazo- 
verb. verwandelt, die in  eine eiskalte Lsg. von N aH 2P 0 2, welclie m it HC1 versetzt ist, 
eingetragen wird. Naeh 15 Stdn. ist die Rod. beendet, worauf die Base durcli NaOH  
abgeschieden wird. —  D ie Red. der Diazoverb. laBt sich auch m it SnCl2 in  HC1 durch- 
fiihren. Hierbei entsteht die p-Hydrazinoverb., welche m it CuS04-Lsg. erwarmt wird, 
worauf man das gel. Cu m it H 2S oder K,[Fe(CN)c] entfernt. Aus dem Filtrat wird mit 
NaOH das gebildete Phenylpropanolmethylamin abgeschieden. —  Zur Darst. von I 
wird aus Acetanilid  u . a-Brompropionylchlorid m ittels A1CL, zunachst a-Brompropionyl- 
acetanilid hergestellt, welches in  wss.-alkoh. Lsg. m it CH3N H 2 in  p-Acetylamino-cc-methyl- 
aminopropiophenon iibergeht. Dieses wird katalyt. reduziert u. hierauf verseift. Farb- 
lose Nadeln, F. 160— 162°, 11. in  W. u. A. m it stark alkal. Rk. Aus wss. Lsg. -wird das 
Monohydrochlorid vom F. 184— 186°, aus alkoh. HC1 das Dihydrochlorid erhalten. 
(D .R . P. 481436 KI. 12q vom 31/5. 1927, ausg. 24/8. 1929.) A l t p e t e r .

Grasselli Dyestufi Corp., New York, iibert. von: Curt Schumann, Eduard 
Miinch, Otto Schlichting und Bruno Christ, Ludwigshafen a. Rh., Aldehydsulf- 
oxylate. (A. PP. 1 714 636 u. 1 714 637 vom  9/4. 1928, ausg. 28/5. 1929. D . Prior. 
22/4. 1927. —  C. 1929 .1. 2583 [F. P. 641 509].) M. F. Mu l l e r .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alphons Otto Jaeger, Crafton (Pennsyl- 
vanien), Reinigen von Phthalsaureanhydrid. (E. P. 285 017 vom 8/2. 1928, Auszug 
yeroff. 4/4. 1928. A. Prior. 8/2. 1927. —  C. 1929. I. 1743 [F. P. 647 880].) M. F . Mu.

Antal Fodor, New York, V. St. A ., iibert. von: A. Chesnais, Asniżrcs, Her- 
stellung von Phthalaminsdure und dereń Estern. Zu dem Ref. naeh F. P. 636846; C. 1929. 
I. 697 ist folgendes nachzutragen: D ie in  gleicher Weise erhaltlichen Methyl-, Butyl-, 
Isobutyl-, Propyl-, Isopropyl-, Amyl-, Iaoamyl- u. Benzylester eignen sich ais Lósungsm. 
fiir Gelluloseverbb. sowie zur Herst. piast. Stoffo w ie Filme, Gelluloid, Bakelite. —  Durch 
Einw. von Phthalaminsaureathylester auf p-Aminobenzoesaurediathylaminodthanolhydro- 
chlorid in  absol. alkoh. Lsg. unter RiickfluB bei W.-Badtemp. entsteht ein gelbliches, 
krystallin. Prod. vom F. 122°, 1. in  W ., A ., Aceton, gibt m it Resorcin u. konz. H 2S 0 4 
erhitzt, worauf in  N H 3-Lsg. eingetragen wird, eine gelbliche, griin fluorescierende FI. —  
Das Prod. besitzt anasthesierende Wrkg. (E . P. 273765 vom 4/7. 1927, Auszug veróff. 
31/8. 1927. Belg. Prior. 3/7. 1926.) A l t p e t e r .

Sharp und Dohme, Inc., Baltimore, iibert. von: Hermann Hirzel, Ziirich, 
Herstellung von Ilezylresorcin. (A. P. 1717105  vom 4/3. 1926, ausg. 11/6. 1929. 
Schwz. Prior. 10/3. 1925. —  C. 1929 .1. 2584 [Schwz. P. 122 464].) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Wilhelm Lommel, 
Wiesdorf a. R h., und Theodor Goost, Leverkusen), Katalytische Herstellung von Hexa- 
hydroanilin aus A nilin  m it H 2 u. Katalysatoren unter Druck, dad. gek., daB man Kata- 
lysatoren verwendet, die Co oder seine Verbb. enthalten. —  Durch Anwendung eines 
z. B. durch Erhitzen von Co-Oxalat auf 200— 400° dargestellten Katalysators gehngt 
es, unter 100 at. bei 250— 300° Anilin in  ł/2 Stde. zu 88% in  Hezahydroanilin  zu ver- 
wandeln. (Hierzu vgl. F . P. 634031; C. 1929. I. 1866.) (D. R. P. 481 984 KI. 12o 
vom 27/11. 1926, ausg. 4/9. 1929.) ALTPETER.
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Rheinische Campher-Fabrik G. m. b. H., Dusseldorf, iibert. von: Karl Scholl- 
kopf, Herstellung von Menthol. (A. P. 1704 630 vom 28/11. 1922, ausg. 5/3. 1929.
D. Prior. 23/11. 1921. —  C. 1923. II. 746 [E. P. 189 450].) M. F. Mu l l e r .

Chemische Fabrik auf Actien, vorm. E. Schering, iibert. von: Walter 
Schoeller und Hans Jordan, Berlin, Herstellung von Alkylisopropylphenolen und 
ihren Hydrierungsprodukten, insbesondere von Menthol. (A. P. 1718 666 vom 20/6.
1927, ausg. 25/6.1929. D . Prior. 29/6.1926. —  C. 1929.1. 2822 [E. P . 273 685].) M. F. M.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Hydrierungs
produkten des Oxydiphenyls durch Erhitzen von 4,4'-Dioxydipbenylcyclohexan oder 
dessen Homologen fiir sich oder in  Ggw. eines Katalysators, z. B . einer Saure oder 
eines sauren oder leicht dissoziierbaren 1. Salzes. Dabei werden Miscliungen von tetra- 
u. hexahydrierten Oxydiphenylen erhalten. —  Z. B. wird 4,4'-Dioxydiphenylcyclo- 
hexan im  Vakuum d est.; dabei geht Phenol iiber. Das Tclraliydro-4-oxydiphcnyl wird 
durch W.-Dampfdest. gereinigt u. aus W. oder Bzn. umkrystallisicrt. — 4,4'-Dioxy- 
diphenylcyclohexan wird m it ZnCl2 erhitzt; dabei entweieht Phenol. Nach dem Aus- 
waschen śes ZnCl, m it HC1 wird der Riickstand m it N a2C 03-Lsg. aufgcnommen u. 
beim Ansaurcn das IIexahydro-4-oxydiphenyl erhalten. —  4,4'-Dioxy-3,3'-dimethyl- 
diphenyl-methylcyclohexan wird im Vakuum dest. u. dabei ein Gemisch yon isomeren 
hydrierten Oxydimethyldiphenylprodd. erhalten. (E. P. 310 832 vom 28/1. 1928, 
ausg. 29/5. 1929.) M. F . Mu l l e r .

Grasselli Dyestuff Co., New York, ubert. yon: Richarz Herz, Frankfurt a. M., 
und Werner Zerweck, Fechcnheim b. Frankfurt a. M., Herstellung von Dinaplithyl- 
dicarbonsauren. (A. P. 1 684 272 vom 23/6. 1926, ausg. 11/9. 1928. D. Prior. 2/7. 1925.
— C. 1927- II- 742 [D. R. P. 445390].) A l t p e t e r .

Charles Henri Marschalk, Paris, Herstellung von Perylen. (A. P. 1684738  
yom 1/12. 1924, ausg. 18/9. 1928. F . Prior. 20/12. 1923. —  C. 1926. I. 498 [F. P . 
28 528].) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Nitrover- 
bindungen der Anthracenreilie, dad. gek., daB 1,2,3,4-Tetrahydroanthraćhinon (I) oder 
dessen Homologe oder Substitutionsprodd. m it nitrierenden Mitteln behandelt werden. —  
Bei Anwendung von Nitriersaure tritt eine N 0 2-Gruppe in  den nichthydrierten Ring. —  
Z. B. wird I in  ein Gemisch von H 2S 0 4 (100%ig) u. H N 0 3 (D. 1,4) bei 20° eingetragen, 
wobei die Temp. bis auf 40— 50° steigt. D ie Rk.-M. wird auf E is gegossen, der N d. 
abgesaugt u. m it sd. A. extrahiert. Der in A. unl. Anteil besteht aus der S-Nitroverb. 
(Krystalle aus Eg., F. 192°), wahrend aus dem A. die 7-Nitroverb. sich gewinnen liiBt 
(Krystalle aus PAe., 1. in  konz. H 2S 0 4 m it mattgelber, in N a2C 03-Lsg. u. N a2S20 4 
m it rótlichgelber Fiirbung, F. 133— 134u). —  In  gleicher Weise wird in  das 7-Methyl- 
deriv. yon I (dargestellt durch Hydrierung yon 2-Methylanthrachinon in  alkoh. Sus
pension bei 90° u. 30 at. m ittels Ni-Katalysator, F . 173°) in  8-Stellung eine N 0 2-Gruppe 
eingefiihrt; F. des Prod. 130°; wl. in  A ., Eg., 11. in  X ylol. —  Das S-Acetylaminoderiv. 
yon I (erhaltlich durch Red. u. Acetylierung des S-Nitroderiv. yon I) geht bei gleicher 
Behandlung in das 5-Nitro-S-acetylaminoderiv. yon I iiber, orangefarbene Krystalle,
F. 185° (Zers.), in konz. H 2SO farblos 1. (E. P. 295 943 vom 20/8. 1928, Auszug yeróff. 
17/10. 1928. D . Prior. 18/8. 1927.) A l t p e t e r .

British Dyestuffs Corp. Ltd. und Arnold Shepherdson, Manchester, Her
stellung von unsulfonierten Arylaminoanthrachinonen. (D. R. P. 481617 KI. 12q vom  
23/10. 1926, ausg. 30/8. 1929. E. Prior. 27/3. 1926. —  C. 1929. I. 144 [E. P. 
271602].) A l t p e t e r .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Robert Emanuel Schmidt, 
Elberfeld, Darstellung von 4,8-Dimethylami7io-l,5-dioxyanthrachinon. 4,8-Dimethyl- 
ainino-l,5-dioxyanthrachiiwn-2,6-disulfonsaure wird in  yerd. N a2C 03-Lsg. m it N a2S20 4 
behandelt, wobei die Farbę yon grunblau nach orange umschlagt. Hierauf steigert 
man die Temp. auf 80° u. erhitzt nach Zusatz von N a2C 03 auf 95°. D ie Farbę der Lsg. 
wechselt hierbei iiber rot nach blau. Der entstandene Nd. stellt nach Wasehen m it 
yerd. CH3C 0 0 H  u. W. ein dunkelblaues Pulyer dar, 1. in organ. Losungsmm., Krystalle 
aus Nitrobzl., 1. in  Pyridin m it blauer, in  konz. H 2S 0 4 m it gelber Farbę. (Hierzu vgl.
F . P. 618308; C. 1928. II. 1624.) (A. P. 1700 083 yom 13/4. 1926, ausg. 22/1. 1929.
D. Prior. 17/4. 1925.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von 1-Amino- 
anthrachinon-2-sulfonsdure durch Einw. yon rauchender H 2S 0 4 auf 1-Aminoanthra- 
chinon (I) in Ggw. yon Alkalisulfaten. —  Z. B. wird ein Gemisch von gleichen Teilen I



1929. II. Hx. F a r b e n ;  F A r b e r e i ;  D r u c k e r e i . 2373

u . N a2S 0 4 in  etwa der 20-faehen Menge Monohydrat gel. u. bei 60— 70° etwa 11 Teilo 
H 2S 0 4 m it 65% S 0 3-Geli. eingetragen. Hierauf steigcrt man die Temp. auf 120°, bis 
vóllige Lsg. eingetreten ist u. riilirt naeh Abkuhlen in  W. ein. Das Na-Salz der 1-Amino- 
anthrachiiwn-2-sulfonsdure krystallisiert aus. — Die Rk. gelingt auch bei Zusatz von  
KoSO., sowie von CaS04. (E. P . 289 097 vom 23/4. 1928, Auszug veróff. 13/6. 1928,
D." Prior. 23/4. 1927. F. P. 653159 vom 20/4. 1928, ausg. 18/3. 1929. D . Prior. 23/4.
1927.) A l t p e t e r .

I. 6 . Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darslellung von 4-.Cb.lor-
l-aminpanłhrachinon-2-sulfonsaure durch Einw. von CL auf eine wss., NaCl-haltige 
Lsg. von l-Aminoanthrachinon-2-sulfonsdure (I) unter guter Kiihlung. —  Beim Ein- 
tragen von I in  NaCl-Lsg. entsteht eine Suspension des Na-Salzes von I. Der Verlauf 
der Chlorierung kann durch mkr. Untcrs. der Krystalle verfolgt werden; das Na-Salz 
von I bildet lanzenformigo Krystalle, wahrend das Na-Salz der Chlorvcrb. feinkrystallin. 
ist. (E. P. 302171 vom 10/12. 1928, Auszug veroff. 6/2. 1929. D . Prior. 8/12.
1927.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von ms-Antlira- 
dianthroiien. Man behandelt 2,2'-Dimethyl-ms-benzdianthron oder Allo-ms-naphtho- 
dianthron oder ihre D er iw . unter energ. Bedingungen m it alkal. Kondensations- 
m itteln in  An- oder Abwesenheit von Oxydationsmitteln, w ie Alkali ni trato, M n02. 
Man erliitzt Allo-ms-naphthodianthron m itK O H  auf 280° oder man tragt 2,2'-Dimethyl- 
ms-benzdianthron unter Riiliren in  alkoh. KOH ein, erhitzt auf 145° u. naeh dem Ab- 
destillieren des A. auf 280°. (E. P. 315 033 vom 26/4. 1928, ausg. 1/8. 1929.) F r a n z .

Wood Gonversion Co., St. Paul (Minnesota), iibert. von: Arlie William Schorger, 
Madison (Wisconsin), Herstellung vcn Schleimsaure aus Larchenholz, z. B. von Larix 
occidentalis, das zunaclist extrahiert wird, worauf der Extrakt m it einer li. Saure, 
z. B. m it 2— 4 Tin. konz. H N 0 3 oxydiert wird. Der Extrakt wird durch Auslaugen des 
Holzes m it W. oder m it verd. Saure gewonnen u. enthalt 15— 50% Kohlehydrate, 
insbesondere Galaktose. Naeh der Oxydation, die bei 90— 100° eingeleitet wird u. 
nachher unter Kuhlen fortgesetzt wird, wird die h. Lsg. filtriert u. beim Stehen u. 
Abkuhlen krystallsiert die Schleimsaure aus. D ie Salpetersaure wird aus der Mutter- 
lauge u. aus den Abgasen wiedergewonnen. (A. P. 1718 837 vom 1/4 .1918, ausg. 
25/6. 1929.) M. F. Mu l l e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Albert Parsons Saclis, Das Donnanmenibrangleichgeuńcht. In  Fortsetzung seiner 

Arbeit (C. 1929. II. 354) bespricht Vf. die Anwendung des Donnanmembrangleich- 
gewichtes beim Quellen der Wolle. (Textile Colorist 51. 304— 07.) B r a u n s .

H. Brandenburger, Die Theorie des Fdrbens unter besonderer Berucksiclitigung 
der praktischen Verwendung. Besprechung der verschiedenen Tbeorien aus der Lite
ratur uber den Farbevorgang. (Rev. gśn. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 
7 . 867— 79. Aug.) Br a u n s .

C. E. Mullin, EinfluP der Wasserstoffionenkonzentralion auf das Phdncmen der 
Fdrbung. Besprechung des Einflusses des ph auf die Entfettung. Ubersicht u. Dis- 
kussion der Literatur iiber ungleichmaCige Farbung von Kunstseide. Beschreibung 
eigener Verss. iiber den EinfluB der [H '] bei der Entfettung u. Weiterbehandlung 
der Kunstseide auf den Farbton beim Farben m it Direktechtblau 8 H B  u. Direkt- 
blau 2 B. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 7 . 853— 67.
Aug.) Br a u n s .

— , Das Nachbleichen weiper Wollsachen naeh der chemischen Iieinigung. Das 
Nachbleichen von chem. gereinigten, weifien Wollwaren muB nicht im trockenen Zu
stand, sondern zur Vermeidung von Flecken naB im Schwefelkasten geschehen. (Dtsch. 
Farber-Ztg. 65. 903—04. 15/9.) B r a u n s .

J. Schofield, Textilseifen. Unter Hinweis auf die groBe Bedeutung der Loslich- 
keit der zur Textilwasche dienenden Seifen wird die Bedeutung des Oleins fiir den 
Zweck erórtert. (Oil Colour Trades Journ. 76- 804— 06. 13/9.) Gr o s z f e l d .

Clarence E. 0 ’Connell, Das Farben von Baumwollketten. Beobachtungen, die in  
einer Farberei eines Gingliam- und Chambraybetriebes gemacht urnrden, die naeh dem 
Langkettenverfahren farben. (Canadian Textile Journ. 46. 24—25. 15/8. —  C. 1929.
II. 1475.) B r a u n s .

R. M. Mitchell, Einige Betrachtungen uber die Farberei im  Stiick. Vf. bespricht
XI. 2. 154
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einige allgemeine Beobachtungen bei der Fiirberei von Textilwaren im Stiick. (Amer. 
D yestuff Reporter 18. 527— 30. 5/8.) B r a u n s .

L. J. Mc Gin ty, Das Einbadverfahren in  der Seidenstrumpffarberei. Vf. behandelt 
in einem Vortrag das Einbadverf. zum Farben von seidenen u. baumwollenen Strumpf- 
\yaren. (Amer. D yestuff Reporter 18. 525—27. 5 /8 .), B r a u n s .

L. J. Mc Grinty, Das Einbadverfahren in  der Seiden- und Baumwollstrumpffarberei. 
Dor Inhalt der Arbeit deckt sieh m it dem der vorst. ref. Arbeit. (Canadian Textile 
Journ. 46. Nr. 32. 25— 26. 8/8.) B r a u n s .

Fred Grove-Palmer, Das Farben von Kunstseidefertigfabrikaten. Vf. bespricht 
das Farben yon kunstseidenen Fertigfabrikaten, dazu geeignete Farbstoffe u. g ib t 
Vorsehriften fiir das Farben. (Silk Journ. Rayon World 5. Nr. 58. 69— 70. Nr. 59. 
53— 54. Nr. 60. 49— 50. 20/3.) B r a u n s .

Richard Huerlick, Die verschiedenen Methoden und Mogliclikeiten zum Farben 
von Acelalseide. Vf. bespricht die verschiedenen Verff. zum Farben von Acetatseide 
u. die Erzeugung von Mehrfarbeneffekten auf Misehgeweben m it Acetatseide. (Jent- 
gens’ artificial Silk Rev. 1. 204—08. Juli.) B r a u n s .

John P. Holmes, Das Farben und Finishen von Textilivaren, die Celanese ent- 
halten. E s wird das Farben von yerschiedenen Arten Gewebcn, die Celaneseseide 
enthalten, VorsichtsmaBregeln beim Bleichon u. das Entbasten von Seido in Strumpf- 
waren besproehen. (Amor. Dyestuff Reporter 18. 532— 33. 5/8.) B r a u n s .

— , Neue Farbstoffe, Hilfsmitlel und Verfahren. Es werden an neuen Farbstoffen  
der I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A k t .  - G e s .  das Azolrot 2 B  extra zum Drucken, 
Azolrot R  extra, Azobńoletl 2 R  u. eine Vorschrift zum Zeugdruck damit, dann eine 
Reihe yon IndanthreińaTh^toilun, die Algolbrillantgrunpaste B K , yon der J. R. GEIGY- 
Gesellschaft das Setolichlblau 2 B  konz. u. das Eriocyaninechlgrun E N  sowie Fiirbe- 
vorschriften dafiir, von der C h e m .  F a b r i k  Sa n d o z , Basel, das VicolanscJnvarz B  
m it Vorschrift zum Farben u. Drucken, von der G e s e l l s c h a f t  f i i r  C h e m .  
I n d u s t r i e  das Alizarinechtrot R  u. Pyrigenblau 2 R L , das Cibacetviolelt B  u. 
dio Musterkarten Nr. 712, 721, 726, 729, 727 u. 730 m it Farbstoffen fiir Halbleinen, 
m it sauren Farbstoffen fiir Mischgewebe aus Leinen u. Seide u. mit einigen Cibanon- 
farbstoffen besproehen. (Rev. gćn. Teinture, Impression, Blanchiment, Appret 7 . 647 
bis 653. Juni.) Br a u n s .

— , Neue Farbstoffe und Musterkarten. An neuen Farbstoffen werden die von der
G e s e l l s c h a f t  f i i r  C h e m .  I n d u s t r i e  in  den Handel gebrachten Farb
stoffe Cibamolett B  fiir Acetatseide, das Direktbrillantrosa B  u. 3 B  fiir Kunstseide 
u. Baumwolle u. das zur Schwefelnatriumgruppe gehorende Pyrogenreinblau 2 R L  
fiir mercerisierte Baumwolle, an Musterkarten weiter das Alizarinechtrubin R  fiir 
Wolle, das Cibanondunkelblau BO (P),  M B  (P),  M B A  (P)  u. das Cibanonscliwarz B F  (P ) 
fiir Baumwolle besproehen. Eine neue Musterkarte fiir die Wollfarberei betrifft W oll- 
melangen. (Ztsehr. ges. Textilind. 32. 643—44. 21/8.) B r a u n s .

A. Strick, Praktische Wertbestimmung von Netzmitteln fiir  die Mercerisation. Vf. 
beschreibt einige leicht auszufuhrende u. der Praxis angepaCte Wertbest.-Methoden 
von Netzm itteln fiir die Mercerisation, wie die Alkalibestandigkeit u. die Netzwrkg. 
(Ztsehr. ges. Textilind. 32. 641— 43. 21/8.) Br a u n s .

Edward J. Davis, Bestimmung von CrO.” in  Farben. (Vgl. C. 1929. II. 1224.) 
Man kocht 1 g der von der Unterlage frei gemachten Farbę m it einer Lsg. von 8 g 
KOH auf 50 ccm W. 5 M n . lang oder, bis der Ruckstand farblos geworden ist, dann 
verd. man auf 300 ccm, filtriert, verd. F iltrat u. Waschwiisser auf 400 ccm, erhitzt 
auf 60° u. fiigt konz. Essigsaure bis zur Neutralisation, dann 15 ccm im DberschuB 
zu. PbCr04 wird so quantitativ gefallt, naeh halbstd. Stehen filtriert u. gewogen; 
P b S 04 wird durch das gebildete K-Aoetat in Lsg. gehalten, etwa beigemischtes PreuBisch- 
blau war vorher auf dem Filter geblieben. Is t CrO.," urspriinglich alsZnCrO,, yorhanden, 
gibt man 2 g PbCl2 vor der Essigsaure zu. Genauigkeit ±  0,1% . (Chemist-Analyst 
18. Nr. 3. 8. 1/5. Goheen Corp. of New Jersey.) B l o c h .

N. Tuschkow-Wtorow, Die quantitative Bestimmung der Fdrbekraft von Schwefel- 
farbstoffen. Vf. bespricht auf Grund eigener Verss. die verschicdenen Methoden zur 
Best. der Farbekraft yon Schwefelfarbstoffen. Er halt die Fallung des Farbstoffes 
mit bas. Farbstoffen fiir die geeignetste Best.-Methode. (Rey. gćn. Matićres colo- 
rantes Teinture etc. 33. 313— 16. Aug.) Br a u n s ..
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Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von Bernhard Schoner, Wojlfen, 
Kr. Bitterfeld, und ‘Paul Virck, Dcssau, Anhalt, Deutschland, Erzeugung von Fdr- 
Hungen auf der tierisclien Faser. (A. P. 1708 635 vom  6/12. 1927, ausg. 9/4. 1929.
D..Prior. 16/6. 1926..—  C. 1929. I. 442 [F . P. 644 436].) . F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leopold Laska 
und Arthur Zitscher, Offenbach a. M.), Erzeugung echter Farbungen auf der Faser, 
darin bestehend, daB man dio m it solchen Bis-(2,3-oxynapthoyl)-arylen-l,4-diaminen, 
welche im Arylidorest in  2,5-Stellung Substituenten tragen, impragnierten Waren m it 
Diazo-, Tetrazo- oder Diazoazoverbb. entwickelt. —  Das m it Bis-2,3-oxynaplitlioyl-
2,5-diamino-4-chlorloluol impragnierte Baumwollgarn liefert nach dem Entwickeln  
m it diazotiertem 4-Chlor-l,2-anisidin licht- u. bordeauxrote laugenkochechte Farbungen. 
Bis-2,3-oxynaphthoyl-2,5-diamino-4-methoxylóluol gibt m it diazotiertem 4-Nitro-2-tolu- 
idin granatbrauno Farbungen, Bis-2,3-oxynapJuhoyl-2,5-diamino-4-cldoranisol m it diazo
tiertem 5-Nitro-2-anisidin Granatfiirbungen. Ais Kupplungskomponenten kann man 
ferner noeh Bis-2,3-oxynaplitlioyl-2,5-dicldor-l,4-pliĄnylendiam.in, -2,5-diamino-l,4-xylol, 
-2,5-diamino-4-chlortoluol, -2,5-diamino-4-methoxyloluol usw. verwenden. (D. R.P. 
479 345 KI. 8 m vom 6/9. 1927, ausg. 18/7. 1929.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Cheraische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Erzeugung 
von Azofarbstoffen auf Wolle. Mono- oder D iarylide der 2,3-Oxynap7ithoesaure aus 
Amineri, die keine Oxygruppen enthalten, werden von Wolle aus atzalkal. Bade ad- 
sorbiert, u. m it nichtsuifonierten Diazoverbb. entwiekelt, man erlialt sehr echte lebhafte 
orangerote bis blaurote Farbungen. Man grundiert Wolle m it einem Bade, das Arylid, 
Tiirkischrotól, NaOH, Sulfitcelluloscablauge oder Leim u. NaCl enthiilt u. entwickelt 
m it einer neutralisierten Diazolsg. (E. P. 310 758 vom 29/4. 1929, Auszug veróff. 
26/6. 1929. Prior. 29/4. 1928.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, George Holland Ellis, Spondon b. Derby, 
Erzeugung von M ustern auf Celluloseester enłhalłenden Geweben, Filmen usw. Man 
diazotiert Aminę auf der Faser, belichtet ortbch, wodurch die Intensitat geandert wird, 
u. entwickelt m it Kupplungskomponenten. Man behandelt z. B. ein Gewebe aus 
Celluloseacetatseide m it 1% einer Dispersion von Dianisidin, die durch Erhitzen m it 
der 5-fachen Gewichtsmenge des Na-Salzes der Sulforicinolsaure erhalten -werden 
kanji, diazotiert nach dem Spiilen, spiilt m it k. W. u. troeknet. Das Gewebe wird dann 
in  einem photograph. Kopierrahmen unter einem positiven Bild der Wrkg. des Lichts 
ausgesetzt u. m it m-Phenylendiamin unter Erwarmen auf 60° entwickelt, man erhiilt 
ein lebhaft scharlachrotes Bild auf schwach gelbem Grunde. Ais Aminoverbb. kann 
man p-Nitranilin, p-Nitro-o-anisidin, m-Nitro-p-toluidin, m-Nitro-o-anisidin, p-Chlor- 
anihn, 1-Naphthylamin, Benzidin, Dianisidin, p-Aminobenzolazo-l-naphthylamin, ais 
Kupplungskomponente 1-Naphthylamin, Dimethylanilin, m-Phenylendiamin, 1-Naph- 
thol, 2-Naphthol, Phenol, /3-Oxynaphtho&saure, p-X ylidin, /j-Naphthylamin, Amino- 
naphthole, Acetessigsaureester usw. yerwenden. (E. P. 310 773 vom 30/1. 1928, 
ausg. 29/5. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alfred Kiese- 
wetter, Frankfurt a. M.-Feehenheim und Ehrhardt Franz, Franlrfurt a. M.), Her- 
steUung von Effekten in  sluclcfarbigen Geweben, dad. gek., daB das Farben in  Ggw. von  
organ. Korpern, die bisher ais Beizm ittel fiir bas. Farbstoffe dienten, vorgenommen 
wird oder daB diese vor dem Farben bzw. vor der Veresterung auf den Effektgarnen 
fixiert werden. —  Das Verf. dient zur Herst. von weiBen oder farbigen Effekten aus 
ganz oder teilweise veresterter Cellulośe. Beim Farben von baumwollener Stiickware, 
welche Effekte aus Acetatseide enthalt, m it substantiven Farbstoffen unter Zusatz 
yon Katanol W. bleiben die Effekte reiner ais ohne diesen Zusatz. (D .R . P. 481253  
KJ. 8 m  vom 3/11. 1926, ausg. 23/8. 1929.) F r a n z .

