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A. Allgemeine nnd physikalische Cliemie.
Max Planck, M ax von Laue. Wiirdigung der Verdiensto M. v. L a u e s  anliiGlich 

seines 50. Geburtstages. (Naturwiss. 17. 787—88. 11/10. Berlin.) L e s z y n s k i .
Gulbrand Lunde, Die Nobeljneistrager Wieland und Windaus. Vortrag. Wiirdigung 

der wissenschaftlichen Verdicnste derselben. (Tidskr. Kenii Borgvaesen 9. 1—5. 
19— 24.) E . M a y e r .

E. Korschelt, Zur Abfassung naturwissensckaftlicher und medizinischer Arbeilen. 
Im  AnschluB an ein das gleicke Thema behandolndes Buch von G. H. SlMMONS u . 
M. F i s h b e i n  (in deutseher Bearbeitung bei J . Springer) wendet sieli Vf. gegen die 
weitverbreitete Leiehtfertigkeit in der Abfassung naturwissenschaftliclier u. medizin. 
Arbeiten u. gibt unter besonderer Beriicksichtigung des biolog. Arbeitsgebietes Richt- 
linien fiir eine A rt der D arst., die don Lesor vor MiBverstandnissen u. unnótigem 
Zeitvsrlust bewahrt. (Naturwiss. 17 . 724—26. 13/9. Marburg.) L e s z y n s k i .

A. VyskoĆil, Die neuesten Hilfsmittel fiir den chemischen Unterricht. Es werden 
kurz beschrieben: 1. der von B u n s e n  vorgeseblagene App. zur Absorption von Natriuru- 
strahlen dureh Na-Dampf; 2 . ein Manometer, das die Diffusion von Gasen dem onstriert;
3. App. zur Demonstration d. osmot. Druekes nach P f e f f e r ; 4. Best. des Aquivalent- 
gewichts von N a; 5. Dissoziat'ion von NH.,C1 naeli App. von B o t t in g e r ; 6 . Bldg. 
von NO u. 7. Herst. von NH 3 aus Luftstickstoff. (Chcmickć L isty  23. 476. 25 /9 .) Ma u t .

J. H. Reedy, Vorlesungsversucli zur Darstellung von Ammoniumamalgam. Be- 
schreibung einer elektroehom. Darst. von Ammoniumamalgam. (Journ. chem. Edu- 
cation 6 . 1767. Okt. Urbana, Illinois, Univ.) L o r e n z .

Georg Wiegner und K. W. Muller, Beitriige zum Ionenumtau-sch besonders an 
Permuliten. Nach einer Zusammenfassung der auf diesem Gebiet erschienenen Ar
beiten geben Vff. eine m athem at. Formulierung der Umtauschrkk., untersuchen 
den Ionenumtausch in wss. Lsgg. unter dem EinfluD verschiedener Zusiitze u. stellen 
fest, daG der Ionenumtausch durch Zusatz von Alkohol eine Anderung erfiihrt, wahrend 
er durch Trauben- u. Rohrzucker unbeeinfluBt bleibt. Dabei hatten  die Trauben- 
zuckerlsgg. ebenso niedrige DEE. wie die Alkohollsgg. — Bedeutungsvoll ist die 
Kenntnis der Innendispersitat des Gels. Nach Vff. kónnen die Dextrose- u. Rohr- 
zuckcrmoll. haufig ihrer Grofie wegen in das feine Gelgeriist n icht eintreten. — Es 
findet keine spezif. gesetzmaBige Adsorption der Zucker an Perm utiten s ta tt;  des- 
gleiehen werden die Methylenblaukationen sehr schwaeh umgetauscht. (Ztschr. 
Pflanzenerniihr. Dungung Abt. A. 14. 321—47. Ziirich, Agrik.-chem. Labor. d. Eidg. 
Hochsch.) ' G u r i a n .

Ionel N. Longinescu, N e w  Enceiterung des Avogadroschen Geselzes. Anwendung 
auf den fliissigen Zusland. Ausgeliend von der Zustandsgleichung fiir Fil.

( Pc - f P <) ( F - 6 ) =  i j y ,  
worin P c =  auBerer Druck, P i =  innerer Druck, wird die Formel P t V =  R  T/q 
abgeleitet, worin P t — P e +  P { u. q =  (V  — b)/V. Fiir Stoffe m it gleiehem q ergibt 
sieh, wenn T  dieselbe ist: P t V =  konst. oder P t M /D  =  konst., bzw. P J n  =  konst., 
worin n  =  Zahl der Moll. in  der Vol.-Einheit. Diese Gleichung besagt demnacli, dafi 
die in gleichen Voll. von Gasen oder Fil. bei derselben Temp. erhaltene Zahl von Moll. 
ihrem Gesamtdruek proportional ist. Fiir den Fali, daC P t =  P it wo P f fiir versehiedene 
Fil. denselben W ert hat, wird M /D  — konst. Hieraus folgt, daC die D. verschiedener 
Fil. m it demselben inneren Druck ein MaB fiir dereń Mol.-Gew. ist. (Journ. Chim. 
physique 26. 312—13. 25/6.) K. W o l f .

Ionel N. Longinescu, U ber den inneren Druck von Flussigkeiten in  Bezieliung 
zu einigen physikalisch-chemischen Eigenschaften. (Vgl. vorst. Ref.) Die zwisclien den 
Moll. von Fil. wirkenden K rafte lassen sich durch die Formel M 2/dx ausdriicken, wo 
d — Entfernung zwischen zwei Moll., so dafi d3 =  V m, wo V =  Mol.-YoL, a; =  eine
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Unbekannte, M  — Anziehungsmasse eines Mol. Dann liifit sich der innere Druck einer 
FI. durch die Formel m Łjd %+ - oder m -/V 'x+2>ls ausdriicken. F ur KW-stoffc ergibt sich 
x  =  5. Die Moll. ziehen sich umgekehrt proportional der 5. Potenz der Entfernung an. — 
Es ergibt sich, daB die Anziehungsmasse eine positive, additive Grófie ist, unabhangig 
von Temp., Druck, Vol. Mit Hilfe dieser additiven Grófle der Anziehungsmasse lassen 
sich verschiedene physikal.-chem. Formeln ableiten. (Journ. Chim. physiąue 26. 
314— 16. 25/6.) K. W o lf .

W aw rzyniec Jacek , Die Beziehung zwischen der Lósungsgeschwindigkeit und der 
Lóslichkeit. Allgemeine Lóslichkeitsgleichung. I . (Vgl. C. 192 9 .1 .1655.) Vf. unterscheidet 
zwei K onstanten der Lósungsgeschwindigkeit u. z war 1 . die K onstantę k  der Gleichung 
d x/d t =  P -k /v  (3 — x) u. 2. die Konstantę q' der Gleichung der Lsg. eines spharoidalen 
Kórpers, — d r /d t  =  (o'/aj3) (c +  r3). Die K onstantę k  bedeutet die Dicke der Schicht 
der gesatt. Lsg., die m an bei der Konzentrierung bis zur Sattigung der sehr verd. Lsg., 
die in  der Zeiteinheit entsteht, wenn m an die Oberflache P  =  konstant setzt, erhalten 
hatte. q' bedeutet die Dicke der Schicht des festen Kórpers, der sich in  der Zeiteinheit 
im reinen Losungsm. lóst. Zwischen diesen beiden K onstanten u. der Lóslichkeit 
wurde folgende Beziehung gefunden: o'-S/k-A  =  c' (1), worin S die D. des sich lósenden 
Kórpers A die D. der gesatt. Lsg., c' die ber. Lóslichkeit per Gewichtseinheit der gesatt. 
Lsg. bedeutet. Durch Transformation yon (1) findot man: g'-ó/^'-8j =  s (2), worin 
die Schichtdicke des reinen Losungsm., ó1 die D. des Losungsm. u. s die per Gewichts- 
einheit Losungsm. ber. Lóslichkeit bedeutet. Es wurden dio W erte von q' fiir Sylvin, 
Steinsalz, K„SOt , K 2Cr20 7, Gips (Alabaster), Alaun, Weinsaure u. Rolirzucker bei 
0—50° erm ittelt. Die Beziehung zwischen q' u . der Temp. entspricht: q'-ó = e ~  A'lT + B,> 
wo die K onstantę B  von der Riihrgeschwindigkeit abhangt. Dieses Ergebnis is t eine 
Folgę der Ahnlichkcit des Lósungsvorganges m it dem VerdampfungsprozeB. In  
Analogie m it der von N e e n s t  fiir den Dampfdruck abgeleiteten Formel gibt Vf. der 
Funktion o’ 8 =  Vl (T ) die Form : g 'S  =  e” '1'1 J' + yil T + loB e T + 0'‘ (3). Da die K on
stantę £ zugleich ais Konstanto der Lósungsgeschwindigkeit der FI. (Losungsm.) im 
festen Kórper gelten kann, so folgt: f =  e~ + JS, J'+ CllogeT + (i). Aus (2),
(3) u. (4) folgt: s =  e ~ ^ l ~ At^ r  + ̂ 1~ B^ T + ^Gl~ c4}°eeT  + 0̂ l~ a,\  (Allgemeine 
Lóslichkeitsformel.) Die Verschiedenheit der Lóslichkeitskurven ist auf den Charakter 
der Koeffizienten A , B , C u. G zuriickzufuhren, die in  Abhangigkeit von den beiden 
Komponenten der Lsg. yerschiedene W erte haben kónnen. Sie kónnen positive u. 
negative Zahlen u. auch =  0 sein. (Roczniki Chemji 9. 471—93. Warschau, Lab. 
de Chimie de l ’In st. Gćol.) S c h o n f e ld .

A ,, A to m s tru k tu r . R ad lochem le . P h o tochem ie ,
P .L en a rd , t)ber Energie und G>-avitalion. (Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. 

1929. Nr. 8 . 3—27. 24/6. Heidelberg.) E . R a b in o w its c h .
P . A. M. D irac, Quantenmeclmnik des Mehr-Elektronensystems. (Proceed. Roy. 

Soc., London Serie A. 123. 714—33. 6/4. Cambridge, St. Johns Coli.) E. R a b in .
E rn s t R eichenbacher, Is t Diracs Theorie mit nur zwei Komponenten durchfuhrbar ? 

Schreibt man die Wellengleichung allgemein relativist. bei Einfiihnmg eines be- 
liebigen Gravitationsfeldes u. elektromagnet. Feldes, so ist ihre Ableitung aus Glei- 
cliungen erster Ordnung m it nur zweiwertigen Matrizen móglich. (Naturwiss. 17. 
805. 11/10. Kónigsberg.) L e sz y n sk i.

W . A lexandrow , tlber Wellengeschwindigkeit und FlufSgesclmindigkeit „Korpus- 
kulargeschviindigkeit“ einer Welle. (Vgl. C. 1929. II . 2013.) Zusammenfassung des 
rein gedanklichen Inhalts der Unterss. des Vf. (Ztschr. Physik 57. 380—86. 7/9. 
Ziirich.) LESZYNSKI.

R einhold  F iirth , tlber einen Zusammenhang zmschen quantenmećhanischer 
Unscharfe und Struktur der Elementarteilchen und eine hierauf begriindete Berechnung 
der Ma-ssen von Proton und Elektron. (Vgl. C. 1929. II . 1888.) Indem  unter Zuriiek- 
greifen auf die Vorstellungen der klass. Elektronentheorie dem Elektron eine mini- 
male raumliche Ausdehnung oder ein ,,Radius“  zugeschrieben wird, wird eine Hypo- 
these der e l e m e n t a r e n  U n s c h a r f e  aufgestellt. Die beschriebene Annahme 
besagt namlich, dafi selbst dann, wenn auf die Festlegung des Impulses vóllig ver- 
zichtet wird, der Ort des Elektrons nur m it einer elementaren Unscharfe bestimmbar 
sein kann, die m it der minimalen raumlichen Erstreckung oder dem Radius des Elek
trons ident. ist. Anwendungen dieser Hypothese, insbesondere zur Berechnung der
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Massen von Neutron, Proton u. E lektron sowie der kiirzesten Wellenłange der Hohen- 
strahlung. (Ztschr. Physik 57. 429—46. 10/9. Prag, Inst. f. theoret. Physik d. dtsck. 
Uniy.) L e s z y n s k i .

Reinhold Fiirth, tlber die Massen von Protem und Elektron. (Vgl. C. 1929. II. 
1888.) Zusammenfassung der Ergobnisse der bereits (C. 1929. I I . 1888) ref. Arboit. 
(Naturwiss. 17. 728— 29. 13/9. Prag, Inst. f. theoret. Physik d. dtsch. Uniy.) Le.

Or. Pokrowski, U ber die Synthese von Elementen. I II . (II. vgl. C. 1919. II. 
1130.) Die Emission von Energie bei groCer Annaherung dor kernaufbauenden Teilchen 
kann — ebenso wie das friiher (1. c.) fur den Aufbau aus Protonen u. Elektronen 
gezeigt worden ist —  auoh die Ursache des Kernaufbaues aus a-Teilchen sein. (Ztschr. 
Physik 57. 560—65. 10/9. Moskau, Physik. Inst. d. Teohn. Hochsch.) L e s z y n s k i .

Ernest Rutherford und andere. Diskussion iiber die Struktur der Atomkerne. 
Rutherford gibt einen Riickblick auf die Entwicklung der Kernphysik seit 1914: 
Isotopenforschung; kiinstliche Kerndesintegration; y-Strahlenspektroskopie; ausfuhr- 
lichore Schilderung der Ergebnisse der a-Teilchen-Streuungsverss. u. der Deutung 
der a n o m a len  Streuung durch le ich to  E le m en te  von D e b y e  u . H a r d m e i e r ;  Gegen- 
satz zwischen den W erten der Kernradien, berechnet aus den Streuungsyerss. ( <  3,5- 
10-12  fur U) u. aus der Gesohwindigkeit der em ittierten a-Strahlen (6,5-10-12); Be- 
seitigung dieser Schwierigkeit in  der wellenmechan. Theorie von G a m o w , G u r n e y  
u. CONDON: Nach G a m o w  liegt im Urankern die Potentialsehwelle (ca. 30-10° V) 
in  der Entfernung von nur 0,7-10-12  cm vom K ernm ittelpunkt; dieso kann ais Radius 
des U-Kerns angesehen werden; das a-Teilchen kann durch diese Potentialsehwelle 
„durchsickern“ , obwohl es eine klass. viel zu kleine Gesohwindigkeit besitzt; Betrachtung 
der ASTONsehen Ergebnisse iiber den Packungseffekt: die schweren Elemente sind zwar 
energiearm in bezug auf freie Protonen; in  bezug auf He-Kerne sind sie aber etwa 
vom Atomgewieht 200 an  energiereich; es ist daher yerstandlich, daB radioakt. E le
mente unter Energieabgabe zerfallen konnen. Auf Grund dieser Ergobnisse ste llt sich 
der Redner die Kerne so vor, daB sie aus einem dieht-gepackten, energiearmen innersten 
K ern u. einer allmahlich lockerer werdenden Hiille bestehen. F. W. Aston wirft einige 
Fragen auf: Warum gibt es keine Atome von den Massen 2, 3, 5, 8 u. a. ? Warum 
enthalt kein K ern woniger ais 2 Protonen auf 1 E lektron? W arum bleiben die Atom- 
gewichtsdifferenzen bei Isotopen aller Elemonte in  den Grenzen yon 10% ? Bei un- 
geraden Elementen g ibt es nie mehr ais 2 Isotopen; ab Z  =  9 haben diese stets die 
Massendifferenz 2, u. das schwerere ist seltener. Von allen Elementen enthalten nur 
Be u. N  eine ungerade Anzahl von Elektronen im Kern. N icht nur die geraden E le
mente sind yerbreiteter, ais ungerade, sondern solche von der Masse 8n treten  noch 
in  besonders groBer Menge auf. J. Chadwick faBt die Ergebnisse der Kernzertrumme- 
rungsyerss. zusammen. Auffallend ist, daB a-Strahlen yon gegebener Geschwindigkeit 
aus gleichen Atomen u. unter gleichen W inkeln Protonen yon sehr yerschiedenen 
Geschwindigkeiten freimachen. Ais Erklarung wird yorgesohlagen, daB ,,gleiche“ 
Kerne in  bezug auf M. u. innere Energie nicht genau gleich sind; die im extremen Fali 
(Al) zur Erklarung der experimentellen Ergebnisse ausreichende Schwankung der 
Kemmasse betragt nur 0,006 Atomgewichtseinheiten. C. D. Ellis berichtet iibor die 
Spektroskopie der y-Strahlen u. betont insbesondere die dureh seine, gemeinsam m it
G. H. Aston ausgefiihrte Verss. festgestellte ,,Kopplung“ zwischen K ern u. Elek- 
tro n en h iille , die sich darin  offenbart, daB die Absorbierbarkeit der y -S tra h le n  in der 
eigenen Elektronenhiille (ais Funktion ihrer Wellenłange) nicht einfach parallel ver- 
lauft zu ihrer Absorbierbarkeit etwa in  einem Bleiscliirm. G. Gamow erganzt die 
Ausfuhrungen R u t h e r f o r d s  iiber don Aufbau des Kerns aus a-Teilchen. Alle a-Teil
chen befinden sich nach seiner Auffassung im Kern in  einem durch die Quantenzahl 1 
charakterisierten Zustande; dies widerspricht nicht der PATJLI-Regel, da die a-Teilchen 
geradzahlige Ladung haben u. daher der B o s e - E i n s t e i n -  ( u .  nicht der P a U L I-F e rm i- )  
S tatistik  gehorchen. E r deutet an, wie das Modeli eines aus dichtgepackten a-Teilchen 
bestehenden Kerns, welches einem durch Oberflachenspannung zusammengehaltenen 
Tropfen ahnelt, m it quantenmechan. Methoden (H A R T R E E s c h e  Methode des dynam, 
stabilen Feldes) angefaBt werden kann, u. zu bestimm ten Eigenwerten der Kern- 
energie u. plausiblen W erten der Kernradien fuhrt. R. H. Fowler weist besonders 
auf die aus der GAMOWschen Theorie sich ergebende Beziehung zwischen der Energie 
eines a-Teilchens u. der Wahrscheinlichkeit seines Entweichens durch die Potential- 
schwelle hin, eine Beziehung, die die erste theoret. Ableitung der GElGER-NUTALLschen 
Regel (Abhiingigkeit der Reiehweite der a-Strahlen yon der Zerfallskonstante eines
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Elements) darstellt. O. W. Riehardson ste llt die Argumente fiir die Annahme eines 
Kerndralls bei vielen Atomen zusammen. (Proeeed. Roy. Soc., London Serie A. 123. 
373—90. 6/4.) E . R a b in o w it s c h .

A. Smits, Die Pseudokomponenten des Wassersioffs. Der erste Teil deckt sich 
inhaltlich m it der C. 1929. I I . 967 ref. Arbeit. Im  zweiten Teil wird auf Grund der 
neuen Befunde von B o n h o f f e r  u. H a r t e c k  (C. 1929. II. 1376) das Phasengleich- 
gewicht des H 2 vom Standpunkt der vom Vf. gegebenen Tlieorie der Allotropie dis- 
kutiert. (Koninkl. Ale ad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 603—09. Amster
dam, Lab. voor Algem. en Anorg. Chem. d. Univ.) L e s z y n s k i .

K. F. Bonhoeffer und Paul Harteck, Uber Para- und Orthoimsserstoff. (Vgl.
C. 1929. II. 1376.) Histor. Bemerkungen uber die Voraussage der beiden H 2-Modi- 
fikationen u. ihres Unterschiedes hinsichtlich der spezif. Warmen. (Ztsehr. physikal. 
Chem. Abt. B. 5. 292. Sept. Berlin-Dahlem, Kaiser-W ilhelm-Inst. f. physik. Chem. 
u. Elektroehem.) L e s z y n s k i .

K. F. Bonhoeffer und P. Harteck, Zur Frage der Einheiłlichkeit des Wassers. 
Der infolge des verschiedenen Energieinhaltes des Gases bei Para- u. Orthosystemen 
zu erwartende yerschiedene Dampfdruek laBt sich trotz groBer MeBgenauigkeit bei 
W. nieht nachweison. Aus dem negativen Ausfall der Fraktionierungsverss. wird 
auf eine groBe Umwandlungsgesehwindigkeit der entsprechenden Formen ineinander 
geschlossen. Die Trennung wurde einmal dureh Dest., einmal durch fraktionierte 
Aussublimation durckzufiiliren versucht; im ersten Falle stimmte der Dampfdruek 
der Fraktionen auf V25ooo iiberein, im zweiten Falle konnte ausgesagt werden, daB 
innerhalb eines Bruehteils von l °/00 kein Effekt zu beobachten ist. (Ztsehr. physikal. 
Chem. Abt. B. 5. 293—96. Sept. Berlin-Dahlem, Kaiser-W ilhelm-Inst. f. physik. 
Chem. u. Elektroehem.) L e s z y n s k i .

George P. Ittmann, Die Rotation asymmetrischer Molekule. (Vgl. K r a m e r s  
u. I t t m a n n , C. 1929. I .  2614.) Vf. erórtert die Rotationsenergie symm. u. asymm. 
Moll. gemaB der alten Quantentheorie bzw. der Quantenmechanik. Es zeigt sich fur 
den asymm. Fali, daB die friilieron Schwierigkeiten sich durch Anwendung der Quanten- 
meehanik beheben lassen. (Physica 9. 305—14. Vreeland.) K. W o l e .

Wheeler P. Davey, Beitrćige der rontgenographischen Krystallstrukturforschumj 
zur organischen Chemie. Die Ergebnisse der rontgenograph. Methoden an cinigon typ. 
organ. Verbb. (Chem. Reyiews 6 . 143—56. Marz. Pennsylvania S tate Coli., School 
of Chem. and Phys.) SKALIKS.

P. Debye, Interferometrische Messungen am Molekuł. (Vgl. D e b y e , B e w ilo g u a  
u. E h r h a k d t ,  C. 1 9 2 9 .1. 1893.) Die Lage der beiden bei der Rontgenstrahlenstrouung 
an CCI, gefundenen Maxima, die durch Interferenz der an den cinzelnen Atomen des 
Mol. gestreuten Strahlung zustande kommen, wurde photometr. bestimm t u. daraus 
fiir den Abstand zweier Cl-Atome der W ert a =  3,1 A erhalten. Auf Grund der ICennt- 
nisse uber den Raumbedarf der Cl-Atome bedeutet dies, daB sich im CCl,,-Mol. die 
Cl-Atome gerade ungefahr beriihren. In  tjbereinstimmung m it den aus den Messungen 
der DE. erm ittelten Dipolmomenten ergibt sich fiir CHC13 a — 3,4 A u. fur CH2C12 
a =  3,9 A. Durch Ersatz der Cl-Atome im CC14 durch H-Atome wird erst das zweite, 
dann das erste Maximum zum Verschwinden gebracht. Aufnahmen m it yerschiedenen 
Wellenlangen ergeben die erwartete Verschiebung der Maxima m it der Wellenlange. 
(Physikal. Ztsehr. 30. 524—25. 1/9. Leipzig.) L e s z y n s k i .

J. A. Prins, Fliissigkeiłsinterferenzen. (Vgl. C. 1929. II . 1890.) An H and einiger 
Beispiele werden die Grundlagen der Strukturunterss. an F il. mittels der Beugung 
von Rontgenstrahlen erlautert. (Physikal. Ztsehr. 30. 525—26. 1/9. Groningen.) L e s z .

J. Kudar, Der wellenmechanische Charakter des fl-Zerfalls. Die Ga iio w  schc 
Theorie der radioakt. Emission von a-Teilchen (vgl. C. 1929. I I . 7) wird auf die /S-Strah- 
lung angewendet. t)ber den Zustand im Atomkern wird die Annahme gemaeht, daB 
das Elektron sich darin verha.lt wie eine freie Partikel zwischen durchlassigen Wanden. 
Eine schemat, mathemat. Durchfuhrung dieser Vorstellung liefert eine Beschreibung 
des Vorganges, aus der quantitative Sehlusse gezogen werden konnen. (Ztsehr. Physik 
57- 257— 60. 2/9. Berlin.) E is e n s c h it z .

L. Meitner, Energieverteilung der primaren p-Strahlen und die daraus zu folgernde 
y-Strąhlung. Prim are [S-Strahlen besitzen kontinuierliehe iiber weite Bereiche sich 
erstreckende Gesehwindigkeitsspelctren, denen Energiedifferenzen von 105 bis 10° Volt 
entsprechen. Es war nun zu entscheiden, ob die /3-Strahlen sclion primiir aus ident. 
ICernen m it so versehiedenen Energien austreten, oder ob die Energieunterschiede



1929. II. A t. A t o m s t r h k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 2637

durch sekundare Prozesse hervorgerufen werden. Im  Gcgensatz zu E l l i s  schloB Vf. 
in  Analogie m it dem Yerli. der a-Strahlen, daB auch die /i-Strahlen den K ern prim ar 
m it einer definierten Energie verlassen, u. daB die kontinuiorliche Energieverteilung 
durch sekundare Prozesse bedingt sei, z. B. durchEnergieverluste der prim aren /J-Strahlen 
in der Elektronenhiille des eigenen Atoms. Da die Differenzen im Energiespektrum 
z. B. bei R a E  melir ais 7-105 Volt betragen, so muBten die prim aren /J-Strahlen den 
Elektronen der iiuBeren Htille sehr erhebliche Energien ubertragen, d. h. sie muBten 
sekundare j8-Strahlen groBer Energie erzeugen u. auBerdem die charakterist. Strahlung 
in betraclitlicker In tensitiit anregen. Naełi Verss. von R i e h l  u . von B ram so n  sind 
beide Effekte vorhanden, aber viel zu gering, nm  derartig groBe Energiedifferenzen 
zu erkliiren, die Vers.-Ergebnisse sprechen fiir die von E l l i s  vertretene Annahme 
der prim aren Inhom ogenitat der Energieverteilung. E l l i s  u . W o o s te r  bestimmten 
die von einer bekannten R a E-Menge bei vol!iger Absorption ihrer /Ż-Strahlcn ent- 
wiekelte Warmemenge; ibre Ergebnisse beweisen, daB die Energie der jj-Strahlen niclit 
der Hochstenergie im  magnet. Spektrum, sondern einem mittleren W erte entsprieht. 
Vf. ba t gemeinsam m it ORTHMANN die Warmemessungen an R a E  wiederholt u. die 
Ergebnisse von E l l i s  u. W o o s te r  bestatigt. E ine etwa im Gebiet zwischen Kern 
u. Elektronenhiille stattfindende Bremsung, die das Inhomogenwerden erldaren sollto, 
miiBte das Auftreten einer entsprechenden kontinuierlichen y-Stralilung (?. ca. 
2-10~lo em) zur Folgę haben. Diese 7 -Strahlung wiirde bei den Warmemessungen 
niclit erfaBt werden. B ram son  bat naeh einer derartigen Stralilung gesuclit, die ge- 
fundene sehr schwache /-S trahlung geniigt aber keinesfalls zur Erkliirung der In 
homogenitat der prim aren /J-Strahlen. Man muB also annehmen, daB bei /J-Strahl- 
umwandlungen die /?-Strahlen prim ar m it sehr verschiedener kontinuierlich verteilter 
Energie den K ern verlassen. Diese Vorstellung schlieBt sehr groBe Schwierigkeiten 
in  sich. Vermutlich g ibt es im Atomkern Vorgange u. GesetzmaBigkeiten, die uns 
heute noch ganz unbekannt sind. (Pliysikal. Ztschr. 30. 515—16. 1/9. Berlin-Dahlem, 
Kaiser W ilh.-Inst. f. Chemie.) W r e s c h n e r .

Luville T. Steadman, Wellenldngenmessungen von y-Slraftlen des Radiums und 
seiner Produkte. Die Eortsetzung der O. 1929. II. 2408 beschriebenen Unterss. m it 
verfeinerter Methodik bestatigen das Fehlen eines kontinuierlichen y-Spektrums. 
(Physical Rev. [2] 33. 1069. Jun i. Yale Univ.) L e s z y n s k i .

H. Kulenkampff, Untersuchungen iiber die kontinuierliche Rontgenstrahlung. Ans 
Unterss. iiber die Eigg. der kontinuierlichen Rontgenstralilung diirfen -wir Aufsohlusse 
erwarten iiber die Ausstrahlung eines freien Elelitrons, das sich im CoULOMBsehen 
Kraftfelde eines positiven Atomkerns bewegt. Das ■vor!iegende experimentelle Materiał 
is t aber fiir SchluBfolgerungen uber den ElementarprozeB der Emission wenig geeignet, 
denn Geschwindigkeitsverlust u. Diffusion der Katliodenstrahlen in  einer massiven 
Antikathode verschleiern die wahren GesetzmaBigkeiten. Verss. m it hinreicliend diinnen 
Schichten ais Antikathode wurden unter Verwendung eines Hg-Dampfstralils von 
D u a n e  (C. 1927. I I .  2262) u. m it diinnen Metallfolien (Al, Au) vom Vf. angefiihrt 
(vgl. C. 1929. I. 351). Vf. bringt eine Diskussion iiber die bis je tzt vorliegenden Ergeb
nisse, betreffend die Gestalt des Spektrums, die azimutale Intensitatsverteilung u. 
den Polarisationszustand der Strahlung. (Physikal. Ztschr. 30. 513— 15. 1/9. Munchen, 
Techn. Hochschule.) WRESCHNER.

A. Carrelli, Uber die longitudinale 7erleilung der Photoelektronen. (Atti R. Accad. 
Lincei [Roma], Rend. [6] 9. 1102—10. 16/6. Neapel, Univ. — C. 1929. II . 1892.) W re .

D. Coster, I. Nitta und W. J. Thijssen, Die Feinstruktur der normal an Graphit 
geslreule.n K  a.-Stralilung des Molybddns. Im  Gegensatz zu D a v i s  u . M i t c h e l l  
(C. 1929. I. 194) finden Vff. keinen Unterschied in der S truktur der Prim arstrahlung 
u. der unverschoben gestreuten Strahlung bei der Streuung von Mo-/il a-Strahlung 
an Graphit (vgl. auch E h r e n b e r g ,  C. 1929. I . 1786). Vff. weisen darauf hin, daB 
ein dem Ramaneffekt analoger Effekt im Róntgenspektrum nicht das Auftreten neuer 
Linien, sondern das Auftreten eines kontinuierlichen Spektrums erwarten lassen 
wiirde. (Naturo 123. 642. 27/4. Groningen, Natuurk. Lab. d. Rijks-Univ.) L e s z .

D. Coster, I. Nitta und W. J. Thijssen, Ramaneffekt bei RontgenstraMen. Es 
besteht eine Divergenz zwischen den Ergebnissen der Vff. (vgl. vorst. Ref.) u. dcnen 
von D a v is  u . M it c h e l l  (C. 1929. I .  194) bzgl. der Existenz eines Ramaneffekts 
bei Róntgenstrahlen. Vff. weisen in  vorliegender Notiz darauf hin, daB M it c h e l l  
auch eine antistokessche Linie gefunden zu haben angibt, die durch Streuung seitens 
Be-Atomen im Zustand der Erregung in  der i-S chale erklart werden muB. Einfache
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Rechnung zeigt aber, da(3 auoh bcim Arbeiten m it einer 3-Kilovoltróhrc weniger ais
1 Atom Be von 1015 sich in  einem solchen Erregungszustand befinden kónnen, so daB 
das Auftreten einer antistokęsschen Linie m it einer beobachtbaren In tensita t un- 
moglich ist. (Naturę 124. 230. 10/8.) E. RABINOWITSCH.

H. Mark und G. v. Susich, Neue Messungen iiber die Linienbreite der Rónłgen- 
strahlen. Vff. arbeiten m it einem doppellen Spcklrometer, das prinzipiell eine Trennung 
der durcli die Krystallreflexion bzw. durcli den Mosaikfehler bedingten Breite von 
der wahren spektralen Linienbreite gestattet. E in  neuerdings aufgestelltes besonders 
prazises Instrum ent gestattet beim zwoi ten K rystall Drehungen bis zu 0,2 Sekunden 
abzulesen. Ais besonders geeignete Reflektoren wurden Spaltflachen von Topasen 
erkannt. Mit diesem App. kann die M osaikstruktur von Krystallen u. dio natiirliehe 
Linienbreite bzw. die Feinstruktur von Rontgenlinien untersucht werden. Vff. unter- 
suehten besonders gute Flachen von Calcit, Cerussit, Quarz u. Topas, es zeigte sich, 
daB besonders bei W eiehen Krystallen die ideale K rystallstruktur gegen auBere Einww. 
selir empfindlich ist. Es lcommt vor, daB die M osaikstruktur von einer Verwachsung 
begleitet ist, so daB bei Reflexion an einer solehen Flilche zwei nahe beieinander liegende 
Maxima entstehen. Bei Yermessung der spektralen Breite von Rontgenlinien wurden 
zunaelist die iilteren Ergebnisse bestiitigt. Die Linienbreite der i?-Serio nim m t in  
A X gemessen m it steigender Ordnungszahl kontinuierlieh ab, was w ohl m it dem A u g er-  
Effekt zusammenhangt. Bei Feinunterss. der Mo-7f-Serio konnte die von D a v i s  u . 
P u r k s  beschriebene Feinstruktur u. Spannungsabhangigkeit bisher n ieht reproduziert 
■\Verden. (Physikal. Ztschr. 30. 526. 1/9. Ludwigshafen.) W r e s c h n e r .

J. Hargreaves, Einflu/3 eines Kerndralls auf oplische Spektren. VI. leitet m it 
Hilfe ąuantenmechan. Formeln die Energie eines Elektrons in  dem Felde eines Kerns 
m it einem Drall von /•  x/„ li/2 tz E inheiten ab, u. vergleicht die so gewonnenen Ergeb
nisse m it den Daten von J a c k s o n  (C. 1929. I. 353) iiber die H yperfeinstruktur der 
Casiumlinien. (Proeeed. Roy. Soe., London. Serie A. 124. 568— 91. 1/7. Cambridge, 
Clare Coli.) E . RABINOWITSCH.

Joseph Kapłan und E . L. Kinsey, Anregung von Bandenspektren. Die /3-Banden 
des NO treten  sta rk  auf im akt. N, selw ach in  elektr. Entladung. Im  ersten Falle 
geschieht die Anregung durch StóBe zWeiter Art, im zweiten dureh ElektronenstoBe. 
Der obere Zustand der /S-Banden hat eine von dem unteren stark  versehiedene Potential- 
kurve. Daher is t die Schwache dieser Banden naeh dem FRANCK-C0 ND0 Nschen 
Prinzip verstandlieh; auf StoBe zweiter A rt seheint aber demnach dieses Prinzip 
nieht anwendbar zu sein, was man m it der gróBeren Dauer des StoBvorganges (im 
Vergleich zum ElektronenstoB) in  Verb. bringen kann. (Physical R ev . [2] 33. 114. 
Jan . L os Angeles, Univ. von California; Vortrag bei der Tagung der Amerik. Physik. 
G es. 29/11.— 1/12.1928.) E. R a b in o w it s c h .

H . Schiiler und H . B riick, tiber Hyperfeinslrukturen in  Dubleitspeklren und 
ihre Bedeułung fu r  die Beslimmung von Kemmomenłen. 1. M itt. Durch die Einfiihrung 
eines fur das Atom charakterist. Kerndralls m it der Quantenzahl i  wird a) dio 
Termmannigfaltigkeit erhoht, u. b) die statist. Gewichto der Terme, also auch 
die theoret. Intensitatsverhaltnisse der Linien verandert. Durch Einfiihrung 
eines Quantenvektors /  (Gesamtdrehimpuls =  vektorielle Summę des Elektronen- 
impulses j  u. Kernimpulses i) u. Anwendung der Auswahlregel A f  — T  1 oder 0, 
[mit Zusatz ( /  =  0) — y  ( /  =  0) ist verboten] kónnen die Hyperfeinstrukturen 
fur alle Multipletts fiir jeden i-W ert vorausgesagt werden. 2. Vff. stellen eine Tabelle 
dieser Strukturen fur die ~P — y  2S  u. -D  — ->- 2P-K om binationen auf. Die beob- 
achteto Hyperfeinstruktur der Linien 5352, 3776 u. 2768 A des Tl-Spektrums [5352 
von Vff. neu untersucht; u. s ta tt der drei Kompononten von R u a r k  u . C h e n a u l t  
(C. 1926. I. 2170) in  vier aufgelost] erweist sich in  Ubereinstimmung m it der theoret. 
fur i =  y 2 zu erwartenden. 3. Vff. berechnen auch die Intensitatsverhaltnisse inner- 
halb de3 Dubletts fiir verschiedene i-Werto. F ur i =  1/2 erhalt m an ein Verhaltnis 
innerhalb des Hauptseriendubletts, welches groBer ais 2" ( =  2,25) ist; da beim Na 
J?!: D2 =  2 ist, so h a t N a jedenfalls i  >  V2. Dio Intensitatsverhaltnisse innerhalb 
der Hyperfeinstrukturen sprechen daftir, daB i beim N a u. Rb kleiner is t ais beim Cs. 
Im  Tl stim m t dieses Verhaltnis nach den Beobachtungen der Vff. m it der Annahme
i  — V2 ubcrcin. (Ztschr. Physik 55. 575—80. 27/6. Potsdam, Astrophys. Obs.) E . R a b .

H. Schiller und H. Briick, Ober Hyperfeinslrvkturen in  Triplettspeklren und 
ihre Bedeułung fiir die Bestimmung von Kemmomenten. 2. M itt. (1. "Vgl. yorst. 
Ref.) Unter der Annahme, daB die (Juantenzalil i, das mechan. Impulsmoment
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des Kernes, fiir alle durch dio Quantenzahlen n, l u. j  bestimmten Atomzustande den 
gleiclien W ert besitzt, also unter der gleichen Annahme, unter der friiher (1. c.) die 
Dublettspoktren behandclt wurden, werden die Triplettspektren diskutiert. Hier- 
durch wird die Annahme neuer Termschemata bedingt. Die Einordnung der beim 
Cd beobachteten Feinstrukturen in  ein solches Termschema ergibt fur dessen ver- 
schiedene Isotopen zwoi Gruppen m it den Kernmomenten i — 0 u. i  — ł /2. Am SchluB 
der Arbeit sind die bisher aus Hyperfeinstrukturen erm ittelten Kernmomente (Bi, 
Tl, Cd, Zn) zusammengestellt. (Ztschr. Physik 56. 291—96. 19/7. Potsdam, Astro- 
physik. Observat., E insteinturm .) L e s z y n s k i .

E. W. H. Selwyn, Bogenspeklren im  Gebieł 1600—2100 A . Es g ibt oine Schwierig- 
keit, Spektren im  Gebiet <  1800 A so zu erzeugen, daB die Atome wesentlich ihr 
Bogenspektrum ergeben; denn im Vakuumspektrographen kann man nur m it Funken 
arbeiten. Vf. iiberwindet diese Schwierigkeit fiir das Gebiet bis 1600 A, indem er 
vor dem m it einer CaF,-Platte verschlossenen Spalt eines Yakuumspektrographen 
einen Metallzylinder anbringt, vor dessen óffnung der Bogen brennt; durch den Żylinder 
stróm t langsam N2; auf diese Weise gelingt es, 0 2 zwiselien der Lichtąuello u. dem 
Spalt zu vermeiden. Vf. m acbt m it dieser Anordnung Aufnahmen von Spektren 
folgender Elemente: Cu (37 Linien 1684—2126 A), Ag (13Linien 1703—2126 A), 
Au (43 Linien 1646—2082 A), Be (15 Linien 1661—2125 A), Mg (6  Linien, 1668 bis 
2026 A), Ca (7 Linien, 1650—2113 A), Sr (8  Linien, 1613—2125 A), Ba (9 Linien, 
1674—2053 A), Zn (27 Linien, 1671—2115 A), Cd (3 Linien, 1669—1820 A), Hg 
(9 Linien, 1650—2053 A), B (23 Linien, 1559—2090 A) u. Al (20 Linien, 1671—1991 A). 
Die meisten Linien sind sclion friiher in  Termschemata eingeordnet Worden, bei einigen 
konnte diese Einordnung vom Vf. durchgefuhrt werden, insbcsondere im  Spektrum 
des Bors. Durch Auffindung hólierer Serienglieder wird die Bcrechnung der Termwerte 
des Bors genauer durchfiihrbar. Es ergibt sich insbesondere der Grundterm zu 2 p • 2P1 =  
66 840 cm-1 . In  der D i s k u s s i o n  bemerkt der Vf., daB N 2 selbst scheinbar bis 
zur Grenze der FluBspatdurchsichtigkeit hinunter keine starkę Absorption verursacht; 
einige Absorptionsgebiete treten aber in  der benutzten Anordnung infolge der Stick- 
oxydbldg. auf. (Proceed. physical Soc., London 4 1 . 392—403. 15/6.) E. R a b in .

Margaret B. Hays, Da.s Absorplionsspektrum von Bromdampf zwiselien 6117 A  
und 6309 A. Es werden die Absorptionsbandenlinien des B r, im Gebiet 6117—6309 A 
ausgemessen. Sie gehoren zu 9 Banden (6  — ->- 3, 8 — >- 4, 5 — >- 3, 7 ■—->- 4, 
4 — ->- 3, 6 — •>- 4, 4 — > 5, 3 — ->- 3, 5 —•-> 4 nach der Analyse von K m i\r, 
C. 1927. I. 21). (Journ. Franklin Inst. 208. 363—69. Sept. B rynM aw r [Pa.], Bryn 
Mawr Coli.) E. R a b in o w its c h .

A. Elliott, Das Absorptions-Bandenspelctrum des Clilors. (Vgl. C. 1929. I. 970.) 
Vf. untersucht naher die Absorptionsbando des Cl2 bei 4785—6220 A, die schon von 
L e a r d  (Astrophysical Journ. 14 [1901]. 85) ausgemessen u. von H. K tjh n  (C. 1927.
I. 21) u. N a k a m tjra  (Kyoto Coli. Sc. Mem. A. 9 [1926]. 315) in  ein Kantensohema 
eingeordnet worden ist. 1. R o t a t i o n s s t r u k t u r  d e r  C135-C135 - B a n d o n. 
Das Absorptionsspektrum des Cl2 wird vom Vf. m it Hilfe von 1,6 m langcn Absorptions- 
rohren, die Cl2 bei 1—2 a t  enthalten, einer W -Drahtlampe (bzw. eines C-Bogens) ais 
Lichtąuelle u. eines 21 -FuBkonkavgitters untersucht. Es werden Tabellen von etwa 
130 Linien angegeben, die auf 3 Banden verteilt werden. Diese bestehen nur aus P- u. 
i?-Zweigen (1S  — y  1S-Kombination). — Auffallend ist, daB die P - u. Q-Zweige in 
den Banden einander weitgehend parallel verlaufen, m an kann fast sagen zusammen- 
fallen. In  der Nahe der K anten konnten die Linien nicht aufgelóst werden. 2. I  s o - 
t o p o n o f  f e k t :  Es wird eine schwachere Begloitbande beobachtet, dio dem Mol. 
C135C137 entspricht (C13,C137 ist zu selten). 3. Z u o r d n u n g d e r S c h w i n g u n g s -  
ą u a n t e n z a h l e n .  Das Ausgangsniveau der 3 beobachteten Banden ha t nach 
K u h n  (1. c.) die Schwingungsquantenzahl 2 (2y2 nach der neuen Mechanik). Dio 
Quantenzahlen der Endzustande werden durch die GroBe der Isotopenaufspaltung 
berechnet, u. es ergibt sich n ' =  17, 18 u. 19. Die erste von K u h n  beobachtete 
Absorptionsbande h a t demnach nicht n ' — 0, wie er willkiirlich annahm, sondorn 
n ' =  12. Dieses Ergebnis ist verstandlich, denn das Cl2-Mol. ha t im angeregten Zu- 
stand einen stark  vergroBerten Kernabstand; daher ist (nach F r a n c k -C o n d o n ) die 
Anregung m it Entstehung vieler Schwingungsąuanten verbunden. 4. M o 1 e k u 1 a r  - 
k o n s t a n t ę  n. Folgende W erte berechnen sich aus der Rotationsstruktur der Banden 
( J  =  Tragheitsmoment, r — Kernabstand):
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Oberer Zustand U nterer Zustand
n' f r ' n" j " r"

C1SSC135 . .
Cl35Cl35 . .
C135C137 . . 
C135C136 . . 