Henry Ehner van NeB, Elmira, N . Y ., V. St. A ., Verfahren zum brllichen E in- 
fdrben von Texlilgut, insbesondere' non Garnwickeln. (D. R. P. 481 817 KI. 8 a vom  
15/8. 1923, ausg. 31/8. 1929. A. P iio i. 7/10. 1922. —  C. 1927. I. 523 [Oe. P. 
104 379].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Winfried Hentrich, 
Max Hardtmann, Wiesdorf a. Rh. und Rudolf Knoche, Leberkusen a. Rh.), Farben 
von kiinstlichcr Seide aus Cellulosederivaten, wie Celluloseeslern, -athern und dereń TJrn- 
wandlungsproduklen. (D. R. P. 480 904 KI. 8 m vom 3/2. 1927, ausg. 13/8. 1929. —  
C. 1928. I. 2997 [E. P. 284 652].) F r a n z .

154*
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British Celanese Ltd., London, George Holland Ellis, Henry Charles Olpin 
und Denis Houghton Mosby, Spondon b. Derby, Farben von Cellidoseestern oder -athern 
enthaltenden Geweben. Man verwendet zum Farben von Colluloseacetatseide Azofarb- 
stoffe, die den Anthrachinonkem enthalten. Man erhiilt die Farbstoffe durch Ver- 
einigen von diazotierten primaren Aininoanthrachinonen m it Kupplungskomponenten.
Der Azofarbstoff 1-Aminoanthrachinon---- y  m-Toluidin farbt Celluloseacetatseide aus
wss. Dispersion gelb, der aus l-Amino-2-methylanthrachinon — >- m-Dimethylamino- 
phenol orange, der aus 1-Aminoanthrachinon — y  Anthranilsaure goldorange. Ais 
Diazokomponente verwendet man l-Aminoanthrachinon-2-carbonsaure, ■l-Amino-4-oxy- 
anthrachinon, 1,5-Diaminoanthrachinon, 1,8-Diaminoanthrachinon. (E. P. 310 827 vom  
30/1. 1928, ausg. 29/5. 1929.) F r a n z .

Lyons Piece Dye Works, iibert. von: G. Rivat, Paterson, New Jersey, V. St. A ., 
Farben und Bedrucken von Gelluloseesłer enthaltenden Geweben. Man fiihrt das teilweise 
aus Celluloseacetatseide bestehende Gewebe ganz oder teilweise in  eine Faser iiber, 
die ein von der urspriinglichen Faser abweichendes farber. Verh. hat. Man behandelt 
das Gewebe z. B. m it verseifenden Mit tein u. fiirbt dann m it Farbstoffen, die Affinitiit 
fur Celluloseacetat, aber keine oder nur geringe A ffinitat fiir regenerierte Cellulose 
oder umgekehrt besitzen. Man druckt die Verseifungsmittel m it einem Verdickungs- 
m ittel, wic Gum mi arabicum, British Gum u. einem Qucllungsmittel, w ie Pyridin, 
Phenol, auf. (E. P. 310 844 vom 26/4. 1929, Auszug veróff. 26/6. 1929. Prior. 1/5.
1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verzieren von Gewebe. D ie  
Muster, die auf vorhor priipariorten Schichten hergestellt sind, werden durch Bugeln 
auf das Gewebe iibertragen. D ie Schicht besteht aus einer biegsamen Unterlage, 
Papier, Celluloseacetat, hierauf wird eine beim Erwarmen weich u. klebrig werdende 
Schicht, die aus Kautseliuk, einem Cellulosederiv., besonders der hoheren Fettsauren, 
einem Harz oder harzartigen Kórper u. W eiehmachungsmittel bestehen kann, auf- 
getragen; diese Schicht bleibt beim Bugeln auf dem Gewebe liaften. (E. P. 311741 
vom 15/5. 1929, Auszug veroff. 10/7. 1929. Prior. 15/5. 1928.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemisehe Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Erzeugmig 
echler Tone auf der Faser. (D. R. P. 479713 KI. 8 m  vom 8/7. 1923, ausg. 22/7. 1929. 
Schwz. Prior. 23/8. 1922. Zus. zu D. R. P. 393 701; C. 1925. I. 2463. —  C. 1924. I.
379 [E. P. 202 984].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: J. NiiBlein, Lud- 
wigshafen a. Rh.), Erzeugung von Fdrbungen mittels aromatischer Aminę durcli Oxydation. 
(D .R . P. 479 915 KI. 8 m  vom  8/12. 1925, ausg. 24/7 1929. —  C. 1927- I. 2360 
[E. P. 262 476].) F r a n z .

Durand & Huguenin S. A., Basel, Schweiz, Erzeugung von Fdrbungen mit Kiipen- 
farbstoffen  gemafi dem Hauptpatent, darin bestehend, daB an Stelle des Impragnierens 
bzw. Aufziehens des Estersalzes auf die Faser u. der darauffolgenden Entw. der Farbung 
durch Oxydation hi er die Farbung der Faser in  einem einzigen ein Estersalz, ein Oxy- 
dationsmittel, gegebenenfalls Salze u. Schutzkolloide enthaltenden Bade in  Ggw. von  
Saure u. unter schlieBUcher Erhóhung der Temp. erzielt wird. —  Eine Ausscheidung 
von Kiipenfarbstoff im  Bade erfolgt nicht. Das Verf. cignet sich zum Farben von  
Baumwolle, Seide, Kunstseide. (D .R . P. 479487 KI. 8 m  vom 25/1. 1927, ausg. 
17/7. 1929. Zus. zu D. R. P. 418 487; C. 1926. I. 1052.) F r a n z .

Chemisehe Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Verbesserung der Farberei 
mit AnthrachiTwnkilpenfarbstoffen nach der Glucose-Natronlaugereduktionsmethcde.
(D .R . P. 479 595 KI. 8 m  vom 19/11. 1927, ausg. 19/7. 1929. —  C. 1929. I. 1618 
[E . P . 300 662].) F r anz .

Gesellschaft fiir Chemisehe Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Erzeugung 
von Azofarbstoffen auf der Faser im  Atzdruck. Man bedruckt ein m it einem durch 
Reduktionsmittel atzbaren Farbstoff gefarbtes Gewebe m it einem Gemisch von einem  
Naphtholat u. einem der iiblichen Reduktionsatzen, dampft u. entwickelt m it einer 
Diazolsg. Man bedruckt z. B. ein m it Indigo oder Tetrabromindigo gefarbtes Gewebe 
m it einer Misehung aus einer neutralen Verdickung, Hydrosulfit R . conc. Ciba, Leuko- 
trop W, Anthrachinon, ZinkweiB, dem Naphtholat des l-Oxynaphthalin-4-phenyllceton 
u. W ., dampft 4— 5 Min. unter AussehluB von Luft u. entwickelt m it einer m it Na- 
A cetat versetzten Lsg. von diazotiertem 4-Chlor-2-aminophenylather, o-Anisidin oder
o-Phenetidin. (E. P. 315 756 vom 26/4. 1929, Auszug veróff. 11/9. 1929. Prior. 17/7.
1928.) F r a n z .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Dobmaier,
Wiesdorf), Darstellung von Azofarbstoffen, darin bestehend, daB man Diazoverbb. von  
Sulfo-, Carbon- oder Sulfocarbonsiiuren des Amino- oder Aminooxybenzols bzw. Naph- 
thalins m it einer Mittelkomponente m it freier Aminogruppe kuppelt, m it Nitrobenzoyl- 
chlorid oder soinen Derivaten kondensiert, gegebenenfalls nach vorheriger Red. noehmals 
m it Nitrobenzoylchlorid oder seinen D eriw . kondensiert, reduziert, diazotiert u. m it 
Aminoplienyhnethylpyrazolonen odei ihren D er iw . kuppelt u. gegebenenfalls den soer- 
lialtliehen Disazofarbstoff in  Substanz oder auf der Faser weiter diazotiert u. m it Kupp- 
lungskomponenten vereinigt.— Die Farbstoffe liefern klare waschechtc orange Farbungen. 
Man kuppelt diazotierte 2-Naphthylamin-4,8-disulfosaure m it p-X ylidin, kondensiert 
m it p-Nitrobenzoylehlorid, reduziert m it N a2S, diazotiert u. kuppelt m it m-Amino- 
phenyhnethylpyrazolon, der Farbstoff farbt Baumwolle gelb, auf der Faser diazotiert 
u. m it /3-Naphthol entwiekelt, erhalt man ein lebhaftes Orange, m it Pyrazolon ein Gelb. 
(D .R . P . 479 926 KI. 22 a vom 20/8. 1927, ausg. 24/7. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindei: Wilhelm Herz- 
berg, Berlin-Wilmersdorf und Heinrich Ohlendorf, Berlin-Friedenau), Darstellung 
von Azofarbstoffen. (D. R. P. 445 403 KI. 22 a vom 10/5. 1925, ausg. 16/8. 1929. 
Zus. zu D. R. P. 398 484; C. 1924. II. 2790. —  C. 1 9 2 7 .1 . 1224 [E. P. 253 488].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt, a. M. (Erfinder: Hans Heyna, 
F iankfu it a. M.-Hóehst, Werner Kirst, Frankfurt a. M., Herbert Kracker und 
Karl Moldaenke, Frankfurt a. M.-Hdchst), Darstellung von Azofarbstoffen. (D. R. P. 
479 925 KI. 22 a vom 22/3. 1927, ausg. 26/7. 1929. —  C. 1928. II. 395 [E. P. 
287 479].) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung von 
Azofarbstoffen. Man behandelt metallenthaltende Farbstoffe m it Oxydationsmitteln  
oder man behandelt die Farbstoffe m it Oxydationsmitteln u. laBt hierauf metall- 
abgebende Verbb. einwirken. D ie Farbstoffe farben Wolle, Baumwolle u. Kunstseide 
grau. Man behandelt den Azofarbstoff aus 4-Chlor-2-aminophenol-6-sulfonsaure — >- 
2-Amino-5-naphthol-7-sulfonsaure m it ammoniakal. Kupferoxydlsg., man kann Glycerin 
oder einen anderen Sauerstoffiibertrager zusetzen. Man kann auch die ammoniakal. 
Lsg. der Cu-Verb. des Farbstoffes m it L uft oxydieren. D ie alkal. Lsg. der Cr-Verb. 
des Azofarbstoffes Nitro-l-diazo-2-naphthol-4-sulfonsaure— >■ 2-Amino-5-naphthol-
7-sulfonsaure oxydiert man m it KC10. Man oxydiert die Cu-Verb. des Farbstoffes 
2-Aminophenol-4,6-disulfonsaure— y  2-Amino-5-naphthol-7-sulfosaure in  Essigsaure 
m it K 2Cr20 „  d ie ammoniakal. Lsg. der Cu-Verb. desselben Farbstoffes oxydiert man 
m it Luft. Das aus dem Farbstoff 4-Nitro-2-aminophenol-6-sulfosaure —-y  2-Amino- 
5-naphthol-7-sulfosaure durch Oxydation m it alkal. Hypochlorit erhaltliehe Prod. wird 
in  die Cu-Verb. iibergefuhrt. Man farbt Baumwolle m it der Cu-Verb. des Farbstoffes
4-Chlor-2-aminophenol-6-sulfonsaure oder 4-Ni tro-2-aminophenol-6-sulfonsaure oder
2-Aminophenol-4-sulfosiiure ---- >- 2-Amino-5-naphthol-7-sulfosaure, Kaliumfcrricyanid
oder H 20o u . Soda u. erhitzt zum Sieden. (E . P. 315 400 vom 21/6. 1929, Auszug 
veroff. 4/9. 1929. Prior. 13/7. 1928.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Azofarbstoffen. Man kondensiert 2 Moll. derselben oder Yerschiedener Aminoazo- 
oder Aminopolyazofarbstoffe m it 1 Mol. Dinitrostilbendisulfonsaure oder Dinitro- 
dibenzyldisulfonsaure oder der Umwandlungsprodd. der p-Nitrotohiolosulfonsiiure. D ie  
sich von o-Oxydiazoverbb. ableitenden Aminoazoverbb. kónnen in  Form ihrer kom- 
plexen Metallverbb. angewendet werden. D ie erhaltenen  Kondensationsprodd. kónnen 
m it Oxydationsm itteln behandelt oder in  komplexe Metallverbb. ubergefiihrt werden.
Man kondensiert den Aminoazofarbstoff aus Sulfanilsaure---- ->- 1-Naphthylamin m it
dem Na-Salz der Dinitrostilbendisulfosaure in  Ggw. von NaOH, das Prod. farbt Baum
wolle braunrot. D ie Azofarbstoffe aus M etanilsaure---- y  1-Ńaphthylamin, 2-Chlor-
1-aminobenzol-5-sulfonsaure — y  A nilin oder m-Aminokresolather, 2-Chloranilin-5-sul-
fonsaure---- y  Anilin oder Sulfanilsaure---- y  1-Naphthylamin werden ebenfalls m it
dem Na-Salz der Dinitrostilbendisulfonsaure kondensiert. Das Kondensationsprod. 
aus Dinitrostilbendisulfonsaure u. dem Azofarbstoff aus 4-Chlor-2-aminophenol — ->-
2-Amino-5-naphthol-7-sulfonsaure kann in  Substanz oder auf der Faser m it Cu-Salzen 
naehbehandelt werden. D ie Cu-Verb. des Azofarbstoffes 4-Chlor-2-aminophenol — y
2-Amino-5-naphthol-7-sulfonsa,ure wird m it Dinitrostilbendisulfonsaure kondensiert u. 
m it Hypoehloriten oxydiert. D ie Cr-Verb. des Azofarbstoffes aus 4-Chlor-2-amino- 
plienol-6-sulfonsaure — y  2-Amino-5-naplitbol-7-sulfonsaure wird m it Dinitrostilben-
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disulfosaure kondensiert. Man kann Cr- u. Cu-Yerb. gleichzeitig kondensieren. Der 
Farbstoff aus 2-Amino-5-naphthol-7-sulfosaure -<—  p-Phenylendiamin — >- Salicyl- 
saure wird in  ahnlieher Weise kondensiert. (E. P. 311 384 vom 10/5. 1929, Auszug 
yeroff. 3/7. 1929. Prior. 10/5. 1928.) F ranz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herstellung 
von lóslichen Metalherbindungen von Azofarbstoffen. Man behandelt die naeh dem 
Verf. des E. P. 301 772 darstellbaren Cr-Verbb. m it andere Metalle ais Cr abgebenden 
Verbb., wie Cu, Co, N i, Wo, Ur, Al, Sn, T i oder Mo. D ie so erbaltenen Farbstoffe 
liefern echtere Farbungen ais die nur Cr enthaltenden Farbstoffe; sie eignen siek zum  
Farben aller Faserarten u. zur Herst. von Lacken. D ie naeh dcm Beispiel 1 des
E. P. 301 772 erhaltliehe Cr-Verb. des Azofarbstoffes aus der nitrierten Diazoverb. 
der l,2-Aminonaphthol-4-sulfonsaure u. /J-Naphthol wird m it einer konz. Lsg. 
von CuSO,, u. Na-Acetat vermischt, 2 Stdn. auf 50— 60° erbitzt, filtriert. Man 
kann die Cr-Verb. auch m it einer konz. Lsg. von CuSO,, u. Essigsiiure vermisclien u. 
bei einer 60° nicht iibersteigenden Temp. trocknen. Man vermischt die Lsg. derselben 
Cr-Verb. m it einer ammoniakal. CuSO.,-Lsg., erhitzt die Mischung 1 Stde. auf dem 
Wasserbade auf 50°, neutralisiert m it H2S 0 4 u. trennt die Ćr-Cu-Verb. durch 
Filtrieren. An Stelle der Cu-Verb. kann man auch Lsg. des Wolframtrioxydes u. 
Na-Acetat, oder Lsg von Na-Uranat oder Cobaltochlorid oder NiSO., u. Essigsaure 
verwenden. (E. P. 311385 vom 10/5. 1929, Auszug veroff. 3/7. 1929. Prior. 10/5.
1928.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Krzikalla, 
Mannheim und Werner Muller, Ludwigshafen a. Rh.), Hersteuung von Metalherbin- 
dungen von Farbstoffen. (D. R . P. 479 373 KI. 22 a vom 16/6. 1926, ausg. 17/7. 1929.
—  C. 1927. II. 2119 [E. P . 272 908].) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, SehweizJlerstellwuj 
von Chromverbiiidungcn von Azofarbstoffen. (D. R. P. 480225 KI. 22 a vom 13/2.1926. 
Ausg. 31/7. 1929. Schwz. Prior. 16/2.1925. —  C. 1927-1. 367 [F. P. 609 518].) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Disazofarb- 
stoffen. Man vereinigt diazotierte 5-Nitro-2-aminobenzoesaure in  alkal. Lsg. mit 
2-Phenylamino-5-oxynaphthalin-7-sulfosaure, reduziert die Nitrogruppe zur Amino- 
gruppe, diazotiert u. kuppelt vorteilhaft in  Ggw. von Pyridin m it Kupplungskompo- 
nenten, wio a-Resorcylsaure, 2-Pkenylamino-5-oxynaphthalin-7-sulfosauro, 1-Amino-
2-athoxynaphthalin-6-sulfosaure. D ie Farbstoffe farben Baumwolle in  echten blaueń 
u. violetten Tónen, die Farbungen kónnen m it Metallsalzen nachbehandelt werden. 
(E .P . 311823 vom 27/2. 1928. ausg. 10/7. 1929. Prior. 28/2. 1927.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Disazofarb- 
stoffen. Man yereinigt diazotierte Aminoazoverbb. der nebenstehenden Formel. R ' u.

__v-tt R 2 sind Arylreste, die durch einwertige R este substituiert
P /__ kT— ^  -p2. Qn tt sein konnen, X  =  Carboxyl- oder Sulfogruppe; die

__^  3 Farbstoffe farben Wolle wasch-, dekatur- u . lichteclit
blau bis blauschwarz. D ie diazotierte Aminoazoverb.

1,4-Naphthylaminsulfosaure — >- 1,7-Naphthylaminsulfosaure gibt m it dem p-Anisidid  
der 2,3-Oxynaphthoesaure einen Farbstoff, der Wolle aus saurem Bade blauschwarz 
farbt. Ahnlich farbt der Farbstoff aus diazotierter 1,3,6-Naphthylamindisulfon- 
saure — y  1-Naphthylamin u. dem Anilid der 2,3-Oxynaphthoesśiure. Der Farbstoff 
aus diazotierter p-Aminosalicylsaure— 1,7-Naphthylaminsulfosaure u. dem Anilid  
der 2,3-Oxynaphthoesaure fiirbt Wolle aus essigsauiem Bade blau, durch Nachchromieren 
erhalt man tiefblau. (F. P. 655 962 vom 15/6.1928, ausg. 25/4. 1929. D . Priorr.

-17/6. u. 5/7. 1927.) Franz.
Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Rainald Brightman, Man

chester, Herstellung von Disazofarbstoffen. Man yereinigt 1 Mol. tetrazotiertes 4,4'-Di- 
aminodiphenyldi- oder -trisulfid m it 2 Moll. Pyrazolonsulfosauren, w ie 1— 4/-Sulfó- 
phenyl-3-methyl-5-pyrazolon, 1— 4'-Sulfophenyl- oder 1— 4'-Sulfo-2',5'-dichlorphenyl-
3-methyl-5-pyrazolon. D ie Farbstoffe faiben Wolle u. Viscoseseide. (E. P. 314 672
vom 27/6. 1928, ausg. 25/7. 1929.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Clinge- 
stein, Koln), Darstellung von Trisazofarbstoffen. (D. R. P. 481 642 KI. 22 a vom  
4/1. 1927, ausg. 26/8. 1929. —  C. 1929. I. 1155 [F. P. 646 679].) F ranz.

Chemische Fabrik vormals Sandoz, Basel, Sehweiz, Polyazofarbstoffe. Man 
yereinigt 1 Mol. eines tetrazotierten Diaminodiaryls in  saurer Lsg. m it 1 Mol. 1-Amino-
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8-naphthol-3,6-disulfosiiure u. kuppelt das Zwischenprod. m łt einer Monodiazoverb. 
u. einem N-Alkyl-, -Aryl- oder Aralkyl-m-aminophenol in  alkal. Lsg. D ie Farbstoffe 
farben Mischungen von Wolle m it Viscoseseide gleichmaBig schwarz. Man kuppelt 
z. B . das Prod. A n ilin — > -l-Am ino-8-naphthol-3,6-disulfonsaure-<— Benzidin m it 
N-(o-Tolyl)-m-aminophenol. (E. P. 313562 vom 4/6. 1929, Auszug veroff. 8/8. 1929. 
Prior. 14/6. 1928.) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Polyazofarb- 
stoffen. Man vereinigt diazotierte Aminomono- oder Aminodisazoverbb., die man aus 
Diazo- oder Diazoazoverbb. u. Aminoathern oder Aminothioathern der Benzol- oder 
Naphthalinreihe erhalt, m it N-Aminobenzoylaminobenzoylaminobcnzoyl- oder N -A nino-  
benzoylaminobenzoyl-peri-aminonaphtholen, diazotiert abermals u. kuppelt mit 
Pyxazolonen, D er iw . des 0-Ketonaldehyds, Methylketol, seinen Homologen oder Sub- 
stitutionsprodd., Sulfazonen, l,3-Dioxychinolinen, Salicylsaure oder ihren kupplungs- 
fahigen D er iw . Man kann die letzte Diazotierung auch auf der Faser yornehmen u. 
m it Kupplungskomponenten, die eine rcaktionsfahige Methylengruppe, aber keine 
Sulfogruppe enthalten, entwickeln. —  Man yereinigt diazotierte l-Amino-8-naphthol-
3,6-disulfosaure m it 3-Amino-4-kresolathylather, diazotiert, kuppelt m it 4"-Amino- 
benzoyl-4'-aminóbmzoyl-l-amino-8-naphthol-3,6-disvlfo8&ure, diazotiert u. vereinigt mit 
dem aus m-Hydrazinobenzoesaure u. Acetessigester erlialtliehen Pyrazolon; der Farb- 
stoff farbt die pflanzliche Faser in  reinen lichtechten griinen Tonen. D ie 1,8-Amino- 
naphthol-3,6-disulfonsaure kann man durch l,8-Aminonaphthol-5,7-disulfonsaure, den
3-Amino-4-kresolathylather durch (4'-Methyl-2'-aminophenoxy)-j3-propionsaure usw. er- 
setzen. (F. P. 656 948 vom 3/7. 1928, ausg. 15/5. 1929. Prior. 13/7. 1927.) Fra .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. yon: Rudolf Krech, Berlin-Treptow, 
und Erich Keiner, Berlin-Wilmersdorf, Pólyazofarbstoffe. (A. P. 1 697 122 vom 4/12.
1925, ausg. 1/1.1929. D. Prior. 16/12.1924. — C. 1926.1. 2975 [E. P . 244 782].) Franz.

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Donald G. Rogers 
Hamburg, New York, V. St. A ., AnthracMnonfarbstoffe. Man reduziert p-Diamino- 
anthrarufindisulfcmsaure m it Zn u. geringen Mengen N aH C 03 u. fiilirt das gebildete 
Sulfit wahrend der Red. durch Zusatz von H 2SO., in  B isulfit uber. Nach dem Oxy- 
dieren der Lcukoverb. entsteht ein Alkalisalz der p-Diaminoanthrarufinmonosulfosaure. 
In  ahnlichef Weise erhalt man die Diaminoclirysazinmmiosulfosaure aus der ent- 
sprechenden Disulfosiiure. Man kann auch yon den Nitroyerbb. ausgehcn. (A. P. 
1721318 yom 5/5. 1924, ausg. 16/7. 1929.) F ranz.