Die Moll.

17
18 
18 
19

C I A

220  -1 0 - 40 
228-lO—10 
237-10-'*° 
237-10-40 

u. C135C137 h

1,376 A 
1,401 A 
1,409 A 
1,429 A 

aben also fas

2
2
2
2

> gleich

114-10-40 
114.10-*° 
118-10-40 
114-10—10 

o Kernabstan

0,991 A 
0,991 A 
0,993 A 
0,991 A 

de, tro tz  ver-
schiedener Tragheitsmomente. 5. I n t e n s i t a t s m e s s u n g e n .  Die Banden 
des C135C135 zeigen abwechselnde Linienintensitaten (Verhaltnis der geraden zu den 
ungeraden Linien gleieh etwa 1,4); die Bandę des unsymm. Molekiils C135C137 weist 
keinen solchen Effekt auf. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 123. 629—44. 6/4. 
Armstrong Coli.) E. R a b in o w it s c h .

Otto Oldenberg, U ber die magnetische Ausloschung der Jodfluorescenz. Die von 
S t e u b i n g  gefundene magnet. Ausloschung der Fluoreseenz von J, das durch Strahlung 
angeregt ist, wird untersucht. Die auf der Theorie der Bandenspektren beruhende 
Vermutung, daB das Magnetfeld die Fluoreseenz in das U ltraro t verlegt, kann durch 
photograph. Aufnahme der langwelligen Grenze der Fluoreseenz (7687 A) gepriift 
werden. Aufnahmen auf P latten , die bis 8500 A empfindlieh sind, zeigen keine Ver- 
schiebung der Grenzo. Durch Absorptionsmessungen wird gezeigt, daB die Kern- 
schwingungen durch das Magnetfeld nicht beeinfluBt werden, also auch eine Versehie- 
bung der Fluoreseenz in  das fernere U ltraro t n icht sta ttfindet. — Die Vermutung, 
daB das Magnetfeld die Strahlung in  andere Richtung ablenkt, wird durch Beob- 
achtung der In tensitiit in Richtung dor K raftlinien gepriift. Auch diese Verss. haben 
negatives Ergebnis. — Es ergibt sich, daB die W irkung des Magnetfeldes sich auf das 
angeregte Molekuł erstreckt u. eine Zeit in Ansprueli nimm t, die m it seinor Lebens- 
dauer vergleichbar ist. (Ztschr. Physik 57. 186—91. 2/9. Gottingen, 2. Phys. Inst- d. 
U n iv .)  E i s e n s c h i t z .

L. J. Freeman, Weitere. Untersuchungen im  Spektrum des ionisierten Stickstoffs 
( N i l ) .  In  Fortsetzung einer friiheren Unters. (C. 1927. II . 1235) des N+-Spektrums 
gelingt es dcm Vf., unter den N-Funkenlinien neun M ultipletts zu identifizieren, die 
Kombinationen von Quintettcrmen entsprechen. Daraus ergeben sich relative Werte 
von 7 Quintcttcrmen, namlich 2s 2p2, 3s 5P ; 2s 2p2, 3;i 5D, 5P  u. 5<S; 2.s 2p2, 3 d 5F, 
■‘D u. 5jP. Es sind alles Terme, die der Anregung eines 2s-Elektrons entsprechen. 
In  Ermangelung von Interkom binationen m it Triplctterm en konnen die Absolut- 
werte der neuen Terme noch nicht bestimm t werden; yorlaufig w ird der Term 3s -5P , 
willkurlich gleich 90 000 cm- 1  gesetzt. AuBerdem findet Vf. 6 neue Triplettkombina- 
tionen u. leitet daraus 2 neue Tripletterme, 4p -3P  (35587/658/682 cm-1 ) u. 4d-3F  
(29021/107/171 cm-1). Insgesamt werden 75 N+-Linien neu eingeordnet. (Proceed. 
Roy. Soc., London. Serie A. 124. 654—67. 1/7. South Kensington, Im p. Coli.) E. R ab .

W. E. Pretty, Druckverschiebungen im  Spektrum des ionisierten Stickstoffs. Yff. 
messen die Druekverschiebung von 80 N+-Linien (1850— 6800 A) in  einem GeiBlerrohr 
aus. , Alle Linien verschiebcn sich m it wachsendem Druek nach Rot. Es wird ver- 
mutet, daB fiir die Verschiebung stets der obere Term (mit der H  a up tq  u an te n z a h 1 
n — 4 u. 5) Terantwortlich ist, wahrend der untere (n  3) unbeeinfluBt bleibt; die 
Terme m it n — 5 werden starlcer verschoben ais die m it n  =  4; 4s- u. 4<2-Terme 
zeigen eine starkere Versehiebung, ais die 4p-Terme. Auf Grund dieser RegelmaBig- 
keiten werden einigo noch nicht eingeordnete N+-Linien bestimm ten Termubergangen 
zugcsclirieben, u. 3 neue Terme: 4p 1I>2 =  36 153,27 cm-1, 4p 1S„ =  36 676,8 cm - 1  
u. 4<Z 1J).> =  28 919,78 cm- 1  bereehnet. Eine Diskussion der Ursachen der Ver- 
sohiebung fulu-t zur Auffassung, daB sie wescntlich einen STAEK-Effekt der benach- 
barten Ionen darstellt. (Proceed. physical Soc., London 41. 442—55. 15/8. London, 
Im p. Coli. Se.) E. R a b in o w it s c h .

A. Jakowlew und A. Terenia, Optische Anregung des Phosphordampfes. Durch 
Funkenbeleuchtung des Phosphordampfes gelang es, eine Fluorescenzemission im 
Gebiet 3500—1900 A zu erhalten. Der Dampf muBte bei einem Druck von ca. 0,1 mm 
auf 600—700° erhitzt werden. Das normalerweise 4-atomige Phosphormol. dissoziiert 
dabei in  betrachtlichem MaBe in  P 2-Moll. Das Fluoreseenzspektrum besteht aus 
Resonanzserien, angeregt duieh die Linien 2195 u. 2144 des Cd, 2100 u. 2062 des Zn,
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1990 u. 1935 des Al. Dio Analyse dci- Serien ergab nach Vff. fiir das erste Vibrations- 
quantum  eines normalen P 2-Mol. 775 cm- 1  u. fiir seine Dissoziationsenergie 6 Volt. 
(Naturę 124. 337. 31/8. Leningrad, Phys. Inst. d. Univ.) GURIAN.

R. C. Johnson und R. K. Asundi, Struktur der Kohlenstoffbanden, die bei holiem 
Druck erscheinen, und das Swansystem. Die von den Vff. niiher untersuchten „Hoch
druckbanden" wurden 1910 von Fowi.BR (Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 70 [1910]. 
484) in  Entladungsróhrcn, die m it CO von rclatiy hohem Druck gefullt waren, auf- 
gefunden u. seitdem nicht mehr untersucht worden. Durch Wiederholung der FoWLER- 
schen Verss. gelang es, zu den 6 Doppelkanten von F o w l e r  (4350— G440 A) noch 
4 ebcnsolche im  nahen U ltraviolett u. 2 im R ot (7083 u. 7852 A) aufzufinden. Alle 
12 Banden bilden eine einzigc Progression (n' =  0, n "  =  0 bis 11). Die Kanten- 
formel lau tet v =  29 212 — (1627 n "  — 11,7 n'')- (n" =  0, 1, 2 . . .). Die tlberein- 
stimmung der Koeffizienten im )i"-Glied m it den entsprechenden Koeffizienten in 
der Formel der S w A N -B anden  beweist, daB die beiden Systeme einem u. demselben 
Trager angehóren u. einen gemeinsamen Endterm  haben. Dic Tatsache, daB die 
„Hochdruckbanden*' durch H2-Zusatz zum CO vernichtet werden, bildet einen Beweis 
mehr fiir die Auffassung, daB dieser Trager kein KW-stoff sein kann, sondern nur 
das Mol. C2; den gemeinsamen Endterm  halten Vff. fiir den Grundterm dieses Mol. 
F e i n s t r u k t u r  d e r  H o c h d r u c k  b a n d e n :  Diese wurde m it einem
21-FuB-Gitter an den Banden (0,4), (0,5), (0,8) u. (0,9) aufgelóst. • Sie is t der der 
S w A N -B anden  schr iihnlich. Die Banden enthalten nur P- u. R-Zweige, die aber 
dreifach sind (die D ublettstruktur der K anten hat nichts m it der eigentlichen Multi- 
p lizitat zu tu n ; es handelt sich einfach um eine P- u. eine if-Kantc). Die Banden 
werden daher ais :>P  — 3P  gedeutet (genau wie die S w A N -B anden). Der oberc 
3P-Zustand is t normal (3P 2 >  P i >  3i >0), wahrend der untere (u. der obere Zustand 
der Sw A N -B anden) imrertiert ist. Die R otationsstruktur der Hochdruckbanden wird 
ausfuhrlich in  Beziehung zu den Theorien von H u n d ,  M u l l ik E N  u . a. diskutiert. 
Diese Diskussion fuhrt Vf. zu folgender Formulierung der drei nunmehr bekannten 
Zustande des C2-Mol. (in der in  Deutschland angenommenen Symbolik):
G r u n d z u s t a n d ..................... (1 s o)“ (2 pa)- (2 so)! (3pa )2 (2 p n )3 (3 s a) ■ 3P  I f j
Oberer „Swan-Zustand“ . . ( lso )s (2 pa)2 (2 s a)2 (ip  o i2 (2pji)3 (3 Sa)2-3D 1 I {
Oberer „Hochdruckzustand11 (1 s o)2 (2 p a )2 (2 s a)2 (3 p a )2 (2_p n)2 (3sa) (3 d n ) -2D  l l n
Den Sw A N -B anden  soli also der Elektronensprung 3s o — ->• 3p a, den Hochdruck
banden der Sprung ‘id  n  — >- 2p n  entsprechcn. Die Anregungsenergie des oberen 
:1/ / n-Terms is t 3,61 V; Vf. erklaren die Tatsache, daB die Hochdruckbanden nur in 
CO, n icht aber in  C02, C2N2, C2H 2 usw. auftreten dadurch, daB nur bei CO die erste 
Anregungsspannung >  3,61 V betragt; daher werden angeregte C2-Moll. nur durch 
CO nicht ausgelóscht. (Proceed. R o y . Soc., London. Serie A. 124. 668— 688 . 1/7. 
London, Univ., K ing’s Coli.) E. R a b in o w it s c h .

R. C. Johnson und R. K. Asundi, Ein neues Bandensystem des Kolilenoxyds 
(3 1<§ — 2 1P), m it Bemerkungen iiber das System der Angstrombanden. Dio Ergebnisse 
wurdon schon in der vorlaufigen Mitteilung von A s u n d i  (C. 1929. I. 1899) kurz an- 
gegeben. Die ausfuhrliche Arbeit enthiilt auBerdem eine Rotationsanalyse der neuen 
Banden u. der Angstrombanden, die zu folgenden K onstanten der drei Elektronen- 
zustande des CO fiihrt:

Typus Triigheitsmoment K ernabstand

Anfangszustand (n — o) der neuen Banden 
Anfangszustand der A^GSTitoM-Banden . 
Endzustand (n =  o) (gemeinsam) . . .

3>S 
2 1 S 
2 1 P

14,234 • 10—10 
14,2547’10_"'° 
17,343 • 10- 40

1 ,1 2 2 0  A 
1,1228 A 
1,2384 A

Im  Term 2 1P  (1) werden Stórungen gefunden, wahrend der friiher ais gestórt an- 
gesehene Term 2 1P  (0) nach don Vff. normal ist. (Proceed. R o y . Soc., London. 
Serie A. 123. 560—74. 6/4. London, Univ., King’s Coli.) E. R a b in o w it s c h .

O. W. Richardson und K. Das, Spektrum des H2: Banden, die dem Ortliohelium- 
Linienspektrum analog sind. Teil I I . (I. vgl. C. 1929. I. 1899.) 1. U nter Beriick-
sichtigung der von Sa n d e m a n  (C. 1929. I. 2621) in dem friiher von Vff. m it 3 3S  — >- 
2 3S  bezeichneten System neu aufgefundenen ultraroten Banden wird die fruhere 
Klassifikation revidiert; die neuen Banden beginnen bei kleineren Schwingungs- 
quanten ais die friiher bekannten, so daB alle x'-W erte  erhoht werden miissen. Der 
schwingungslose „3  1(S'-Term“ erniedrigt sich somit soweit, daB die Vff. ihn numnehr



2642 A-i- A t o m s t r o k t u r .  R a d io c h e m ie .  P h o t o c h e m i e .  1929. II.

zu  den zweiąuantigen Termen reclinen u. m it 2 1S ' bezcichnen. 2. Es wird ein neues 
System (in Blau) zusammengestellt, welches aus nur 3 Banden (mit starkeren li-  u. 
schwacheren P-Zwoigon) besteht, u. ebenfalls zum Endterm  2 3S  fiihrt, wio aus der 
Uboreinstimmung der Rotations- u. Sehwingungstermdifferenzen folgt. Der Term- 
w ert des oberon Zustandes ist 8810 cm ' 1 (bezogen auf H 2+ =  0), es ha t also dio H aupt- 
quantenzahl 3 oder 4, die Vff. bezeiehnen ihn m it 3 3S '. Die K onstanten der Termo 
2 3S ' u. 3 3S ' sind:

Termwert Dissoziationsenergie Grundschwingung Kernabstand

23 S' 
33 S'

17733 ccm- 1 
8810 ccm ' 1

1,425 Volt 
2,206 Volt

2130 cm- 1  
2184 (?)

1,119 A. 
1,114 A.

з. Yff. finden noch zwei ausgesprochene ?&"-Progressionen, die von zwei oberen Schwin-
gungstermen m it unbekannten ?i'-Werton zu den Termen n "  — 0, 1, 2 . .  . des 2 3S- 
Zustands fiihron, eine wahrscheinliche Deutung ist, daB es sieh um einen Teil des 
Systems 2 3S ' — y  2 38  handelt, u. daB die ?i'-Worto 5 u. 6 betragen. 4. Eine neuo 
Bando wird im Gelb aufgefunden, der eine der wenigen no o li unldassifiziorten starken 
H 2-Linion in  sieh aufnimmt. Sio fiihrt zum 2 3S  (l)-Term . 5. Gegeniiber der Auf- 
fassung von FiNKELNBURG u . M e c k e  (C. 1929. I .  2620), dio die a-, Bandon
zum Singulettsystem zahlen, u .  dafiir die von R i c h a r d s o n  u . D a v i d s o n  ais Singulett- 
banden klassifizierten Systome eino Zuordnung zum Triplettsystem fordem, ver- 
bleiben Vff. bei ihrer urspriinglichen Auffassung. Dio Bandon von R i c h a r d s o n
и. D a v id s o n  gehoren jedenfalls zum Singulettsystem, da sie alle durch Kombinationen
m it dem Grundnivoau des H 2 verkniipft sind, welehes jedenfalls zum Singulettsystem 
gehort. Daraus, daB die von R ic h a r d s o n  u . D a s  analysierten Banden Terme er- 
geben, dio m it dem Grundterm nicht kombiniercn, folgorn die Vff., daB dieso Banden 
wahrsehoinlich zum Triplettsystem  gehoren, obwohl eine Triplettaufspaltung bis 
je tz t noch nicht nachgewiesen werden konnto. (Proceed. Roy. Soe., London. Serie A. 
125. 309—30. 2/9. London, Roy. Soe. u. King’s Coli.) E. R a b in o w it s c h .

O. W. Richardson und P. M. Davidson, Das Spektrum des I I2■ Banden, die dem 
Parlieliumlinienspektrum analog sind. Teil II. (I. vgl. C. 1929. II . 8 .) 1. In  Fort- 
setzung der in  Teil I  angegebenen boiden von den Vff. zum Singulettsystem gerechneten 
Bandensystemon wird ein drittes Bandonsystem (vorlaufige Bozeichnung 3 1A  •— >•
2 1S) zusammengestellt, dessen Banden durch starko P- u . schwache jj-Zwoigo ge- 
kennzeichnet sind. Das System onthalt etwa 30 Banden (»' =  0 bis 3, n "  =  0 bis 8). 
Es wird die CoNDONsche Intensitatsparabel fiir das neue System gezeichnot. 2. Dio 
drei Systeme „3 lA  — y  2 *8“, „3 lB  — >- 2 1S “ (Q-Zweige) u. „3 1G — > 2 1S ‘‘ 
(starkę E-, schwache P-Zweige) worden vergliehen. Es zeigt sieh eine groBe Ahnlieh- 
koit, besonders zwischon den Systemen B  — >- S  u. A  ■—-> S. Im  Gobiet 3620 
bis 3700 A finden Vff. eine Reihe von Bandenfolgen, dio sie den Haupfcąuantenzahl- 
spriingen4 — y  2 zuordnen; fast alle gehoren zu dem Schwingungsiibergang 0 — > n", 
eine zu 1 — y  n". Die fiinf Bandensysteme, zu denen dieso Bandon gehoren, werden 
vorlaufig ais 4 1A , 4 XB, 4 1(7, i 1/  u. 4 1E  — y  2 XS  bezeichnet, auch sio enthaltcn 
nur P- u. I2-Zweige. 3. B e s t .  d e r T e r m w e r t e ,  Indem Vff. bestimmto Systome 
m it vierquantigen Ausgangsniveaus bestimmten Systemen m it dreiquantigem Niveau 
ais hohere Serienglieder zuordnen, erhalton sie die Moglichkoit, m it Hilfe einer R y d - 
BERG-Formel die Grenze u. die Absolutwerte der Terme zu berechnen. Aus den 
Banden 3 KA — y  2>S u. 4 XA  — >  2 l S  u. 3 *B — >• 2 *S u. 4 lB  — •>• 2 XS  
erhalten sie die Seriengrenzo zu 2 1S  — 34 365 cm-1, u. daraus iiber die L y m a n - 
Banden 2 1S  — >- 1 XS  den Grundterm zu 1 XS  — 124 569 cm-1, entsprechend 
15,381 V Ionisierungsspannung. (ElektronenstoBverss. haben 15,9 V ergeben.) Wenn

-r H 2+ +  E k
m an diesen W ert in  den KreisprozeB: o 2  H  +  2 El einsetzt, u.

^  H - f  H ^
fiir die Gesamtenergie des Ions H 2+ den von B u e r a u  (C. 1927. I I . 2533) theoret. 
berechneten W ert 16,16 V nim m t, so erhiilt m an fiir die Dissoziationsenergie des Vor- 
gangsH 2 — y  H  +  H  4,476 V (gegen den spektroskop, bestimm ten W ert 4,34 =F 0,1 V). 
Vff. berechnen die Ionisierungsspannung des H 2 noch m it Hilfe von wellenmechan. 
Formeln u. finden auf dieso Weise Dn„ =  4,450 V ; sie halten den M ittelwert Dh 2 — 
4,46e V fiir den z. Z. sichersten W ert dieser GroBe. Die Berechnung der K onstanten



1929. II. A,. A t o m s t r u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 2643

des H 2+-Ions ergibt D \u + — 2,50 V, a>0 (H2+) =  2280 ora-1 . (Proeeed. Roy. Soc., 
London. Serie A. 123. 466—88. 6/4. London, R o y . Soc. u. K ing’s Coli.) E. R a b i n .

O. W. Richardson und P. M. Davidson, Spektrum des H%: Banden, die dem 
Parhelium-Linienspektrum analog sind. Teil I II . (II. vgl. yorst. Ref.) Es werden 
4 neue Bandensystemo des H a-Mol. zusammengestellt, die m it 1K , 1L, lM , W  — >-
2 1S  bezeiehnet werden, also alle einen gemeinsamen Endterm  haben; dieser ist aueli 
Endterm  dor im  Teil I I  besehriebenen Systeme XA  — ->■ 2 1jS' u s w . ,  sowio Anfangs- 
term der LYM A N-Banden 2 1S  — y  1 1S. Die Banden enthalten P- u. JJ-Zweige. 
Das ersto System, 1K  — y  2 1S, ist sehr stark  u. enthalt einige starkste L in ie n  des 
Hj-Yiellinienspektrums; es werden ca. 20 Banden identifiziert, m it n ' — 0, 1, 2 u. 
n"  =  0 bis 7. Einige Eigentiimlichkeiton im Intonsitatsyerhaltnis dieser Banden 
werden hervorgehoben. Die Systeme 13I — y  2 1iS u. besonders lL  — >  2 1S  sind 
schwaeher ais 1K  — > 2 JS, sonst aber ahnlicb gebaut; W .— > 2 1S  is t wieder ein 
starkes System (15 Banden, n ' =  0,1; n "  =  0 bis 7). (Proeeed. Roy. Soc., L o n d o n . 
Sorie A. 124. 50—68. 2/5. London, Royal Soc. u. King’s Coli.) E. R a b i n o w i t s c h .

O. W. Richardson und P. M. Davidson, Spektrum des H 2: Banden, die dem 
Parheliumlinienspektrum analog sind. Teil IV. (III. ygl. yorst. Ref.) Im  Viellinien- 
spektrum des H 2 werden nocli 5 Bandensystemo zusammengestellt. Die ersten zwei, 
m it 10  — >- 2 XS  u. 1Q — y  2 1jS bezeiehnet, stehen ihren Eigg. nach zwisehen den in
II. besehriebenen Systemen lA  — > 2 1jS usw., u. den in  I II . besehriebenen Systemon 
1K  — y  2 hS usw., enthalten ebenfalls P- u. ^-Zweigo u. haben m it allen diesen 
Systemen den Endterm  2 1S  gemeinsam. Das 3. u. 4. System werden yorlaufig m it 
den Wellonlangen 4142,8 u. 4097,4 A bezeiehnet, an denen die Progressionen beginnen; 
es seheint sich in beiden Fallen nur um 9-Zweigo zu handeln. Das letzte System liegt 
im U ltrarot; ein groCer Teil der dazugehorigen Linien durfte im noch unbekannten 
Spektralgebiet zu suchen sein. Es en thalt P- u. i?-Zweige. Nach dor Lage dor Banden 
ist es moglich, dal3 sie den tlbergangen zwselion den beiden Zustanden , ,B “ u. ,,C“ 
ontspreohen. die aus ultraviolo ttenII2-Bandcn bekannt sind. (Proeeed. Roy. Soo., London. 
Serie A. 124. 69—88. 2/5. London, Roy. Soc. London u. K ing’s Coli.) E. R a b i n .