British Dyestuffs Corp. Ltd., Blackley b. Manchester, Engl., Herstellung von 
Abkommlingen der Alkylaminoanihrachinone. (D. R. P. 478 739 KI. 22 b yom 8/12.
1927, ausg. 3/7.1929. E. Prior. 13/12.1926. —  C. 1928. II . 2067 [E. P . 291 814].) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz, 
Mannheim, Erich Berthold, Ludwigshafen a. Rh. u. Eduard Gofferje, Frankfurt 
a. M.), Darstellung von stickstoffhaltigen Anthrachinonderivaten, dad. gek., daB man 
Hydrazin auf 2-Aminoantkrachinon-3-aldehyd oder die zur Darst. des letzteren dienenden 
Ausgangsprodd. oder auf Deriyy. dieser Korper einwirken laBt. —  Der durch Erhitzen  
yon 2-Aminoanthracliinon-3-aldehyd in  Eg. m it Hydrazinhydrat erhiiltliche Farbstoff 
fiirbt Baumwolle aus der Kupę echt orange. Den gleichen Farbstoff erhalt man aus
2.3-Anthrachinonisoxazol. (D. R. P. 480 917 KI. 22 b yom 29/8. 1926, ausg. 10/8.
1929.) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Aminoanthra- 
chinonen aus Leukoaminoverbindungen durch Einw. yon oxydierenden Mitteln bei Ggw. 
yon Katalysatoren. —  Z. B. wird die Leukoverb. des 1,4-Diaminoanthrachinons in  Nitro- 
bzl.-Lsg. bei Ggw. yon wenig SOCla auf 140° erhitzt, wobei unter W.-Abspaltimg Oxy- 
dation eintritt. Das entstandene 1,4-Diaminoanthrachinon, violettcs Pulyer, schm. bei 
268— 270°. Fiihrt man dio Oxydation in  Anwesenhcit groBerer Mengen SOCl2 durch, 
so entsteht l,4-Diamino-2,3-dichloranthrachincm. —  Durch Erhitzen der Leuk'overb. des
1.4-Diinethyldiamino-5,8-dioxyanthrachinons in  Nitrobzl. auf 180° bei Ggw. von wenig 
Piperidin  wird l,4-Dimethyldia7nino-5,8-dioxyanthrachinon erhalten, blaue Krystalle, 
1. in  Pyridin m it blaugriiner Farbę, in  konz. H 2S 0 4 m it roter Farbc. D ie Oxydation 
laBt sich auch in  einem an der Rk. nicht teilnehmenden Lósungsm. wie Trichlorbzl. 
durchfiihren. —  Die Leukoverb. des l,4-Dibenzyldiaminoa7iihrachincms (blaue Krystalle, 
1. in  konz. H 2SO., m it gelbgriiner Farbę) wird in  1,2-Dichlorbenzol eingetragen u. unter 
Ruliren unterhalb 50° Benzoylperoxyd zugefugt. Zum SchluB erhitzt man kurzo Zeit 
auf 90— 95°. Das entstandene, durch Yerdiinnen m it A. abgeschiedene 1,4-Dibenzyl-
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diaminoanthrachinon, blaue Nadeln, schm. bei 205°; 1. in  Pyridin m it schwach gelblicher 
Farbę. —  Ais Katalysatoren eignen sieh auch andere bas. oder sauer reagierende Verbb., 
w ie Triathylamin, HC1, Benzoylchlorid. (E. P. 298 279 vom 11/7. 1927, ausg. 1/11.
1928. F. P. 646130 vom 23/12.1927, ausg. 7/11. 1928. D . Prior. 8/2.1927.) Altpeter .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Baumann, 
Loverkusen), Darstellung von Kiipenfarbstoffen dar Anlhrachincnrcihe. (D .R . P. 
481362 KI. 22 b vom 14/7. 1926, ausg. 21/8. 1929. —  C. 1928. II . 812 [F. P. 
637 512].) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von slicksloff- und 
schwefelhalligen Benzantliroiwerbinduiujen durch Einw. von N H 2OH in  H 2S 0 4-Lsg. auf 
Benzanthronylsulfid, -disulfid, -mercaptan, gegebenenfalls unter Zusatz beschleunigend 
wirkender Metallverbb. —  Z. B . wird Bz-l-Bz-1'-Benzanthronyldisulfid vom F. 260° (vgl.
E . PP. 238574 u. 256059; C. 1927- II . 510 u. 511) in  95%ig. II2S 0 4 eingetragen, eine 
geripge Menge F eS 0 4 zugesetzt u. naeh Zugabe von (N H 20 H )2-H 2S 0 4 langsam auf 
120— 130° erwarmt u. einige Stdn. auf dieser Temp. gchalten. Naeh Abkuhlen gieBt 
man auf Eis. Das entstandene Monoaminobenzanthronyldisulfid ist ein braunes, in  
konz. H 2S 0 4 m it rotlich-violetter Farbung 1. Pulver. —  Aus Bz-l-Bz-1'-Benzanthronyl
sulfid  (I) vom F. 347° wird in gleielier Weise ein jn konz. H 2S 0 4 m it blaugriiner Farbung 
1. Prod., Monoaminobenzanthronylsulfid, erhalten. —  D as Prod. aus Monóbrom-Bz-
1-Bz-l'-benzanthronylsulfid (II) (dargestellt durch Einw. von Br2 auf I in  konz. H 2S 0 4) 
wird ein in  konz. H 2S 0 4 m it griiner Farbo 1. Prod. erhalten, rotbraunes Pulver. —  Das 
durch Einw. von N H 3 auf II erhaltliche Monoamino-Bz-l-Bz-1'-benzanthronylsulfid liiBt 
sieh m ittels N H 2OH in ein Diaminoderip. iiberfuhren. Letzeres entsteht auch durch 
energ. Einw. von N H 2OH auf I (Erhitzen auf 140-^150° wiihrend etwa 8 Stdn.). —  
Das naeh E. P. 263200; C. 1927- I- 2364 erhaltliche Oxydationsprod. von I liefert 
eine in  konz. H 2S 0 4 m it gelbliclibrauner Farbung 1. Verb., rotbraunes Pulver. —  D ie  
Verbb. sind Zwischenprodd. zur Herst. von Farbstoffen. (E. P. 275 271 vom 2/8. 1927, 
Auszug veróff. 28/9. 1927. D . Prior. 2/8. 1926. F. P. 638710 vom 1/8. 1927, ausg. 
1/6. 1928. D. Prior. 2/8. 1926.) Altpeter.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von IJalogendibenzantlironfarbstoffen. Man behandelt 2,2'-Dibenzanthronyl m it mehr 
ais der 5-fachen Menge seines Gewichtes FeCl3, ais Verdunnungsmittel verwendet man 
Trichlorbenzol. Der Farbstoff fiirbt Baumwolle aus der Kiipe in  blauen wasserechten 
Tonen. (E. P. 314 903 vom 4/7. 1929, Auszug yeróff. 28/8. 1929. Prior. 4/7. 1928. 
Zus. zu E. P. 262 774; C. 1927. I. 2365.) F banz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Kiipenfarbstoffen der Dibenzanthronreilie. (D. R. P. 480 487 KI. 22 b vom 22/1.
1928, ausg. 31/7. 1929. Schwz. Prior. 2/2. 1927. Zus. zu D. R. P. 465 988; C. !928. 
U. 2513. —  C. 1928. I. 2999 [E. P. 284 656].) F ranz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Monohalogenisodibenzanthronfarbstoffen. Man behandelt Isodibenzanthron unter 
solchen Bedingungen m it Halogen oder halogenabgebenden M itteln, daB nur ein  
Halogenatom in  das Farbstoffmolekul eintritt. Man erhitzt Iscdibenzantliron in  Nitro- 
bcnzol m it Cl2 oder Sulfurylchlorid, das erhaltene Monochlorisodibenzanthron fiirbt 
Baumwolle aus der Kiipe violcttblau. (E. P. 315276 vom  10/7. 1929, Auszug veroff. 
4/9. 1929. Prior. 10/7. 1928.) F ranz.

British Dyestuffs Corp. Ltd., Arnold Sheperdson und Anthony James Hail- 
wood, Blacldey b. Manchester, Herstellung von N-Diliydro-1,2,2',1'-anthrachinonazin- 
disulfonsaure u. N -Dihydro-1,2,2',1'-antlirachincnazin. (D. R. P. 481704 KI. 22 b vom  
19/3. 1927, ausg. 5/9. 1929. E . Prior. 26/4. 1926. —  C. 1927. II. 2583 [E. P. 
274 226].) F ranz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
von Chlorsubstitutionsprodukten des Isomolanthrcns. (D. R. P. 479 611 KI. 22 b vom  
17/12. 1926, ausg. 20/7. 1929. Schwz. Prior. 24/12. 1925. —  C. 1927. I. 2365 [E. P . 
263 826].) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Oxazinfarb-
stoffen. Man erhitzt Benzochinonderiw. (I) fiir sieh oder in  Ggw. von hochsd. Ver- 
diinnungsmitteln u. sulfoniert das gebildete Oxazin. Man kann die Rk. auch in  Ggw. 
von Katalysatoren, w ie PC15 oder SbCl5, u. Oxydationsmitteln, wie Kaliumferricyanid, 
Pyrolusit oder FeCl3 ausfiihren. D ie Farbstoffe farben die Faser blau, blaugrau u. 
blaugriin, m it Basen liefern die Farbstoffe Pigmente, die sieh zum Farben von Nitro-
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9  H  Y  X  =  H oder Halogen
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I  I h  R  u. =  aromatischer Rest
K  N  Um Nj miissen einen Carbazol-

Y  H 1, rjng  bilden konnen.

celluloselacken eignen. 2,5-Di-(N-dthylcarbazolyl-3'-amino)-3,6-dichlor-l,4-benzochinon, 
darstellbar durch Kondensation von Chloranil m it 3-Amino-Ń-athylcarbazol wird m it 
sd. Nitrobenzol erhitzt u. das Reaktionsprod. m it Monohydrat oder rauchender H 2S 0 4 
sulfoniert, der Farbstoff farbt Wolle u. Scide blau; cincn ahnlichen Farbstoff erhalt 
man aus 2,5-Di-(p-aminodiphenylamin)-3,6-dichlor-l,4-dibenzochinon, erhaltlich aus Chlor
anil m it p-Amino-N-methyldiphenylamin, oder den analogen durch Kondensation 
des Chloranilils m it m-Aminodiphenylamin, Aminophcnyl-a- oder /3-naphthylamin, 
Aminonaphthylphenylamin oder Aminocarbazol erhiiltlichen Prod. (E. P. 313 094 
vom 6/6. 1929, Auszug veroff. 31/7. 1929. Prior. 6/6. 1928.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Bruck 
und Fritz Helwert, Mannheim, Darslellung von Kupenfarbstoffin. (D. R. P. 481 296 
KI. 22 c vom 7/12.1926, ausg. 17/8.1929. —  C. 1928. II. 2069 [E. P. 291 546].) Franz.

Grasselli Dyestuff Corp., New York, ubert. von: Georg Kalischer, Frank
furt a. M., und Rudolf Muller, Mainkur b. Frankfurt a. M., Herstellung von Kiipen- 
farbsloffen. (A. P. 1 697 361 vom 1/10. 1925, ausg. 1/1. 1929. D . Prior. 12/11. 1924.
—  C. 1926- II. 2358 [F. P . 604 450].) Franz.

I.G.Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurta.M . (Erfinder: Max A. Kunz, Mann
heim uńćl Karl Koberle, Ludwigshafena. Rh.), Darslellung wiislickslcfJhalligtn K uptn- 
farbsloffen, dad. gck., daB man Nitrodibenzanthrone, dereń D er iw . oder Homologe m it 
schwach alkal. Mitteln, gegebenenfalls in  Anwesenheit von Lósungs- oder Verdiinnungs- 
m itteln u. Katalysatoren behandelt.—  Die Farbstoffe farben die pflanzliche Faser aus der 
Kiipe sehr echt blaugrau. Man kocht Nitrodibenzanihron (dargestellt nacli D. R . P. 
402641; C. 1925. I. 2470) in  Nitrobenzol m it K-Acetat u. CuO, nacli Beendigung der 
Farbstoffbildung wird abgesaugt, gewaschen u. getrocknet. Der Farbstoff krystallisicrt 
aus Nitrobenzol in  dunkelvioletten Nadeln, er farbt Baumwolle aus der Kiipe chlor- 
echt blaugrau. (D, R. P. 481450 KI. 22 b vom 8/11. 1927, ausg. 23/8. 1929.) F ranz.

Marcel Bader, Uccle-lez-Bruxelles, Belgien, Charles Sunder, Miilhausen, Frank- 
reich und Durand & Huguenin Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darslellung vcn festen. 
bestundigen, icasserlóslichtn Abkómmlingen vcn Kiipcnfarbslcfftn. (D. Pu. P. 481 599 
KI. 22 o vom 18/3. 1926, ausg. 24/8. 1929. Zus. zu D . R . P. 424 981; C. 1 926 .1. 2850. —
C. 1927. II . 340 [E. P. 267 952].) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a .M . (Erfinder: Georg Kalischer, 
Frankfurt a. M., Heinrich Salkowski und Fritz Frister. Frankfurt a. M.-Fechenheim), 
Herstellung von schwefel- und chlorhalligen Kiipenfarbstoffen, darin bestehend, daB 
man Anthracen, seine D er iw . bzw. Substitutionsprodd., besonders diejenigen, welcho 
Chlor oder Schwefel oder Chlor u. Schwefel enthalten, m it Chlorschwefel bei Ggw. von 
Katalysatoren m it oder ohne Zusatz von gegen Chlorschwefel indifferenten Losungs- 
oder Verteilungsmitteln auf hdhere Tempp. erhitzt. —  2. daB man Anthracen oder 
dessen D er iw . u. Substitutionsprodd. bei Ggw. von uberschiissigem Schwefel m it oder 
ohne Zusatz von Katalysatoren bei hóherer Temp. m it Cl2 behandelt. —  3. daB man 
die durch Erhitzen von Anthracen u. seinen D er iw . u. Substitutionsprodd. m it Schwefel 
oder Chlorschwefel erhaltlichen Schwefelungsprodd. bzw . noch nicht verkupbaren 
Zwischenkórper dem Verf. nacli Patentanspruch 1 oder 2 unterwirft. —  Man erhitzt 
Anthracen in  Trichlorbenzol m it Chlorschwefel u. Jod 24 Stdn. unter RiickfluB, naeh  
dem Abkiililen auf 100° filtriert man den krystallisierten Farbstoff des D . R . P. 247416 
ab. Der aus 1,8-Dichlorantliracen in  gleicher W eise hergestelltc Farbstoff, yiolettbraune 
Nadeln, farbt Baumwolle rotlichbraun. Man erhitzt eine Mischung von Anthracen 
m it Schwefel auf 150°, gibt Jod zu u. leit-et Cl2 ein, nachdem die HCl-Entw. nachgelassen 
hat, erwiirmt man auf 220— 230° unter weiterem Einleiten von Cl2, wobei man die  
Zufuhr von Cl2 so regelt, daB Chlorschwefel in  der Schmelze n ie in  gróBeren Mengen 
auftritt. D ie Schmelze wird dann in  der iiblichen W eise aufgearbeitet, an Stelle des 
Anthracens kann man 9,10-Dichlcr-, 2,9,10-Trichlor- oder 1,3,9,10-Tetrachlorantliracen 
verwenden. Man erhitzt Anthracen m it Schwefel 4 Stdn. auf 225— 230°, behandelt 
die erkaltete Schmelze m it Schwefelnatriumlsg., filtriert u. fallt aus dem Filtrat das 
Reaktionsprod. durch Luft, Saure usw.; das so erhaltene Prod. wird dann m it Chlor-
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schwefel u. Trichlorbenzol 8 Stdn. auf 220° erhitzt. Man erhitzt 9,10-Dichloranthracen 
m it Chlorschwefel unter Zusatz von SbCl5 auf 15° die liierbei entstehende Verb., gelbe 
Nadeln aus Toluol, F . etwa 245° wird dann zur Farbstoffbldg. weiter m it Chlorschwefeł 
auf bohere Tempp. erhitzt. In  ahnlieher Weise behandelt man 9,10-Dichloranthracen. 
(D. R. P. 480 377 KI. 22b vom 2/10. 1926, ausg. 2/8. 1929.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Thioindigo- 
farbstoffen. Man kondensiert 5-Halogen-3-oxythionaphthen m it dem reaktionsfahigen 
a-Deriv. eines Halogenisatins. Man kondensiert z. B. die a-Chloride des 5,7-Dibrom-,
5,7-Dichlor-, 5-Brom- u. 5-Chlorisatins m it 5-Brom-3-oxythionaphthen; bei Anwendung 
von a-Aniliden fiilirt man die Kondensation vorteilhaft in  Ggw. von Essigsaureanhydrid 
aus. 5-Chlor-3-oxylkionaphthcn erhalt man aus Chlorbenzol durch tlberfuhren in  p-Chlor- 
benzolsulfonsaurechlorid m it Chlorsulfonsaure, durch Red. erhalt man hieraus das 
p-Chlorphenylmercaptan, das m it Chloressigsaure Chlorphenylthioglykolsdure liefert, nach 
dem Uberfuhren in das Saurechlorid kondensiert man m it A1CL, zu 5-Chlor-3-oxythio- 
naphthen. In  ahnlieher Weise erhalt man das 5-Brom-3-oxythionaphthen. (E.P. 313493 
Tom 7/6. 1929, Auszug veróff. 8/8. 1929. Prior. 12/6. 1928.) Franz.

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Erwin Hoffa und Hans 
Heyna, H óehst a.M ., Herstellung von Farbstoffen der Thioindigoreihe. (A. P. 1 709 982
vom 16/12. 1926, ausg. 23/4. 1929. D. Prior. 19/12. 1925. —  C. 1929. I. 307 [F. P.
32 810].) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von AbzieJibildern. 
Der Trager, auf den die Abziehbilder aufgedruckt werden, wird vorlier m it einem Lack 
aus Cclluloseiithern u. -estern u. Harzen iiberzogen, die in  solchen Lósungsmm. 1. sind, 
welche die zu verzierende Oberflacho nicht angreifen. D ie Bilder werden dann noeh 
m it einem Celluloselaclc iiberzogen. Vor dem Aufbringen auf die zu verzierende Ober
flacho wird der Trager des Abziehbildes angefeuehtet. Solche Abziehbilder kommen 
vor allem fiir das Aufbringen von Holzmaserungen u. dgl. auf metali, u. andere Flachen 
in  Frage, die einen tJberzug von ólfarbe oder Ollack haben, der von den bisher bekannten 
Abziehbildern leicht angegriffen wurde. (F. P. 661123 vom 27/9. 1928, ausg. 22/7.
1929. D . Priorr. 24/3. u. 29/8. 1928.) Grotę.

Craftex Co., Boston (Massachusetts), iibert. von: Walter B. Allen, Worcester 
{Massachusetts), Wasserfeste Anstriche. Zuniichst wird ein Anstrich m it einem wl. 
Stoff hergestellt, der aus einem absorbierenden Stoff u. einem Proteinbindemittel be- 
steht, u. dann wird ein wenig fester absorbierbarer Stoff darauf gebracht. ■—- Z. B. 
wird zuniichst eine Farbę oder Pastę unter Zugabe von Ton, Kaolin, Glimmer u. Casein 
hergestellt, die m it W. angeriihrt wurde; dann wird nach dem Trocknen ein zweiter 
wasserfester Anstrich, bestehend aus Japanwachs, das m it Alkalilsg. zu einer Emulsion 
verriihrt wurde, evtl. unter Zugabe von Formaldehyd, aufgetragen. (A. P. 1718 936 
vom 7/4. 1924, ausg. 2/7. 1929.) ” M. F . Muller .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a .M ., Herstellung kunstlicher Holz- 
maserung mittels photomechanischer Druckverjaliren auf beliebigen Oberflachen aus 
Motali, Holz, Stein u. a. Zur Kontraststeigerung wird die zu photographierende Holz- 
oberfliiche m it einer die Poren fiillenden M. bestriehen (15 Teile A ., 25 Teile Terpentinól,
10 Teile Gummilack u. 50 Teile gefarbtes Bimssteinpulyer), getrocknet, m it Sand- 
papier vollstandig geglattet u. dann photographiert. Man erhalt ein sehr kontrastreiches 
N egatiy, von dem in bekannter Weise die Ticfdruckform hergestellt wird. (F. P. 660 561 
vom 18/9. 1928, ausg. 12/7. 1929. D. Prior. 16/4. 1928.) Grotę.

XI. Harze; Lacke; Pirnis.
P. Bobrow, Harzdestillation. Vf. untersuchte die Prodd. der Terpentin- u. 

Harzfabrikation aus Nadelholzern im Gouyernement Wjatka. Das Harz enthalt keine 
Phenole von der Art des Kreosotóles. Die bei der Harzdest. unter n. Druck in  kleinen 
Mengen erhaltenen Phenole sind sek. Natur u. wurden erst wahrend der Dest. gebildet. 
Durch Einwirkung von verschiedenen Reagenzien auf die ath. Harzlsg. konnte eine 
Trennung der Harzbestandteile in verschiedene Gruppen erreicht werden. Das Harz 
enthalt 43,4 bzw. 47,5%  nichtfluchtiger Siiuren. Sie bestehen aus 21,7% aliphat. 
Sauren, 73,6% Harzsauren (dann 6,8%  Oxysauren). Es wurde eine Saure C20HSQO2,
F. 161°, [a]o =  + 3 2 ° , isoliert. D ie Gesamtmenge der unfliichtigen Phenole betrug 
6% (bzw. 8,17% ), die der KW -stoffe u. der ubrigen Neutralkórper betrug 38,1%  
(37,8%) (davon l,7°/0 Phenolather). Die Harzsauren wurden durch Wasserdampf-
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dest. des Harzes (Fraktion 195—220°) isoliert. Sie unterscheiden sich vom Kolo- 
phonium durch die holiere SZ. (165,5) u. den hoheren F .; (Ausbeute 27% des Harzes).
D . des Terpentinoles 0,8542— 0,9370 (je nach dera Fabrikationsstadium); [<x]n sinkt 
wahrend des Fabrikationsprozesses yon anfanglich 10,37°. auf + 1 ,8 ° . Die Phenol- 
menge stieg dagegen wahrend der Dest. von 8,33% (9%) auf 30,4% (69,5°/0). Die 
Terpenmenge sank von 65% (75,5%) auf 23,8% (29,5% ). Der KW -stoffgeh. schwankt 
zwischen 15% (26°/„) u. 29% (40%). SZ. der fliichtigen Harzsauren 14— 19. Durch 
die Arbeit wurde festgestellt, daB der Hauptvorgang bei der Dest. der Rohharze darin 
besteht, daB das Harz in Freiheit gesetzt wird, dessen fluchtige Bestandteile in das 
Terpontinól iibergehen, wahrend die nichtfliichtigen Bestandteile, insbesondere die 
Harzsauren, im Riickstand zuriickbleiben. Gleichzcitig findcn Umwandlungen im Ter- 
pentin selbst sta tt, wobei das Pinen in Dipcnten iibergeht u. aliphat. u. aromat. KW -stoffe 
gebildet werden. Bei steigender Temp. beginnt der Riickstand (Harz) selbst (m it iiber- 
hitztem  Wasserdampf) iiberzugehen, die linksdrehenden Harzsauren verwandeln sich 
in  rechtsdrehende, die Harzsauren gehen in Phenolather u. durch weitere Zers. in KW- 
stoffe uber.—  Diese Erscheinungen sind fur dieH arzdest. eigontumlieh u. unterscheiden 
sie seharf von der trockncn Holzdest. D ie bei der D est. gebildeten fliichtigen Phenole 
gelangen in das Terpentinol, wahrend die nichtfliichtigen Phenole im Harz zuriick- 
bleiben. Im  roten Terpentin wurden ca. 17% Phenole u. Phenolather gefunden; die 
Fraktion m it Kp. 200—220° dcssclben Terpentinoles cntliielt 5,58% Phenole u, 44%  
Guajacol u. unvollstandige Ather zweiwertiger Phenole. Nach nochmaliger Dest. 
des roten Terpentins enthielt das zuriickbleibende Harz 33,6% Phenole (m it viel 
Guajacol), das iiberdestillierte gelbe Terpentinol 5,8%. Beim Bchandeln des gelben 
Terpentins m it NaOH gehen alle Phenole in  die Lauge uber. D ie aus der alkal. Lsg. 
isolierten Phenole gingen zu 21% unter 200°, zu 50,3° zwischen 200—220° u. 25%  
oberhalb 220° iiber. D ie erste Fraktion enthielt 40%, die zweite 61,5% u. die letzte  
42% Guajacol u. unvollstiindige Ather zweiwertiger Phenole. D iese Phenole sind 
ein wertYoller Ausgangsstoff fiir die Herst. von medizin. Kreosolól. Um sie von den 
KW -stoffen usw. zu befreien, geniigt es, diese Lsg. iiber Aktivkohle zu filtrieren. (Ar- 
beiten des wissenschaftl. Forschungsinst. fiir Landeskunde in Wjatlca [russ.: Trudy 
Wjatskago nautschno-issledowatielskogo Instituta Kraiewedenia] 2. 1— 140. 1926. 
Sep.) S c h ó n f e ld .

W. Krestinski und F. Ssolodki, Zusammenselzung der Terpentinole aus dem 
Harz von P inus silvestris. D ie russ. Terpentinole gehoren 3 Gruppen an: 1. D ie durch 
Wasserdampfdest. des Fiehtenterpentins erhaltlichen Terpentinole; sie sind am 
reichsten an Pinen. 2. Terpentinole aus den toten Holzabfallen, die ebenfalls durch 
Dampfdest. bzw. durch Extraktion m it Bzn. etc. gewonnen werden. Sie enthalten  
weniger Pinen, dafiir aber groBe Mengen Caren neben Terpenalkoholen. 3. Ofen- u. 
Kessel-Terpentinole, die dem Kienol entsprechen. Vf. hat 2 Terpentinolproben unter- 
sucht, die auf folgendem Wege erhalten wurden: I. Die zu Spiinen zerklcinerten harz- 
haltigen Holzabfalle wurden m it Dampf dest. (,,Dam pf“ -Terpentinol). II . Die D est. 
wurde unter Sodazusatz durchgefiihrt („A lkal.“ -Terpentinol); bei diesem Verf. dest. 
das Terpentinol bedeutend schneller u. das Kolophonium wird in  Form von Harz- 
seife erhalten. D ie beiden Terpentinole wurden durch Vakuumdest. in  je 20 Fraktionen  
geteilt u. von samtlichen Fraktionen wurden die Konstanten bestimm t (Kp., D ., 
n D, [a]n, [c c ]f  u .  s  etc.). Die Ergebnisse sind auf Diagrammen u. in  Tabellen zusammen- 
gestellt. Das „alkal." Terpentinol hatte: D .2° 0,864, ac =  +13 ,24°, an =  +17 ,27°, 
ap =  + 27 ,67°, aF/ac =  2,09. Dampf terpentinol: D .19 =  0,871; ac =  + 16 ,71°, ao =  
+21,68°, ap =  + 34 ,25°; ap/ac =  2,05.