A.Filippow und W. Prokofiew, Anomale Dispersion des Natriumdampfes im  
Siclitbaren und Ultrawoletl. M it Hilfe eines FluBspatinterferometers wurde die anomale 
Dispersion in  der Nahe der 25 D ubletts der Hauptserie des N a beobachtet u. bei 
16 Dublotts ausgemesson. Der allgemeine Verlauf der Dispersionskurye is t unter- 
sueht u. dio relativen Ubergangswahrscheirdichkeiten der Hauptserie des N a sind 
bestimmt worden. Die beobachteten W erte stimmen fiir die vier ersten D ubletts 
m it den wellenmechan. berechneten gut iiberein. Vom elften D ublett an folgen die 
Obergangswahrscheinlichkeiten dem Gesetz A n =  c/n3, wo n  die H auptąuantenzahl 
ist. Dio Zahl der Dispersionszentren aller Na-Dubletts yom zweiten an betragt 1,8% 
der Zahl der Dispersionszentren des ersten. Aus den theoret. W erten der ,,Starkę 
des Ersatzoscillators“  f 1 fiir das erste D ublett -wird /  fiir die kontinuierliche Absorption 
an der Grenze der Hauptserie berechnet. (Ztsehr. Physik_56. 458—76. 29/7. Lenin
grad, Opt. S taatsinst.) L e s z y n s k i .

A. Zwaan, Intensitdten im  Calcium-Funkenspektrum. Sehon referiert nach einer
vorlaufigen Mitteilung (C. 1929. I. 1900). (Arcli. Nćerland. Science exact. nat. 
Serie 3a. 12. 1— 75.) E. R a b in o w it s c h .

W. N. Thornton und W. H. Crew, tlber das kontinuierliche Spektrum des Queck- 
silbers. (Vgl. C r e w  u . D a w s o n ,  C. 1929. I. 18.) U nter geeigneten Bedingungen m d  
bei dor kondensierten Entladung durch Hg-Dampf ein Spektrum aus zwei starken 
Banden (Maximum bei 7. 4500 u. A 3300) u. vier auBerst schwachen Linien (X 5461,
A 4358, ?. 4047, A 2536) erhalten. Es wird die Auffassung gestiitzt, daB das kontinuier
liche Hg-Spektrum auf die Rekombination von Elektronen m it Moll. bzw. m it Atomen 
im Mol.-Verband zuruckzufuhren ist. (Physical Rey. [2] 33. 1072. Juni. U. S. Naval 
Acad.) L e s z y n s k i .

B. Venkatesachar un d L . Sibaiya, Spektrum des Quecksilberbogens in  einer Fremd- 
gasatmosphare. In  Fortsetzung einer friiheren Unters. (C. 1928. I. 644) uber den Ein- 
fluB der L uft auf die relatiye Intensitiit der Linien im Quecksilber-Bogenspektrum 
untersuchen die Vff. den EinfluB von C 02 u. H 2. Auch in  diesen Verss. zeigt sich eine 
(relatiye) Verstarkung der hóheren Serienglieder beim Fremdgaszusatz. Mit 20 mm 
C02 erlialt man Serien bis zum 23. Glied. Die Unters. wurde bei C02-Drucken 0,1 
bis 60 mm ausgefuhrt; der Bogen konnte noch bis 100 mm aufrechterhalten werden, 
wurde aber sehr heiB. Mit Erlióhung des C02-Drucks treten besonders die hoheren
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Glieder der Serie JD  — y  2 3P  scharf u. yerstarkt auf. Fremdc Moll. stóren also 
die Emission der hoheren Serienglieder viel weniger, ais dies andere Hg-Atome tun; 
auffallend u. den iiblichen Theorien der Druckverbreiterung von Spektrallinien wider- 
sprechend ist die groCe Scharfe der in  C02-Atmosphare auftretenden hoheren Serien
glieder. Vff. meinon, daB m an die starkę verbreiternde Wrkg. der eigenen Atonie 
vielleieht durch Bldg. von lose gebundenen Atompaaren aus einem angeregten u. 
einem unangeregten Atom erldaren konnte, die in  Anwesenlieit von Fremdgasen unter- 
bleibt. Auch die Intensitiit der yerbotenen Linien steigt m it Druckzunahme; doch 
w irkt auch hier, wie bei der Verbreiterung, das Hg selbst viel starker ais C02. Wasser- 
stoff hat einen ahnliehen EinfluB, wie C02, doch w irkt er sehon bei kleineren Drueken. 
Insbesondere ruft er schon bei 10 mm eine Linieiwerbrciterung hervor, die C02 erst 
bei 40 mm erzeugt; dies wird von den Vff. auf Bldg. von H-Atomen m it ihrem be- 
deutenden Dipolmoment zuruekgefiihrt. Der Bogen im H 2 gelit schon bei 10 mm 
leicht aus. Dies wird auf die hohe Ionisierungsspamiung des H 2 u. des H ' zuriiek- 
gefiihrt. Funkenlinien des Hg (1942, 1974, 2003 A) werden ebenfails durch Zufuhrung 
des Fremdgases verstarkt, auch treten  einige neue Linien (3248, 3275, 3281, 3382 A) 
auf. (Indian Journ. Physies 4. 179— 92. Aug.) E . RABINOWITSCH.

A. Ellett, Polarisałioii von Cadmium-Resonanzstrahlung 1 1S0— 2 3P 1, 3261 A. 
Bei Anregung durch linear polarisiertes L icht erseheint die Resonanzlinie des Cd 
3261 A vollstandig polarisiert, wcnn das FluorescenzgefaB sich auBerhalb eines Magnet- 
felds befindet. E in  Magnetfeld parallel zu der Ebene des elektr. Vektors des einfallenden 
Lichts ha t keine depolarisierendo W rkg.; ein senkrechtes Magnetfeld H  ergibt bei 
der Beobachtung in  der Riehtung der M agnetkraftlinien, eine durch die Gleicliung 
(Jx — J y)l(Jx -}- ,Jy) =  1/(1 +  3640 II2) darstellbare Depolarisation. Nach den Formeln 
von E l d r i d g e  u . B re iT  folgt daraus die m ittlere Lebensdauer der 2 3P,-Moll. des 
Cd zu 2,30-10_s sec (wahrend S o l e i l l e t  nur 92% Polarisation ohne Feld u. eine 
Lebensdauer von nur 2,0-10_Gsoc fand). (Physical Rev. [2] 33. 124. Jan . Univ. of 
Iowa; Vortrag bei der Tagung der Amerik. Physik. Ges. 29/11.— 1/12. 1928.) E . R ab.

R. Hilsch und R. W. Pohl, Die in  Luft meflbaren ultramoleiten Dispersions- 
freąucnzen der Alkalilialogenide. Vff. fiihren in  Fortsetzung frulierer Verss. (ygl. C. 1928.
I. 2908) Absorptionsmessungen im U ltraviolott an Alkalihalogeniden durch, die sio 
durch Vakuumsublimation in  diinnen Schichten (5-10“ 5 mm) crlialten. Untersueht 
werden: L iB r, N aBr, K B r, RbBr, CsBr, L iJ , N aJ, K J , BbJ, CsJ. Dio MeBmcthode 
besteht in lichtelektr. Photometrie m it doppelt zorlegtem monochromat. Licht, die den 
Vff. zuverlassiger erseheint ais die PFUNDsche photograph. Methode (vgl. C. 1928. II. 
1745). Zur theoret. Abschatzung der Energiestufen im U ltraviolett gehen Vff. von der 
experimentellen Tatsache aus, daB die Absorption in  der ersten Energiestufe Abtrennung 
eines Elektrons vom Halogenion u. Verwandlung des K ations in  ein neutrales Atom 
bewirkt. Die aus dem CouLOMBschen Anteil der Gitterkrafte, der Elektronenaffinitiit 
der Halogene u. der Ionisierungsspannung der Alkalien berechneten ultravioletten 
Eigenfreąuenzen stimmen annahernd m it den gemessenen iiberein. Der EinfluB der 
G itterkrafte ist in  der Rechnung nicht beriicksichtigt. Seine Bedeutung gelit aus 
Messungen an Mischkrystallen von NaCl +  N aJ, KCl +  K J , libCl -\- RbJ  (je 1 %  ./), 
die zwischen Quarzplatten ohne Pressung in  einer Starkę von 0,01 mm hergestellt 
worden waren, horvor. Die Absorptionsbandon der Jodide sind gegoniiber reinen 
Jodidkrystallen um eincn von der Gitterenergie des Chlorids abhiingigon Betrag ver- 
schoben. — Ferner wird durch Reflexionsmessungen zwischen 0,250—0,185 /i der 
AnschluB an die Reststrahl messungen hergestellt. (Ztschr. Phj'sik 57. 145—53. 2/9. 
Gottingen, 1. Pliys. Inst. d. Univ.) E is e n s c h it z .

Magdalene Forró, Uber die Absorplionsspelctra einiger Alkalihalogenidphosphore 
bei hóhen Temperatur en. Die Temp.-Abhangigkeit der Absorptionsspcktren von Tl-, 
Pb- u. jlf/-haltigen Alkalichlorid- u. -bromidphosphoren wird bis zu Tempp. von etwa 
550° untersueht. Die Chloridphosphore zeigen besonders einfaehe u. ubersichtliehe Ver- 
hiiltnisse. Man kann beispielsweise bei Tl-haltigen Cldoriden eine einzelne Bandę von der 
Temp. der fl. Luft bis zu 550° ohne Anderung ihrer Lago verfolgen. Bei den Ag-haltigen 
Phosphoren ist das gesamte Absorptionsspektrum derartig stark  temperaturabliiingig, 
daB Ag-haltigo Phosphore bei der Zuordnung der einzelnen Banden zu bestimmten 
Tragern besondere Sehwierigkeiten bereiten diirften (vgl. F r o m h e r z  u . M e n s c h ic k ,
C. 1929. II. 1944). — Boi etwa 450° wurden dio Absorptionsspektren von naturlichem 
NaCl sowie von ,,reincm“ synthet. NaCl, KCl u. K Br gemessen; ferner wird die Temp.- 
Abhangigkeit der Absorptionsbande (Maximum bei 203 m/t) bestimmt, die man in
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KC1 durch K N 03-Zusatz erlialt. (Ztschr. Physik 56. 534—43. 29/7. Gottingen,
I. Phys. Inst. d. Univ.) LESZYNSKI.

K. Sommermeyer, E in  neues Spektrum der gasformigen Alkalihalogenide und 
seine Deutung. Das neue Spektrum der gasformigen Alkalihalogenide (vgl. C. 1928.
II. 1529) entsteht bei Oborgangen vom Ńormalzustand zum niedrigsten Anregungs- 
zustand des Elektronensystoms dieser Moll. Die Moll. sind in  diesem Anregungs- 
zustand im wesentlichen durch PolarisationskriŁfte gebunden. Aus den Daten werden 
die Dissoziationsarbeiten in  n. Atome u. die W erte einer groCen Zahl von Grund- 
schwingungsąuanten beStimmt:

GroBtes esper. 
Grundseliwin- 

gungsąuant

cm- 1

1. Grundschwin- 
gungsquant nach 
B o k n  u. H e is e n 

b e r g  
cm- 1

Abbruch- 
stelle der 
Banden

cm- 1

Disso-
ziations-

arbeit

kcal/mol

Chem. best. 
Dissoziations- 

arbeit

kcal/mol

CsJ . . 140 153 27166 77 74
R b J  . . 179 188 26874 76,5 90
K J  . . 246 252 26997 76,5 84
Na.T . . 279 384 24745 70 69
Cs B r . . 192 189 31437 =289 104
K B r . . 283 300 30855 =;87,5 100
Rb Cl . . 253 296 31939 > 9 0 ,5 120
Bei N a B r, KC1, NaCl werden keino Banden gefunden. Die Unters. erfolgte in  evakuierten 
Quarzrohren, in welehe die Alkalisalze unter dauerndem Pumpcn hineindest. wurden. 
Durch Anwendung eines Pt-Ofens konnten die Tempp. der Rohre bis auf etwa 1100° 
gesteigert werden. Die Ubereinstimmung der erhaltenen W erte m it den nach den 
Ansatzen von R e i s ,  B o r n  u . H e i s e n b e r g ,  U n s o l d  u . B r u c k  bereclineten be- 
stiitigt die Klassifizierung der Alkalihalogenide ais Ioncnmoll. (Ztschr. Physik 56. 
548—62. 29/7. Gottingen, II. Physik. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

Agnes Arsenjewa, Uber den Einflufi des Rmlgenlichtes au f die Ahsorptionsspektra 
der Alkalihalogenidphosphore. Das Absorptionsspektrum der Alkalihalogenidphospliore 
wird durch Róntgenbestrahhmg beeinfluBt; auBer der — bei NaCl-Phosphoren gelben — 
„Fremdfarbung 1 . A rt“ (vgl. C. 1 9 2 8 .1. 2164) t r i t t  eine Veranderung in den Erregungs- 
banden ein. Vf. untersucht diesen EinfluB an KCl—Pb-, K B r—Pb-, NaCl—Pb-, 
ICGl— Tl-, K B r— Tl-, NaOl— 77-Phosphoren. Es werden Verschiebungen, bisweilen 
Aufspaltung der Absorptionsbanden, u. Entstehung kontinuierlicher Absorption beob- 
achtet. Durch Erhitzen wird das urspriingliche Absorptionsspektrum wicder her- 
gestcllt. Dio Einfliisse des Rontgenlichtes sind unabhangig davon, ob „Frem dfarbung
1. A rt“ bei der Bestrahlung beroits vorhanden ist oder nieht. (Ztschr. Physik 57- 
163—72. 2/9. Gottingen, I. Phys. Inst. d. Univ.) E is e n s c h it z .

A. S. Ganesan und S. Venkateswaran, E in  Bericlit uber den liamaneffekt in  
Losungen. E s  wird iiber R A M A N -U nterss. an 44 verscliiedenen Fil. borichtet. Die ver- 
wendoten Vorsuchsanordnungen sind die von R a m a n  (vgl. C. 1928. I. 3038) u. WOOD 
(vgl. C. 1929. I. 355) angegebenen. Die MoBergebnisse werden in  T ab e llo n fo rm  u. 
teilweise uberdies ais Spektrogramme wiedergegeben. Im  Anhang befindet sich groBeres 
Tabellenmaterial, aus dem die gemessenen Wollenlangen u. goschatzten Intensitaten 
der R A M AN-Linien, ihre Zuordnung zu den erregonden H g -L in io n , sowie dio Freąuenz- 
differonz gegon die erregende H g -F req u e n z  zu ontnehmen sind. 1. P a r a f f i n e :  unter
sucht wurden n-Pentan, n-Heptan u. n-Octan. Charakterist. ist eine meist in  5 Linien 
aufgespaltene Bando bei A v =  2850— 2960 cm-1 ; diese regelmaBige Aufspaltung 
soli den ultraroten Rotationsfrecjuenzcn der Molekule entsprechen. Schwaches konti- 
nuierliches R a m a n - Spektrum, a m  starksten im Octan. 2. H a lo g e n d e r iw . des CH.,: 
Chloroform, Bromoform, Kohlenstofftelrachlorid. GroBo Ahnlichkeit der R a m a n - 
Spektren yon CHC13 u. C H B r3. 3. Schwefelkohhnstoff: keine tJbereinstimmung zwischen 
R a m a n -Freąuenzen u. U ltrarotabsorption. 4. A l k o h o l e :  Methyl-, Alhyl-, n-Propyl-, 
Isopropyl-, Isobutyl-, Isoamyl-, Allylalkohol, Phenol u. Glycerin. Auffallend eine Linie 
bei ca. 1460 cm- ' ;  verschiedenartige Aufspaltung der C H -F req u en z  bei 2900 cm-1 . 
Auftreton nouer Liniengruppen bei den Isoverbb. Schwacher kontinuierlicher Unter- 
grund, der bei den hdheren Gliedern zunimmt. Linien des Allylalkohols zeigon dio
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Tendenz ais Dubletts aufzutreten; ob dies dem ungesatt. Charakter zuzuschreiben ist, 
kann nicht entschieden werden. Methylalkokol zeigt ein Band von 4150— 4190 A, 
das in  W. sehr stark, in  den hoheren Alkoholen aber n i c h t  vorkommt. Glycerin 
zeigt ein besonders starkes kontinuierliches Spektrum, das durch die groBe Viscositat 
verursacht sein diirfte. 5. F e t t s a u r e n :  Ame.ise.n-, Essig-, Propion- u. Buttersaure. 
Ahnlichkeit m it dem Spektrum der entsprechenden .Alkohole, aber diffuser Charakter, 
der bei hoheren Gliedern starker wird. Der kontinuierliche Untergrund wachst in 
gleicher Richtung. Neue Linien entsprechend A v ca. 1700 cm-1, charakterist. fiir die 
Carbonylgruppe. 6 . K e t  o n e :  Aceton, Mełhyldłhyl-, Hethylpropyl-, Didthylketon u. 
Acetophenon. CH-Linie bei ca. 2900 u. C = 0-L in ie bei ca. 1700 cm-1. 7. N i t r o -  
k o r p e r :  Nilroinethan, Telranitromeihan, Nitrobenzol u. o-, m-, p-Nitrololuol. Charakte
rist. fur alle N 0 2-Korper eine R a m a n -Linio bei ca. 1347 cm-1 . 8 . B e n z o l  u. 
D o r i T T . :  Benzol, Toluol, Athylbenzol u. o-, m-, p-Xylol. Die aromat. CH-Frequenz 
is t scharf, ungespalten u. liegt hoher (3066 om-1) ais die aliphat. Im  Toluol u. Xylol 
treten  aromat, u. aliphat. CH-Frequenz nebeneinander auf. Charakterist. fiir Benzol 
eine R a m a n -Frequenz von A v — 990 cm-1 . Die 3 Xylole zeigen ungefahr die gleichen 
Linien, die, je naeh der Stellung, verbreitert oder aufgespalten werden; o-Xylol zeigt 
einige Linien, die in  den beiden anderen Isomeren nicht auf treten. 9. A t  h  e r : Diałhyl- 
iiiher u. Anisol. 10. Cyclohexan: D ie  aliphat. CH-Frequenz t r i t t  geringfugig yerandert 
auf, die arom at, fehlt, die Linie bei 992 entspricht der des Benzols. 11. P yrid in : Die 
zwei bei ca. 990 bzw. 3060 cm - 1  liegenden Frequenzen des Benzols tre ten  auch hier 
auf. 12. Chinolin: starkę Fluorescenz von 4200—5050 A; R a m a n - Spektrum ahnlich 
dem des Naphthalins. 13. A n o r g a n .  S t o f f e :  Salzsaure (wss. Lsg.), uberein- 
stimmend m it der Theorie kein R a m a n - Spektrum. Salpetersaure (wss. Lsg.), Frequenzen 
bei A v =  951, 1045, 1130 u. 1305 cm-1 . Schwefelsdure, A v =  1044 u. 1149 cm-1 . 
Wasser, Bandę bei ca. 3400 cm-1 , bei E is in  3 Banden aufgespalten. Der Zusammenhang 
zwischen RA M A N -Effekt u. U ltra ro ta b s o rp tio n  wird d is k u t ie r t  u. U n te rss . iib e r  den 
Polarisationsgrad der R A M A N -Linien m itgeteilt; auffallend ist, daB die aromat. CH- 
Frequenz im Gegensatz zur aliphat. nur unyollkommen polarisiert ist. (Indian Journ. 
Physics 4. 195—280. 15/8. Calcutta.) D a d i e u .

L. S. Ornstein und J. Rekveld, Priifung des Maxwell-Boltzmannschen Gesetzes 
durch Intensitatsmessungen im  BamaneffeJct von Tetrachlorhohlenstoff. Es wird durch 
einen Gedankengang analog dem, welcher von E i n s t e i n  zur Herleitung des P l a n c k - 
schen Gesetzes angewandt worden ist, gezeigt, daB fu r  das Intensitatsyerhaltnis d e r  
STOK ESschen u. anti-ST O K ESsehen Ramanlinien die Beziehung gilt:

h vi
J s / J a s  =  l(v — vt)Hv + # ) ]  eW .

Intensitatsmessungen an C C ergeben eine gute Ubereinstimmung m it der Theorie. 
Es wird gezeigt, daB die Methode sich zu einer Prazisionsmessung von h /k  ausarbeiten 
laBt. (Ztschr. Physik 57. 539—44. 10/9. U trecht.) LESZYNSKI.

F. G. Brickwedde und M. G. Peters, Temperatun-ariation des Ramaneffekłs in  
Quarz. Vff. untersuchen den Ramaneffekt in  Quarz (2400—5000 A) bei Tempp. von 
— 180° bis +550°. Die antistokesschen Linien, die der U ltrarotbande 81 fi u. besonders 
der Bandę 21 pi entsprechen, nehmen m it wachsender Temp. an In tensita t stark  
zu, wahrend die nichtantistokesschen Linien etwas schwaeher werden. Der Abstand 
der verschobenen Linien von der erregenden Linie wird m it Temp.-Zunakme kleiner, 
die Linien selbst diffuser. (Physical Rev. [2] 33. 116. Jan . Bureau of Stand.; Vortrag 
bei der Tagung der Amerik. Physik. Ges. 29/11.— 1/12. 1928.) E . R a b in o w it s c h .