I. A l k a l .  T e r p e n t i n o l .  Die Fraktionen vom  K p.u _12 40— 45,4° bestehen  
aus a-Pinen  u. A 3-Caren. /3-Pinen ist nicht enthalten. D ie Fraktionen K p.n _12 54,6 
bis 64,8° bestehen hauptsacblich aus Terpinolen. In  den hóher sd. Fraktionen wurden 
Alkohole C10HlsO u. Cadinen nachgewiesen. D ie a-Pinen-zl 3-Caren-Fraktionen wurden 
nachDuPONT (Les essences de tórebentliine, S. 97) naher untersucht. D ieU nters. ergab, 
daB die ersten 14 Fraktionen (K p.n _12 39,0— 52,6°) nur aus a-Pinen u. Zl3-Caren 
bestehen. Konstanten der Fraktion 1. K p.12 39°; K p.760 156,2— 156,4°; n c2° =  1,46 309; 
nD20 =  1,46 591; nF20 =  1,47 284; n G20 =  1,47 876. Mol.-Refr. 43,77; aD (10 cm-Rohr) =  
+21,83°; ap/au =  1,95. Is t also ident. m it a-Pinen, von dem sich die Fraktion aber 
im Geruch unterscheidet. —  Die Fraktion 4, Kp.12 39,8°, Kp. 156,4—-156,6° hatte 
annahernd die gleichen Konstanten u. n. oc-Pinengeruch. Ńilrosochlorid, F . 103°. 
Liefert m it Permanganat a-Pinonsaure. —  Fraktion 13, A 3-Caren: K p.12 52,6°, Kp. 172
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bis 172,5°; D .2°4 =  0,8616; nc20 =  1,4700; nD2° =  1,47 291; nF2° =  1,48 035; n G2° =
1,48 670; Mol.-Refr. 44,27 (ber. 43,51); ar /ac  =  2,15. au (10 em-Rohr) =  + 14 ,08°. 
Bei der Reduktion m it H2 in Ggw. von Pt-Schwarz entsteht Caran: D .2°4 0,8533; 
iiq2(j =  1,46 359; njr° — 1,46 630; nio20 =  1,47 324; n 620 == 1,47 896. Carennilrosat,
F. 142— 143°. —  Garenglykol, F. 71°. —  Fraktion 17 (Terpinolen): K p.12 64,8— 65°; 
Kp. 186— 187°; D .2°, 0,8623; nC2° =  1,48 279; nD20 =  1,48 608; np2u =  1,49 464; 
no20 =  1,50 213; Mol.-Refr. 45,29 (ber. 45,24). Tetrabromid, F. 116°. —  Fraktion 18 
(Alkohol C10HlsO)-. K p.12 102°; Kp. 212— 213,5°; nC20 =  1,48 017; nD20 =  1,48 299; 
nF20 =  1,49 010; n G2° =  1,49 625; aD =  + 26°; ap/ac =  2,04; Mol.-Refr. 46,93 (ber. 
47,24). —  Fraktion 19 (Alkohol C10HwO ); K p.12 106°; D .2°4 0,9371; nC2“ =  1,48 231; 
nD20 =  1,48 521; np2° =  1,49 231; n G20 =  1,49 868; aD =  + 48 ,75°; ap/ac =  2,02; 
Mol.-Refr. 47,12 (ber. 47,24). —  Fraktion 20 (Gadinen): K p.i2 134— 140°; D .2% 0,9241; 
nC°-° =  1,50 184; nD20 =  1,50 515; nF20 =  1,51 317; n G2" =  1,51 999; aD (10 cm) =  
+  2,25°; ar /ac  =  4,00. Hydrochlorid, C^H^CL, F. 117— 118°.

II. „D  a m p f“ - T e r p e n t  i no 1. Die Konstanten der Einzelfraktionen ent- 
spreehen mehr oder weniger denen des ,,alkal.“ Terpentinóles. Die Zus. war ebenfalls 
dieselbe. Liefert bei der D est.: 42,5% a-Pinen, 32,5% /13-Caren, 43% Terpinolen, 
14% Alkohole C10H lsO, 3% Sesąuiterpenfraktion u. 4%  Ruckstand. (Journ. angew. 
Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 337— 57.) SCHÓNFKLD.

C. Cordes Akt.-Ges., Magdeburg, u n d P . Stuhlmann, Kóln-Lindenthal, Bleichen 
und Hdrten von Harz. Man lóst das Harz k. in  alkal. Lauge unter standiger Bewegung 
u. setzt es dabei der Einw. eines Aldehydes aus in  Ggw. eines Bleichmittels, wie z. B. 
von Chloraten, H 20 2, Per-Salzen. Man kann denHarzlsgg. auch Casein, pflanzlichen u. 
tier. Leim  zufiigen u. aufierdem die Behandlung in  evakuierten Behaltern vornehmen. 
(E. P. 289 859 vom 4/5. 1928, Auszug yeróff. 27/6. 1928. D. Prior. 4/5. 1927.) E n G.

Newport Co., V. St. A ., Jłcinigung von Ilarzen. Man lóst Harz in  Kienól u. PAe., 
gibt Resorcin hinzu, erhitzt unter Umriiliren u. kiihlt ab, wobei sich das Resorcin m it 
den Verunrcinigungen u. Farbstoffen am Boden der gercinigtcn Harzlsg. absetzt. Dio 
Harzlsg. wird abgegosscn u. aus dem Nd. das Resorcin wiedcrgewonnen, indem man 
die M. m it W. auszieht u. den Extrakt zur Trockne vcrdampft. —  Auf diese Weise 
lassen sich alle Arten von Harzen reinigen. (F. P. 657 945 vom 21/7. 1928, ausg. 
29/5. 1929. A. Prior. 25/7. 1927.) Th iel .

XII. Kautscłmk; Guttapercha; Balata.
H. Staudinger, Vber Isopren und Kautschuk. 15. M itt. (14. vgl. C. 1929. I. 

1751.) Nach einer Darst. der drei von P um m ereb, von K . H. M e y e r  u. vom Vf. 
vertretenen Theorien iiber die chem. Struktur des Kautsehuks beriehtet Yf. iiber 
Verss., seine Theorie zu stutzen, nach der die Kolloidtcilchen des Kautsehuks m it 
den Molekiilen ident. sind. Hydrokautscbuk, ein gesatt., hochmolekularer KW-stoff, 
bei 270° mit P t hergestellt, zerfiillt bei der D est. (vgl. C. 1923. I. 69) im Hochvakuum; 
der hóehstsd. Bestandteil hat nach Kryoskopie u. Bromtitration die Mol.-Grófie (C5H10)13. 
Aus dem Vergleieh der Viscositat von Lsgg. der Crackprodd. m it denen des Hydro- 
kautsehuks wird gesehlossen, daB letzterer einMol.-Gew. 5000— 10000 hat. D ie Reinheit 
des Hydrokautscliuks —  unter ungeeigneten Bedingungen tritt statt der Red. Cycli- 
sierung ein —  laBt sieh refraktometr, kontrollieren. —  Fraktionierung des Hydro- 
kautschuks zeigte, daB er wie der Kautschuk selbst ein Gemiseh.von Polymerhomologen 
darstellt —  auch sonst sind Kautschukderiyv., unter milden Bedingungen hergestellt, 
wio das Hydrobromid, der Methyl- u. der Athylkautschuk, physikal. dem Kautschuk  
ahnlich. Solche Beobachtungen spreehen naturlich gegen eine „Assoziationstheorie“ . 
(Kautschuk 5. 94— 97. Mai.) Bergjiann .

H. Staudinger und H. F. Bondy, U ber Isopren und Kautschuk. 16. M itt. tJber 
die Konstitwtion des Kautsehuks. Ais Beweis fur die These, daB die Kolloidtcilchen  
des Kautsehuks m it den Molekeln des Kautsehuks ident. sind, wird die Beobachtung 
m itgeteilt, daB Cyclokautschuk u. Cycloguttapercha (Mol.-Gew. 5— 10000) bei zwei- 
jahrigem Stehen im luftgefiillten Exsiccator auf 3— 8 Isoprene 1 Sauerstoffatom auf- 
nehmen, ohne daB sieh das Durehschnitts-Mol.-Gew. oder sonstige physikal. Eigg. 
andern. In  den Ausgangsmaterialien kónnen also keine Assoziate vorgelegen haben. 
Hierin wird eine Widerlegung des Auffassung von Meyer  u. Mark (C. 1928. II. 2598)
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gesehen, naoli denen der Kautschuk Micellarstruktur hat u. die Micellen aus Bundeln  
von Hauptvalenzketten bestehen, die ihrerseits 75— 150 Isoprene enthalten u. groBo 
zwisehenmolekulare Krafte entwickeln. D ie vom Vf. besclrricbenen Cyclokautschulce, 
dio dieser GróBenordnung entsprechen, bilden aber in  Lsg. keine Micellen, sondern 
sind molekular verteilt. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2411— 16. 18/9.) B ergmann.

T. H. Messenger, Die Verbrennungswurmen von Kautschuk, Gutlaperclia und 
Balata. Dio Substanzen wurden durch Acetonextraktion u. Umfallen aus Bzl. (K aut
schuk) oder Bzn. u. Chlf. gereinigt. Bei der Verbrennung wurden 1,2— 2,7%  zu wenig 
gefunden: dio Praparate waren also nicht sauerstofffrei. Das atomaro Verbaltnis C: H  
wurde bei der Verbrennung zu 10:16 ,1  gefunden. In  einem Anhang sind die yon  
andern Autoren fiir dies Verbiiltnis gefundenen Werte zusammengestellt. D ie Mittel- 
werte der Verbrennungswiirmen (aus jo 5— 6 Verss.) sind: Kautschuk 10970 cal.; 
Guttapercha 10990 cal.; Balata 11000 cal./g. Intensives Walzen, das die Yiscositat 
der l% ig. Lsg. einer andern Kautscliukprobe auf 1/ 20 herabsetzte, hatte auf dio Ver- 
brennungswiirme keinen EinfluB: sio blieb 10670 cal. Auch das Aufbewahren 
im Sonncnlicht unter N  beeinfluBte die Verbrennungswiirme nicht. Daraus wird 
geschlossen, daB durch Walzen u. Belichtcn keine Veranderungcn im Molekuł hervor- 
gerufen werden, sondern daB nur der Aggregationsgrad geandert wird. (Trans. Rubber 
Ind. 5. 71— 86. Juni.) Kro epelin .

Rudolf Ditmar und Karl Heinz PreuBe, Die Verwendung von Thbiardśblau  
in  beschleunigten Kaulschuhnischungen. Thenardsblau is t bestandig bei der Vulkanisation 
mit S ohne Besehleuniger, m it SCla-Dampf oder -Lsg. Es yertragt sich m it fast allen 
Beschleunigcrn, ist gegen sie indifferent u. aktiviert nur wenige. Zum Fiirben von  
Hartgummi in der M. ist es nicht verwendbar. (Gummi-Ztg. 43. 2749— 50. 6/9.) K roe.

H. I. Watennan, R. H. Dewald und A. J. Tulleners, Beitrag zur Kenntnis des 
Berginisierens des Eohkautsćhuks. Beim Veroracken yon Kautschuk bei 450° entstehen  
ca. 40% des angewandten KW -stoffs an Bzn. (Kp. bis 220°) u. ca. 20% an Kcrosin 
(Kp. 220— 300°). Beim Berginisieren bei dcrselben Temp. unter H2 yon 110 kg/qcm ent
steht nur wenig mehr davon. Die Bromzahl deutet auf keine hohere Sattigung ais beim 
Vercracken, die KW-stoffe scheinen aber stabiler zu sein. Beim Berginisieren entsteht 
keine Kohle. (Kautschuk 5. 200—02. Erdol u. Teer 5- 403—404. Sept.) Kroepelin .

Dunlop Rubber Co., London, W. H. Chapman u n d P . D. Patterson, F ortD un- 
lop, Birmingham, Herstellung von Kautschuhnischungen. D ie Kautschulczusatzstoffe, 
w ie ZnO, LampenruB, nicht kolloidaler Ton, Faserstoffe, Ole, Schwefel, Mereapto- 
benzothiazole, werden vor dem Vermischen m it der Kautschukmilcli m it piast, in  W. 
dispergierbaren Stoffen, w ie kolloidalem Ton, Kolophonium, Kautschuk, Kautschuk- 
regenerat, thermoplast. Abkommlingen des Kautschuks yermischt, die Mischungen werden 
in  W. dispergiert u. dann der Kautschukmilch zugesetzt. Verwendet man Kautschuk 
ais piast. Stoff, so setzt man ihm Seife oder seifebildende Stoffe zu. (E. P. 313 027

Ernest Kleiber und Piero Gilardi, Sehweiz, Herstellung von kiinstlichem K au t
schuk. Man fiihrt die im Petroleum enthaltenen Naphthene in  m-Xylole u. Cyclo- 
bexane iiber stellt hieraus Adipinsaure her, yerwandelt diese in  Isopren u. polymerisiert. 
Man oxydiert Petroleum im Autoklayen durch Erhitzen m it N a 0 2 in  Ggw. von Kalk 
u. Na-Acetat auf 156° bei einem Druck von 6,5— 7 Atmospharen. Naeh dem Stehen  
bilden sich zwei Schichten, die triibo besteht aus einer Emulsion von Pentamethylenen 
in  W .; die ldare aus Octonaphthenen, die beim Erhitzen m it Schwefel m-Xylol liefern. 
Die triibe Schicht wird durch Oxydation m it rauchender H N 0 3 zu Cyclohexan u. 
Adipinsaure oxydiert. Das m-Xylol wird in  Mischung m it Adipinsaure u. Terpentinol 
erhitzt u. das hierbei entstehende Isopren u. die Butadiene zu Kautschuk polymerisiert. 
(F. P. 651 824 vom 27/3. 1928, ausg. 28/2. 1929. Schwz. Prior. 7/8. 1927.) F ra.

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von kiinstlichem 
Kautschuk. Man polymerisiert die m it Fil. emulgierten Diolefine in  Ggw. von H20 2 
oder organ. Verbb., die es in  lockerer Bindung enthalten, w ie dio Verb. von H 20 2 m it 
Harnstoff, Betain, Pinakon usw. Man erwarmt eine Emulsion yon Isopren in  Kuhmilch 
m it H 20 2 2— 3 Tage auf 70— 75°; es bildet sich eine Schicht von Kautschuk m it guten  
E igg.; in  ahnliclier Weise behandelt man eine Emulsion yon Isopren in  einer Mischung 
yon Isopropylnaphthalinsulfonsaure u. Leim. (F. P. 655456 vom 7/6. 1928, ausg.

vom 5/3. 1928, ausg. 4/7. 1929.) F ranz.

19/4. 1929. D. Prior. 13/6. 1927.) F ranz.
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von kautschuk- 
dhnlichen Massen aus Vinylestem . Man polymerisiert D er iw . des Vinylalkohols in  
Ggw. yon Stoffen, die die E lastizitat der Prodd. erhóhen, wie EiweiCstoffe oder i liro 
Abbauprodd., aromat. KW -stoffe usw. Dio Polymerisation erfolgt durch Bestrablen 
oder auf eine andere bekannte Weise in  An- oder Abwesenheit von Katalysatoren; 
dio Prodd. kónnen m it oder ohne Zusatz von Beschleunigern yullcanisiert werden. Man 
emulgiert V inylaeetat in  einer 10°/oig. Lsg. von Casein in  einem Quarzgefal3 u. setzt 
das Gemisch den Strahlen der Quecksilberlampe aus, man erhiilt in  kurzer Zeit ein  
leiclit entfernbares elast. Hautehen. Man vermischt fein pulverisiertes EiweiB oder 
Glykokoll m it V inylacetat u. erwiirmt naeh Zusatz von Benzoylsupcroxyd. Man lost 
Naphthalin in  V inylaeetat u. erwarmt die Lsg. naeh Zusatz von Benzoylsuperoxyd. 
(F. P . 656 049 vom  18/6. 1928, ausg. 26/4. 1929. D. Prior. 23/7. 1927.) Franz.

Syndicat Franco-Neerlandais, Paris, Regenerieren von Allgutnmi, namentlićh voii 
gebrauchten Luflreifen. (Oe. P. 112 349 vom 19/3. 1927, ausg. 25/2. 1929. F. Prior. 
8/4. 1926. —  C. 1927- I I .  646 [E. P . 269 127].) F ranz.

American Can Co., New York, ubert. yon: John E. Robinson, Oak Park, 
Illinois, V. St. A ., Kautschukmisćhungen. (Can. P. 269 950 yom 2/11. 1925, ausg. 
19/4. 1927. —  C. 1928. II  498 [E. P . 289 270].) F ranz.

Canadian Consolidated Rubber Co. Ltd., Montreal, Quebec, Canada, iibert. 
von: Omar Harrison Smith, New York, Kautschukmischungen. (Can. P. 260 911 
vom  24/8. 1925, ausg. 18/5. 1926. —  C. 1929. I. 154 [Holi. P . 18 780].) F ranz.

Goodyear Tire & Rubber Co., Akron, iibert. yon: L. B. Sebrell, Cuyahoga Falls, 
Ohio, V. St. A ., Befestigen von Faserstoffen oder porosen Stoffen auf Metali. Man yer- 
wendet liierzu ein Kautschukklebemittel, das m it einem polymerisierend wirkenden 
Stoff, wie SnCl4 oder anderen H aliden amphoterer Metalle vermischt ist; das Kleb- 
m ittel wird ohne yorherige Neutralisation des Polymerisationsmittels aufgetragen. 
Man yermischt z. B. 1346 g eines Kautschukklebemittels aus einer Mischung von 20,8%  
Kautschuk m it 30% einer Mischung aus gleichen Teilen Bzl. u . diinnem Harzól, m it 
einer Lsg. yon 4,9 ccm wasserfreiem SnCl,, in  1200 ccm Bzn. u. erwarmt zum Sieden. 
D ie zu yereinigenden Flachen werden m it dem K lebm ittel iiberzogen u. auf 80— 100° 
erwarmt. (E. P. 310461 vom 29/1. 1929, Auszug yeroff. 19/6. 1929. Prior. 26/4.
1928.) F ranz.

XIII. Atherische Ole; Riechstoffe.
R. A. Morton, Bestrahlung in  Vcrbindung mit atheńschen Ólen und Parfiimerie- 

chemikalien. Umfassendes Ref. iiber den heutigen Stand der Kenntnisse von dem Ein- 
fluB von L icht u. insbesondere ultrayioletten Strahlen auf ather. Ole u. Riechstoffe in  
der lebenden Pflanze u. in isoliertem Zustande u. die Verwendung der photochem. 
Wrkg. derselben bei Synthesen u. Rlck. Beschreibung der Absorptionsspektren einer 
Anzahl ather. Ole u. dereń Auswertung zu analyt. Zwecken. Erlauterung der Spektren 
durch Kurven u. der yerwendeten App. Abb. u. Zusammenstellung der einschlagigen 
Literatur. (Perfumery essent. Oil Reeord 20. 258— 67. Aug.) Ellmer.

Ernest S. Guenther, Spanisclie atherische Ole. (Vgl. C. 1928. II. 941.) Vf. setzt 
seinen Reisebericht fort; es wird beschrieben die Gewinnung yon rotem Thymianol, 
weifiem Thymianol, spanischem Origanumol, Rosmarinol, Salbeiol, Eucalyptusól u. 
Poleiol. Von den Olen werden die Eigg. angegeben, Produktionsmengen, Yerfalschungs- 
mittel u. Preiskalkulationen. (Amer. Perfumer essential Oil Rev. 24. 291— 94. 
Juli.) E llmer.

— , Untersuchungen iiber dus Gitronellol und das Rhodinol. J. Doeuvre hat eine 
Methode zur ąuantitatiyen Best. der Isomeren des Limonen- u. Terpinolentypus, wie 
sie in  manchen aliphat. Terpenverbb. in Mischung yorliegen, dureh Ozonisierung u. 
Best. der naeh Verseifung der Ozonide erhaltenen Rk.-Prodd. ausgearbeitet. Naeh  
den Unters.-Ergebnissen besteht dąs natiirliche Methylhe.ptenon aus einem Gemisch 
zweier Isomerer, von denen dasjenige der Limoneniorm  25% selten iibersteigt; 
d-Citronellol setzt sieh zusammen aus ca. 20% Lim onentyp  u. 80% Terpm nlentyp; 
auch in dem naeh yersehiedenen Methoden erhaltenen d-Citronellol herrscht der Alkohol 
des Terpinolenty-ps m it 80% yor. Das l-Rhodinol des Geraniumols Bourbon enthalt 
zu 25% den Alkohol des Lim onentyps, wahrend bei der Gewinnung des l-Rhodinols 
naeh Barbier  u. B onveault durch die Einw. des Benzoylchlorids eine Verschiebung 
der Doppelbindung zugunsten des Lim onentyps bis zu 45% (Terpinolentyp  55%)
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stattfindet. Das Geraniol des Citronellóls Java  besteht in der Hauptsache aus dem  
Alkohol des Terpinolentyps, neben einer gcwisscn Menge d-Citronellol. Nach den 
Unters.-Ergebnissen liegt der Unterschied zwischen d-Citronellol u. l-Ehodinol sowohl 
in der Verscliiedenheit der Drehungsrichtung ihrer Bestandteile, ais auch in dem yer
schiedenen Mengenverhaltnis der Strukturisomeren. (Parfumerie mod. 22. 489. 
Juli.) , , Ellmer.

— , Industrielle Anwendung ton dtherischcn Olen, den a m  ihnen isolierten und ver- 
wandten syntlietisclien Riechstoffen. Es wird auf die auBerordentlich vielfaltige Yer- 
wendungsmóglichkeit von iither. Olen u. Riechstoffen hingewiesen, die einzelnen In- 
dustriezweige (16G) aufgezahlt u. einzelne ausfiihrlich besprochen. (Perfumery essent. 
Óil Record 20. 292— 300. Aug.) E llmer.

Charbons Actifs et Procedes Ćdouard Urbain, Frankreioh, Gewinnung natiir- 
licher Riechstoffe. Das Verf. beruht auf der Absorption  oder Adsorption der Riechstoffe 
in  festen Prodd., wie z. B. in  akt. Kohle u. nachfolgender Ezlraktion  der adsorbierten 
Riechstoffe durch jedes geeignete Mittel. Man fiihrt das Verf. in  der Weise durch, 
daB man akt. Kohle mehrere Tage inm itten von Riechstoffpflanzungen belaBt u. danaoh 
die E straktion vornimmt. (F. P. 660 381 vom 29/12. 1927, ausg. 10/7. 1929.) E n g.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
P. Honig und J. F. Bogtstra, Die Reińigung konzenlrierler Zuckerlosungen. Nach  

einer Ubersicht der bekannten chem. u. physik. Verff. zur Reinigung von Dicksaft 
u. Zuckerlsgg. wird empfohlen, auch die nicht mehr ubliehen heute wieder nachzupriifen. 
Erwunseht zur Verbesserung der Zuckerąualitat ist eine Filtration oder Separation 
der auf Verbrauchszucker zu yerkochenden F il. (Dicksaft, Ablaufsirup, klarer Sirup) 
in Superzentrifugen. Fur Sulfitationssafte, die sich beim weiteren Konzentrieren wieder 
triiben, is t neben der Zentrifuge wahrscheinlich Anwendung von Sand- oder Tuch- 
filtern das beste, in Carbonationsfabriken die von Supercel-Filtrationen. In  der Carbo- 
nationsfabrik Somobito wurde m it Hyflo-Supercel eine ausgezeichnete Filtration des 
sulfitierten Gemisches erhalten; wichtig u. vielfach ungeniigend is t geniigende Ab- 
waschung des zentrifugierten Zuckers. (Arch. Suikerind. Nederl.-Indie 1929. 681 bis 
715. Pasoeroean.) Groszfeld .

E. K. Nelson, Einige organische Siiuren von Zuckerrolirnielassen. Zur Unters. 
gelangte eine Melasseprobe aus Central Fajardo, Porto Rico, zur Best. der Milchsaure 
wurden auch dominikan. Melassen herangezogen. An fliichtigen Sauren fanden sich 
Ameisensaure etwa 0,1%  u. Essigsćiure 0,2%. Die vorwiegende nichtfliichtige Saure 
war Aconilsaure, 0,8%, neben Milchsaure, 0,05%, u. geringen Mengen von Apfel- u. 
Gitronensaure. D ie Citronensaure -wurde hierbei zum erstenmal in  Melassen festgestellt. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2808— 10. Sept. Washington [D. C.], U . S. Dep. of 
Agric.) Behrle .

— , Automalische Meflgerale in der Zuckerindusirie. Es is t ein Apparat abgebildet, 
der zum Abmessen der benótigten Deckfliissigkeitsmenge dient. Mit Hilfe eines Hand- 
rades ist es móglich, die gewiinschte Menge in bezug auf Druck, Dauer usw. ein- 
zustellen u. beim Drehen eines Hebelparallelogramms um 90° wird jedesmal die oben 
eingestellte Fl.-Menge der Diise zugepreBt. Der MeBapparat wird in die Druckleitung 
vor der Diise eingebaut. Hersteller is t Gustav Schlick, Dresden 55, N. 6. (Chem.-Ztg. 
53. 708. 11/9.) Jung .

M. v. d. Kreke, Inverlzuckerbeslimmung in  Zuckerproben. Hinweis auf die Vorteile 
der Zuekerbest. naeh Schoorl m it LuFFseher Lsg. (vgl. C. 1929. I. 2113) Arbcits- 
vorsehrift u. Zuckertafel. Von einem teilweisen Ersatz des K J  bei der Tltration durch 
KCNS %vird abgeraten wegen der schlechteren Erkennbarkeit des Umschlagpunktes. 
(Arch. Suikerind. Nederl.-Indie 1929. 781— 87. Pasoeroean.) Groszfeld.

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Konservierung zuckerlialtiger zerkleinerter 
Stoffe, wio zerkleinerter Zuekerriiben, Cichorienwurzcl etc., zum Zwecke der Aufarbeitung 
zu einer beliebigen Zeit, durch Behandlung der pastenformigen M. m it CO, vorzugs- 
weise unter gelindem Druck, HCN oder m it dereń Salzen, z. B. m it KCN, das unter 
der Einw. der Fruchtsiiuren HCN abspaltet, oder auch m it N aF in  einer Menge von
0,1%. (E. P. 309195 vom 6/4. 1929, Auszug veróff. 29/5. 1929. Prior. 7/4.
1928.) M. F. Muller .
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XVI. Nalirungsmittel; GenuBmittel; Puttermittel.
J. Agell y Agell, Die kiinstliche Farbung von Nahnmgsmiłleln w id  Getranken 

vom łoxikologischen und medizinisch-geseizlichen Standpunlct. Vortrag (vgl. liiorzu 
auch C. 1928. II . 1630). ( Quimica o Industria 6. 137—-49. Juni.) Willstaedt .

Rohrig, Siedesalz und Steinsalz ais Speisesalz. Naeh den m itgeteilten Analysen- 
ergebnissen enthielten 14 Proben Siedesalz (6 Proben Steinsalz) NaCl 97,21— 99,18, 
(95,65— 99,05), C aS04 0,017— 1,779 (0,165— 2,012), CaCI2 0,083—0,219 (0,302), M gS04
0,016—0,464 (0,078— 1,17), MgCl, 0,008— 0,708 (0,053), N a2SO, 0,104—0,642 (0,181 bis
0,486)%. Das Unlósliche betrug bei Siedesalz Spur bis 0,08, bei Steinsalz bis zu 0,596%. 
Gegen die Verwendung von Steinsalz ais GenuBmittel steht niehts im Wege, doch 
fordert Vf. einwandfreie Kennzeichnung. (Dtsch. Nahrungsmittel-Rdsch. 1929. 145 
bis 149. 19/9. Leipzig.) Groszfeld.

C. W. Culpepper und H. H. Moon, Riickstande von Scliwefelspritzmitleln und das 
Auflreiben von Pfirsichkonseruenbiichsen. Schwefelriickstande lassen sich von der Haut 
der Pfirsiche nur schwer entfernen; sie verursachen dann im sauren Pfirsichsaft Entw. 
von H2 u .  H 2S unter Angriff des Metalls u. Auftreiben der Biichsc. Diese Wrkg. haben 
alle S-Verbb. Schwefelblume greift das Metali stets an, auch wenn organ. Sauren 
nicht anwesend sind. FeS korrodiert das Metali nur bei Ggw. von Sauren. D ie Einw. 
auf das verzinnte Eisenblech wird elektrochem. erklart. (Journ. agricult. Res. 39. 
31— 40. 1/7. U . S. Dep. of Agric.) Trenel .

F. W. Fabian, TJrsaclie und Abhilfe bei Honiggdrung. D ie Honiggarung, der be- 
sonders in nassen Jahren groBe Honigmengen zum Opfer fallen, setzt bei Ggw. der 
betreffenden Hefen ein, sobald der Wassergeli. des Honigs auf 21% steigt. D ie Er- 
hohung der Wasserkonz. kann durch Wasseranziehung aus feuchter Luft erfolgen. 
Unreifer Honig gart leichter ais reifer. Abhilfen: Trockene Aufbewahrung des Honigs, 
ndtigenfalls30M in. Erhitzen auf 145°F. (Scient. Agriculture 9 .144— 46. 1928. Michigan, 
U. S. A., Agric. Experim. Station.) Groszfeld.

Hans Rundshagen, Methodisches zur Entnicotinisierungsfrage. Naeh einer krit. 
Besprechung bekannter Entnicotinisierungsmethoden berichtet der Vf. iiber Yorverss., 
die er fiir die Ausarbeitung eines neuen Verf. angestellt hat. Wichtig hierfiir war die 
Feststellung, daB Nicotin in den untersuchten Tabaken in freiem Zustand nur in  Spuren 
vorlag, daB das Nicotin im Tabak an m it W.-Dampfen fluchtigen Fettsauren gebunden 
vorliegen muB u. daB Fertigfabrikate bei langerem Liegen einen nicht unerheblichen 
N icotinverlust aufweisen. Hierbei spielen Temp. u. Feuchtigkeit eine ausschlaggebende 
Rolle, u. es zcigte sich, daB mit abnehmendem Nicotingeh. der N H 3-Geh. u. H N 0 3-Geh. 
stiegen. Darauf laBt sich ein Fermentationsverf. zur Entnicotinisierung des Tabaks 
aufbauen. (Chem.-Ztg. 53. 717— 18. 14/9. Hamburg.) JUNG.

E. M. Bailey, O.L.  Nolan und W. T. Mathis, Entnicotinisierter Tabak. Eine 
groBe Anzahl von Tabaksorten, die im Handel ais „entnicotinisiert“ bezeichnet werden, 
wurden auf ihren Geh. an Totalnictoin, freiem Nicotin u. Stickstoff untersucht u. 
mit gewóhnlichen Tabaksorten verglichen. Der geringste Nicotingeh. in entnicotini- 
siertem Tabak betrug 0,75% , der geringste Geh. in  gewohnliehem Tabak 0,50% , der 
Normalgeh. an Nicotin in Havanna, Porto Rico u. tiirk. Tabak betragt 1% . Einige 
nicotinfreie Prodd. enthielten durchschnittlich etwas weniger ais die Vergleichsprodd., 
eine groBe Anzalil enthielt ebenso viel Nicotin ais die Vergleichsprodd. Keine der 
untersuchten Sorten ist jedenfaJls so weit entnicotinisiert, daB sie fiir solche Verbraucher 
unschadlich ist, die an der Wrkg. unbehandelten Tabaks erkranken. N  in Form von  
N itrat u. Ammoniak is t in beiden Klassen von Tabak gleich, der Nitratgeh. beweist 
nicht, daB Tabak nitriert ist, um die Brennkraft zu verbessern. (Report Connecticut 
agricult. Exp. Stat. 51. 338— 51. 1928.) JUNG.

E. M. Bailey und P. J. Anderson, Chemische Analysen von Tabak aus Słicksłoff- 
bóden. In  mehreren Tabellen sind Unters.-Ergebnisse zusammengestellt. D ie Wrkg. 
verschicdener Diingemittel auf Tabaksorten wurde festgestellt. Verschiedene Arten 
Stickstoffdiinger beeinflussen die Menge des Gesamt-N, des Ammoniak-N, des N itrat-N  
oder Nicotin im B latt nicht. Der Prozentgeh. an Gesamt-N, Ammoniak-N u. Nicotin  
ist in den oberen Blattern groBer ais in  den tieferen. N itrat ist reicklicher in  den 
tieferen Blattern vorhanden. Gesamtaschengeh., 1. Kieselsaure, Fe, Ca, Mg, P u. 
K-Geh. in den Blattern wird durch verschiedene Diinger nicht beeinfluBt. Mit Am- 
moniumsulfat behandelte Boden bewirkten einen gesteigerten %-Geh. an Mg, S u. Al 
in den Blattern. D ie tieferen Blatter (mittlerer u. heller) der Pflanzen zeigen einen
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hóheren %-Geh. an Gesamtasche, K  u. Ca ais die oberen. Dio oberen Blatter (dunkler) 
zeigen einen hoheren %-Geh. an P  u. N  u. Cl ais die tieferen. (Report Connecticut 
agricult. Exp. Stat. 51. T. 35— 50. 1928.) J u n g .

Helmut Damm, Kefir, Yoghurt und Acidophilus-Milch. Acidophilus-Milch wird 
mit Bacillus (Bacterium) acidophilus (um), einem zur obligaten Darmflora des Menschen 
gehorenden Milchsaurebildncr bereitet (nach Henneberg , Molkerei-Ztg. 1925 u. 1926). 
Ferner Mitteilungen iiber Bereitung usw. von K efir  u. Yoghurt, sowie 6 Abb. der ver- 
wendetcn Bazillen usw. (Apoth.-Ztg. 44 . 1127— 29. 11/9. Kici.) Harms.

R. R. Kay und Andrew C. M. Candlish, Faktoren, die den Erlrag und die Qualitat 
der M ilch beeinflussen. I . Das Alter der Kuli. D ie vom Alter der Kuh abhingigen  
Variationen im Milchertrag wurden an einer groBen Anzahl von Kuhen verfolgt. Die 
Milch- u. Butterfettproduktion steigt bis zum 7. Lebcnsjahr u. fallt dann wieder. 
Der %-Geh. an F ett ist bei Milch von 3jahrigen Kuhen groBer ais boi alteren Kuhen u. 
andert sich nachher dann mit zunehmendem Alter nicht mehr wesentlich. Uber den 
EinfluB sehr vorgeschrittenen Alters auf die Milchprodulction ist wenig bekannt. (Journ. 
agricult. Science 19. 342— 72. April. Glasgow.) JUNG.

Harold T. Cranfield, E influp der Fulterung auf die Zusammensetzwng der Milch, 
Mangoldruben gegeniiber gelrocknetem Zuckerriibenfleisch. Es wurden Verss. in  Leicester- 
shire ausgefiihrt, um den Wert von Mangoldruben u. getrocknetem Zuckerriibenfleisch 
fiir die Winterfiitterung yon Kiihen zu vergleichen. Obgleich einiges darauf hinweist, 
daB durch einen Wechsel im Futter auch die (Jualitat der Milch voriibergehend sich 
andert, war der Geh. an festen Bestandteilen in der Milch im allgemeinen proportional 
dem Milchertrag. (Journ. agricult. Science 19. 302— 10. April. Loughborough.) J ung .

Valdemar Henrigues und Andree Roche, Kann der Eisengehalt der Milch durch 
Einnahme oder Einspritzung von Eisensalz zunehnM.nl Der Fe-Geh. der Milch von  
Frau u. Ziege betragt etwa 1 mg F e/l u. wird durch tagliche Einnahme von 0,5 g Fe- 
Sulfat (Frau) bzw. 5 g Fe-Lactat (Ziege) nicht beeinfluBt. Die standige intravenóse 
Einspritzung von Fe-Lactat bringt keine Erhóhung des Fe-Geh. der Milch hervor. 
E s besteht keine direkte Beziehung zwischen Fe-Geh. des Serums u. der Milch; eine 
Diffusion des Fe des Serums tritt nicht ein. Der Fe-Geh. der Milch ist entweder eine 
Wrkg. der Sekretion oder wahrselieinlicher des Zerfalles (Desąuamation) der Milch- 
driise. D ie Versuchsergebnisse stehen m it der Hypothese der Permeabilitat der Endo- 
thelien u. der Impermeabilitat der Epithelien gegen nicht pigmentares Fe im Blut- 
kreislauf in  Einklang. (Buli. Soc. Chim. biol. 11. 679—92. Juni. Kopenhagen, 
Univ.) Groszfeld.

N. King, Uber die Struktur der Butler. (Vgl. C. 1929. II . 809.) D ie kontinuierliche 
Phase der Butter wird aus der von den Fettkugelchen ausgepreBten fl. Fettfraktion  
gebildet. Darin sind Fettkugelchen samt Proteinhullen u. Wassertrópfchen sowie 
Luftblaschen emulgiert. Unters. durch Hineindiffundieren eines fettloslichen, in  W. 
unl. Farbstoffes (Sudan III). Vers., das Eindringen von NaCl in  die Butter durcli 
Vermittlung des yorhandenen Lecithins zu erldaren. (Milchwirtschaftl. Forsch. 8. 
423—28. 3/8. Tallinn, Reval, Staatl. Molkereikontrollstation.) Groszfeld.

Mario Settimj, Analyse von Eiernudeln. Zum Nachweis von Ei im Nudelteig  
gibt es viele Methoden, die aber zum Teil ungenau, zum Teil langwierig in der Durch- 
fuhrung sind. Vf. empfiehlt zur Identifizierung von EiweiB die ESBACH-Rk. nach 
Leone (C. 1925. II. 1818). Zum Nachweis von Eigelb extrahiert man m it absol. A. 
u. fallt in  der Lsg. Lecithin m it CdCl2; Cholesterin wird mit Chloroform extrahiert, 
nach dem Verjagen des Losungsm. verseift, wieder zur Trockne gebracht u. m it A. 
aufgenommen. Der unl. Ruckstand wird m it Chloroform aufgenommen u. m it gleichem  
Vol. konz. H 2S 0 4 versetzt. Bei Ggw. von Lecithin erscheint eine charakterist. kirsch- 
rote Farbung. Ais 3. Bestandteil des Eigelbs wird das Lipochrom identifiziert, das 
sich in alkoh. Lsg. durch kein Mittel entfarben laBt. (Annali Chim. appl. 19. 182— 88. 
April. Rom, Chem. Lab. d. óffentl. Gesundheitsamts.) We iss .

H. Kalning, Besłimmung der diastatischen K raft in  einem Mehl. Leichtverstand- 
liche Beschreibung der Untersuchungstechnik. (Miihle 66. 1192— 93. 19/9.) Gd.

E.E lion und L. Elion, Die Besłimmung der Triebkraft der PrePhefen fiir  Back- 
zwecke. (Buli. Soc. Chim. biol. 11. 724—43. —  C. 1929. II . 1090.) Groszfeld.

James D. Brew, Vergleich der Genauigkeit der direkten mikroskopischen Methode mit 
den Agarplattenmethoden bei der Besłimmung der Baklerienzahlen in  M ilch. Es ergab sich, 
daB die genannten Verff. zu auBerordentlich schwankenden zahlenmaBigen Ergebnissen 
fiihrten, selbst Abweichungen von 200— 300% waren nicht selten. D ie direkte mkr.
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Zahlung lieferto den 4,8— 6,2-fachcn Wert der Zahlung der Bnkteriengruppen u. Mk. 
u. den 3— 4,5-faehen der Zahlung der Agarplattenkolonien. Das letztero Verhiiltnis 
betrug im Mittel 4,5 u. sank bei Lactosezusatz auf 3. Dio Plattenm ethode eignet sich 
besonders fur Bakterienzahlen bis zu wenigen Tausend im ccm. ( Journ. Dairy Science
12. 304— 19. Juli. Ithaca, N. Y ., Cornell U niv.) Groszfeld.

Solar Research Corp., iibert. von: J. W. D. Chesney, Chicago, Behandlung von 
Nahrungsmitteln m it ullraviolelten Slrahlen. Man stellt antiracliit. wirksame Nahrungs- 
m ittel her, indem man die M ittel m it ultravioletten Strahlen behandelt, die eine Wellen- 
langc zwischen 2900— 3700 A haben u. vom Sonnenlicht durch besondere Vorr. ab- 
getrennt u. konzentriert werden. (E. P. 310 802 vom 26/4. 1929, Auszug veróff. 
26/6. 1929. Prior. 30/4. 1928.) Schutz.

R. W. Dunkam, London, Beliandhing von Mehl zwecks Reifung. Man unterwirft 
Mehl bzw. Getrcidekórner abweehselnd einer Behandlung m it Licht, Hitze, Dunkelheit 
u. Kalle. D ie Temp. liegt unter 100° F. u. soli 140° F. nicht uberschreiten. D ie Ab- 
kiihlungstemp. liegt boi 50— 60° F. Das Erhitzen crfolgt zweckmaCig durch elektr. 
Gluhlampcn. (E. PP. 3 1 1 0 3 4  u. 3 1 1 1 2 1  vom 5/3. 1928 bzw. 30/5. 1928, ausg. 29/5.
1929.) Schutz.

Magat & Cie. und P. Austerwell, Paris, und E. Platt, Sark, Cliannel Island, 
Zuclcerbacktmren. Man verwcndet eino Misehung von leicht verdaulichen Fetlen, welclie 
einen niedrigen Schmclzp. haben. Z. B .: 1 Teil Kakaobulter, 1 Teil Butterfell, 5 Teile 
Palmkernól. Der M. setzt man Zucker zu u. laBt abkiihlen. (E. P. 3 1 1 1 6 8  vom 13/9.
1928, ausg. 29/5. 1929.) Schutz.

Postum Co., Inc., New York, Gieflen von Schokolade in  Tafeln u. dgl. Man bonutzt
bei dem bekannten HerstellungsprozeB von Sehokoladcntafeln von 1/8 Zoll Stiirke 
eino dreistufige Abkiihlung der Masso. D ie m it der Schokoladenmasse bei 85° F. gc- 
fiillten Formen werden 4 Min. in eine Kammer von 55° F ., darauf 8 Min. in  eino solche 
von 45° F. gebracht, wobei die Schokolade festzuwerden beginnt, u. schlicfllich 4 Min. 
in  oine Kammer von niedriger Temp. (E. P. 311 361 vom 10/2. 1928, ausg. 29/5.
1929.) Schutz.

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

Fred. Grove-Pahner, B as Ersc.hweren von Seidcfabrikalen mit Zinn. Vf. bespriclit 
das Beschweren von seidenen Fabrikaten m it Zinn, dio Zus. der Bader u. die Ursachen 
von Fohlern bei der Besehwerung. (Canadian Textile Journ. 46. Nr. 32. 23— 24. 
26/8.) Brauns .

J. H. Skinkle und W. C. Lindsly, Der Einfluf! der Dehnung bei der Mercerisaiion. 
Vff. untersuclien den EinfluB der Spannung auf den Glanz u. das Schrumpfen des 
Fadens bei der Mercerisation. D ie aus der Messung der Schrumpfung, Festigkeit u. 
Verlangerung des Baumwollfadcns bei der Mercerisation unter verschiedener Spannung 
erhaltenen Werte sind in Tabellen u. Kurven zusammengestellt. Sie kommen zu dem 
SchluB, daB bei Zunahme der Spannung iiber die urspriingliche Lange des Fadens 
liinaus keine Zunahme des Glanzes cintritt. Die Festigkeit des Fadens durchschreitet 
ein Minimum, das ungefahr bei 800 g Belastung liegt. (Amer. Dyestuff Reporter 
18. 515— 17. 5/8.) Brauns .

— , Die Appretur reinkunslseideiier Gewebe und Mischgewebe. Es werden einige 
Ansiitze zur Herst. von Appreturen fiir Kunstseide u. Mischgewebe, das Appretieren 
reiner Kunstseidegewebe nach der Bleiche, nach dem Farben, u. die Behandlung von  
Mischgeweben aus Kunstseide u. Baumwolle, Appreturen fiir gebleichte, gefarbte 
u. gedruckte Mischgewebe besprochen. Bei der guten Aufnahmefahigkeit der K unst
seide fur fast alle Farbstoffe braucht nur halb so lange gediimpft zu werden ais 
bei Baumwolle. Sehr bewahrt hat sich Ortoxin K  zum Appretieren von Mischgeweben 
aus Kunstseide u. Wolle. (Ztschr. ges. Testilind. 32. 640—41. 21/8.) Brau ns .

Paul Krais und Herbert Gensel, Die Schlichlerei der Baumwolle. Es wird in  
einer groBen Reihe von Verss. die Brauchbarkeit der yerschiedenen Sehliehten fiir 
Baumwollketten untersucht. D ie hierzu notigen App. u. Maschinen werden kurz 
geschildert u. eine fiir die Verss. besonders konstruierte Apparatur wird besChrieben. 
Die Yerss. fuhrtcn zu folgenden Ergebnissen: Das Sehliehten ist eine Impriignation
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des Fadens m it Schlichtemasse, unterstiitzt durch eine Art von Adsorption der letzteren  
durch Adhasion an der Baumwollfaserwandung. D ie Faser bzw. das Lumen der Faser 
werden selbst bei Verwendung aufgeschlossener Starkę u. bei einem sehr kleinen 
Viscositatsgrad der Schlichteflotte nur ganz selten durchdrungen. Erhóhung des 
Dispersitatsgrades der Starko in der Scldichteflotte begiinstigt dio Umhullung u. 
Durchdringung des Fadens m it Starkę. Erniedrigung des Viscositatsgrades der 
Schlichteflotte bis zu einem gewissen Grade begiinstigt die Durchdringung u. U m 
hullung des Fadens m it Schlichtc, bei zu niedriger Viscositat wird der Faden nur 
durchdrungen, ohne umhiillt zu werden. Zusatze von Netzm itteln zu Schliehteflotten, 
dereń Starko nicht aufgeschlossen ist, wirken gut im Sinno der Umhullung. Bei mit 
Aktiyin aufgeschlossener Stiirke wirken Netzm ittel dahin, daB der Schliehteeffekt 
ungleichmafiig ausfallt. Zusatz yon 1% Leim zur Schlichteflotte aus sowohl un- 
aufgeschlossener wio aufgeschlossener Starkę wirkt sehr gut im Sinne der Umhullung 
des Fadens m it Schlichte u. der aufgenommenen Schlichtemengo. Zusatz von geringen 
Mengen (0,5%) Talg wirkt nur ein auf dio aulJerliche Beschaffenheit der Garnę, nicht 
auf den Grad der Umhullung u. Durchdringung. Zusatz von gróBeren Mengen (2%) 
Talg is t der Sehlichteaufnahme durch den Faden sehr hinderlich, auch bei Verwendung 
aufgeschlossener Starkę. Bei Verwendung von Gummiarten (Lcico-Gummi, Tragant- 
Norgine) ais Zusatz bzw. Ersatzmittel fur Starko dringt der Gummi vollstiindig in 
don Faden ein, wahrend sich die Starko ais schlauchartigo Umhullung um den Faden 
legt. Dabei is t es gleichgiiltig, ob dio Starko aufgeschlossen ist oder nicht. U n
aufgeschlossene Weizenstśirke schliehtet besser ais unaufgeschlossene Kartoffelstarke. 
Unaufgeschlossene Weizenstarko durchdringt u. umhullt den Faden sehr gut; bei 
ihrer Verwendung miissen jedoch noch Zusatze zur Schlichte gegeben werden, dio 
die Festigkeit des Fadens erhohen, da Weizenstarko allein dies nicht tut. H aake-1!'- 
Stiirke hat ungefiihr dieselben Eigg. wie aufgeschlossene Weizcnstarke. Dio Menge 
der aufgenommenen Schlichte betragt bei Verwendung von m it Aktivin aufgeschlossener 
Starko durchschnittlich 36% mehr ais bei Verwendung unaufgeschlossener Starkę. 
Bei Anwendung von mit Diastafor 1. gemachter (abgebauter) Stiirke wird der Faden  
gut geschlossen. Auch die aufgenommeno Schlichtemenge ist groB. Gebleichtes Garn 
nimmt nur etwa 1/ 3 soyiel Schlichte auf wie rohes Garn. D ie Festigkeit der Garnę wird 
durch das Schlichten im gunstigsten Fallo um 22% erhoht. Dio Dehnung um durch
schnittlich 25% herabgesetzt. Dio Hygroskopizitat geschlichteter Garnę ist bei relativ 
Ideinen Luftfeuchtigkeiten (unter 70%) Ideiner ais bei ungeschlichteten Garnen. 
Bei Luftfeuchtigkeiten iiber 70% wird sio bedeutend hoher. Ein gut geschlichtetes 
Garn soli von Schlichte gut umhullt sein u. durchdrungen werden. Zur Beseitigung 
der Ideinen aus dem Faden herausragenden Faserehen is t die Verwendung yon Biirsten 
yorzuziehen. D ie Temp. der Schlichtflotte kann nicht festgelegt werden. Im  all- 
gemeinen ist kochend zu schlichten. Zu langes Erhitzen bzw. Kochen der Starke- 
flotte ist zu yermeiden. D ie Temp. der Trockentrommeln soli 140° nicht uberschreiten. 
Zum SchluB werden noch eine Reihe yon Mikroaufnahmen von Querschnitten ge
schlichteter Garnę gezeigt. (Forseh. Dtsch. Forschungsinst. Textilind. Dresden Nr. 7-
78 Seiten. 1927.) Brauns.

P au l Krais und Hans Bohringer, U ber die Schlichterei von Kunslseidenkełtgarnen. 
Nach Besprechung yerschiedener Handelsschlichten, Rezepte u. der Pątentliteratur, 
der in  Frage kommenden Unters.-Methoden, der App. zur Beurteilung von geschlich- 
teten Garnen erórtern Vff. die Arbeitsweise bei ihren Verss., u . zwar das Aufbringen 
der Schlichte auf die Faser im Strang, die Kettenschlichte u. die Einzelfadenschlichte. 
Die Priifungsergebnisse sind in Tabellen zusammengestellt. Aus ihnen kommen Vff. 
zu folgendem SchluB: Es bereitet auBerordentliehe Schwierigkeiten, kolloidal gel. 
Schlichtmittel einigermaBen gleiehmaBig auf dem Viscosekunstseidenfaden zur Verteilung 
zu bringen. Dabei war von groBerer W ichtigkeit die Feststellung, daB mit zunehmender 
Temp., obwohl dadurch dio Viscositat eine geringere wird, der Schlichtegeh. auf der 
Faser steigt. Aber gerade die abnehmende Viscositat ist es, die diese Erhohung bewirkt, 
denn dadurch kann die F l. die Zwischenraume im Faden besser ausfiillen. D ie genaue 
Best. der auf der Kunstseide befindlichen Schlichte bedarf besonderer YorsichtsmaB- 
regeln, da die letzten W .-Reste schwierig zu entfernen sind. Selbst die m it allen Yor- 
sichtsmaBregeln u. unter sorgfiiltiger Auswahl der geeignetsten Vers.-Bedingungen 
angestellten mechan.-technolog. B estst. der Scheuerfestigkeit, Bruchfestigkeit u. 
Bruchdehnung geschlichteter Kunstseideproben im Vergleich zu ungeschlichteten  
ergeben keinerlei sichere Anhaltspunkte fur die Beurteilung der yerschiedenen Schlichte-
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massen oder die giinstigste Menge deraelben. Es miissen also, da die giinstige Wrkg. 
der Sehlielłte in der Praxis unleugbar vorlianden ist, Verhaltnisse obwalten, die zunachst 
nur durch den Webvers. selbst Aufklarung finden. (Forsch. D tsch. Forschungsinst. 
Textilind. Dresden Nr. 10. 5— 50.) B rauns.

Esther C. Peterson, Die Steifigkeit, die in  Textilivaren m it verschiedenen Starken 
und Starkemischungen erzeugt wird. In  Fortsetzung ihrer Arbeit (C. 1929. II. 1872) 
vergleicht Vf. die Steifigkeit der verschiedenen Starken, den EinfluB der Konz. der 
Starkelsg. u. von Zusatzen zur Starkę auf die Steifigkeit u. beschreibt eine App. zur 
quantitativen Messung der Steifigkeit. Vf. kommt zu dem Resultat, daB die ver- 
schiedenen Arten von Starken ganz yerschiedene Steifigkeit erzeugen, daB sie auch bei 
der gleichen Starkeart, aber verschiedener Herkunft yerschieden ist. Die Erhitzungsdauer 
von 5 bis 60 Min. hat auf die Steifigkeit keinen nennenswerten EinfluB, wenn die yon 
der Vf. geschilderte Methode angewandt wird. Eine Verdiinnung der Starkepaste 
erzeugt bei Weizen-, Reis- u. Maisstarke eine entsprechende Abnahme der Steifigkeit. 
Bei der Kartoffelstarke ist eine Verdunnung von 17% notwendig, ehe sie sich auf die 
Steifigkeit des Fabrikates auswirkt. Zusatz yon Borax erhoht die Steifigkeit der Mais- 
starke um 20% . (Textile Colorist 51. 531— 34.) Br auns .

— , Der Oebrauch von diastatischen Prdparaten in  der Leinenindustrie. Es wird 
die Verwendung von Diastafor oder Rapisda$e in der Kettenschlichterei, beim Walken, 
beim Entschliehten u. beim Appretieren besprochen. (Rey. gćn. Teinture, Impression, 
Blanchiment, Appret 7 . 751— 53. Juli.) Brauns.

P. Krais, E lf Jahre Forschungs- und Untersuchungsarbeiten auf dem Gebiet der Wolle. 
(Textile Forsch. 11. 88— 97. Juli. Dresden. —  C. 1929. II. 1493.) Brau ns.