J. Rud. Nielsen, Die molzkulare Streuung des Lichłes. D ie  v o n  C a b a n n e s  u . 
D a u r e  (C. 1928. I I .  523) bei d e r  S tre u u n g  des L ic h te s  a n  B u ta n  b e o b a e h te te n  E r-  
sch e in u n g en  w erd en  d isk u tie r t .  W en n  d e r  v o n  C a b a n n e s  u . D a u r e  n ic h t  angegebene  
S tre u w in k e l zu  90° an g en o m m en  w ird , e n ts p r ic h t  d ie  L ag e  d e r  v e rsch o b en en  L in ie  
e in e r COM PTON-Streuung. D e r D e u tu n g  d e r  E rsc h e in u n g  a is  COM PTON-Effekt w id er- 
sp r ic h t  a b e r  d a s  F e h le n  e in e r u n v e rsch o b en en  L in ie . (Science 69. 15. 4/1. O k lahom a, 
U n iv .)  L e s z y n s k i .

W. Geffcken, tiber die Konzentrationsabhdngigkeit der AquivalentreJraktion von 
starken Elektrolyien in  Losung. X I. Mitt. der ,,Befraktometrischen Untersuchungen“. 
(X. ygl. G e f f c k e n  u. K o h n e r , C. 1929. I. 1239.) Es wird die Abhangigkeit der 
Aquivalentrefraktion von der Konz. im Gebiet von etwa 2-n. bis nahe zur Sattigung 
bei 25° fiir folgende Elektrolyte untersucht: K F, NaCl, KCl, EbCl, CsCl, N H 4Cl,
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N aJ, N a N 0 3, K N 0 3, ZnSOif LiClO4, AI(C10.i)3, IIg(ClO,t)2. Ferner wird die Mol.- 
Refr. yon HgCl2 u. HgBr2 in  wss. Lsg. gemessen. — Es wird eine neue Darst.-Methode 
von reinem N a J  durch elektrolyt. Red. yon Na.JOz angegeben. — Es wird auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, bei Prazisionsmessungen an dem m it einem genaucren 
Teilkreis vcrsehenen PuLFElCHschcn Refraktometer eine Fehlerkuryo fiir die Trommel- 
ablesung aufzunehmen. —  Der Ausdruck zur Berechnung der Aquivalcntrefraktion 
wird in  zwoi Teile zerlegt: 2?gel. =  const.-(<£ +  II). 0  ist eine einfaehe Eunktion 
nur der D. u. Konz. der Lsg., I I  eine Funktion des Brechungsindex u. der Konz. 
Auf Grund einer graph. Darst. von (I> in Abhangigkeit von der Konz. kann m an die
D. aus der Konz. u. umgekehrt die Konz. aus der D. m it einer Genauigkeit berechnen, 
welche fiir die D. etwa 0,l%o> fiir die Konz. etwa l°/oo betragt. Aus diesen Beziehungen 
ergab sich eine begueme Kontrollmethode fiir Messungen der D. u. des Brechungs- 
index.

In  tJbereinstimmung m it friiheren Ergebnissen (vgl. K o h n e r , C. 1929. I. 1193) 
wird bei fast allen untersuchten Salzen eine mehr oder minder starkę, sehr angenahert 
lineare Anderung der Refraktion m it der Konz. festgestellt, die in  bezug auf das Vor- 
zeichen u. dio relative Starkę sich qualitativ  zwanglos u. widerspruchsfrei deuten 
laCt auf Grund der Annahme (vgl. F a j a n s , C. 1929. I. 5) einer m it steigender Konz. 
des Elektrolyten in  zunehmendem MaBe erfolgenden Bldg. von solchen Kombinationen 
entgegengesetzt geladener Ionen, die ohne Zwischenschaltung von W.-Moll. in  direktem 
K ontakt miteinander stehen, also undissoziierte Anteilo bilden. Deutliche Abweichung 
von der Linearitiit zeigte sich bei N a J  u. KF. Im  Fallo des Hg(C104)2 konnte infolge 
des wenig bekannten refraktometr. Verh. yon nicht edelgasahnlichen K ationen die 
Konstanz der Refraktion im Gebiet von 2— 1 1  Aquiv./1000 g H 20  noch nicht ge- 
deutet werden. —  Eine rohe Abschiitzung der undissoziierten Anteile auf Grund des 
Konz.-Ganges der Refraktion bei NaClO.,, LiClO., u. A1(C104)3 fiihrte zu nicht un- 
plausiblen Werton. — Die fiir unendliehe Verdiinnung oxtrapolierten W erte der 
Aquivalentrefraktionen von Elektrolyten erweisen sich innerhalb der Vers.-Fehler 
ais streng additiv (gróBte absol. Abweichung 0,025, m ittlere Abweichung 0,01). 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 5. 81— 123. Sept. Munchen, Chem. Lab. d. Bayer. 
Akad. d. Wiss., Physik.-chem. Abt.) L e s z y n s k i .

Max Bodenstein, Die chemischen Wirkungen des Lichts. Akademieyortrag. All- 
gemeiner tlberblick. (Naturwiss. 17. 788—95. 11/10. Berlin.) L e s z y n s k i .

Kali Pada Basu, Vber den Primdrprozefl der Uchtabsorption und Akłimerung 
le i jiholochemischen Realctionen. Nach der durch don Ramaneffokt bestatigten Theorie 
von S m e k a l  ist eine Teilung yon (Juanten bei der Absorption móglich. Auf diese 
Teilung sind nun nach der Hypothese des Vf. wenigstens teilweise die bei photochem. 
Rkk. gefundonen hohen Quantenausbeuten zuriickzufiihren. Berechnet m an nach 
Ae r h e n i u s  die einem Temp.-Koeffizienten yon 2,5 entsprechende Aktiyierungs- 
warme, so findet m an Q =  17 360 cal. N un entspricht 4000 A einer Energie von 
etwa 70 000 cal, d. h. ein Quant yioletten Lichtes kann 4—5 Moll. aktivieren. Da 
Vf. fiir photochem. Rkk. eine geringere Aktivierungswarme ais fiir Dunkelrkk. an- 
nimmt, erhóht sich die Zahl der durch ein Quant aktivierbaren Moll. auf 8 bis 10. — 
Da nach R a y l e ig h  dio Streuung proportional ?.~l ist, ist m it zunehmender Frequenz 
eine Zunahmo der Streuung u. dam it der alctiyierten Moll. zu erwarten. — Auch der 
Befund, daB Moll. Energie absorbieren konnen, dereń GróBe die Dissoziationsenergie 
iibertrifft, ohne zu zerfallen, findet durch die Hypothese des Vf. eine Erklarung. 
(Journ. physical Chem. 33. 1200—03. Aug. Dacca, Univ., Chem. Lab-.) L e s z y n s k i .

Johannes Werner, Vber das pliotoelektrische Verhalten von Salzen. Vf. unter
sucht den Photoeffekt von CdJ2, PbCl2 u. I iN 0 3, welche entweder sublimiert oder 
gelost oder geschmolzcn auf die Kathode der Photozelle gebracht worden. Der Photo
effekt ist dem Salzo selbst zuzuschreiben. Die Photostrome nehmen rasch ab u. nehmen 
nach 20—60 Min. einen stationiiren W ert an. Nach Anlegen einer die Emission yer- 
zógernden Spannung odor nach Unterbrechung dor Bestrahlung nim m t der Strom 
zu. Die Ursache der zeitlichen Abnahmo des Stromes ist n icht durch eine dauemdo 
Veranderung der Oberflacho („lichtelektr. Erm udung“ ), sondern durch Verarmung 
der Elektronen in der aufieren Schicht des Salzes yerursacht. Dio Verarmung hangt 
vom Verhaltnis der Abspaltungs- u. Emissionsgeschwindigkeit ab, wio durch besondere 
Verss. nachgewiesen wird. Die Erholung wahrend Bestrahlung durch eine angelegte 
Spannung beruht auf Abspaltung yon Elektronen, die die Emissionsyerluste decken; 
die Erholung im Dunkeln kommt durch allmahlicho Nachlieferung yon Elektronen
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aus dem Inneren zustande. — Die Abhangigkoit des Photostromes vom Gasgeli. des 
Salzes ist — wio bei Motallen — derart, daB durch Entgasen die Strom starke zuerst 
sich vergróBert, dann (bisweilen bis Nuli) abnim m t. Durch Wasserdampf wird die 
photoelektr. Empfindlichkeit wieder vcrgróBert, durch trockene Luft nicht. (Ztschr. 
Physik 57. 192—226. Munster, Phys. In st. d. Univ.) ElSENSCHITZ.

S. E. Sheppard, W. Vanselow und V. C. Hall, Plwtovollaische Zeilen m it Silber- 
Silberbroniid-Elektroden. 2. M itt. (1. vgl. C. 1929. I I . 701.) Es wird oine Apparatur 
angegebon, die die Veranderungen im Photopotential wiihrend der ersten Sekunde 
der Belichtung photograph. zu registrieren gestattet. Es werden Ag-AgBr-Zellen 
in  K Br, AgNOs, Ag^SO^ u. Ag-Acetal untersucht. E in S v e n s s o n -B e c q u e re l-  
Effekt (Auftreten eines Photopotentials bei Belichtung des E lektrolyten u. unbelichteten 
Elektroden) wird nicht beobachtet. Der EinfluB des Alters der Elektroden (Zeit 
zwischen der elektrochem. Bldg. der AgBr-Schicht u. der Messung) ist nur gering, 
u. zwar nim m t die GróBe des negativen Potentialfalls m it dem Alter zu. Die Ggw. 
eines Halogenacceptors (Semicarbazon) in  der KBr-Lsg. erhoht den negativen Effekt, 
wobei das Maximum spiiter erreicht wird ais bei Abwesenheit des Acceptors. Die 
Ag-Salze zeigen einen starkeren negativen Effekt ais KBr. Die Gesamtstralilung 
des Hg-Bogens zeigt einen doppelt so starken Effokt ais 7. 365 m/i allein. Interm ittenz- 
verss. zeigen den tragheitslosen Charakter des negativen Effekts. Der negative 
Gesamteffekt ist bei intermittierender Belichtung geringer ais bei kontinuierlicher. 
Der Mechanismus B r' +  h v ■— >- Br +  ©  fur den negativen Effekt wird durch 
die beschriebenen Verss. gestutzt. (Journ. physical Chem. 33. 1403—14. Sept. Kodak 
Res. Lab. Commun. No. 362.) L e s z y n s k i .

As. E le k tro c h em ie . T herm ochem ie.
Nina Litvinow und W. Litvinow, Die Dielektrizitatskonslanle des Athyldthers 

im  krilischen Zustande. Die DE. des fl. A. wird nach einer Resonanzmethode bei Tempp. 
bis zur krit. bestimmt. In  der Nahe des krit. Zustandes bestśitigt es sich, daB die Vers.- 
Ergebnisse weder m it der Theorie von D e b y e , noch m it der von G a n s  iibereinstimmen. 
(Ztschr. Physik 57- 134—44. 22/8. Loningrad, Physikal. Lab. d. Militar. Medizin. 
Akad.) L e s z y n s k i .

R. Seeliger, Bemerknngen zur Langmuirschen Sondentheorie. Vf. versucht die von 
L a n g m u ir  entwickelte Theorie der Vorgange an Sonden, die in  Tragerwolken (Plasma) 
eintauchen, auf die Vorgango anzuwenden, die sich an der Kathode bei jeder Glimin- 
entladung gewóhnlicher A rt abspielen. Auch liier liegtletztenEndes vor einer (negativen) 
Sondę, der Kathode, eine Raumladungsschicht, in  der ganz wie nach der L a n g m u ir - 
schen Theorie das ganze Sondenfeld abgesattigt ist, d. h. in  der die gesamte Potential- 
differenz der Sondo gegen den Entladungsraum konzentriert u. an dereń iiuBerer Grenze 
die Eeldkraft so ldein ist, daB sie vernachlassigt werden kann. Es sind aber auch einige 
grundsatzliche Verschiedenheitcn zwischen dem Mechanismus der LANGMUlRschen 
Raumladungsdunkelriiume u. des Kathodendunkelraumes vorhanden. Vf. beginnt eine 
Diskussion der Erage, wie u. ob die „ L a n g MUf R-E n tladu ngen“ in  die Glimmentladungen 
ubergehen konnen. (Physikal. Ztschr. 30. 527— 31. 1/9.) W r e s c h n e r .

K. F. Herzfeld, Der E in fiu  fi von Oberfldchenbedingungen und Jlaumladungen auf 
die Leitfdhigke.it schlechler Leiter. D am it eine Substanz ein schlechter Leiter ist, ist es 
nicht nur notwendig, daB sie selbst koine leitenden Teilchen enthiilt, sondern auch, 
daB keine leitenden Teilchen in sie eindringen konnen, wenn sie in Beriihrung m it 
einem guten Leiter steht. Betrachtungen iiber die Bedingungen an der Oberflache 
von Metallen in  Beriihrung m it K rystallen zeigen, daB Elektronen aus dom Metali 
nicht in den K rystall iibertreten wegen der gróBeren A ustrittsarbeit der Elektronen 
aus dem Metali gegeniiber der aus dem K rystall. In  ahnlicher Weise betrach te t Vf. 
die Frage, warum W. elektrolyt. u. nicht elektron. Leitung besitzt. Ionen konnen an 
den Elektroden entladen werden, aber nicht Elektronen, weil sie nicht direkt in  die 
Elektrodenoberflache eindringen konnen. — Weiter diskutiert Vf. Raumladungen in  fl. 
oder festen Isolatoren. Diffusion spielt .dabei nur eine Rolle in  der unm ittelbaren 
Nachbarschaft der Elektroden, die Raumladung ist vollkommen durch ungeniigende 
Rekombination der Ionen bedingt. (Physical Rev. [2] 34. 791—807. 1/9. J o h n
H o p k in s  Univ., Phys. Dep.) L o r e n z .

J. A. Becker, Thermionenemission ais Funktion der Menge der adsorbierten
Substanz. Die Annahme, daB der log des Thermionenstroms i linear m it 0 , dem m it
einem elelitropositiven Stoff bedeckten Bruchteil der Oberflache, ansteigt, wird durch
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Verss. an jSa-bedecktem W  widerlegt. Die zwischen log i  u. 0  gefundenen Beziehungen 
erlauben die folgenden Aussagen: F ur ki eine W erte von 0  is t jedes fiinfte Ba-Teilehen 
ais ło n  adsorbiert, die anderen ais Atome; m it steigendem 0  nim m t das Verhiiltnis 
Ion/Atom ab; die Tendenz zur Bldg. adsorbierter Ionen is t annahernd proportional 
dem UbcrschuB der thermion. Arbeitsfunktion iiber das Resonanzpotontial des Ba; 
fiir 0  =  1 ist etwa jedes zehnte adsorbierte Teilclien ein łon . (Physical Rev. [2] 33. 
1082. Juni. Bell Teleph. Lab.) L e s z y n s k i .

H. Reinhold, U ber Thermolyse fester Stoffe (Ludwig-Sorelphdnormn). (Vgl. 
C. 1929. II . 140.) Die therm olyt. Ionenwanderung wird studiert bei Mischkrystallen 
der Jodide, Sulfide, Seienide des Silbers u. Kupfers, welckc sich wegen ihrer hohen 
inneren Diffusion besonders geeignet erwiesen. Zur Messung der Konz.-Anderungen 
wurde das T u b a n d t s c Iio Wiigevorf. ausgearbeitet. Die Durchfiihrung der Verss. 
wird tabellar. erlautert. Die Unterss. zeigen die nahen Beziehungen zwischen isothermer 
elektr. Ionenwanderung, therm olyt. Ionenwanderung in  Mischkrystallen u. therm olyt. 
Eigg. reiner fester Stoffe. (Ztschr. Elektrochem. 35. 627—31. Sept. Halle, Phys.- 
chem. Labor. d. chem. Inst. d. Univ.) G u r i a n .

A. D. Goldhammer, Uber die eleklrisclie Leitfdhigkeit von naturliclien und kiinst- 
lichen NaOl-Krysłallen. Die Versuchsanordnung ist im wesentlichen dieselbo wie bei 
den friiheren Arbeiten des Vf. auf diesem Gebiete (vgl. C. 1928. I. 2489). Es werden 
iWi67-Kryst.allc yerschiedener Herkunft u. K rystalle m it Zusatzen von Cu, Pb, T l in  
Schichten 0,4—1 mm untersueht. Gemessen wird die Elektrizitatsmenge, die im 
Zeitintervall von 0,001 bis 0,11 sec den K rystall durchflieBt; Temp. ist 120—140° C. 
W ahrend der kurzeń MeBdauer findet ltein Abfall der Stromstiirke s ta tt. Aus dom 
Einsatzstrom  erreehnet sieli eine Leitfilhigkeit, die von den kloinsten Spannungen 
bis zu 600 V konstant ist. Der EinfluB der Vorbehandlung auf die Leitfahigkeit der 
Krystalle wird untersueht. J e  nackdem, ob die K rystalle frisch hergestellt oder ge- 
a ltert bzw. einer W armebehandhing unterzogen worden sind, zeigen sie charakterist. 
Unterschiede in  Gróflenordnung, zeitlichem Verlauf u. Temperaturabhiingigkeit des 
Leitvermogens. Fremdionen sind von starkem  EinfluB auf die GroBo des Leitvermogens. 
(Ztschr. Physik 57. 173—85. 2/9. Gottingen, 1. Phys. In st. d. Univ.) E is e n s c h it z .

Gr. Malętuori, Viscositat und Leilfdliigkeit gemischter Lósungen von Bleinitrat und 
Ammoniumnitrat. (Gazz. chim. Ita l. 59. 355—62. Mai. Rom. Univ. — C. 1929. 
I I . 142.) W r e s c h n e r .

O. Scarpa, VoUkommen metallische Konzentralionsketten, dereń Wirkung im  
Gegensatz zum Yoltaschen Oesetz steht. Vf. entdeckte elektromotor. Krdfte in  Strom- 
kreisen, die aus versehiedenen Metallen gleicher Temp. zusammengesetzt sind. E r 
untersuchte die K etten: P t  | ZnAmalagam (Konz. C\) | ZnAmalgam (Konz. C'2) | P t 
u. P t  | Cd-Amalgam (Konz. C\) | Cd-Amalgam (Konz. C2) | P t • Die elektromotor. 
K raft der frisch hergestellten K etten  betrug 0,7-10-6  Volt respektive 1 -10-0 Volt. 
Diese rein metali. K onzentrationsketten durfen nicht m it den bekannten Amalgam- 
K onzentrationsketten verweehselt werden, bei denen eine Elektrolytlsg. zwischen- 
gesehaltet ist. Bei allen Verss. wurde dafiir gesorgt, etwa vorhandene Thermokrafte 
auszuschalten. Die Amalgame waren in  U-formigen Glasrohren untergebracht, dio 
m it kugelformigen Erweiterungen u. Glashahnen versehen waren. (A tti R . Accad. 
Lineei [Roma], Rend. [6] 9. 1007—14. 1/7.) W r e s c h n e r .

V. Sihvonen und G. Kerkkanen, tJber den E influ/i des magnetisćhen Feldes und 
der Eleklrolytruhrung auf das ehklrolytische Potential. (Ygl. C. 1929. I I .  1779.) Es 
wird gezeigt, daB die reine Feldwrkg. eines m ittelstarken Elektrom agneten auf das 
elektrolyt. Potential ziemlich selten au ftritt. An einer Fe-Elektrode wurde ein negati- 
vierender, diamagnet. Effekt eines m it einer Cu-Hiilso umgebenen Fe-Magneten in 
einer konz. Cupriammoniakchloridlsg. gefunden. Die rein magnet. Potentialiinderungen 
waren sehleichend im Gegensatz zu dem momentanen schwingungsartigen Riihrungs- 
effekt am Potential bei der elektrodenbewegenden Magnetisierung. (Acta Chemica 
Fenniea 1929. 6 Seiten Sep. [finnisch].) E. M a y e r .

L. W. Mc Keehan und O. E. Buckley, Atomanordnung beim Ferromagnelismus. 
Das Feld um ein paramagnet. Atom in einer ferromagnet. Substanz kann keine sphar. 
Symmetrie besitzen, auch nicht in kub. Krystallen. Es muB durch das magnet. Moment 
des Atoms bedingt, mindestens eine magnet. Achse vorhanden sein. Das mechan. 
Feld h a t ebenfalls bestimmte ausgezeiehnete Linien oder Ebenen, die, um der Magneto- 
striktion Rechnung zu tragen, in  definierter Orientierung in  bezug auf die magnet. 
Achse angenommen werden miissen. Diese Orientierung ist an sich von Atom zu Atom
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verschieden, u. der Grad, in  dem verschiedeno Atome die gleiche Oriontierung auf- 
zuweisen haben, kann ais Grad der magnet, oder meohan. Ordnung bezeiehnet werden. 
Da die Wrkgg. mechan., chem. u. therm. Prozesse auf die mechan. Ordnung voraus- 
gesagt werden konnen, bietet sich hier ein Weg zu leichterem Verstandnis der Wrkg. 
magnet. Einfliisse. (Physical Rev. [2] 33. 636. April. Yale Univ. u. Bell Tel. Lab.) L e s z .

F. Bloch, Bemerkung zur Elektronenthcorie des Ferromagnetismus und der elektrischen
Leitfaliigke.it. Es wird gezeigt, daB zum Entseheid der Frage, ob ein Metali ferromagnet. 
ist, die Frage der Nullpunktsenergie von wesentlieher Bedeutung ist, daB ferner die- 
selben Elektronen, die fiir die elektr. Leitung verantwortlich sind, aueh zum Ferro
magnetismus AnlaB geben konnen. Die Arbeit en thalt eine elementare Ableitung 
der Formeln fiir Energieschwerpunkt u. Mul tipi iz itat der verschiedenen Termsysteme 
bei beliebiger Ausgangsbesetzung der Zellen. (Ztsehr. Physik 57. 546— 55. 10/9. Ziirich, 
Physikal. Inst. d. E. T. H.) L e s z y n s k i .