— , D ie chemischen Vorgange beim Schwefeln der Wolle. (Ztschr. ges. Textilind. 
32. 639— 40. 21/8.) Brauns.

— , Wolle. Faserreinigung, Kleiderreinigung. Fdrbung im  Stiick. Es werden die 
Schwierigkeiten, die bei hartem W. auftreten, die Zus. der Reinigungslauge fiir lose 
Wolle, das Reinigen von Wollkleidungsstucken, das Vor-, das Nachbeizyerf. u. das 
Metachrombeizyerf. besprochen. (Textile World 76. 57— 59. 31/8.) Brauns.

P. Krais und V. Schleber, Die Erkennung chemischer Wollschddigungen. (Textile 
Forsch. 11. 98— 116. Juli. Dresden. —  C. 1929. II. 953.) Brauns.

Paul Krais und Volkmar Schleber, Die Einwirkung des Farbens auf geschddigte 
w id  ungeęchadigte Wolle. (Vgl. C. 1929. II. 953.) Der Inhalt der Arbeit deckt sich 
m it dem des yorst. Ref. (Forsch. Dtsch. Forschungsinst. Textilind. Dresden Nr. 9.
19 Seiten.) Brau ns.

Chas. E. Mullin, Die p n -Kontrolle in  der Seidenindustrie. Vf. bespricht die ver- 
schiedenen Anwendungsmoglichkeiten der pn-Kontrolle bei der NaBbehandlung der 
Seide, wie bei dem Aufweichen, dem Abhaspeln, dem Entbasten, Bleichen, Farben, 
Besehweren, Beizen, Kreischendmachen u. Finishen. (Silk Journ. Rayon World 6. 
No. 63. 38— 39. 20/8.) B rauns.

Joseph Rossman, Patentubersicjit iiber Papierleimung. (Paper Trade Journ. 89. 
No. 4. 54— 60. 25/7. Washington, D. C.) Brauns.

Joseph Rossman, Bakelite-Leimung m it der Holttnidermethode. Besprechung 
amerikan. Patente iiber das Leimen von Papier m it Bakelite. (Paper Trade Journ. 
89. No. 2. 61— 62. 11/7.) Brauns.

Charles W. Riyise, Mulchpapier. Mulchpapier dient zum Schutz der Pflanzen  
gegen H itze u. Kalte. Naeh Schilderung der Vorteile seiner Anwendung in  der Land- 
wirtschaft werden die fiir seine Herst. erteilten amerikan. Patente naher besprochen.
(Paper Trade Journ. 89. No. 2. 55— 57. 11/7.) Brauns.

Philip De Wolf, Yerdampfung. Vf. bespricht an Hand einiger Abb. yerschiedene 
Systeme von Verdampfungsanlagen u. einen besonderen Verdampfer fur die Zellstoff- 
industrie. (Paper Trade Journ. 89. No. 2. 58— 60. 11/7.) Brauns.

Earl R. Schafer und Mark W. Bray, Zellstoffgewinnung aus Flachsstroh. VI. 
Eigenschaften der Flachsstrohcellulose und ihre Bedeutung fiir die Celluloseindustrie. 
(Paper Trade Journ. 89. Nr. 5. 51— 54. 1/8. —  C. 1929. II. 1610.) Brauns.

Otto Wurz, Aufschhifi von Rotbuche und WeifSbirke naeh, dem Sulfitverfahren. 
Vf. beschreibt eine Reihe von Kochverss. von Rotbuche u. Birke m it Ca-Bisulfitlauge 
analog der Fichtenholzkochung. Daraus geht hervor, daB sich diese Holzer m it Koch- 
laugen m it 4— 5% Gesam t-S02 u. einem CaO-Geh. yon 0,92% gut aufschlieCen lassen, 
wenn vor dem Hochkochen lange genug impragniert wurde. D ie erhaltenen Stoffe
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sind, wenn gut ausgewasehen, gut bleichbar. (Papierfabrikant 27- 495—98. 11/8. 
Graz.) Brauns .

— , Das Wolfsche Sćhwefeldioxydwiedergewinnunqsverfahren. Das S 0 2-Wieder- 
gewinnungsyerf. naeh. W o lf ,  A. P. 1 699 556 (C. 1929- II. 111), wird besehrieben. 
(Paper Trade Journ. 89. Nr. 5. 49— 50. 1/8.) Brauns .

Tsuneya Marusawa, Den-Ichi Naito und Jun-Ichi Uchida, Beiłrage zur Kenntnis 
des Sulfilzellstoff-Kochrerfahrens. I. Mitfc. Uber die Einwirleung der Bisulfitlosungen 
auf Zuckerarten. In einer gróBeren Arbeit wird iiber Verss. berichtet, um durch Untersa. 
iiber die Einw. von Bisulfitlsgg. auf Zuckerarten zur Aufklarung der bei dem Sulfit- 
zellstoffyerf. sich abspielenden Vorgange beizutragen. Zur Verwendung kamen Lsgg. 
m it Glucose, Mannose, X ylose u. Lavulose, die auf 1 1 ca. 0,08 Mol. Zucker u. etwa
0,3 Mol. Na-Bisulfit, daneben aber yerschiedene Mengen von Sulfit bzw. S 0 2 enthielten. 
D ie erhaltenen Ergebnisse sind kurz zusammengefaBt folgende: Glucose, Mannose 
u. X ylose yerhalten sich gegen Bisulfit sehr ahnlich. Bei Zimmertemp. gehen sie in  
wss. Lsg. m it N a-Bisulfit in lockere Verbb. iiber, dio sich in  weitaus dissoziiertem  
Zustand befinden. Ihr locker gebundener Anteil is t in ihre Komponenten leicht spaltbar, 
so daB man das an Zucker lose gebundene S 0 2 quantitatiy bestimmen kann, indem man 
es entweder durch Kochen m it verd. HC1 abdest. oder durch Einw. von KOH bei ge- 
wohnlicher Temp. direkt m it J  titriert. Der Zucker erfahrt hierbei keine Veranderung 
in seinem Reduktionsyermógen. Fiir Dissoziationskonstanten der locker gebundenen 
Zuckerbisulfite bei Zimmertemp. wurden folgende Werte gefunden: Glucose 0,38, 
Mannose 0,12, X ylose 0,15 bei den oben erwiihnten Konzcntrationsgebieten des 
Zuckers u. des Bisulfites. Im  Gegensatz zu den Aldosen entsteht in lavulosehaltiger 
Bisulfitlsg., selbst naeh mehrere Monate langem Stehen bei gewóhnlicher Temp. keine 
lockere Verb., eine solche bildet sich erst beim Erhitzen der Lsg. auf hóhere Temp. 
Erhitzt man Zuckerlsgg. im gesehlossenen GefaB einige Stdn. auf 130°, so yerschwinden 
Zucker u. Bisulfit in  holiem MaBe, dabei bildet sich Thiosulfat, dessen Menge von der 
[H ’] der Lsg. abhangig ist u. m it zunehmender [H ‘] schnell zunimmt. Vermindert 
man die [H ‘] durch Zusatz von N a2S 0 3, so erhalt man nur sehr kleine Mengen von  
Thiosulfat, wahrend die Abnahme des Zuckers u. Bisulfits erheblich ist. Erhoht man 
die [H '] durch Zusatz yon H 2S 0 4, so entsteht in  betrachtlicher Menge Thiosulfat, 
daneben Sulfat u. Polythionat. Auch in  diesem Fali nim m t der S 0 2-Geh. der Lsg. 
stark ab, dagegen ist der Verlust an Zucker geringer ais beim N a2S 0 3-Zusatz. D ie 
Neigung zur Thiosulfatbldg. ist unter gleichen Umstanden bei Glucose am gróBten, 
bei Lavulose am geringsten u. dazwischen stehen die 2 anderen Zuckerarten. Bisulfit- 
ionen zersetzen sich bei Ggw. von Zucker ungemein schnell, besonders wenn die Lsg. 
neben Bisulfit einen groBen UbersehuB an S 0 2 enthalt. Falls man aber durch Zugabe 
yon N a2S 0 3 die [H'J der Lsg. yermindert, ist die Umsetzungsgeschwindigkeit des 
Bisulfits trotz der Ggw. des Zuckers nicht so erheblich. Samtliche Vers.-Ergebnisse 
lassen sich folgendermaBen erklaren: Durch Erhitzen der zuckerhaltigen Lsg. yerbindet 
sich Bisulfit m it Zucker unter Bldg. von festeren Verbb., die yon den bei gewóhnlicher 
Temp. sich bildenden lockeren ganz yerschieden sind. Es gibt wenigstens 2 yon  
solchen, von denen die eine sich durch Kochen m it verd. HC1 unter Bldg. yon Thio
sulfat umsetzt. Die andere ist iiuBerst bestandig u. durch Kochen m it HC1 nicht 
spaltbar, auch wird sie durch stundenlanges Kochen m it alkal. Br-Lsg. nicht yóllig  
zers. Vff. nennen die erstere A -, die letztere -B-Verb. In  beiden Verbb. is t Zucker 
an B isulfit in molarem Verhaltnis 1: 1 gebunden. Erhitzt man zuckerhaltige Bisulfit
lsg. im gesehlossenen GefaB einige Stdn. auf 130°, so entsteht zuerst die yl-Verb., 
welehe sich naeh folgenden Gleichungen R C 0H S 03H' =  RCOO' +  SO +  H20 ,
2 SO +  H 20  =  S20 3" +  2 H ’ je naeh der [H ’] bzw. der Erhitzungsdauer teilweise 
oder yollstandig spaltet. H-Ionen begunstigen diese Spaltung. D ie Z?-Verb. erhalt 
man durch Erhitzen der zuckerhaltigen Lsg., die neben N aH S 03 geeignete Mengen 
N a2S 0 3 enthalt. H' hemmt die Bldg. yon B. Es ist sehr wahrscheinlich, daB primar 
entstandene yl-Verb. infolge sehr kleiner [H '] der Spaltung entgeht u. durch intra- 
molekulare Umlagerung allmahlich in die cycl. i?-Verb. ubergeht, der Saurecharakter 
fehlt, wahrend A  allem Ansehein naeh ais einbas. Saure wirkt. Durch AufschlieBen 
mit einem Gemisch von Soda u. N a20 2 kann man B  vóllig zersetzen u. darin enthaltenen
S in  Sulfat uberfuhren, dagegen fiihrt Kochen m it Br-Lsg. nicht zu ihrer quantitativen  
Osydation. D ie Zers. yon Bisulfit bei Ggw. yon Zucker macht sich einfach dadurch 
yerstandlich, daB das durch die Spaltung von A  erzeugte Thiosulfat auf den Zerfall 
yon Bisulfit katalyt. wirkt. Diese katalyt. Wrkg. ist yon der [H'] des Thiosulfates
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li. dessen Konz. stark abliangig. Bei den hier herrschenden Vers.-Bedingungen tritt 
die Wrkg. umso lebliafter ein, je mchr die Lsg. Thiosulfat u. H' enthiilt. Dadurch 
is t es erldarlieh, weshalb Zusatz von N a2S 0 3 den Zerfall des Bisulfitions yerlangsamt. 
Der Grund ist in einer dadurch verursachten kleinen [H '] zu suchen: erstens vollzieht 
sich die Spaltung von A  nicht merklieh, demzufolge entsteht Thiosulfat nur in geringer 
Mcnge, zweitens kann es wegen zu geringer [H ]  nicht ais Katalysator wirken. Aus 
dem oben auseinandergesetzten ist es klar, dafi man [H ]  der Lsg. klein lialten muB, 
um eigentliche Rkk. zwischen Zucker u. Bisulfit genau zu studieren. Arbeiten mit 
B isu lfit-S02-Mischung bzw. S 0 2 allcin ist zu diesem Zwecke nicht geeignet, denn bei 
solchen spaltet sich A  wegen hóherer [H ‘] groBtenteils, andererseits vermag B  nicht 
zu entstehen, dazu gibt das primar ęntstandene Thiosulfat sehr leicht zum Zerfall 
selbst des H S 0 3' AnlaB u. die dadurch hervorgerufene Uberlagerung der unerwiinschten 
verwickelten Vorgange erschwert das Studium der Erscheinungen. B ei Best. des so- 
genannten lose gebundenen S 0 2 in erhitzten Lsgg. wird J-Lsg. nicht nur von in Zucker 
locker gebundenen S 0 2, sondern auch von den wahrend der Brhitzung entstandenen 
Thiosulfat u. Polythionaten verbraucht. In  der Nahe des Zeitpunktes, wo freier S 
sich auszuseheiden beginnt, erreicht der Geh. an lose gebundenem S 0 2, das hier haupt- 
siichlich aus dem Thiosulfat u. Polythionaten stammt, ein Majrimum. (Memoirs Ryojun 
College Engin. 1 . 351— 93. Port Arthur, Techn. Hoclisch.) Brauns.

B. Rassow und H. Kraft, Chemische Kocherkontrolle beim Sulfitcelluloseprozefi. 
Vff. verfolgen den Fortgang des Sulfitkochprozesscs durch Best. der Zunahme der 
sich bildenden a-Ligninsulfonsiture, indem sie diese mit Benzidindihydrochlorid fiillen, 
abfiltrieren u. im Filtrat das iiberschussige Benzidinsalz durch Zugabe von N a2SO., 
ais Sulfat ausfallen u. seine H 2SO., nach dem Spalten m it Vio"n - NaOH titrieren. Diese 
B est. wird an einer Reihe von Kochverss. u. an Betriebskochern ausgefiihrt u. die 
erhaltenen Resultate in zahlrcichen Kurven u. Tabellen zusammengestellt. Aus diesen 
Bestst. u. der Unters. der gefiilltenProdd. ergeben sich folgendeResultate: Die Fallungen, 
die durch Benzidinhydrochlorid in der Sulfitablauge hervorgerufen werden, bcstehen 
aus mindestens zwei Verbb., von denen die eine durch Amin ausgesalzen wird, wahrend 
die andere eine Verb. der a-Ligninsulfosaure m it dem Amin vorstellt. Die wahrend 
der Kochung in Lsg. gehende a-Ligninsulfosaure nim mt im  Yerlauf der Kochung noch 
schweflige Saure auf, wodurch eine Mehraufnahme an Amin yerursacht wird. Die 
Analysenwerte der Benzidinfallungen aus den Ablaugen der Qualitatskochung weisen 
auf eine starkę Veranderung der Ablauge in dieser Periode liin. In Obereinstimmung 
m it der Theorie von HAGGLUND konnte festgestellt werden, das die Kochung in eine 
Periode der Sulfonierung u. in eine Periode der Hydrolyse zerfallt. Bezeiclinet man 
den Anfang der Hydrolyse ais den Beginn des Aufschlusses, so ergibt sich, daB dieser 
bei Hólzern verschiedener Herkunft verschieden spat einsetzt. Mit dem Ende der 
Hydrolyse ist die vollkommene Freilegung der Faser noch nicht erreicht. Diese findet 
erst in  der Periode der Qualitatskochung statt, die deshalb je nach der gewunschten 
Stoffąualitat kiirzer oder langer ausgedehnt wird. D ie Kurven, die die Zunahme der 
a-Ligninsulfosaure in der Lauge darstellen, zeigen zwei charakterist. Wendepunkte. 
Der zweite Knickpunkt ist fiir die Kochkontrolle wichtig, da er den Anfang der krit. 
Qualitatskochung darstellt. Ganz allgemein ergibt sich, daG in  der Praxis eine Kochung 
auf bleichfahigen Stoff 4 Stdn. u. eine auf festen Stoff 1 Stde. nach Erreichung dieses 
Punktes abgebrochen wird. (Papierfabrikant 27- 489— 95. 508— 14. 524— 27. 11/8. 
Leipzig, Univ.) Brauns .

— , Vergleich von Natriumbisulfit- und Calciumbisulfitlosmigen. Es werden die 
Vorteile des Na-Bisulfits fur die Zellstoffkochung, wie sie schon von D orenfeldt 
(C. 1929. II. 1098) festgestellt wurden, gegeniiber dem Ca-Bisulfit mitgeteilt. (Pulp 
Paper Magazine Canada 28. 320— 21. 350. 29/8.) Brau ns .

Y. Kami und T. Yamashita, Die Natron-Aufnahme der Cellulose. (vgl. C. 1929.
I . 2937.) D ie Veranderungen der von der Baumwollcellulose aufgenommenen Mengen 
KaOH m it der verschiedenen Laugenkonz. stimmen m it den ViEWEGschen Verss. 
uberein u. ergeben eine sogenannte Treppenkurve. Mit ,,T issuePaper“ u. Holzzellśtoff 
erhalt man andere Ergebnisse u. keine scharfen Knickpunkte. —  Verwendet man eine 
Lauge m it mehr ais 14,7% Natrongeh., so erhalt man mehr ais 90% regenerierte 
Cellulose (aus Viscose) ohne Riicksicht auf die Cellulosearten, wenn die Natronauf- 
nahme pro 1 g Cellulose 0,17 g betragt. Mit Erhohung der Temp. nimmt dio Aufnahme 
ab, optimale Tauchungstemp. ist 20°. Im  groBen stimmen die Verss. auch gut m it
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diesem Ergebnis iiberein; pro 1 kg Cellulose (Holzzellstoff) werden 0,18— 0,23 kg NaOH  
aufgenommen. (Cellulose Industry 5. 17— 18. Juli.) MlCHEEL.

K. Roos, Acelylcellulose. AUgemeine Einfiihrung zu dem Artikel von Friese  
uber Aeetylcellulose (vgl. nachst. Ref.). (Jentgen’s artificial Silk Rev. 1. 187— 88.
Juli.) Brau ns .

Friese, Acelylcellulose. Nach einer Ubersieht iiber die Patcntliteratur iiber Acetyl- 
cellulose bespricht Vf. die Herst. derselben, die tlberfiihrung des Triaeetates in das 
Diacetat, die Aeetylbest.-Methoden u. bringt zum SehluB einige wirtschaftliche Be- 
merkungen. (Jentgen’s artificial Silk Rcv. 1. 188— 95. Juli.) Brauns.

Cyril J. Staud, E in Uberblick iiber die Technologie der Aeetylcellulose. Es werden 
die Herst., die-Eigg. u. die Verwendung der Aeetylcellulose besprochen. (Drugs, Oils 
Paints 45. 16— 18. 48— 49. Juni.) Brauns.

H. Brandenburger. Uber Acetalseide. In  Fortsetzung seiner Arbeit (C. 1929.
II. 1363) bespricht Vf. an zahlreichen Abb. den Querschnitt von Acetatkunstseiden  
verschiedener Herkunft, ihre-Eigg. u. ihre Loslichkeit. (Jentgen’s artificial S ilkR ev. 1.
167— 72.) Brauns.

W. A. Dyes, Kupferseide oder Kunstseide. Der Inhalt der Arbeit deckt sich m it 
einer fruheren Arbeit des Vfs. (C. 1929. I. 2601). (Jentgen’s artificial Silk Rev. 1.

G. Kita, T. Nakasliima, J. Onohara und K. Masui, Untersuchungen iiber 
Yiscose. X X IV . Versuch iiber die Verslarlmng der Zugjestigke.il der Viscoseseide. (X X H I. 
vgl. C. 1929 . II . 812.) D ie Zugfestigkeit des gesponnenen Fadens wird durch die Ver- 
stiirkung der Reibung des Fiihrers auf dem nicht fertig koagulierten Faden u. durch 
eine hóhere Geschwindigkeit beim Spinnen unter dem gleichen Druck erhoht. Vff. 
haben nun die gunstigsten Bedingungen fiir die Erhóhung der Zugfestigkeit festgestellt, 
denn eine zu groBe Steigerung der Reibung u. Geschwindigkeit zerreiBt den Faden. 
Wenn man den koagulierten Faden in langern Abschnitten unter Beibehaltung des 
gleichen gesamten Streckungsverhaltnisses streckt, so wird die Zugfestigkeit des 
Fadens gegeniiber Streckung in  kiirzeren Abschnitten erhoht, daher muB man also 
mogliehst lange Bader ver\venden. (Cellulose Industry 5. 15. Juni.) MlCHEEl..

G. Kita, S. Iwasaki und S. Masuda, Untersuchungen uber Viscose. X X V . Uber
das Strecken der fertigen Kunstseide in  konzentrierter Schwefelsaure. (X X IV . vgl. vorst. 
Ref.) Vff. haben eine Apparatur gebaut, durch die die auf einer Glaswalze aufgewickelte 
Kunstseide m it einer gewissen Geschwindigkeit fortgefuhrt u. auf eine andere sich 
schneller drehende Walze wieder aufgewickelt wird. D ie Geschwindigkeit der beiden 
Glaswalzen ist unter einer bestimmten Grenze unabhangig voneinander regulierbar, so- 
daB die Spannung beliebig eingestellt werden kann. Beim Umspulen liiuft die Faser 
m it einer gewissen Lange durch ein Bad m it konz. H 2SO,i. So konnte der EinfluB 
der Saurekonz., Badlange, Badtemp. u. Spannung des Fadens, d. h. das Verhaltnis 
der Drehungsgeschwindigkeit beider W alzen auf die Eigg. des Fadens untersucht 
werden. Die Zugfestigkeit karm um 20— 50% u. ebenso die elast. Dehnbarkeit erhoht 
werden. D ie zu starkę Dehnbarkeit einer Kunstseide kann man wie die der natiirlichen 
Seidc verkiirzen u. die Wasserbestandigkeit wird durch die Behandlung auch ver- 
bessert. (Cellulose Industry 5. 17. Juli.) MlCHEEL.

— , „V istra“ . Es werden die Eigg. der von der I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. 
auf den Markt gebrachten Kunstseide Vistra beschrieben u. an einigen Mustern die 
Verwendungsmóglichkciten gezeigt. (Jentgen’s artificial Silk Rev. 1 . 202— 03. 
Juli.) Brau ns .

H . Gidsakis, Die Herstellung von Kunslu:olle aus Viscose. In  Fortsetzung der fruheren 
Arbeit (C. 1929. II. 1610) bespricht Vf. die Rolmiaterialien fiir Viscose, die Ersparnis an 
Maschinen u. das Spinnen. (Silk Journ. Rayon World 6. No. 63. 54— 55.) Brauns.

— , Der Wert der Prufungen von Papier. Schilderung der W iehtigkeit der Material- 
priifung. D ie Einheitlichkeit des Papierblattes hangt davon ab, wie schnell u. wio naB 
der Stoff auf die Mascliine liiuft. Es wird die Best. des Quadratmetergew. u. der Dicke 
u. die Festigkeitsbest. beschrieben. D ie Festigkeit der Querrichtung diyidiert durch 
die Festigkeit der Maschinenrichtung gibt den Einheitlichkeitsfaktor des Papieres an. 
W ichtig ist auch die Best. der Falzzahl. Zum SchluB werden noeh einige Spezialbestst. 
wie Asche- u. Feuchtigkeitsgeh. usw. besprochen. (Pulp Paper Magazine Canada 28.

— , Die Methoden der physikalischen und chemischen Priifung von Texlilwaren. 
Vf. bespricht die atmosphar. Bedingungen bei der quantitativen Unters. von Textil-

174— 86. Berlin. Juli.) Brauns.

•289—91. 22/8.) Br auns .



2396 Hxtoi. F a s e r - v. S f in n s t o f f e ; P a p ie r  u s w . 1929. II.

materialien, die verschiedenen Methoden zur Identifizierung des Fasermaterials u. 
seine q_uantitative B est., die Best. der ReiBfestigkeit, des Quadratmetergew., der 
Fadenzahl, der Breite, der Echthcitspriifungen, Schrumpfungsbest. von Baumwoll- 
waren u. die Best. des Appreturgeh. in  gefinishter Ware. (Canadian Textile Journ. 46.

Gaston Bruyant und Joseph Bourbon, Frankreich, Verfahren zum schnellen 
Degummieren von Textil- und Faserpflanzen. Das Verf. is t gekennzeichnet dureli eine 
bakterielle u. chem. Behandlung der Rohstoffe u. eine zwischen beiden Arbeitsweisen 
vorzunehmende Wasserung des Behandlungsgutes. • Man laBt z. B. auf Flachsstroh 
Bakterien wahrend 12 Stdn. bei 32—34° einwirken, wassert laufcnd u. bringt das Stroh  
in  einen Behiilter, der eine sehr schwache Alkahlsg. von 1° Bó. enthalt. Nach 4— 5 Stdn. 
wird diese Behandlung beendet. Man kann das Verf. auch in  umgekehrter Reihenfolge 
durchfiihren. (F. P. 660 963 vom  11/1. 1928, ausg. 19/7. 1929.) E ngeroff.

Oranienburger Chemische Fabrik Akt.-Ges., Deutschland, Verfahren zum  
Schutz der PJlanzenJaser, insbesondere gegen die Bldg. yon Oxycellulose wahrend des 
Bleichens. Man behandelt die Fasern wahrend des Bleichens m it oxydierbaren organ. 
Verbb. der aromat, oder hydroaromat. Reihe, d ie in  kolloidaler Form gel. oder sehr 
fein  verteilt sind. Geeignete Schutzstoffe sind: Bzl., Toluol, X ylol, Naphthalin, Methyl- 
naphthalin, Tetralin, ebenso wie Phenol, Hydrophenol, Naphthol, Hydrcmaphthol, Ketone, 
terpentinhaltige Ole, Schieferole. (F. P. 659105 vom  17/8.1928, ausg. 25/6. 1929.) E ng.

Rene Clavel, Augst b. Basel, Schweiz, Verfahren zum Besehweren von Seiden- 
geweben. (D. R. P.  481659 KI. 8 m  vom 20/11. 1927, ausg. 30/8. 1929. —  C. 1929.
I. 1634 [E. P . 300 894].) F ranz.

Kanega-fuchi Spinnerei-Ges., Tokio, Spinnól aus sulfoniertem Cl m it Des- 
infektionsfahigkeit in  milchiger Form. Man fiigt zu 100 Teilen Ricinusol 1— 5 Teile 
jS-Naphthol, oder 2— 7 Teile Phenol, oder 5— 10 Teile Salicylsaure, oder 8— 15 Teile 
Benzoesaure u. gibt dann 10— 40 Teile rauchende H 2S 0 4 langsam unter Riihren zu. 
Das Gemisch wird m it NaCl oder N a2SO,, gewaschen u. alsdann m it Alkali oder Ol 
abgestumpft. (Japan. P. 79 282 vom 9/2.1928, ausg. 11/1.1929.) Imada u . E ngeroff.

Watson Waddell Ltd., England, Rosten der Flachsfasern. Der Flachs wird in  
Form- von rohem Vorgespinst der Einw. einer Garfl., gegebenenfalls auch der anderer 
Ferment®, in  einem Bad m it oder ohne Zusatzstoffe, bei einer Temp. von 21— 27° 
ausgesetzt. Nach dem Rosten wird die Faser m it einem Schutzmittel, z. B . m it einem  
goudronartigen Stoff, nachbehandelt. (F. P. 663 078 vom 26/10. 1928, ausg. 16,8.
1929.) Engeroff.

Teztiles (New Process), Ltd., London, iibert. von: J. Viallet, Paris, Herstellung 
einer uiollahnlichen Faser aus Jute. Man behandelt lose Jute oder Abfalljutegewebe 
m it einem geringe Mengen von Enzymen, w ie Diastase, u. Soda enthaltenden Bade, 
hierdurch soilen die Starkę u. der Leim von der Faser entfernt werden. Dann behandelt 
man die Faser in  einer Kultur aus naturlicher m it Kaliumphosphat getrankter ind. 
Jute; hierdurch werden die Pektinstoffe in  der Abfalljute entfernt. D ie Faser wird 
hierauf bei 30° einer Fermentierung unterworfcn u. in  feuchtem Zustande entwirrt. 
(E. P. 309 021 vom 15/1. 1929, Auszug veróff. 29/5. 1929. Prior. 3/4. 1928.) F ra .

Brown Co., iibert. von: George Alvin Richter und Wallace Bames Vam 
Arsdal, Berlin, Riickgewinnung von SchweJeldioxyd. (Can. P. 270 937 vom 7/4.
1926, ausg. 24/5.1927. —  C. 1929. I. 326 [A. P . 1 685 754].) E ngeroff.

Karl Gustav Bergstrom, Frankreich, Wieder gewinnung des Harzes aus den 
alkalischen Laugen der Zellstoffabrikation. Man behandelt die Laugen, in  denen das 
Harz in  Form von Resinaten enthalten ist, m it Siiuren, vorteilhaft m it H 2S 0 4 u. an- 
schlieBend m it einem Lósungsm., vorteilhaft m it Terpentin, zunachst k ., dann w . 
Durch Dekantieren trennt man die klare Harzlsg., die obenauf schwimmt, von der 
Lauge u. dem Lignin  ab u. gewinnt durch D est. ein klares u. liartes Harz. Eine Aus- 
fiihrungsYorr. wird besehrieben. (F. P. 663 416 vom 6/2.1928, ausg. 21/8.1929.) E n g .

British DyestufJs Corp. Ltd., James Baddiley, Arnold Sheperdson und 
Anthony James Hailwood, England, Herstellung von Oxydationsprodukten der Lignin- 
suljonsaure oder der Sulfitcelluloseablauge. Man behandelt Sulfitcelluloseablauge in  
wss. Lsg. m it H N 0 3. Das Prod. bildet nach dem Trocknen eine zerreibliche, nicht 
hygroskopische M., die ein hohes Dispersionsvermógen besitzt; die Prodd. sollen daher 
zur Herst. yon Farbstoffpraparaten dienen. (F. P. 640776 vom 12/9. 1927, ausg.

N o. 32. 21— 23. 8/8.) Brauns .

21/7. 1928. E. Prior. 7/12. 1926.) F ranz.
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Ernest Orioli, Italien, Herstellung rziner Cellulose. Man unterwirft Cellulose, 
dio nach beliebigen Verff. aus Pflanzcn gewonnen worden ist, wiederholten Behand- 
lungen m it NaOH von 18% u. naelifolgenden Waschungen m it N a2C 03. D ie so erhaltene 
reino Cellulose wird ais Baumwolleersatz zur Herst. von Kunstseide, Scliieflbaumwolle 
fiir Sprengstoffe, von Celluloseacetat u. Film s verwendet. (F. P. 659 021 vom 14/8.
1928, ausg. 24/6. 1929. It . Prior. 10/10. 1927.) E ngeroff.

Soeiete Lyonnaise de Soie Artificielle, Lyon, ubert. von: Maurice Cusin,
Decines, und Pierre Alphonse Andre Chevalet, Lux, Frankreich, Celluloseester. 
(A. P. 1 722 202 vom 7/1. 1927, ausg. 23/7. 1929. F. Prior. 22/2. 1926. —  C. 1927-
II . 195 [E. P. 266300].) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Heinrich 
Heimami und Alfons Bayerl, Dessau, Deutschland, Herstellung von Celluloseestern. 
(A. P. 1 722 914 vom 11/12. 1926, ausg. 30/7. 1929. D . Prior. 19/12. 1925. —  C. 1927.
I. 2376 [E. P. 263128].) F r a n z .

Gilbert Walworth Morden, England, Herstellung von Celluloseacetat. Man be- 
handelt Cellulose zunachst m it einer Mischung von Eg., Essigsaureanhydrid u. Sulfuryl- 
chlorid ais Kondensationsmittel u. dan n in  zweiter Verfahrensstufe, um die Acetylierung 
zu Ende zu fiikren, m it Eg., Essigsaureanhydrid u. H 2SO.,. Das so erhaltene Cellulose
acetat wird hydrolysiert, um ein aeetonlosMches Prod. zu erhalten, zweekmaBig in  der 
Weise, daB man zur acetylierten M. W. zufiigt u. sie auf einer Temp. von 20—25° so 
lange halt, bis die gewiinsckte Loslichkeit in  Aceton erreieht ist. (F. P. 663 268 vom  
31/10. 1928, ausg. 19/8. 1929. E. Prior. 25/11. 1928.) E ngeroff.

Henri Louis Barthelemy, Frankreich, Herstellung von Celluloseacetat unter Be- 
aehtung einer Reihe bestimmter Regeln. Zu vermeiden sind die hydrolysierenden 
Einww. auf das Endprod., im  Gegensatz hierzu sind oxydierende Einww. zu be- 
gunstigen. Zu unterdrucken sind fem er die zerstorenden Wrkgg., die infolge jaher 
u. ubermaBiger Temp.-Schwankungen auftreten. Dagegen ist der Aeetyfiierungs- 
vorgang durch Anwendung des Massenwirkungsgesetzes thermoteehn. zwangslaufig 
zu leiten. Zu geeigneten Zeitpunkten sind die etwa vorhandenen CellulosesuLfate in  
andere Celluloseester umzuwandehi. Man bedient sich solcher Vorr., die eine Diffusion  
u. Mischung der M. m it den Rk.-Stoffen unter den gunstigsten Bedingungen ermoglichen 
u. unterwirft das Ausgangsmaterial einer Vorbehandlung, die eine bessere Beriihrung 
der Fasem  u. der R k.-Stoffe gewahrleistet. VerfahrensgemaB erhalt man unter 
sehonender Oxydation der Cellulose u. in  Abwesenheit von Hydrocellulosen ein  
wesentlich verbessertes Endprod. Ais Rohmaterial wird verw andt: Baumwollelinters 
oder Charpie, ais Oxydationsmittel werden benutzt: N a20 2, allcal. Peroxyde, Perborate, 
H 20 2. Ais BehandlungsfU.: alkal. Laugen, denen man Alkalicarbonate, Wasserglas, 
Resinate, alkal. Seifen, Na- oder N H 4-Resinate zufiigen kann. D ie m it Oxydations- 
m itteln vorbereitete Cellulose wird in  der Aeetylierungsvorr. selbst m it Eisessig- 
diimpfen in  Ggw. oder Abwesenheit von Halogenen vorbehandelt u. hiernaeh acetyliert. 
Aus diesem Materiał stellt man piast. Massen von lebhafter frischer Farbę oder auch 
kunstliche Seide her. (F. P. 662 265 vom 4/2. 1928, ausg. 5/8. 1929.) E ngeroff.

Toshiya Iwasaki, ubert. von: Kiyohiko Hagiwara, Japan, Kunstseide. (Can. P. 
271440 vom 20/10. 1926, ausg. 7/6. 1927. —  C. 1927. II. 521 [F. P . 621 543].) E n g .

Nuera Art-Silk Comp. Ltd., England, Herstellung von Kunstseide. Man erzeugt 
im Fallbad eine Stromung, die der Abzugriehtung der Fiiden entgegengesetzt ist, 
u. Termeidet so ein Abtrennen der Einzelfaden aus dem Fadenbiindel. Man baut zu 
diesem Zweck ins Fallbad an einer oder mehreren Stellen Widerstande, w ie z. B . 
Scheidewiinde oder Rollen ein. (F. P. 661574 vom  6/10. 1928, ausg. 26/7. 1929.
E . Prior. 6/10. 1927.) E ngeroff.

Adolf Ewald Guli, England, Herstellung von Kunstseide nach dem Trockenspinn- 
verfahren. Man fuhrt die Faden nach dem Verlassen der Diise in  eine Trockenkammer, 
durch die erhitzte Luft strómt. Der Lufterhitzer is t auBerhalb der Trockenkammer 
an der Fadenaustrittsstelle angeordnet. D ie Heizung erfolgt durch elektr. Heizelemente. 
(F. P. 661 542 vom 5/10. 1928, ausg. 26/7. 1929. E. Prior. 5/10. 1927.) E ngeroff.

Jun. Noguchi, Hiroshima, Vorrichtung zur Herstellung von Kunstseide aus Cellu- 
lę>sed&rivaten nach dem Trockenspinnverfahren. Der Spinnraum is t  etwa in  der M itte 
zwischen Spinnduse u. Fadenaustrittsstelle m it einer Drahtspule umgeben, durch 
die Wechsclstrom gesehiekt wird. (Japan. P. 79 251 vom 3/3. 1928, ausg. 9/1.
1929.) Imada u. Engeroff.
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Cuprum (Societe Anonyme), Schweiz, Kupferseide naeh dem Naflstrcckspinn- 
verfahren. D ie Koagulation der im Spinntfichter geformten Fiiden wird derart bewerk- 
stelligt, daB die Fadcn beim A ustritt aus dem Fallbad noch hinreichend piast, sind, 
um einer weiteren betriichtlichen Streckung vor der schlieBlichen Hartung unter- 
worfen werden zu konnen. Man entsauert die Filden naeh dem Verlaasen des Fiillbades 
u. streckt, noch bevor durch Einw. der Saure Hartung erfolgt ist. Man erzielt auf diese 
Weise Fiiden unter 1 Denier mit einer Trockenfestigkeit von 2,2 g u. einer NaBfestigkeit 
von 1,4 g pro Denier. (F. P. 661794 vom 5/10. 1928, ausg. 30/7. 1929. D. Priorr. 
20/10., 22/12. 1927 u. 5/5. 1928.) E ngeroff.

Carl Rudolf Linkmeyer, Deutschland, Kupferseide naeh dem Streckspimwerfahren. 
D ie in  der FiŁllfl. gel. Luft wird vor dem Gebrauch der Fl. gerade so w eit entfernt, 
daB das in  der Fl. enthaltene Luftyol. gleich oder etwas geringer ist ais die Luftmenge, 
die in  der Regel der Menge verbrauchter F l., gemiiB der Temp. u. dem Druck, unter 
denen die Fallung vor sieh ging, entspricht. Man verwendet verfahrensgemaB eine 
Vorr., die zwisehen dem Flallbadvorratsbehalter u. dem Fallbadbehalter angeordnet 
ist, m ittels der man die Fallfl. auf das Fallbad drucken liiBt, wobei sic gegebenenfalls 
durch Bleclie oder andere eingebaute Oberfliichengebilde erwarmt oder abgekuhlt werden 
kann. (F. P. 659 953 vom 4/9 .1928, ausg. 5/7. 1929. D. Prior. 13/9.1927.) E ngeroff.

Textiles Artificiels de Reims, Frankreieh, Kunslseide aus Yiscose. Man ver- 
spinnt eine Viscoselsg., die einen geringen Geh. an Cellulose (6— 7%) hat, in  ein Siiurebad 
hoher Konz. bei einer Spinngeschwindigkeit von 60— 80 m pro Blinute u. einer Fiill- 
badstrecke von 3— 8 cm. (F. P. 662 516 vom 18/10. 1928, ausg. 8/8. 1929. E. Prior. 
15/3. 1928.) E ngeroff.

William Harrison, England, Kunstseide aus Yiscose. Man bewirkt die Koagulation  
der Viscose zu Faden derart, indem man sie in  einen piast, oder kolloidalen Zustand 
uberfuhrt u. einer allmahlich wachsenden Streckung um mindestens 25% unterwirft. 
Ais Fallbad verwendet man Saure, dereń Konz. geringer ist ais d ie von 7%ig. H 2SO, 
oder ais 0,5% ig. H 2SO:1 in  Ggw. von Neutralsalzen oder organ. Stoffen oder auch 
seliwachsaurer Salzlsgg. allein oder in Ggw. von neutralen oder alkal. Salzen oder 
organ. Stoffen. Man kann die Koagulation auch m it organ, fiillend wirkenden Stoffen, 
wie m it Alkohol, Glyeerin oder Glucose u. anderen Stoffen alkoh. oder aldehyd. Art, 
yorteilhaft in  Ggw. einer schwachen Siiure, w ie Essigsaure, vornehmen u. die Faden 
in  gleicher Weise ausziehen. D ic Fallung ist auch durchfuhrbar m it alkal. Koagulierungs- 
mitteln, w ie m it starken Alkalilsgg., die metali. Stoffe m e  Bleioxyd, Kupferoxyd, Zink- 
oxyd, Manganhydroxyd oder Eisenoxyd m it H ilfe kolloidaler Stoffe oder organ, wasser- 
freier Verbb. gel. enthalten. —  Unmittelbar oder kurz naeh der Fadenbldg. werden 
die Fiiden in  ein Wasserbad gefiihrt, das Stoffe enthiilt, die die Auflosung der ge- 
streckten Fiiden verhindern. VerfahrensgemaB ist eine Streckung um 100% móglich. 
Man erhiilt Faden, die eine Fcstigkeit von 2,5— 4 g pro Denier haben. (F. P. 663 258 
vom 31/10. 1928, ausg. 19/8. 1929. E. Priorr. 1/11., 19/12. 1927 u. 5/6. 1928.) E n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung vcn Viscose unter 
Zusatz von organ. Oxysiiuren, w ie Weinsaure, Citronen- oder Milchsiiure, oder von  
dereń Salzen in  Mengen von 0,1— 1%. —  Z. B. werden 5 g K-Bitartrat in 1 Liter 
Yiseoselsg. unter Rtihren gel., die dann wie iiblich aufgearbeitet wird. (E. P. 309147 
vom 5/4 .1929, Auszug yeroff. 29/5.1929. Prior. 5/4 .1928. Zus. zu E. P. 306971;
C. 1929. II. 1244.) M. F. Muller .

Meinrad F. Thoma, Fitchburg, Massachusetts, Texlilien aus Seide und K unst
seide. Man mischt ein Teil Sehappeseide mit 2 Teilen Kunstseide, kardiert das Gemisch, 
bricht die Schappeseidefasern, sobald sie von Kunstseidefasern umgeben sind, ver- 
spinnt das Gemisch, verwebt die Fiiden u. farbt das Garn im Stiick. (A. P. 1722 829 
vom 2/3. 1927, ausg. 30/7. 1929.) E ngeroff.

Textiles Artificiels de Reims, Frankreieh, Behandeln von Kunstseide m it trocknend 
wirkenden Fliissigkeiten. Man bringt die Kunstseide auf Wagen in  einen Trockenraum, 
der durch Diimpfe aus einer Destillationsanlage erfiillt wird. D ie Dampfe werden 
kondensiert u. die FL, m it der die Seide behandelt worden ist,-w ird zur Destillations- 
vorr. zuriickgefuhrt. Ais besonders zur Durchfiihrung des Verf. geeignete Fl. hat sieh 
Petrolather erwiesen. Man kann aber auch Aceton, Petroleum, A ., Bzl., Toluol verwenden. 
(F. P. 662 515 vom 18/10. 1928, ausg. 8/8. 1929. E. Prior. 13/3. 1928.) E ngeroff.

Fr. Kiittner Akt.-Ges., Deutschland, iibert. von: Hugo Kiittner, Dresden, 
Behandeln von Kunstseidespinnkuchen. (A. P. 1708583 vom 9/3 .1928, ausg. 9/4.
1929. D . Prior. 14/3. 1927. —  C. 1928. I. 3015 [E. P. 287 097].) E ngeroff.
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Harry P. Bassett, Cyantliina, Kentuckj", NachbcJianddn biinsłlicher Seide aus 
Cellulose oder Celluloseestern, um gekrauselte, wollahnliche Faden zu erhalten. Man 
behandelt die Faden m it einer etwa l° /0ig. wss. Lsg. eines Alkalimetallsalzes einer 
scliwachen Saure, z. B. m it einer Na-Acetatlsg. bei einer Temp. von 60— 100°. Man 
kann dieser Behandlungsfl. aueh noeh Seife zufiigen. (A. P. 1 722171 vom 1/9. 1926, 
ausg. 23/7. 1929.) E ngeroff.

Celanese Corp. of America, iibert. von: Archibald John Hall, England, 
Nachbehandlung von Acetatseide. (A. P. 1709 470 vom 8/6. 1928, ausg. 16/4. 1929.
E . Prior. 8/6. 1926. —  C. 1928. I. 277 [E. P. 277 089].) E n g e r o f f .

Henry Dreyfus, England, Verfalircn zur Erholmng dar Reififestigkeit, Dehnbarkcit 
bzw. Elastizitat von Bandem, Faden, Gespinsten, Geweben, Filmen und ahnlichen Gcbilden, 
die aus Cellulosederiw. bestehen oder solehe enthalten. Man behandelt diese Prodd. 
m it konz. Mineralsiiuren oder m it F il., die stark ąuellend oder losend auf die Cellulose
d er iw . einwirken. D ie Behandlung der Fiiden, Bander kann auch im Laufe ibrer 
Herst. vorgenommen werden. D ie anzuwendenden Fil. werden unmittelbar nacli der 
Behandlung entfernt. D ie Behandlung kann unter Spannung erfolgen. Das Be- 
handlungsgut kann aber auch naeh der Behandlung gespannt werden. VerfahrensgemilB 
werden ver\vandt: H 2SO.,, HC1, H N 0 3, H3PO.„ Thiocyanate, ZnCl2, mehr oder minder 
konz. Lsgg. folgender V erbb.: Essigsaure, Ameisensaure, Milchsaure, Aceton, Diaceton- 
alkoliol, Glykoliither, Atliylenglykol- u. Prop}'lenglykolather, Phenole, Formaldehyd, 
Aeetaldehyd, Acetine. Man kann auch diesen Fil. Nichtloser, wio W ., Bzl. oder auch 
Stoffe wie Glyeerin, Glucose oder andere Zucker oder Alkohole zufiigen. (F. P. 663 743 
Tom 9/11. 1928, ausg. 24/8. 1929. E . Priorr. 30/11. 1927 u. 14/1. 1928.) E ngeroff.

Heinrich Oexmann, Deutschland, Verfahren zum Verzieren von Preftkórpern, 
die aus puhm gen Massen, z. B. aus Albuminen, cellulosehaltigem Materiał, organ. 
Stoffen wie Horn, Knochen, EIJenbein, IIolz, bereitet werden. Man bringt die farbenden 
oder gefarbten Stoffe auf oder in  die pulverigen Massen vor der Pressung u. zwar in  
trockenem, yiscosen oder fl. Zustand, von Hand, durch Spritzen, durch Druck oder 
jede andere geeignete Weise. Erst nachdem dies gesehehen, werden die Massen gepreBt 
u. erforderlichenfalls gehartet. (F. P. 661391 vom 2/10. 1928, ausg. 24/7. 1929.
D . Prior. 3/10. 1927.) E ngeroff.

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Lómngen und plastisćhe Massen 
aus Celluloseestern, besonders aus Nilrocellulose. Man verwendet ais Lósungsm. D er iw . 
niedrigen Kp. der Glykolsdure oder der Thioglykolsćiure, w ie Ester u. Ather, m it Ausnahme 
des Athylglykolates. Man kann naeh diesem Verf. auch Celltdoseather, z. B . Methyl- 
cellulose, verarbeiten. (F. P. 662721 vom 20/10. 1928, ausg. 10/8. 1929. E. Prior. 
8/11. 1927.) E ngeroff.

Wolff & Co., Walsrode, Emil Czapek und Richard Weingand, Bom litz b. Wals- 
rode, Herstellung von Folien und ahnlichen Gebilden aus Viscose und ahnlichen Cellulose- 
losungen. (D. R. P. 479 004 KI. 39a vom 14/9. 1926, ausg. 8/7. 1929. —  C. 1928. I. 
277 [E. P. 277309].) F ranz.

Franęois Maurice Loup, Gironde, Frankreich, Herstellung von Kunstleder. Leder- 
abfalle oder Altleder wird m it einer Sodalsg. in  CS2 gewaschen, dann 24 Stdn. in  eine 
NHj-Lsg. gelegt, m it viel W. gewaschen, in  einem Hollander zerkleinert u. gewaschen. 
Man formt dann wie beim Papier, aber ohne Zusatz von Leim u. prefit hydraul. (F. P. 
650 593 vom 8/3. 1928, ausg. 1Ó/1. 1929.) F ranz.

Herbert del Cott, Melbourne, Australien, Plastisćhe Masse. Baumrinde oder 
Loheabfalle werden m it 3— 4% Atzlauge gekoclit u. die erhaltene M. in  beliebige 
Formen gepreCt. Papierpiilpe kann ais Fullstoff zugegeben werden. —  Z. B. kocht man 
Loheabfalle mehrere Stdn. m it 3—4% ig. NaOH in  geschlossenem Behalter, wascht 
die M. aus, zerkleinert u. prefit. D ie erlialtenen Prodd. sind leicht, wasserfest u. 
therm. u. elektr. isolierend. (Aust. P. 12443/1928 vom 22/3. 1928, ausg. 23/4.
1929.) Sarre.

Compagnie Francaise Pour l’Exploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Seine, Frankreich, Breinsmassen. (F. P. 659 286 vom 11/8. 1928, ausg. 26/6. 1929.
E . Prior. 12/8. 1927. —  C. 1929. I. 1529 [E . P. 300309].) Franz.

Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker und -Ingenięure. Auszuge aus der Literatur der 
Zellstoff- und Papierfabrikation. 192S. <Die Literatur von Januar bis Dezember 1928 
umfassend. )  Tl. 1—3. Berlin: O. Elsner 1929. 8°. 1. Chemischer Teil (195 S.) —
2. Mechaniseker Teil (90 S.) — 3. Patente (218 S.) Je nn. M. 2.—.
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XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
A. C. Fieldner, Die Einteilung der nordamerikanischen Kohlen. Einleitend -wird 

die Organisation des Untersuchungsaussehusses u. der Unterss. besehrieben. Fiir den  
Ausschufi zur Einteilung der Kohlen waren folgende Richtlinien maCgebend. 1. E in
teilung auf Grund ihrer wesentliehen chem. u. physikal. Eigg. Diese Eigg. enthalten  
Entstehung, Zus. u. Konstitution. 2. Prakt. Verwendung ist der wissenschaftlichen 
Einteilung untergeordnet, soli aber soweit ais móglich zu ihr in Beziehung gebracht 
werden. 3. WissenschaftJiche Einteilung hangt e r s t  e n s von der Art u. Zus. der 
ursprunglichen kohlebildenden Vegetation ab (Kohlentyp Cannel, Boghead usw.) 
u. z w e i t e n s  yon dem Grad der Inkohlung des vegetabil. Riickstands (Lignit- Stein - 
kohle-Anthracit). —  Ais Kriterien zur Klassifizierung naeh diesen beiden Gesichts- 
punkten dienen die gewóhnliche u. die Elementaranalyse, Heizwertbest., mikroskop. 
Unters., Extraktion m it Losungsmm., chem. Rkk. u. destruktive Dest. Einzelheiten  
im  Original. (Proceed. In t. Conf. bitum. Coal 1928. I. 632— 61.) N aphtali.

Georg Stadników, tlber sibirische Bogheadkohlen. (Proceed. Int. Conf. bitum. 
Coal 1928. I. 625— 31. —  C. 1927. II . 2431.) Naphtali.

F. S. Sinnatt, Beitrage zur Verlcokung backender Kohlen: Die Bildung von Hold- 
kiigelchen (cenospheres). (Proceed. In t. Conf. bitum. Coal 1928. L 560— 85. —  C. 1928.
II . 1509.) N aphtali.

Cecil H. Lander, Urverkokung. Die Tdligkeit des British Fuel Research Board 
1927—1928. Schilderung der Ziele u. der Bedeutung der Urverkokung fur GroB- 
Britannien (vgl. C. 1928. I. 1295) sowie der Anlagen der Fuel Research Station nebst 
Abb. u. Versuchsergebnissen in diesen Retorten m it verschiedenen engl. Kohlensorten. 
Techn. Einzelheiten im Original. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1928 .1.11— 31.) N a p h .

Yoshisada Ban, Die Aidage zur Urverkokung am japanisclien kaiserlichen Institu t 
fu r  Brennstofforschung. (Proceed. Int. Conf. bitum. Coal 1928. I. 303— 11. —  C. 1929.
I. 1639.) N aphtali.

Otto Huppert, Kohlenauswahl und Kokseigenschaften. D ie Vorteile des Kohlen- 
mischverf. fiir Kokereien u. Gaswerke durch Auswahl naeh Backfahigkeit, Menge 
der fluehtigen Bestandteile, auBerer Beschaffenheit werden besprochen. Backfahigkeit, 
Treibdruck u. Entgasungsverlauf sowio die Beziehungen des Entgasungsverlaufes zur 
Rk.-Fahigkeit bilden wertvolle Anhaltspunkte fur das Vcrh. der Kohle beim Verkoken u. 
fiir die Beschaffenheit des Kokses. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 73 . 1293— 99.14/9. 
Berlin.) J ung .

Walter F. Rittman, Gewinnung bituminoser Kohle aus Ol. (Proceed. Int. Conf.
bitum. Coal 1928. I. 470— 73. —  C. 1929. I. 822.) N aphtali.