N. Akulow, Uber das magnetische Quadrupolmoment des Eisenatoms. Aus fruheren 
Unterss. des Vf. (vgl. C. 1929. I I .  839) geht hervor, daB die magnet. Eigg. des Fe- 
E inkrystalls sich durch ein magnet. Dipol- u. Quadrupolmoment darstellen lassen; 
diese Momente werden je tz t m it den entspreehenden Momenten des Fe-Atoms in  Be- 
ziehung gesetzt. Die Energiedichte des Gitters wird ausgewertet. Das Quadrupol- 
moment des Fe-Atoms wird aus der Abhangigkeit der zum Felde parallelen Magneti- 
sierung von der Feldrichtung u. unabhangig aus der Magnetisierungskurve fiir die 
zum Feld senkrechte Komponento bestimmt. (Ztsehr. Physik 57. 249—56. 2/9. Moskau, 
Magnet. Labor.) E i s e n s c h it z .

G. J. Sizoo, tJber das Magnetisierungsdiagramm von Nickeleinkrystallen. (Vgl.
C. 1929. II . 1902.) Es wird ein Yerf. zur Herst. von langen, drahtfdrmigen Ni-Ein- 
laystallen beschrieben (Aufsteigen des geschmolzenen Metalls in  einem m it einer Pumpe 
verbundenem Quarzrohr, vgl. SlZOO u. Zw iK K ER , C. 1929. II. 632); das Verf. eignet 
sich aueh zur Herst. von Einkrystallen von Ni-Fe-Legierungen. Die Magnetisierungs- 
kuryen der Ni-Krystalle bestehen ebenso wie die dor Fe-Krystalle (vgl. 1. c.) aus einem 
unteren Teil, in  dem die Magnetisierung m it Hysterese verbunden ist, u. aus einem 
oberen Teil, auf dem die Magnetisierung vollkommen oder jedenfalls nahezu voll- 
kommen reversibel verlauft. Im  ersten Teil der Magnetisierungskurve ■wurde 
m it groBer Wahrscheinliehkeit das Yorhandensein von Knicken festgestellt. Der 
letzte Kniek bildet den Obergang zum reyersiblen Teil. Die Bemanenz ist von der 
Krystallrichtung abhangig u. erreicht ihr Maximum wahrseheinlich in  der Riehtung 
der tetragonalen Aehse. Es wurde nach der Methode von S t e i n h a u s  u . G u m l ic h  
(Verh. Dtsch. Physik. Ges. 17 [1915]. 369) die ideale Magnetisierungskurve eines 
K rystalls gemesson. Fiir die ideale Anfangssusceptibilitat ergibt sich ein unendlich 
groBer, oder jedenfalls ein sehr hoher Wert. (Ztsehr. Physik 57. 106—14. 22/8. Eind- 
lioven, N atuurk. Lab. d. N. V. P h i l i p s ’ Gloeilampenfabr.) L e s z y n s k i .

A. T. Waterman, Anwendung der Fermi-Diracschen Stalistik auf die spezifische 
Wannę fester Kórper. U nter d e r  Annahme, daB ein fe s te r  K o rp e r  ein System harmon. 
a to m a re r  O seilla to ren  m it  je  d re i F re ih e itsg ra d e n  d a rs to ll t ,  f u h r t  d ie  F e r m i - D i r a c -  
sehe S ta t is t ik  in  U b e re in s tim m u n g  m it  d em  D uL O N G -PE T iT schen  G esetz  z u  d e n  A us- 
d riick en  U =  3 k T  u . Cv =  3 N  k. I m  G ren zfa ll e x tre m e r E n ta r tu n g  w ird  Cv p ro - 
p o rtio n a l d e r  ab so l. T em p . D ie  f iir  d ie  spezif. W arm e  e rh a lte n e n  K u rv e n  e n tsp ree h en  
a n n a h e rn d  d e n  ex p erim en te ll e rm itte lte n , zeigen  a b e r  k e in e n  In f le k tio n sp u n k t. H ie r- 
n a c h  s in d  d ie  A b w eich u n g en  d e r  A to m w arm e  vom D uL O N G -PE T iT schen  G ese tz  be- 
dingt durch dio zunehmende E ntartung  des Oscillatorensystems. (Physical Rev. [2] 
3 3 . 637. A p ril. Y a le , Univ.) L e s z y n s k i .

—, Festes Helium bei liólien Temperaturen. Besprechung der Verss. von SlMON, 
R u h e m a n n  u . E d w a r d s  (C. 1929. I. 2393). (Technik Ind. u. Schwz. Chemiker-Ztg. 
1929. 134—36. 30/9.) B e h r l e .

K . K uhn , Das Erdinnere nicht fliissig, sondern fest. Nicht Verflussigung, wóhl aber 
Verfestigung bei hohen Drucken. Es ist nicht móglich, ein Gas oberhalb seiner krit. 
Temp. zu verfliissigen. Doch gelang es S im o n  (vgl. C. 1929. II . 14), He bei —231°, 
also 40° oberhalb seiner k rit. Temp., zu verfestigen. Das stim m t m it Befunden von 
T a m m a n n  u . B r id g m a n  uberein, die C02 oberhalb ihres k rit. Punktes bei 12 000 a t 
verfestigen konnten. Aueh N2 u. Ar konnten von SlMON oberhalb ihrer k rit. Temp. 
verfestigt werden. Man darf aus diesen Verss. schlieBen, daB im Erdinneren, wo Drucke 
von etwa 2 Millionen a t angenommen werden miissen, nicht der fl., sondern der feste
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Zustand herrscht. Hierfiir spricht auch die Fortpflanzung der Erdbebenwellen 
(Umschau 33. 778—80. 28/9.) >3 S a l m a n g .

L. Frank, Dampfdruck- und Siedepunktkurven von Sauerstoff-Stickstoff-Gemischen. 
Die von D o d g e  u. D u n b a r  (vgl. C. 1927. I . 2793) angegebenen D aten fiir N j-0 ?- 
Gemische werden nach der Formel des Vfs. (vgl. C. 1925. I . 2055) umgerechnot u. m it 
den Versuchsdaten yerglichon. Die tlberoinstimmung geniigt fur techn. Zwecko. 
(Ztschr. kompr. fliiss. Gaso 28. 25—27. Kofu, Japan.) W. A. R o t h .

Otto Ruff u n d  Fritz Laas, Die Konstanten, des Chlorfluorids. I. Die Sclimelz- 
lemperatur und der Dampfdruck des Chlorfluorids. (Vgl. C. 1929. I. 734.) D ie  in  d e r  
y o rliegendon  A rb e it  m itg e te ilte n  Z ah len  s in d  d ie  d c fin itiv e n . D io Ś u b s ta n z  w ird  m it  
n eu  geeioh ton  T ho rm o elem en to n  fiin fm al f ra k tio n io r t .  F. —154 ±  0,5°. Dampfdruck- 
messung zw ischen  —150 u . —105° m it  e inem  Q u arzg la ssp ira lm an o m ete r a is  N u ll-  
in s tru m e n t. lo g  p  =  15,738 — 3109/2' +  1,538-105/212. K p. — 100,8°. M olokulare  
Verdampfungswdrme 2,27 k c a l., TROUTONsche K o n s ta n to  13,17, krit. Temp. ca. —14°.

Bildungswarme von HF, m it v . W a r t e n b e r g - F i t z n e r s  App. (C. 1926. I. 2779) 
boi 35° +62,3  ±  0,3 kcal., Best. der gebildeten Menge H F  grayimetr., Best. dor ge- 
bildeten W.-Menge aus dor Differonz. Die K orrektur ist unerheblich. Bildungswarme. 
von FCl aus der R k . CIF +  1I2 =  HC1 +  H F  bei 35° +25,7  kcal., wenn die Bildungs
warme von H F zu 62,3 kcal. angenommon wird. Mit v. W a r t e n b e r g s  W ert von 
64 kcal. erhoht sich die Bildungswarme auf + 2 7  kcal. Dadurch wird der m itunter 
explosible Charakter der Cl2-F2-Misckungcn erkliirlich. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
183. 214—22. 2/10. Brelau, Anorgan.-chem. In st. Techn. Hochsch.) W. A. R o t h .

Joel H. Hildebrand, Die Kompressibilitaten und der thermische Druckkoeffizient 
gewisser Fliissigkeiten. In  dor Arbeit von W e s t w a t e r ,  F r a n t z  u . H i l d e b r a n d  
(ygl. C. 1928. I . 1635) sind dio therm. Druckkoeffizienten (9 p/d  T )v zum Teil irrig 
berechnet; eine neue Tabelle wird aufgestellt u. die D aten m it denen fruheror Forscher 
yerglichon. Durch neuoro Arboiten nach ganz anderen Methodon ( T y r e r  [1913] u. 
F r e y e r ,  H u b b a r d  u . A n d r e w s  [vgl. C. 1929. I. 2284]), die umgorechnet werden, 
werdon die W erte dor Vff. gut bestatigt, wahrend altero L iteraturangaben meist kloiner 
sind. An den Zahlen von T y r e r  u. don Vff. wird fiir Bzl. gezeigt, daB v2 T  (3 p/d  T )v 
von 10—70° ausgezoichnet konstant ist. (Physical Rev. [2] 34. 649—51. 15/8. Univ. of 
California, Chem. Lab.) W. A. R o t h .

W. A. Roth, Thermochemisclie Bevisionen. I .  I. Wenn auch esakto thermochem. 
Messungen z. Z. tiefer im K urs stehen ais elektron. Spekulationen, muB bei der Un- 
sicherheit der meiston anorgan.-chem. D aten oxperimontell weitergearbeitet werden. 
Hiorbei is t die Ordnungszahl eine gute Kontrolle, die auch falsche Werte (Zr02, vgl. 
R o t h  u. S c h w a r t z ,  C. 1928. H . 224) erkennen laBt. Gegen B e r k e n h e i m s  Borech- 
nung der Bldg.-Warmen aus der Ordnungszahl wird polemisiert. Dio experimentollen 
Voraussotzungen einer exakten anorgan.-thermochom. Messung werden behandelt. —
H . Bildungswarme von S i0 2. Mit D. Muller. Dio yorliegenden W erte (179,6 u. 
196 kcal) sind zu klein. Krystallisiertes Si (D.ls 2,333) m it 94,35% Si (Rest S i0 2 u. 
FeSi) wurde ohno Paraffinólzusatz m it einem diinnen Cu-Draht gezundet, wobei 64 
bis 77% yerbrannten. Bildungswiirmo bei konst. Druck 204,0 ±  2,1 kcal. Dio 
Bildungswarme yonfl. SiCl4(v g l .R 0TH u. S c h w a r t z ,  a.a.O .) erhoht sich auf +151 kcal. 
Ebenso werden die meiston anderen D aten fur Si anders. — I I I  Bildungswarme von 
A l20 3. Mit D. Muller. M o o s e  u . P a r r  fanden (C. 1925.1. 2060) m it weniger reinom 
Al 375,8 kcal. Das yon den Vff. untersuchte A l war 99,83%ig. (D .18 2,692). 98—99% 
yerbrannten bei der Zundung m it einem Cu-Draht ohne Paraffinólzusatz. F iir Spinell- 
bldg. wurde nieht korrigiert, da besondere Verss. ergabon, daB die K orrektur sehr 
klein ist. Bildungswarme bei konst. Druck +380,8 kcal; Unsicherheit hóchstens 2°/00. 
Die Reyisionen (Zr02, Cr20 3, C r03, CO) werden fortgesetzt. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. A. 144. 252—58. Braunschweig, Techn. Hochsch.) W. A. R o t h .

F. Goldmann, Explosionen m it Parawasserstoff. (Vgl. nachst. Ref.) Die untere 
Explosionsgrenzo m it L uft ist fiir reinen Parawasserstoff prak t. die gleiche wie fiir 
gewóhnlichen Wasserstoff. F iir gleiche Teilo Ortho- u. Parawasserstoff is t die obero 
Grenze nieht kleiner ais fiir gewóhnlichen. Ziindet m an 74,3% reinen Parawasserstoff 
u. 25,7% Luft, so wird der iiberschussige Wasserstoff in  gewóhnlichen yerwandelt 
(Flammentemp. ca. 900°). In  der Explosionszone ste llt sich das Gleichgewicht also 
yiel schneller her ais unter gewóhnlichen Bedingungen (StoB der energiereiehen Primar- 
teilehen der H 2-Verbrennung). (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 5. 305—06. Okt. 
Berlin-Dahlem, Kaiser W ilhelm-Inst. f. physikal. Chem.) W. A. R o t h .
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F. Goldmann, Uber Diffusionserschcinungen an der unteren Ezplosionsgrenze von 
Wasserstoffknallgas. (Vgl. vorst. Ref.) Dio untere Explosionsgrenze von H 2 m it O, 
oder L uft ist von dor Stellung des Rohres abhangig. Ziindet m an am oberen Ende" 
so muB der H 2-Geh. groBer sein (9,2%), ais wenn m an unten ziindet (ca. 4,2%)- Daboi 
cntstehen Tempp., wo 0 2 u. H 2 noch nebeneinander bestiindig sind. Bei der Źiindung 
T o n  unten ist die Verbrenmmg ganz unvollstandig. Die betreffenden Verss. von 
C ow abd u. B r i n s l e y  (1914) werden m it Erfolg wiederholt. F iir die obere Explosions- 
grenze ist dio Fortpflanzungsrichtung der Flamme gleichgiiltig. —  Die Erklarung fiir 
dio Erscheinungen an der unteren Explosionsgrenzo bei Źiindung von unten  ist das 
Auftreten eines aufsteigenden Gasballens yon hoher Temp., in  dem H 2 hineindiffundiert 
u. verbrennt, wobei feine Metallteilehen zum Gliihen kommen u. katalysieren. Bei 
Verwendung von P t- oder Pd-Elektrodon sind violo solche Teilchen zu beobaohten, 
solbst bis zu 3 ,0 %  H 2 herunter. Mit anderem Elektrodonm aterial treten  sie n icht auf. 
Bei Źiindung von oben lasson sieh m it Pd-Elektroden mehrere, nacheinander entstehonde 
Flammen beobachten, aueh wenn der H 2-Geh. nur 7 ,8 %  botragt. An der oberen 
Explosionsgrenzo tre ten  keine gliihendcn Teilchen auf. N ur Źiindung von oben gibt 
die wahren Explosionsgrenzen, bei der von unten entsteht durch Diffusion Entmischung, 
die bei sta rk  beweglichen Gasen zu Teilverbrennungen fiihrt, worauf H a b e r  schon 
1914 hingewiesen hat. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 5. 307— 15. Okt. Berlin-Dahlem, 
Kaiser W ilhelm-Inst. f. physikal. Chem.) W. A. R o t h .

F . Goldmann, Uber die Źiindung sieh hreuzender Stralden von Sauerstoff und 
brennbarem Oas. (Vgl. vorst. Reff.) Es wird gepriift, ob man bei dor Begegnung h. 
u. k. Strahlen yon 0 2 bzw. H 2 Erscheinungen findet, die in  dio Ziindkurve des Knall- 
gases fallen, oder ob neue Erscheinungen auftreten. Der Begriff ,,Ziindkurve“ wird 
soharfer definiert. — Zwei Gasstrahlen, dereń Tempp. m it Thermoelementen gemessen 
werden, ltreuzen sieh senkrecht; die Temp. des einen Strahls wird konstant gehalten, 
dio des anderen erhóht, bis gerade Źiindung e in tritt. Bei H 2 u. CO werden die Tempp. 
beider Gase variiert, m it anderen Gasen nur die des 0 2 bis zur , ,0 2-Zundungstemp.“ 
Die 0 2-Ziindungstomp. m it 20° w. H 2 liegt nur ca. 25° hoher ais die minimale Zundungs- 
temp. (560°), dagegen liegt die H 2-Ztindungstemp. m it 20° w. 0 2 bei 770°. Die Ziindungs- 
kurve zoigt also einen steilen Anstieg nach der H 2-Seite, einen langsamen Abfall nach 
der 0 2-Seite, iihnlieh wie D i x o n  u. C e a f t s  1914 gefunden haben. Eino Yerdimnung 
m it Na beeinfluBt dio 0 2-Zundungstemp. von H 2 wenig, C 0 2-Zusatz erhoht stark. Bei 
C 0-0 2 ist die minimale Ziindungstemp. von etwa 640°, wenn beide Gase diese Temp. 
besitzon, um ca. 200° niedriger ais die 0 2-, um ca. 130° niedriger ais die CO-Ziindungs- 
temp. Die Ziindkurvo steigt von einem M nim um  nach beiden Seiten sta rk  an. — Fiir 
C2H „ C II, u . A. findet Vf. weit hóhere Ziindungstempp. ais D i x o n  u. C o w a r d  (1909), 
weil der Ziindungsvorgang langero Zeit beansprucht. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 
5. 316—26. Okt. Berlin-Dahlem, Kaiser W ilhelm-Inst. f. physikal. Chem.) W. A. R o t h .

W. P. Jorissen und  ̂B. L. Ongkiehong, Uber das Ausloschen von Flammen. 
(Vgl. J o r i s s e n  u . V e l iŚ e k ,  C. 1924. I .  2499.) Eine Zusammenfassung alterer u. 
neuerer Arbeiten, welcho Vorss. beschreiben, bei donen das Ausloschen von Flammen 
durch Anderung des 0 2-Geh. auf Zusatz von N2, C 0 2 u. anderen Gasen u. Dampfen 
erfolgt. (Chem. Weekbl. 26. 433—36. 31/8. Leiden.)” K . WOLF.

A a. K o l lo id c h e m ie .  C a p i l l a r c h e m ie .
G. Rossi und A. Mareseotti, Uber den Brecliungsindez holloider Schwefellosungen.

Disperse S-Teilchen erhóhen den Brechungsindex der Elektrolytlsgg., dic die disper- 
gierende FI. bilden. Dic Zunahme des Brechungsindex ist der jS-Konz. direlrt proportio- 
nal. Das Verhaltnis des Brechungsindex zur <S'-Konz.istin Lsgg.vongeringemElektrolyt- 
geh. groBer ais in  Lsgg. m it groBem Geh. an H 2SO.j u. N a2SOj. (Gazz. chim. Ita l. 59. 
309— 13. Mai. Bologna, Univ.) ~ " W r b SCHNER.

G. Rossi und A. Mareseotti, Uber die Koagulation Icolloider Lbsungen. (Vgl. 
C. 1928.1 .168.) Der Dispersitatsgrad des As2S3-Sols nim m t m it wachsender yerdiinnung 
zu, im Gegensatz zum Fe20 3-Sol. Das Verhaltnis der Kolloidkonz. zur Elektrolj^tmenge, 
die zur Fallung notwendig ist, steigt daker m it wachsender Verdiinnung beim As2S3 
mehr ais beim Fe20 3. Bei allen Fallungsregeln fur das As2S3-Sol is t also der Verdiinnungs- 
grad. besonders zu beaehtcn. (Gazz. chim. Ita l. “59. 319—30. Mai. Bologna, 
Univ.) W r e s c h n e r .

Walter C. Preston und A. S. Richardson, Die Oberfldcheneigenschaflen der 
Seijenlosungen. Vff. untersuehen die Scliaumfahigkeit von Seifcnlsgg. u. den in  der
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Literatur oft behauptcten Zusammenhang zwischen Schaumfahigkeit, Oberflaclien- 
spannung u. Oberflachenviscositat. Vergleichende Vcrss. m it Yerschiedenen Scifcn- 
typen, an dereń Lsgg. dio in  Botracłit kommenden Eigg. sowohl vor ais auoh nacli 
liingerem Stehenlassen an der L uft gemessen W urden, lassen indessen keine einfachen 
Beziehungen erkennen. Die Tatsache, daB alle Seifenlsgg. niedrige Oberflachenspannung 
zeigen, beweist nocli nicht, daB diese Eigg. m it der Schaumfiihigkeit zusammenhangt, 
da andere Lsgg. von derselben niedrigen Oberflachenspannung nicht schaumen. Das- 
selbe gilt fiir die Oberflachenyiscositat, welohe nicht notwendigerWeiso die Schaum
fahigkeit bedingt. Sehr stark  schiiumende Lsgg. haben bisWeilen dieselbe Oberflachen
yiscositat wie W. (Joum . physical Chem. 33. 1142—50. Aug. Ivorydale, Ohio, Chem. 
Abt. d. Procter u. Camble Comp.) G u r i a n .

O. Koenig und E. Lange, Uber die Temperalurabhdngigkeit der Eleklrocapillar- 
kurve des Quecksilbers. E in  Beilrag zur Frage nacli dem Absolutwert elektrochemischer 
Potentiale. Vff. behandeln die Bedeutung absol. elektrochem. Potentiale zur Best. 
von Ionenhydratationswilrmen, die yerschiedenon Voraussetzungen der Best.-Moglich- 
keiten absol. Potentiale m ittels Elektrocapillarkurven, diskutieren die yorhandenen 
Arbeiten u. teilen Unterss. uber die Temp.-Abhangigkeit von o — y^-Kuiwen mit. 
Zum SchluB wird die Notwendigkeit der Beriicksichtigung von Kontaktpotentialen 
bei der gcgenseitigen Berechnung von Einzelpotentialen betont. (Ztschr. Elektrochem. 
35. 686—95. Sept. Miinchen, Chem. Lab. d. Bayer. Akad. d. Wissensch., phys.-chem. 
Abt.) G u r ia n .

Yozo Kobayashi, tlber die Adsorption eines Gases. Vf. leitet Gleiehgewichts- 
hedingungen ab fiir den Pall der monomolekularen Adsorption eines Gases an einer 
einfachen Oberflache unter der Annahme, daB sich das adsorbierte Mol. wie ein zwci- 
dimensionales Gasmol. verhalt u. Schwingungen senkrechfc zur adsorbierenden Ober
flache ausfiihrt. Die vom Vf. aufgestellte Gleichung wird auf H om fkays D aten uber 
die Adsorption von Ar an CocosnuBkohle zwischen 83 u. 273° abs. angewcndet u. die 
Schwingungsfreąucnz des adsorbierten Ar-Moll. berechnet < 2 , 5 - 1012/sec. (Chem News 
139. 153. 6 /9 .) W r e s c h n e r .

Erwin Engel, tlber Adsorption mit aktiver Kohle. Vortrag. (Svensk Kem. Tidskr.
41. 157—68. Juli.) WlLLSTAEDT.