C. Mahadevan, Rontgenuniersuchung von Vilrain und D urain und ihrer Bestandteile- 
Vf. untersucht róntgenograph. die beiden Kohlearten Vitrain u. Durain. —  Vilrain  gibt 
zwei Beugungsringe (3,38 A u. 2,12 A entsprechend), ahnlich wie Graphit, nur sind die 
Ringe ziemlich breit u. diffus; die beugenden Teilchen sind also kolloidal. Vf. vermutet, 
daB es sich um C-Mol.-Komplexe handelt. —  Bei gróBerem W.-Geh. des Vitrains sind 
die Ringe breiter ais bei niedrigem W.-Geh., doch liegen die Intensitatsm axim a in  allen 
Fallen an der gleichen Stelle. Das W. ist also intermicellar gebunden, bewirkt aber 
eine feinere Aufteilung. —  Durain  g ibt 8 Ringe, die sich z. T. iiberdecken. 2 dieser 
Ringe fallen m it denen von Vitrain zusammen, 3 Ringe sind durch die im  Durain ent- 
haltene Asehe bedingt, w ie sich durch Róntgenunters. dieser Asche nachweisen laBt. 
Die ubrigen Ringe seheinen von freiem Kohlenstoff herzuriihren. D iese Feststellungen  
sind im Einklang m it der Ansicht F erm o k s (Rec. Geo. Sur. Ind. 60 [1928]. 347), 
daB Durain ein Suspensoid darstellt, in  dem Vitrain das Dispersionsmittel, die Mineral- 
bestandteile (Asche) u. die Pflanzenreste (m it freiem C ais Endprod.) die dispergierten 
Phasen sind. —  Zur Trennung der a-, (i- u. y-Verbb. -nard die Kohle m it Pyridin u. 
Bzl. extrahiert. Dio a- u. die /J-Verbb. des Vitrains gibt bei der rontgenograph. Unters.
2 Ringe (bei 3,38 A u. 2,12 A), ganz ahnlich deneń des unbehandelten Vitrains. Der 
pyridin unl. Bestandteil von Durain gibt ein ahnliches Beugungsbild wie unbehandelter 
Durain, mit dem Untersehied, daB die allgemeine Streuung geringer ist. Der Pyridin- 
extrakt, das Bzl.-Losliche u. -Unlosliche des Pyridinextraktes von Durain is t den 
entsprechenden Prodd. yon Vitrain rontgenograph. sehr ahnlich. Ebenso entsprechen 
sich die Beugungsringe der y-Verb. in beiden Fallen. E s handelt sich also wohl in  
allen Fallen um ahnliche Prodd., was m it der oben skizzierten Ansicht iiber die beiden
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Kohlearten im Einklang steht. (Indian Journ. Physics 4. 79—98. Aug. Phys. u. Chem. 
Lab. der Indian Assooiation for the Cultivation of Science.) Lorenz.

J. Shukow, E. Kremlewa und A. Tichomirow, Zur Frage der kolloidchemischen 
Eigenschaften des Torf es. Zwecks Unters. der Koagulation des Torfes wurde die Fil- 
trationsmetliode yon Wo. Ostwald (vgl. C. 1925. I. 2098) gewahlt unter Anwendung 
von je 30 g. Torf u. 50 ccm W. bzw. Lsg. des entsprechenden Koagulationsmittels. 
Vorverss. ergaben, daB der Torf gróBeren Zersetzungsgrades (50%) rascher filtriert, 
ais ein solcher von geringerer Zers. (10°/0). Koagulationsverss. m it KC1, CaCl2, A12(S 0 4)3 
u. T h(N 03)4 ais Koagulationsmittel zeigten, daB die Piltrationsgeschwindigkeit mit 
der W ertigkeit des zugesetzten Kations zunimmt. D ie Piltrationsgeschwindigkeit 
des Torfs bei Zusatz von CaCl2 u. MgCl2 war nicht sehr verschiedcn, im Unterschied 
zum Verh. von Huminsauren. In derselben Konz., in der CaCI2 eino rasche u. yoll
standige Koagulation yon Huminsauren bewirkt, vormag MgCl2 uberhaupt keine 
Koagulation hervorzurufen u. selbst bei hohen MgCl2-Konzz. iat die Koagulation der 
Huminsauren unvollstandig. Ebenso liefert Alginsaure sofort einen Nd. mit CaCl2, 
wahrend m it MgCl2 keine Fallung erfolgt. Ein EinfluB von Anionen auf die Torfkoagu- 
lation wurde nicht beobachtet (untersucht an K N 0 3 u. K 2SO.,).

Mit steigender Elektrolytkonz. nimmt die Piltrationsgeschwindigkeit entweder 
zu (CaCl2), oder sie geht iiber ein Maximum u. yerringert sich dann wieder (T h[N 03J,). 
F eS 0 4 u. Pe2(S 0 4)3 erhóhen dio Torf-Filtrationsgeschwindigkeit sehr bedeutend, Fe"  
etwas weniger ais F e -". Eine noch gróBere Wrkg. ais Fe-Salze u. selbst ais Th-Salze 
zeigt kolloidales Fe(OH)3; fiir die Konz. des Fe(OH)3 wurde ebenfalls ein Optimum 
beobachtet, das dem Masimum der Torfkoagulation entspricht. Ein solches Optimum 
erhalt man auch bei der Koagulation von Huminsiiurc m it kolloidem Fe(OH)3. In  
Ggw. von CaCl2 wird die Koagulation des Torfs durch Erwarmen auf 60° stark erhoht, 
in Ggw. von kolloidalem Fe(OH)3 war das Erwarmen ohne EinfluB, was auf die intensive 
Wrkg. des Fe(OH)3 zuruckzufiihren ist. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shumal prikladnoi 
Chimii] 2 . 257— 66.) ScHONFELD.

B. Pentegow, Die Adsorption ais allgemeines Charakteristilcum von Kolde und
Torf. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shumal prikladnoi Chimii] 2. 267— 88. -—- C. 1929.
II . 816.) SCHONFELD.

C. R. Wagner, Die jungste Entwicklung des Crackverfahrens in  der Dampfphase.
(Vortrag.) Journ. Inst. Petroleum Technologists 15. 484— 92. —  C. 1929. II. 
678.) Conrad.

W. Ipatjew und D. Petrow, Hydrolyse bei hohen Temperaturen und Cracken 
von Naphihensauren unter Wassersloffdruck. Beim Erhitzen von Naphthensauren 
m it W. unter Druck auf 450° in  Ggw. von A120 3 findet keine sehr weitgehendo Ent- 
carboxylierung sta tt u. eine bestimmte Sauremenge bleibt stets zuriick. D ie Sauren 
enthielten Naphthensauren m it niedrigerem Kp. ais das Ausgangsmaterial u. Fettsauren 
(Essigsaure usw.). Um festzustellen, oh hierbei eine Oxydation der KW -stoffe durch 
H 20  stattfindet, wurde Hexahydrotoluol, Tetralin u. Paraffin m it W. unter Druck 
erhitzt. Hierbei fand aber nur Cracken u. keine Oxydation statt. Beim Erhitzen  
der Naphthensauren unter H 2-Druck (Berginverf.) wurden ahnliche Resultate erhalten, 
«s bildeten sich aber weniger Naphthensauren u. mehr niedrig sd. KW-stoffe, ais beim 
Erhitzen m it W . Die fl. Spaltprodd. enthielten keine neutralen 0-Verbb. (dereń 
B ldg. bei der Hydrolyse festgestellt werden konnte). D ie Fettsauren entstehen hier 
ausschlieBlich durch Cracken der Naphthensauren. Erhitzen der Naphthensauren 
m it W. unter Druck fuhrt also zu dereń Spaltung (Cracking), die in  3 Richtungen 
verlauft: 1. Abspaltung der C 02H-Gruppe u. Bldg. von KW -stoffen, die teilweise 
geeraekt werden, 2. Abspaltung yon Seitenketten unter Beibehaltung der C 02-Gruppe 
unter Bldg. yon Naphthensauren niederen Mol.-Gew., 3. Abspaltung der die C 02H- 
Gruppe enthaltenden Seitenketten unter Bldg. yon Fettsauren. Ketone entstehen  
bei der Hydrolyse nur in  geringer Menge. D ie gebildeten KW -stoffe sind ein Gemisch 
( 1 : 1 )  von Naphthen- u. Paraffinverbb. D as Prod. der Hydrolyse von Sodalsgg. der 
Naphthensauren wird in  Form yon 2 Schichten erhalten. Die obere Schicht enthiilt 
Benzin- u. Erdól-KW-stoffe guter Qualitat, die untere die Lsg. der Fettsauren u. Soda. 
D ie Rk.-Prodd. zeigen keinen schleehten Gerueh. Ausbeute an organ. Rk.-Prodd. 
ca. 80%- —

V e r s u c h e .  100 ccm gereinigter Naphthensauren (nach H o nig -S chm itz), 
50 ccm W. u. 10 g A120 3 wurden 5 Stdn. auf 440— 460° im Hochdruckapp. nach I p a t je w  
erhitzt. Hóchstdruck 210 Atm. Der yerbleibende kleine Gasruckstand enthu.lt 32%
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C 02, 20% C„II2n + 2 u. 9% H2. D ie FI. ist in 2 Schichten getrennt (oborę Schicht 
80 ccm). 189 g (obere Schicht) von der SZ. 131,4 ergaben bei der D est.: 1. 19 g Kp. 65 
bis 150°; 2. 90 g, Kp. 150—260° u. 3. 80 g Riickstand, Kp. > 2 6 0 °. Der Riickstand  
wurde m it NaOH yersetzt u. m it Dampf dest., wobei 2 g eines gelben Óles iibergegangen 
sind. D ie Na-Seife wurde m it H„SO,, zers. u. die erhaltenen Sauren (Kp. 260— 300°. —  
Kp. des Rohmaterials 260— 360") hatten die SZ. 176,7. Die Fraktion 150— 260° hatte 
die SZ. 101 u. war zu 35% in NaOH 1. Selbst die Fraktion 65— 150° war zu 5% in  
NaOH 1. In  der wss. Schicht konnte Aceton nachgewiesen werden, ferner Ameisen- 
saure u. Essigsaure. Dio Fraktionen 1. u. 2. wurden von den Sauren befreit; die ver- 
bliebenen KW -stoffe waren in der Fraktion 1 zu 20%, in 2. zu 25% in H 2SO., 1. An  
Ketonen scheinen diese Fraktionen 10— 15% zu enthalten. Die nacli Behandeln m it 
H2SO., yerbleibenden KW -stoffe bestehen aus Paraffin- u. Naphthen-KW -stoffen. —  
100 ccm roher Naphthensauren wurden m it 50ccm H 20  u. 15 g NaOH 4 Stdn. auf 440° 
unter Druck erhitzt. Hochstdruck 250 Atm. Bei der Dampf dest. des Rk.-Prod. wurden 
4 g  Ol vom Kp. 100— 280°, enthaltend 20% ungesiitt. Verbb., erhalten. Dio alkal. Lsg. 
enthielt 25 ccm Fettsauren. —  Bei Erhitzen von Tetralin  m it W. u. A120 3 unter Druck 
auf 470° bildete sich wonig Bzl., Naphthalin u. ein Gemisch von hochsd. aromat. KW- 
stoffen. Saure Prodd. waren abwesend. —  Hexahydrololuol erlitt bei derselben Be- 
handlung keine Veranderung, Paraffin  wurde zu 70% in KW -stoffe, Kp. bis 200°, 
gespalten. —  75 ccm ungereinigte Naphthensauren (fiir siimtliehe Yerss. wurden 
EmbinscIic Naphthonsiiuren, Kp. 260— 3603 yerwendet) u. 5 g A120 3 wurden auf 460° 
unter H2-Druck erhitzt. 46 g der KW -stoffschicht ergaben bei der D est.: 1. 14 g 65 
bis 150°; 2. 28 g 150— 260° u. 4 g Riickstand. Nach Behandeln mit H 2S 0 4 ergab die 
D est. der KW -stoffe folgende Resultate: 1. Kp. 70— 150° 20% (D .2525 0,7411, nn19,5 =
1,4145), 2. Kp. 150—200° 25% (D.2525 0,7964, nn20 =  1,4464), 3. Kp. 200— 280° 45°/o 
(D .2525 0,8624, nn20 =  1,4727). (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prildadnoi 
Chimii] 2. 327— 35.) Sc h o n f e l d .

R. Meldau, Eigenschaflen und Verwertung von Holzslaub und Holzmehl. Vortrag 
iiber die Gewinnung, die Eigg. u. Verwertung von Holzstaub u. Holzmehl. (Ztschr. 
Ver. Dtsch. Ing. 73. 1315— 17. 14/9. Charlottenburg.) J u n g .

Kreuzkam, Holzkonsenierung. Abhandlung iiber Holzkonsorvierung m it Chlor- 
zink, Kupfersulfat, Queeksilberohlorid u. Fluoryerbb. sowie m it schwerem Stein- 
kohlentceról. D ie fur Eisenbahnbauzwecke angewendeten Verff. werden ausfiihrlich 
beschrieben. (Chem.-Ztg. 53. 650— 51. 21/8. Berlin-Wilmersdorf.) J u n g .

G. B. Maxwell und R. V. Wheeler, Charakleristischc Flammbildung von 
, ,klopfcnden“ und ,,nichtklopfenden“ Brennstoffen. (I. vgl. C. 1929. II. 819.) Vff. 
berichten im AnschluB an ihre friihcre Arbeit von ihren neuesten Verss. iiber die 
Flammenbldg. bei der detonierenden Verbrennung. Der Vorgang der Verbrennung 
im geschlossenen Zylinder wird durch ein Fenster photograph. festgehalten u. gleich- 
zeitig ein Druckdiagramm aufgenommen. Dabei beobachten sie, daB die den normalen 
Ablauf der Verbrennung hindernde Storung, die die Detonation herbeifuhrt, stets 
am Ende des Flammenweges auftritt. tjber den Verlauf der Verbrennung m it yer
schiedenen Brennstoffen geben die beigegebenen Abbildungen u. Diagramme Aus- 
kunft. Untersucht wurden Pentan-Luftgemische allein u. m it yerschiedenen Zu- 
satzen (A., Amylnitrit, C 02, CS2, H2 u. H 20-Dampf). D ie Wrkg. von Antiklopfmitteln  
besteht danach in der Fahigkeit, die Verbrennung hinter der Flammenfront zu halten. 
(Journ. Inst. Petroleum Technologists 15. 408— 15. Aug.) Co n r a d .

G. B. Maxwell und R. V. Wheeler, Der E influp der Zylinderbeschaffenheit auf 
das Klopfen. D ie detonierende Verbrennung in einem Explosionsmotor, das Klopfen, 
ist auf das Zustandekommen einer stehenden Druckwelle in den brennenden Gasen 
zuriickzufuhren. Zu seiner Verhutung sind zwei Wege moglich: 1. geeigneter Brenn- 
stoff, event. Zusatz von Antiklopfmitteln, 2. Beschaffenheit des Verbrennungsraumes, 
um die Bldg. der stehenden Welle zu yerhindem. Untersucht wird der EinfluB der 
Abmessung des Zylinders, der Stellung der Ziindkerzen, Beschaffenheit der Zylinder- 
wiinde. Vff. stellen fest, daB eine Verengung des Zylinderąuerschnittes an ganz be- 
stimmter Stelle, des ,,sensitive Point“ , geniigt, um die Bldg. der stehenden Welle 
u. damit das Klopfen zu yerhindem. Photograph. Abbildungen u. Druckdiagramme 
im Original. (Journ. Inst. Petroleum Technologists 15 . 415— 27. Aug.) Co n r a d .

Fritz Sturm, Kraftgasverwendung im  Luftschiff „Graf Zeppelin1''. D ie techn. 
Einrichtungen fiir den Betrieb der Motoren des LZ. 127 m it Kraftgas werden be
schrieben. Aus einer Tabelle, welche die Ergebnisse einer Reihe untersuehter Gase
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wiedergibt, ist zu erschon, daB prakt. alle Mischungen von schweren KW -stoffen ver- 
wendet werden kónnen, durch Zumischen von Wasserstoff erreicht man die gewimschte
D ., etwas schwerer ais Luft. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 73. 1303— 04. 14/9. Friedrichs- 
hafen.) ___________________ Jung .

Geza Szikla und Arthur Rozinek, Budapest, Anlage zum Vergasen und Ent- 
gasen von Kohlenslaub im  Gasslrom. Anlage zur Ausfiilirung des Verf. nach Ansprucli 1 
des Patents 452 015, dad. gek., daB der Winkel, den der Boden der Vergasungskammer 
m it der Wagerechten einschlieBt, kleiner is t ais der Bóschungswinkel des niederfallen- 
den gliihendcn Staubes, so daB sich am Boden der Kammer der niedcrfallcndc Staub 
anhauft u. einen die Luftflammc einschlieBenden Krater bildet. —  Am Boden der 
Vergasungskammer sind Schurvorrichtungen angeordnet, die den hier angehiiuften 
Staub allmahlich der. Bodenóffnung der Vergasungskammer zufuhren. —  8 weitere 
Unteranspruche. (D. R. P. 479 793 KI. 24e vom 10/7.1926, ausg. 23/7 .1929. Zus. 
zu D. R. P. 452015; C. 1928. I. 282.) D er sin .

Nicola Leilgersdorff, Bunzlau, Gaserzeuger mit innen und aufien beheizbarer 
Schicclkammer, dad. gek., daB die Schwelkammer ais gleichaclisiger Schacht auf den 
Gaserzeuger aufgesetzt ist, im unteren Teil aus feuerfestem Stoff bestcht u. regelbare 
Verbb. zwischen Gaserzeugerschacht u. auBerem Ringraum der Schwelkammer be- 
sitzt. —  Gaserzeuger nach Ansprucli 1, gek. durch regelbare Verbb. zwischen Scliwel- 
gas- u. Gcneratorabzug. (D. R. P. 479 031 ICl. 24e vonf 21/2. 1926, ausg. 10/7.
1929.) D e r sin .

TJlric de Toytot, Frankreich, Mischgaserzeuger. In  der Mitte der zylindr., m it 
BrennstofJ gefullten Vergasungskammer endet ein senkrecht in die Kammer ein- 
gefiihi'tes Rolir, das, doppelwandig, einmal zum Einblasen von Luft dient, zugleich 
aber auch einen, m it einem oberhalb des Generators befindlichen W.-Reservoir in Yer- 
bindung stehenden W.-Behaltcr darstellt. D ie Warme der glulienden Kohle wird auf 
dieses W. iibertragen, das weiter das W. im  Hauptbehalter anheizt u. Yerdampft. 
Durch óffnungen is t das Luftzufiihrungsrohr m it dem Hauptwasserbehalter ver- 
bunden, so daB Dampf beim Lufteinblasen m it angesaugt wird. Durch die direkte 
Ubertragung der Warme der Kohle auf das W. tr itt so eine automat. Regelung der 
Dampfzufuhr ein u. die Zus. des gebildeten Gases bleibt konstant. (F. P. 652152 
vom 27/7. 1927, ausg. 5/3. 1929.) D e r sin .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Tieftemperaturverkokung von 
Brennstoffen in  einem Strom h., an 0 2 armer Spiilgase, dereń Temp. zur Verschwelung 
ausreicht. Die Gase sollen m it solcher Gescliwindigkeit durch die Brennstoffschicht 
geblasen werden, daB die Brennstofftcilchen in wirbelnder Bewegung gehalten werden. 
Aus den h. abziehenden Gasen werden die Staubteilchen durch eine elektr. Ent- 
staubung abgeschieden. (F. P. 652405 vom 10/4.1928, ausg. 8 /3 .1929 . D. Priorr. 
14/5. u. 22/6. 1927.) D er sin .

T. M. Hickman, Wolverhampton, England, Bituviinose Emulsiomen. Bituminosen  
Emulsionen, welehe mittels alkal. Lsgg. von Casein u. Harz, Fettdest. oder sulfonierten 
Fetten bereitet sind, werden etwa 5°/o Acetanilid zugegeben. (E. P. 308 389 vom 7/1.
1928, ausg. 18/4. 1929.) Kuhling .

International Colfix Ltd., London, Herstellung von bituminosen Emulsionen. —
Z. B. werden 600 Teile mexikan. Asphalt in eine li. Lsg. von 4 Teilen K 2C 03 in  400 Teilen 
W. unter Riihren eingetragen u. nachher wird die M. k. geriihrt. An Stelle von K 2C 03 
kónnen auch andere alkal. Carbonate oder Bicarbonate yerwendet werden (hierzu vgl. 
auch F. P. 588 886; C. 1925. II. 1239). (Aust. P. 12 840/1928 vom 16/4. 1928, ausg. 
23/4. 1929. E. Prior. 23/4. 1927. Zus. zu Aust. P. 20906; C. 1926. II. 3394). M. F. Mu.

De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Herstellung von waftrigen 
Dispersionen aus Stoffen, die in W. nicht oder schwer 1. sind. —  Zu einer Emulsion 
aus Asphalt werden z. B. 20% einer l% ig . Gelatinelsg. zugesetzt. Unter Riihren 
wird eine 0,1-n. HCl-Lsg. zugegeben, bis die [H ‘] 10~4 betragt. —  600 g Asphalt werden 
in Ggw. von 25% einer l,5% ig. N a2S i0 3-Lsg. in  1000 g W. emulgiert u. dann 100 ccm 
einer l% ig . AlClj-Lsg. zugesetzt. Das A1C13 kann auch durch Al(OH)3 oder ahnliche 
Stabilisierungsmittel ersetzt werden. (F. P. 662931 vom 25/10.1928, ausg. 13/8.
1929.) M. F . Mu l l e r .

Jules Ergot, Belgien, Herstellung eines Brennstoffes aus Sladlmiill (Kiiehen-
abfallen). Diese werden ausgesucht, von Metallteilen befreit, getrocknet, zerkleinert 
u. zu Kugeln oder Briketts gepreBt. Zur Erhóhung der Heizkraft kann man je Tonne
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5 kg Harz vor dcm Mahlen zusetzen. (F. P. 652640 vom 13/4 .1928, ausg. 11/3.
1929.) De r sin .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Alwin Mittasch, 
Carl Muller, Mannheim, Leo Schlecht und Walter Schubardt, Ludwigshafen a. Rh., 
Verfahren zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen aus Kohlenoxyd und Wasserstoff. 
(A. P. 1 698 602 Tom 11/3. 1927, ausg. 8/1. 1929. D. Prior. 13/3. 1926. —  C. 1928.
II. 2764 [E. P . 271 452]. —  C. 1927. II . 1919 [E. P . 270 705].) D e r sin .

Standard Oil Development Co., ubert. von: Frank A. Howard, V. St. A., 
Verfahren zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen durch Hydrierung von Kohle u. dgl. 
(A. P. 1702899 Tom 28/5 .1923, ausg. 19/2.1929. —  C. 1928. II. 1641 [F. P. 
639 681].) De r sin .

H. Plauson, Hamburg, Herstellung von Kohlenwasserstoffen aus gasfórmigen 
Kohlenstoffverl)iiidungen durch Einwirkung chemisch wirksamer Strahlen, die eine Ge- 
sehwindigkeit yon mehr ais die halbe Lichtgescliwindigkeit, insbesonders 200 000 bis 
260 000 km/sec, haben. —  Z. B. liiBt man auf Wassergas, Koksofengas, Naturgas 
oder Craekgas /?- oder X-Strahlen einwirken, evtl. unter Zuhilfenahme eines elektr. 
rotierenden oder elektromagnet. Feldes u. evtl. in  Ggw. von Katalysatoren. Wird den 
Gasen W .-Dampf zugesetzt, so entstehen neben den KW -stoffen auch Ketone u. 
Alkohole. Niedrig molekulare KW-stoffe gehen dabei in  hoherc KW -stoffe iiber. 
(E. P. 309 002 vom  30/12. 1927, ausg. 2/5. 1929.) M. F. Muller .

Curt E pner, Deutschland, Herstellung fliissiger Kohlenwasserstoffe aus gasfórmigen 
mittels elektrischer Entladungen. Zu dem Ref. nacli E . P . 296 019, C. 1928. II. 2391 
is t folgendes nachzutragen: Man erhiilt fil., ais Motortreibmittel geeignete KW -stoffe, 
wenn man CHi , C2/ / 6, Olefine, Crackgase, Koksofengase u. dgl. m it einem hoch-
gespanntem Wechselstromie\<i m it mehr ais 500 .Perioden, besonders yon 10000 Perioden 
u. mehr behandelt, wobei man bei gewohnlicher oder erhóhter Temp. u. m it oder ohne 
Katalysatoren arbeiten kann. D ie erhaltenen Prodd. kónnen einer katalyt. Hydrierung 
unterworfen werden, auch kann man Polymerisation u. Hydrierung in  einer Operation 
m ittels des bei der Rk. gebildeten II2 bewirken. Das aus N 2 u. H2 bestehende Restgas 
soli zur NHyS-ynthese dienen. (F. P. 654449 yom 19/5. 1928, ausg. 5/4. 1929. D . Priorr. 
16/7., 16/7., 18/8. u. 23/8. 1927.) D e r sin .

Alberto Edoardo Bianchi, Italien, Vorrichtung zum Spalten, Hydrieren oder 
Destillieren non Teeren, Mineralólen u. dgl. D ie in  dem Reaktionsraum befindlichen 
Riihrer sollen holil ausgebildet u. so miteinander yerbunden sein, daB sie eine zu- 
sammenhangende Schlange darstellen, in  der das zu behandelnde Ol angewarmt wird. 
(F. P. 6 5 3 7 5 0  yom 5/4. 1928, ausg. 26/3. 1929. E. Prior. 27/2 .1928.) D e r sin .

Societe Internationale des Procedes Prudhomnie-Houdry, Frankreieh, Vor- 
richtung zur Reinigung der Destillationsgase von Kohlen, Schiefern, Torf u. dgl. mit 
regenerierbaren Reinigungsmassen, die aus fein yerteilten Metallen auf porósen Tragern 
bestehen. D ie Reiniger sind schichtweise m it der Reinigungsmasse gepackt u. durch 
Leitungen miteinander yerbunden, so daB jeder Reiniger durch Hahne aussohaltbar 
ist u. zur Austritts- oder Eintrittsstelle des Gases gemacht werden kann. Alle Reiniger 
sind an die Gaszuleitung u. Ableitung, ferner an eine Luftleitung angeschlossen, die 
die zur Regenerierung notige Luft zufiihrt. B ei einem bestimm ten /S-Sattigungsgrad 
■werden die Reiniger m it h. Luft geblasen u. das S 0 2 durch eine Leitung entfernt. —  
D ie gereinigten Gase sollen in  fil. KW -stoffe durch Katalyse iibergefiihrt werden. 
(F. P. 654 241 vom 6/10. 1927, ausg. 3/4. 1929.) D e r sin .

Societe Internationale des Procedes Prudhomme-Houdry, Paris, Regenerierung 
der metallischen oder oxydischen Reinigungsmassen, die zur Entschwefelung von Kohle- 
destillaticmsgasen gedient haben. Der Luftstrom, m it dem die Reiniger zwecks Regene
rierung, d. h. zur t)berfiihrung der Sulfide in  Oxyde, geblasen werden, soli m it inerten 
Gasen, z. B . N 2, yerdiinnt werden, um eine zu hohe Temp.-Steigerung, die die Metalle
u. dgl. zum Schmelzen bringen wiirde, zu yermeiden. Geeignet sind die Restgase, die 
naeh dem Abseheiden yon S 0 2 aus den Blasegasen iibrigbleiben. (F. P. 654 242 vom  
6/10. 1927, ausg. 3 /4 .1929 .) D e rsin .

Fuel Research Ctte., Technical Papers. 23. Fusion point of coal ash. Part. I. London:
H. M. S. O. 1929. I s. net.
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