A. J. Allmand, R. Chaplin und D. O. Shiels, Die Adsorption von Wasserdampf 
an al:tiver Holzkohle. II. Isothermen in  Gegenwart von Luft. (I. vgl. C. 1929. I. 1969.) 
Die Adsorption von W.-Diimpfen in  Gg^v. von L uft wird untersucht an A. durch L uft 
aktivierte Birkenkohle, B. m it ZnCL aktivierte Fichtenkolile, C. m it W.-Dampf akti- 
vierte CocosnuJBkohle. Die Kohlen wurden bei 270° bzw. 800° evakuiert u. die pro g 
Kohle festgehaltene W.-Dampfmenge gemessen. Die aufgenommenen Isothermen 
zeigen starkę Hystheresis, insbesondere is t dies bei Kohle B  der Pall. Bei niedrigen 
Drucken sind keine Unterschiede wesentlicher A rt zwischen den Kurven zu vermerkcn. 
Dagegen is t dies bei Drucken iiber 10 mm feststellbar. Kohle G zeigt die starkste 
Adsorption bis zu 16 mm, von da ab enveist sich Kohle B  am meisten aktiv. — Kohlen, 
dereń Evakuierung unter den gleichcn Bedingungcn yorgenommen wurde, geben nicht 
dieselben Isothermen. Bei 800° entgaste Kohlen haben einen hoheren Sattigungswert 
u. zeigen starkere Hystheresis ais bei 270° entgaste Kohlen. (Journ. physical Chem. 33. 
1151— 60. Aug. Uniy. of London, King’s Coli.) G u r ia n .

A. J. Allmand und P. G. T. Hand, Die Adsorption von Wasserdampf an aktiver 
Holzkohle. I I I .  Isothermen in  Gegenwart von Stickstoff. (II. vgl. vorst. Ref.) Zwcck 
der Arbeit War festzustellcn, ob bei den von A l l m a n d , Ch a p l i n  u. S i i i e l s  aus- 
gefiihrten Verss. die Adsorptionseigg. der Kohlen yom 0 2-Inhalt des Luftstromes 
wesentlich abhangen. Es wurden deshalb Verss. ausgefiihrt, bei denen an Stelle der 
Luft Stickstoff verwandt wurde. Die m it einer durch L uft aktivierten Birkenkohle, 
sowie m it der durch W.-Dampf aktivierten CocosnuBkohle erzielten Ergebnisse fiihren 
zu Isothermen, welche nichts wesentlich neues zeigen, bis auf die Tatsache, daB hicr 
meist gróBere Mengen W.-Dampf adsorbiert werden ais bei den Verss. m it Luft. (Journ. 
physical Chem. 33. 1161—66. Aug. Univ. of London, K ing’s Coli.) G u r ia n .

L.-S. Levy, Uber die mutmapiiche Rolle der Ammoniak-Komplexsalze bei der A d 
sorption von Kupfer- und Nickelsalzen durch Eisenhydroxyd. (Vgl. C. 1929. I I . 2424.) 
Das A mm oni ak bewirkt je nach seiner Konz. die Bldg. von Komplexsalzen u. i liro 
Stabilisierung, ein tjberschuB yon Ammoniak beeinfluBt die Adsorption nur insofern, 
ais das Ph des Mediums geiindert wird. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 426—28.
16/9.) W r e s c h n e r .
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B. Hiin und B. Eosanow, Sedimentation und Benetzungswarme. II. Kurze Mitt. 
(I. vgl. C. 1927. n .  1935.) Es wird die Benetzungswarme von Pulvern m it einer Lsg. 
in  Abhangigkeit von der Konz. dieser Lsg. calorimetr. bestimmt. Ais Benetzungsfl. 
werden wss. Lsgg. von Methylalkohol untersucht. Eine Tabelle gibt die Ergebnisse 
fiir Holzkohlepulver (ais hydrophobes Pulver) u. Pulver aus Glaswatte (ais hydro- 
philes Pulver) wieder. Fehlergrenze fiir Kohlepulver ± 5 % . fur Glaspulver ± 1 4 % . 
Die Anderung der Benetzungswarme bei Konz.-Zunahme (von 5,8 cal auf 17,0 cal) 
ubersteigt diese Grenzen wesentlich, ist also experimentell sichergestellt. Fiir die 
theoret. Unters. is t wesentlich, daB die Benetzungsflache fiir verschiedene Fil. nicht die 
gleiche ist. Aus den Messungen von G u r w it s c h  (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. 
[russ.] 47 [1915]. 813) folgt, daB unter der Annahme, daB der Zerstaubungsgrad der 
Benetzungsflache proportional ist, die Benetzungswarme fiir die gleiche Benetzungs
flache fur verschiedene F il. annahernd konstant ist. (Ztschr. Physik 55. 285—88. 6/ 6 . 
Moskau, Physikal. Lab. d. Akad. f. Aviatik; Inst. f. Physik u. Biophysik.) L e s z y n s k i .

B. An organistę Chemie.
P. Harteck und U. Kopsch, Eimmrkung von Sauerstoffatomen auf Kohlenwasser- 

stoffe. Bei der Einw. von O-Atomen auf KW-stoffe wurde — entsprechend dem Verh. 
der H-Atome (B o n h o e f f e r  u. H a r t e c k , C. 1929. II. 152) — bei allen untersuchten 
KW-stoffen eine schnelle Rk. beobachtet m it Ausnahme des Methans, das sich wie 
gegen H-Atome auch gegen O-Atome ais indifferent erwies. Die Rk.-Zone war ais 
blaulicłm oletto Flamme erkennbar. Diese Farbung wurde von der CH-Bande hervor- 
gerufen. Durch eine festgestellte starkę Emission der OH-Banden, die bei Blindyerss. 
vollstandig ausfiel, ist die Bldg. des OH-Radikals in  der Flamme nachgewiesen. Die 
relative Intensita/t der CH-Bąnden nahm gegeniiber den OH-Banden von Bzl. iiber 
C2H 4 nach gesatt. KW-stoffen auffallend ab, entsprechend dem abnehmenden C-Geh. 
Von den Rk.-Prodd. lieB sich C02 leicht identifizieren. (Naturwiss. 17. 727. 13/9. 
Berlin-Dahlem, Kaiser-W ilhelm-Inst. f. physik. Chem. u. Elektrochem.) LESZYNSKI.

Albert L. Henne, Ein Łaboratoriumsozonisator. Die beschriebene Anordnung ist 
prinzipiell die von Sm it h  (C. 1925. I I .  1736) angegebene, aber wesentlich vereinfach.t u. 
verbilligt. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2676—77. Sept. Ithaca [N. Y.], CORNELL 
U n iv .)  K l e m m .

Luis Rossi, Das Fluor. Einige tlberlegungen zu den heutigen Darstellungsverfahren. 
Das Verf. von L e b e a u  u . D a m ie n s  zur elektrolyt. Darst. von F  wird besprochen. 
Einige Erórterungen iiber die kiinftige Anwendung des F  werden angestellt. (Revista 
Centro Estudiantes Farmacia Bioąuimica 18. 176—80. April.) W il l s t a e d t .

A. Sanfourche, tlber die Oxydierbarke.it des Siliciums und die allotrope Modi- 
jikation von Moissan und Siemens. M o issan  u. SIEMENS (C. 1904. I I .  81) lieBen Si 
in  Ag krystallisieren u. fanden, daB es dann zum Teil in H 2F 2 1. ist; sie schlossen daraus 
auf die Bldg. einer allotropenM odifikation, die nur durch diese Loslichkeit charakterisiert 
sein sollte, wahrend alle anderen chem. u. physikal. Eigg. unverandert blieben. M a n c h o t  
u. seine M itarbeiter (C. 1923. I . 573) zeigten spater, daB diese Loslichkeit n icht durch 
die allotrope Form, sondern durch den Yerteilungszustand des Si bedingt ist, u. B e d e l  
(C. 1929. I I . 709) verm utet, daB die Konz. der H 2F 2, die Oxydationsbedingungen u. 
das Auftreten vcfn elektromotor. K raften eine wichtige Rolle spielen. Vf. untersucht 
die Osydierbarkeit des Si. E r  beizt fein verteiltes Si m it IT,,F2 u. verdam pft die FI. 
durch Erhitzen in  einer Pt-Kapsel bei ca. 150°. Sobald das Si trocken ist, sieht man 
es an einer oder mehreren Stellen weiBgliihend Werden, die WeiBglut breitet sich aus, 
u . es bilden sich an diesen Stellen weifie Schichten von Siliciumoxyd. W ird die Prozedur 
oft genug Wiederholt, so laBt sich fast die ganze Si-Menge oxydieren. Vermutlich bleibt 
die Oxydation bei geringen Tempp. oft bei niedrigeren Oxydationsstufen stehen, u. 
es bildet s ich  das HÓNlGSCHMlDTsche Si30 2 u. Si30 4 oder das Silicon u. Leucon von 
W o h l e r . E in  Freiwerden von H 2, das m an verm uten muBte, w ird weder von M o is s a n  
u. S iem ens, no ch  v o n  B e d e l  b esch rieb en . Vf. b e o b ac h te te  nur selten e in e  Gasentw., 
die aber zu gering war, um sie zu analysieren. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1672 
bis 1675. 24/6.) W r e s c h n e r .

E. Scliemjakm, Mononatriummetaarsenit. Bei Verss. zur D arst. von meta- 
Arseniten aus Soda u. As20 3 wurde die Bldg. von K ry stal len der Zus. N a E 2(AsOi )3 
beobachtet, die 85,86% As20 3 enthielten u. ais wertvoller E rsatz fiir N aA s02 bei der 
Heuschreckenbckampfung gelten konnen. Die K rystalle gehoren der rhomoprismat.
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Symmetrie der monoklinen Syngonie (a2l,c) an. D. der Krystalle in  Bzl. 3,504. Das 
Salz ist gelblichweiB. L. bis zu 9%  in W. bei 19°. Boi hoherem Salzgeh. der Lsg. wird 
dieses zersetzt unter Bldg. yon As20 3, wobei sich in  Lsg. das GleichgewichtNa20 :  As20-,=  
1: 2 einstellt. Das Salz ist bei n. atmosphar. Bedingungen u. ca. 15° an der L uft be- 
standig. Bei hóherem Fcuchtigkeitsgeh. der Luft (iiber 80% bei 15°) zers. sich das 
Salz allmahlich. Zwecks D arst. des Salzes im Laboratorium soli eine Lsg. yerwendet 
werden, die 30% H 20  u. N a20 : As30 3 im Verhaltnis 1: 2,3 enthiilt. Zur D arst. von 
100 g ŃaH 2 (As20 3)3 sind erforderlich 24,8 g N a2C03, 106,9 g As20 3 u. 52 g H 20 . In  
das sd. W. (lV 2-facher t)berschuB gogen dio angegebene Menge) gibt m an die ber. 
Mengen Soda u. As20 3 u. verdampft dann bis zum angegebenon W.-Geh. Nach Er- 
kalten riihrt man um, um die Bldg. winziger Krystalle zu begiinstigen, die m an dann 
abfiltriert u. m it 50—60%ig. A. nachwascht. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
chimitscheskoi Promyschlennosti] 6 . 228—33. BniTZKE-Inst. f. angew. Minerał, u. 
Metallurgie.) ScHONFELD.

A. B. F . Duncan, Die Zersetzung von Thallioxyd. Vf. botont zunachst die Ab- 
liangigkeit der Zers.-Drucko von der KorngróBe; boim T120 3 zeigt sich forner ein Ein- 
fluB der D arst.: Das aus dem H ydrat T120 3'H 20  erhaltene Osyd verliert 0 2 schon 
unter 100°, die braiine, krystalline Modifikation un ter 500°, wahrend die stabile schwarze 
Form nach R a b e  (Ztschr. anorgan. allg. Chom. 41 [1906]. 431) mehrere Stdn. boi 500° 
ohno Gewichtsverlust erhitzt werden kann; es muBto also durch Schmelzen unter
0 2-Druck dio braune in  die schwarze Form  ubergefiihrt werden. -— Zur Aufnahmo 
der 0 2-Drucke wurde ais GefaBmaterial ein bei 2500° yorbchandelter MgO-Tiegel 
benutzt, da S i0 3 angegriffen wird; ferner wurde dieser Tiegel yakuum dicht in  eino 
Silberkapsel eingoschmolzen, um Fehler durch die Fliichtigkeit von T120  zu vermeiden; 
der entwiekelte Sauerstoff diffundierte schnell durch die Silberwand. Der Gleich- 
gewichtsdruck wurde zwischen 676 u. 770° fur den gesamten Konz.-Bereich bestimm t. 
E r fiel geradlinig m it der Konz. ab, d . h. die Oxyde losen sich im fl. u. festen Zustande 
ineinander; die Lsgg. scheinen d as  RAOULTsche Gesetz zu befolgen. Dio ln  JT-Werte 
sind l /T  linear zugeordnet; ais W armetonung wird fiir 949, 997 u. 1025° 77,0, fur 973° 
71,4 kcal. angegeben; auBerdem wurden die A .F-Werte berechnot. — F. von T120 3 
wurde zu 717 ±  5° bestimm t. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2697—2705. Sept. B alti
more [Maryland], J o h n  H o p k in s  Univ.) K l e m m .

Ed. Chauyenet und J. Davidowicz, U ber Zirkonjodid. Durch Eindampfen einer 
Lsg. von Zirkonhydroxyd in  H J  orhalt man J 2Z r0 ,8H 20 . W ird dieses bis zur Rot- 
glut erhitzt, so zers. es sich z. T. in  Z r0 2 u. H J , z. T. nach folgender Gleichung: 
2 J 2Zr0 , 8H 2 0  =  Z r0 2 +  Z rJ4 +  16H20 . Das Z rJ4 yerbindet sich dabei sofort m it 
dem bei der Nebenrk. entstehenden f i j  zu H 2ZrJ„, das in  W. 11. ist u. sich dabei 
sofort zu Oxydjodid zers. In  der H itze zers. sich die Zirkonjodwasserstoffsaure leicht 
zu Z rJ4 u. 2H J. D irekt laBt sich Z rJ4 durch Rk. zwischen Zr u. UberschuB an J 2 in 
der H itze darstellen. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 408—09. 9/9.) L o r e n z .

Elis Persson und Einar Oehman, Eine bei hóher Temperatur erhaZtene Mangan- 
modifikation. Das y-Mangan is t eine Modifikation, die bei hoher Temp. existenz- 
fahig ist, sie geht bei 150° in  a-Mangan iiber u. ist vollig unbestandig bei Zimmertemp. 
Die Unters. der Mn-Cu-Legierungen erlaubto es, reines y-Mangan m it yerschiedenem 
Cu-Geh. darzustellen u. einen Gleichgewichtszustand zwischen fi- u. y-Mangan zu 
erhalten. Der Umwandlungspunkt der y-Modifikation in /?-Mangan liegt bei 1191 ±  3° 
(Naturę 124. 333—34. 31/8. Stockholm, Inst. f. allg. u. anorgan. Chem. d. Univ., 
In st. f. Metallogr.) G u e i a n .

J. Jewtuschenko, Katalytisches Auflosen von Kupfer in  Schwefelsdure. Bei Einw. 
yon H 2S 0 4 auf Cu in  Ggw. von L uft geht das Cu unter Oxydation langsam in  Lsg. 
Vf. yersucht, den Vorgang durch Zusatz yon K atalysatoren zu beschleunigen u. ihn 
fiir die techn. H erst. von CuSOi aus Cu-Spanen u. H 2S 0 4 yerwendbar zu machen. 
Am wirksamsten erwiesen sich in  dieser Hinsicht Cr-Verbb. So stieg in  Ggw. yon 1% 
K 2Cr20 7 die in  3 Stdn. gel. Cu-Menge von 5,74% av>f 13,8%, in  Ggw. yon l°/o Cr(S04)3 
u. 0,5%  H N 0 3 auf 30,0%- (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi 
Promyschlennosti] 6 . 329—30.) ScHÓNFELD.

C. Mineralogische nnd geologische Chemie.
V. M. Goldschmidt, Geochemiscjie Verteilungsgesetze der Elemente. (Vgl. C. 1929.

H . 1910.) Der Yortrag behandelt zusammonfassend die Frage, welche GesetzmaBig-
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keiten fiir das Mengenverhaltnis der chem. Elemente u. fiir die Verteilungsweise der 
chem. Elemente in ird. u. kosm. Materiale bestimmend sind. Vf. weist darauf hin, 
daB die geochem. Forschung in  bcsonderem Mafie der Rontgenphysik zu Danke ver- 
pfliehtet ist, weil einerseits die róntgenspektrograph. Methoden der chem. Analyse, 
andererseits die Best. der Atom- u. lonendimensionen an K rystallgittern grundlegendes 
Tatsachenmaterial fiir die heutige Geochemie geliefert hat. (Physikal. Ztsehr. 30. 
519—20. 1/9. Gottingen u. Oslo.) L e s z y n s k i .

Alois F. Kovarik, Ausgangspunkt zur Berechnung des Alters eines Minerals. 
Ableitung von Formeln zur Berechnung des Alters von Mineralien aus den W erten 
fiir den Geh. an U, Th u. Pb u. das At.-Gew. von Pb. (Physical Rev. [2] 33. 1069—70. 
Juni. Y aleU niv.) L e s z y n s k i .

R. Thoraeus, Radioaktive Fundstatten und die gcgenwartige Radiumprodukticm. 
Vortrag uber die Ra-Funde seit der Entdeekung des Eloments unter besonderer Be- 
riicksichtigung der Kongolagorstiitten u. ihrer Ausbeutung. (Svensk Kem. Tidskr. 41. 
216—22. Sept. Physik. In st. des Ra-Heims.) R. K. M u l l e r .

M. Fenoglio, Pelrographische Untersuchungen der Canavese Zone. Der Granit 
von Belmonte. Die Canavesezone bildet tekton. eine E inheit fiir sich u. bietet fiir den 
Geologen viele noch ungel. Probleme. Vf. fiihrte makroskop., mkr. u. chem. Unterss. 
der betreffenden Gesteine aus. Bemerkenswert ist die Ubereinstimmung der chem. 
Zus. beim G ranit von Belmonte u. dem G ranit von E l Capitan im Yosemitetal. (Atti 
R. Accad. Lincei [Roma], Rond. [6] 9. 1141—45. 16/6. Turin, Univ.) W r e s c h .

F. W. P. Gotz und G. M. B. Dobson, Beobachtungen uber die Holie der Ozonscliicht 
in  der oberen Aimosplidre. Teil II. (I. vgl. C. 1928. II. 1757.) Dio in  I. besehriebenen 
Vorss. wurden weitoro 6 Monate lang fortgesetzt. Eine Neuberochnung der Konstanton 
des benutzten Spektroskops fiihrt zur K orrektur der in  I. angegebenen mittloren
0 ,-Hóhen um + 1 8  km ; dies fiihrt zu einem M ittelwert von ca. 50 lun, was gut m it 
Ergebnissen anderer Beobachter ubereinstimmt. In  einer Figur werden alle Messungen 
der Ozonhóho iiber Arosa von Sept. 1927 bis Okt. 1928 zusammengestellt; eine zwoite 
Figur gibt die m i t t l e r e  Hohe in Abhiingigkeit von der Mengo des Ozons. Es ergibt 
sich kein Beweis fiir die meteorolog. Theorien, nach denen das Ozon um so tiefer lagert, 
je groBer seine Menge gerade ist. (Proeeed. R o y . Soc., London. Serio A. 125. 292— 94. 
2/9. Arosa, Liehtklimat. Obs.) E. R a b in o w it s c h .

[russ.] W. Assonow, Die fossilen Kohlen des Gouvernements Rjasan. Bjasan 1929. (38 S.)
Olino Preis.

[russ.] A. Kirikow, Radium-Fundstelle Tjuja-Mujun. Leningrad: Geoloeischcs Komitee
1929. (65 S.) Rbl. 1.40.

D. Organische Chemie.
J. N. E. Day, Organische Cliemie. K urzer Bericht iiber einige organ.-chem. 

Arbeiton aus der amerikan. u. ongi. L itera tur von 1928 u. 1929. (Science Progress 24. 
204—09. Okt. London, Univ.) L i n d e n b a u j i .

Rudolf Pummerer und Herbert Kranz, Uber n-Hentriakonten. Wenn der 
Kautschuk eine offene K ette aus Isoprenresten darstellt, muli sich an ihrem Ende 
eine Doppelbindung befinden. Es wurde daher ais Modeli das n-Hentriakonten C31H 02 
durch therm. Zers. des Palmitinesters des Myricylalkohols gewonnen. Letzterer, aus 
Carnaubawachs m it alkoh. KOH unter Zusatz von Bzl. erhalten, is t nach Misehprobc 
u. Mischprobo der Acetate — tro tz gegontoiliger Behauptungen in der L iteratur — 
ident. m it dem Melissylalkohol aus Bienenwachs. Die Doppelbindung lafit sich durch 
Hydrierung (ziun bereits liinger bekannten Hentrialiontan) sowie durch Halogen- 
addition (Br2 oder C1J) nachweisen, m it Ozon en tsteht Ameisensauro u. eine Saure 
m it (wahrschoinlich) 30 C-Atomen, aus. PAo. weiBe Krystallbiischel vom F. 88°. Be- 
merkenswert ist, dafi warmbereitete l% ig . Lsgg. von H entriakonten oder Hentria- 
kontan in  Bzl. gallertig erstarren konnen, sowie der Loslichkeitssprung yon H entria
konten bei 10° in  Bzl. u. Chlf., der an das Verh. von Guttapercha in  A. erinnert.

V e r  s u c h e .  Palmilinsauremyricylester (vgl. C. 1920. I II . 126), F. 75° aus A., 
wurde aus Palmitylchlorid u. Myricylalkohol dargestollt. Letzterer schmolz, aus Amyl- 
alkohol umkrystallisiert, bei 86,5°, seine m it Essigsaureanhydrid u. Na-Acetat her- 
gestellte Aeetylverb. bei 74°. — Hentriakonten, C31H62. Dui'ch Destillation des Esters 
im  C02-Vakuum von 13 mm. Aus Aceton zah verfilzte silberweifie Krystallo vom
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F. 64°, K p.JS 295°. Unl. in  A., A., Aceton, unter 10° Bzl. u. Chlf. Dor KW -stoff ist 
paraffinartig, aber nicht schuppig, sondern so zah, daB er nur zerschnitten werden kann.
— Hentriakmilendibrcmiid, C31H 02Br2. Aus dem yorigen m it Br2 in  CS2. WeiBe wachs- 
artige M. vom F . 62°. In  Chlf. t r a t  (beim Fallen m it A.) HBr-Abspaltung ein. — Hentria- 
konlan, C31H61. Aus H entriakonten m it Pt-M ohr u. H 2 in  Cyclohesan. Aus Aceton 
glanzende Krystallsehuppen vom F. 68— 69°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2620—28. 
9/10. Erlangen, Univ.) B e r g m a n n .

M. de Montmollin und P. Matile, Darstellung von dihalogenicrten gemischten 
sekundaren aliphatischen Aminen. I .  (Vgl. d e  M o n t m o l l in  u . Z o l l i k e r , C. 1929.
II. 1151.) Das Ziel yorliegonder Unters. war die Darst. von Hydrohalogoniden des 
[f}-Bro)nathyl]-[f}-brombutyl]-ami?is, CH2Br-CH 2-NH-CH 2-CHBr-C2H5. Es wurden
3 Verff. durchgefuhrt, von denen sich jedoch keines ais wirklich vorteilhaft erwiesen 
hat. — 1. Nach dem Schoma:
CH-3C0H 4.SO2-NH.CH.2-CH2-OC10H 7  trp i p tr  /i Ti > t^C H 2-CH(OC9H 5)-C3H 5

+  CHsC1-CH(OC2H 5)-C,H5 — 8 6 4 2 ^-C H j -CH, ■ OC10I I r
[(i-p-ToluolsulfamidoalliyĄ-fi-naplithyldther, C10H 1(,O3NS. Je  1 M ol. p-Toluolsulfamid, 
[/?-Bromathyl]-/?-naphthylather u. KOH in A. einige Stdn. kochcn, vom ungel. Di- 
substitutionsprod. (ygl. Ma r c k w a l d , Ber. Dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 1157) filtrieren. 
Krystalle, F . 116°. Ausbeute 45%- — Verb. C25H31OtN S . Alkoh. Lsg. von je 1 Mol. 
yoriger Verb., A thylchlordiathylather u. KOH im Autoklaven 1 Tag auf 110° erhitzen, 
ungel. Teil m it W. waschen, aus Eg. umkrystallisieren. Krystalle, F . 137°. Ausbeute 
45%- — 2. Nach dem Schema:

HO • CH, • CH, • N H , - f  CII.,Cl • CH(OC2H 5) • C2H 5 =
" HC1 +  HO • CH2 • CH2 • NH ■ CH2 • CH(OC2H 5) • C2H 5 . 

Athylchlordiathylather m it 2 Moll. Aminoathanol in  A. im Autoklaven bis auf 200° 
orhitzt, Prod. m it KOH behandelt, Basengemisch im Vakuum dest., F raktion  150 
bis 160° (15 mm) angesiiuert, N aN 0 2 zugesetzt, gekocht, m it Chlf. extrahiert. Erhalten 
[fj-Oxyalhyl]-[P-athozybuiyl]-nitrosamin, C8H ,s0 3N2, K p .15 168— 171°. Hydrolyse des- 
selben ergab ein Amingemisch von K p .]5 170—210° m it 10,9% N, offenbar infolge 
toilweiser Verseifung des OC2H5. — 3. Nach dem Schema:

CH ,—CH2 +  N ^ -C H j.C m O H J-C jH , =  H O-CH 2.CH 2 -NH.Cflo-CH(OH).C 2H 5 
O— 1

Durchfiihrung vgl. nachst. Ref. — Die nach den 3 Verff. erhaltenen Prodd. lieferten, 
m it H Br (D. 1,49) im Rohr erliitzt, m it schlechter Ausbeute ein u. dasselbe [f}-Brom- 
dthyl\-\fi-bromhutyV\-amin}iydrobromid, OgH^NBr,, krystallin., Zors. ab 190°, nicht 
ganz rein erhalten. Pikrat, C,.,H,nO?N.Br„, gelbe Krystallchen, F . 139°. (Helv. chim. 
Acta 12. 870 -7 3 . 1/10.) ’ 12 10 7 1 - L in m n b a u m .

M. de Montmollin und F. Achermann, Darstdlung von dihalogenierten gemischten 
sekundaren aliphalisclien Aminen. I I . (I. ygl. vorst. Ref.) Zur Durchfuhrung des
з. Verf. (vorst. Ref.) wurde zunachst dio D arst. des /?-Oxybutylamins zu verbessern 
gesucht. — 1. l-Nilrobulanol-(2). Lsg. von 61 g N itrom ethan u. wenig K 2C03 in  30 ccmW. 
bei 50° un ter Riihren tropfenweise (5— 6 Stdn.) m it Lsg. von 64 g Propionaldehyd 
in 50 ecm W. versetzen, ausathern. Ausbeute 82%. K p.n  93—95°, K p .720 1 68— 170°. — 
[}-Oxybutylamin. Lsg. des vorigen in  je 5 Teilen A. u. W. allmahlich unter Riihren
и. K uhlen m it Al-Amalgam (10% UberschuB) versetzen (Temp. n icht iiber 50°), einige 
Stdn. erwiirmen, absaugen usw. Ausbeute ca. 50%. K p .12 75—77°. Dibenzoylderiv., 
F. 107°. Oxalat, F . 192°. Pikrolonat, gelbe Nadeln aus A., F . 154°. —• 2. a-Butylen- 
chlorhydrin (dieses vgl. d e  M o n t m o l l in  u . M a t i l e , C. 1924. I. 1769) in  h. konz. 
KOH tropfen, wobei Butylenoxyd iiberdest. Ausbeute n icht uber 50%. Oxyd in  bei 0° 
gesatt. wss. NH.,OH eintragen, nach Stehen iiber N aeht N H 3 yerdampfen, fj-Oxy- 
butylam in im Vakuum dest. Ausbeute n icht iiber 33%. — p-Atlioxybulylamin. 120 g 
Athylchlordiathylather in  600 ccm bei 15° gesatt. alkoh. NH 3 eintragen, im Auto- 
klaven 3 Stdn. auf 140° erhitzen, m it HC1 ansauem, F iltra t yerdampfen, m it KOH 
alkalisieren, m it Bzl. extrahieren u. fraktionieren. K p .720 139—141°. Pikrat, F . 152 
bis 154°. Pikrolonat, C16H 230 6N5, gelbe, seidige Nadelchen, F. 169—170°. — Zur 
D arst. des gemischten sek. Amins wurde /?-Oxybutylamin in  %  seines Ge^yiehts W. 
gel., m it 1 Mol. Athylenoxyd yersetzt u. 18 Stdn. in  Eis stehen gelassen. Trennung 
des Amingemisches (von starkem Fischgeruch) gelang weder durch Fraktionierung 
noch durch H N 0 2, wohl aber g la tt nach Athylierung der OH-Gruppen. Gemisch m it 
gleichem Vol. Bzl. verd., notigeSlengeK  zugeben, schlieBlicherwarmen, Bzl. yerdampfen, 
C2H 5Br zusetzen, erwarmen, K B r abfiltrieren u. fraktionieren. E rhalten: 1. Obiges
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/J-Athoxybutylamin. 2. [fi-Alhoxyathyl]-[fl-alhoxybulyl]-amin, C2H50  ■ CH2 ■ CH2 ■ N H ■ 
CH^-CH(OC2H5)• C2H5, Kp.„ 105—107°, K p .720 2 1 0—2 1 2°; Nitrosoderiv., C10H 22O3N2> 
gelbes, gewiirzig riechondes Ol, Kp. 150—152°. 3. Di-[/3-athoxyathyl]-[f3-alhoxybulyl]- 
amin, (C2H 60-C H 2-CH2)2N-CH 2-CH(0C2H 5)-C2H5, K p .12 140—142°. — Auf Grand 
dieses eleganton Trennungaverf. gelit man am besten direkt vom /?-Athoxybutylamin 
aus. Dieses liefert m it Athylenoxyd [fl-Oxyathyl]-[f!-athoxybutyl]-amin, C8H 190 2N, 
K p .ł0 115— 117°, am inartig ricchend; Nilrosoderiv., C8H 180 3N2, K p .10 165—166°; 
Pikrolonat, F. 125—126°. Durch Athylierung erhalt man das oben beschriebeno Amin. — 
Dio Athoxyamin0 sind reaktionsfahiger ais dio Oxyamine. So liefert /S-AthoxybutyIamin 
m it 2 Moll. Athylenoxyd leicht Di-[f]-oxyat'hyl]-[[l-athoxybutyl]-amin, C^H^OjN, 
K p.u  162°. — Obige sek. Oxy- u. Athoxyamine werden m it 5 Teilen H B r (D. 1,78) 
im Rohr 6—7 Stdn. auf 160° erhitzt, zur Trockne yerdampft, wss. Lsg. durch Kochen 
m it Kohle ontfarbt, wieder verdampft, m it sd. absol. A. aufgenommen, noch w. Lsg. 
m it absol. A. yersetzt. Das ausfallende [@-Br<mathyl]-[f}-brombutyl]-aminhydróbromid, 
CgHj^NBrg, bildet ein n ieht hygroskop. Pulver, F. unscharf oberhalb 300°. Ausbeuto 
ca. 60%- Das m it 50°/oig. KOH abgeschiedono u. in  Bzl. aufgenommene freie A m in  
bildet ein braunes, stark  am inartig riechondes Ol, welclies im geschlossenen Rohr 
nach einigen Tagen zers. ist. Pikrolonat, C16H 210 5N5Br2, F . 148—150°. — Dio tert. 
Oxy- u. Athoxyamine liefem analog Di-[fl-bromathyl]-[p-brombutyl]-aminhydrobroi7iid, 
CsH 17NBr.j. Pikrat, C14H ]g0 7N4Br3, Źers. ab 260°. Freies Am in  nieht unzers. destillierbar. 
—• Die dihalogenierten sek. Amino sollon zur Synthese von disubstituierten Piperidinen 
(ygl. d b  M o n tm o llin  u . M a r te n e t ,  C. 1929. II . 1005) verwendet werden. (Helv. 
cłnm. Acta 12. 873—81. 1/10. Nouchatol, Univ.) L in d e n b au m .

H. Gorden Reeyes, Die Methylierung des d,l-Qlycerinaldehyds. Verss., durch 
direkto Methylierung zu einem Dim ethylather des Glycerinaldehyds zu gelangon, 
sind gescheitert. Bei der Einw. von Dim ethylsulfat u. Alkali erhalt m an nur in  10°/oig. 
Ausbeuto ein hellgelbes Ol m it 21,9% O CII), das FEH LiN G sche L sg . nieht reduziort. 
M itC H jJ u. A g20  lafit sich derOCH3-Geh. nieht orhohen. Auch ein durch 24-std. Er- 
hitzen auf 100° von Glycerinaldehyd m it CH.,OH gewonnenes, nieht reduzierendes 
braunes Ol nahm bei weiterer Methylierung koin CH3 mehr auf. Bei der Einw. von 
4%  HC1 enthaltendem CH3OH auf Glycerinaldehyd wurde das Dimere eines Mono- 
methylathers, (C.1H „03)2 erhalten, aus Essigester prismat. Nadeln vom F . 204,5°, 11. 
in W. u. Bzl., wl. in Chlf., Lg., unl. in  A. Reduziort FEH LiN G sche L sg . nieht. Es ist 
verschieden yon dem Methylcycloacetal des Glycerinaldehyds von F is c h e r  u. T a u b e  
(C. 1927. I I .  1341) vom F . 158,5—159,5°. (Journ. chem. Soc., London 1929. 1327—29. 
Juni. London, Univ.) Oh l e .

Heinrich Goldschniidt, Helmer Haaland und Ragnar Sommerschild Melbye, 
Die Veresterung der Ameisensdure in  Alhylalkohol. (Vgl. C. 1929. II . 2035.) Die Ver- 
esterung dor Ameisensaure in athylalkohol. Lsg. wurde untersucht bei Anwendung 
der K atalysatoren HC1, Pikrinsaure u. Trinitro-m-kresol. Alle diese Verss. zeigten, 
daC die Rk.-Geschwindigkeit der Konz. der H-Ionon proportional ist. Im  Durch- 
schnitt aus allen Verss. wurde Si0, die Gleichgewichtskonstante, fiir die H-Ionenkonz.
1 zu 633 gefunden. Bei der Selbstyeresterung der Ameisensaure in A. wurde in guter 
Annaherung Proportionalitat gefunden zwischen Veresterungsgeschwindigkeit u. der 
Konz. der H-Ionen, dio die Ameisensaure selbst liefert (Autokatalyse). Zusatz eines 
Form iats zur Ameisensaurelsg. yerlangsamt die Veresterung in  hohem Grado. Salz- 
zusatze (0,025—0,25-n.) bewirkten diesolbe Verlangsamung. GróGere Salzzusatze 
wirkton etwas besehlounigend. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 143. 278—86. Sept. 
Oslo, Univ.) W r e s c h n e r .

E. Schilow, Chlorierung von Bssigsaure. Im  Gegensatz zu MAGIDSON (vgl. C. 1928.
H . 2234) h a t Vf. die Angaben Bruckners (ygl. C. 1928. I. 2076) iiber die Chlorierung 
von Essigsaure in  Ggw. yon J ,  P  u. PC1S yoll bestatigen konnen. Es h a t sich aber ge- 
zeigt, daC die Chlorierung yon Essigsaure auch ohne PC15, nur m it J  u. P  u. auch ganz 
ohne dieso K atalysatoren gelingt. In  Ggw. yon P  u. J  yerlauft die Rk. ganz ahnlich, 
wio bei Zusatz von PC16, da beim Durchleiten von Cl uber P  sofort POL gebildet wird. 
In  Abwesenheit von J  yerlauft die Rk. yiel langsamer. Die Chlorabsorption durch 
Eg. nimm t anfanglich ab u. lauft dann iiber oin Maximum. Setzt m an Chloressigsaure 
zu, so kann das Maximum nieht beobachtet werden, auch yerlauft die Cl-Absorption 
in  Ggw. von ClCH2COOH viel rascher. Der Prozefi scheint demnach autokatalyt. 
zu sein. Bei Zusatz yon Chloracetylchlorid yerlauft die Chlorierung der Essigsaure 
sehr schnell auch bei yolliger Abwesenheit der Katalysatoren. Acetylchlorid setzt
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die Rk.-Geschwindigkeit herab, ebenso Acetanhydrid. (Journ. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal chimitscheskoi Promyschlonnosti] 6 . 538—40.) S c h o n f e l d .

Richard Kuhn und Harusada Suginomś, tJber Tetramethylmargarinsaure und 
Tetramethylslearinsdure. Nach der yon K tjh n  u .  W i n t e k s t e i n  (C. 1928. I . 2840.
II . 775) vorgeschlagonen Bixinformel kommt dom Perhydrobixin die Formel C 02CH3- 
CH2-[CH2-CH(CH3)-CH2-CH2]4-CH2-C 02H  z u . Durch Entfernung des C 02CH3 auf 
reduktiyom Wego wiirdo m an zu Monocarbonsauren gelangon, welcho in  der charak- 
terist. „Isoprenstellung" seitenstandige CH3-Gruppen tragen. Vff. haben vom Phytol 
bzw. Dihydrophytol aus oinige Sauren diesor A rt synthotisiert.

V e r s u c h o .  Dihydrophytol. Durch Hydrieren von Phytol in  absol. A. +  P t0 2, 
wobei auch etwas Phytan  entsteht. K p .0,3_0i4 149—152°, na20 =  1,4538. — Phytyl- 
jodid (richtiger Dihydrophytyljodid; d. Ref.) oder 3,7,ll,15-Telramethyl-l-jodhexadecan, 
C20H 41J . Vorigcs im Rohr bei —20° m it H J-Gas sattigen, nach Zuschmelzen 3 Stdn. 
auf 70—80° erhitzen, in  A. aufnehmen usw. K p .0,12_0i22 152—154°, D .2°4 1,07 91, nu21 =
1,4799, Md =  107,5 (ber. 107,4), farb- u. geruchlos, unl. in W., swl. in  CH3OH, Eg., 
zl. in  A., sonst. 11. M it alkoh. AgN03 bei Raumtemp. allmahlich Nd. yon A gJ. — 
Phylylbromid odor 3,7,ll,15-Telrametliyl-l-bromhexadecan, C20H a Br. Analog m it 
66°/0ig. H Br (Rohr, 210—220°, 6 Stdn.). K p .0il3 147°, K p.0,s 161°, also viel niedriger, 
ais K a r r e r  u. M itarbeiter (C. 1929. I. 541) angoben. D .2°4 0,9738, no2° =  1,4651, 
Md =  102,6 (ber. 102,3), sonst wio yoriges. — Phytylmalonester, C27H 520 4. Aus don 
beiden yorigen m it K-Malonester u. ein wenig K J  in  sd. absol. A. (1 Stde. beim Jodid, 
6 Stdn. beim Bromid), m it wenig Eg. neutralisieren, A. abdest., Malonester m it W.-Dampf 
iibertreibon, ausathorn usw. K p .0,34 1 91—192°, farb- u. geruchlos, leichter ais W. — 
5,9,13,17-Tetramethylslearinsdure, (CH3)2CH- CH2- CH2- [CH„- CH(CH3) • CH2- CH2]3 • 
CH2-C02H. Voriges m it sd. alkoh. KOH yerseifen, Phytylmalonsaure 5 Ślin. auf 
170—190° erhitzen. K p .0,22 182°, D .204 0,8772, n D21 =  1,4548, Md =  105,2 (ber. 105,3), 
farb- u. geruchloses Ol, lackmussauer, unl. in  W., sonst 1. Die Alkalisalzo geben stark  
schaumendo Lsgg. u. sind in  A. viel leichter 1. ais in W. Tribromanilid, C28H 46ONBr3, 
Nadeln aua A., F . 63,5—64,5°. — 4,8,12,16-Telramethylmargarinsaure, (CH3)2CH- 
CH2-CH2- [CH2- CH(CH3)- CH2- CH2]3- C02H. Phytylbrom id m it aktiyiertem  Mg-GrieB 
in sd. A. (uber P 2Os getrocknot) umsetzen, unter Eiskiihlung lebhaft C 02 einleiten, 
m it verd. H 2S 0 4 zers., A.-Riickstand in w. verd. alkoh. KOH aufnehmen, filtrieren, 
ansauern, nach Sattigen m it NaCl ausathern. K p .0,2 169°, sonst der yorigen ahnlich. 
Tribromanilid, C27H 44ONBr3, Nadelchen aus A., F . 62—63°. (Helv. chim. Acta 12. 
915—19. 1/10. Ziirich, Techn. Hochsch.) L in d e n b au m .

P. Chuit und J. Hausser, lieduktion der Polymethylendicarbonsauredimethylester 
von 15 bis 21 Kohlenstoffatomen durch Natrium und Alkohol. Einige der nachst. be- 
schriebenen Verbb. wurden schon friiher (C. 1926. I . 3033) auf anderem Wege dar- 
gestellt; vgl. daselbst auch einige Ausgangsmaterialien. tlbe r die durch partielle Red. 
genannter Estor gebildeten Alkoholsauren vgl. C. 1929. I I .  27.

Y e r s u c h o .  (Teilweiso m it Boelsing und Malet.) Einfachere D arst. der 
Tridecan-l,13-dicarbo>isdure: Durch Ozonisierung von Braasidinsaure (aus Kolzaol 
nach Isomerisierung der Erucasaure m it N20 3) gewonneno Brassylsaure wird m e  1. c. 
in  1,13-Dibromtridecan ubergefiihrt u. dieses 3 Tage m it KCN in  wss. A. erhitzt. Er- 
halten Tridecan-l,13-dicarbonsauredinitril, C15H 26N2, nach Dest. K rystalle aus PAe.- 
wenig Bzl., F. 31—31,5°, K p .2i5 215—216°. Verseifung durch alkoh. KOH. — Penla- 
decandiol-{l,15), C15H320 2. Dimethylester yoriger Saure m it Na u. absol. A. reduzieren, 
A. abdest., W. zusetzen, Gemisch yon Glykol, Dicarbonsaure u. Alkoholsaure trocknen, 
Glykol m it sd. Bzl. ausziehen. Aus Bzl., F . 88°. — 1,15-Dibrompentadecan, C,5H ,0B r2. 
Aus yorigem m it HBr-Gas bei 130°. K p .2 197°, B lattchen aus A., F. 27,2—27,5°. — 
Hexadecandiol-(l,16), CleH 3.,02. Aus Thapsiasauredimethylester wie oben. Krystalle 
aus Bzl., F. 91,2— 91,5°, K p .3 197—199°. — l,16-Dibromhexadecan. Aus yorigem wie 
oben. B lattchen oder Nadeln, F. 56,2—56,7®. —  Hexadekamethylenbromliydrin, 
C16H 33OBr. Aus yorigem durch Erhitzen m it 1 Mol. Na-Acetat oder aus dem Glykol- 
monoacetat (dieses ygl. C. 1929. I I .  27) m it HBr-Gas bei 110— 120°, erhaltenes Brom- 
acetin in  sd. CH3OH m it etwas H 2S 0 4 yerseifen. Ausbeute in  beiden Fallen schlecht. 
Nach Reinigung uber die CaCl2-Verb. K rystalle aus PAe., F . 53—54°. Liefert m it 
h. Acetanhydrid das Acetat, K p.j 192—194°, F . 31°. —  Heptadecandiol-(l,17), C17H 3(i0 2. 
Aus Pentadecan-l,15-dicarbonsauredimethylester. K p .2 204—205°, B lattchen aus Bzl., 
A. oder Essigester, F. 96—96,5°. — 1,17-Dibromheptadecan, CJ7H 31Br2, K p .3 208—210°, 
B lattchen ans A., F . 38—38,4°. — Ocladecandiol-(l,18), C18H 380 2. Aus Hesadecan-
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1,16-dicarbonsauredimethylester. K p .2 210—211°, B lattchen aus Bzl., A. oder Essig- 
oster, E. 98,6—99° (vgl. F r a n k e  u .  L ie b e rm a n n , C. 1923. I. 1152). — 1,18-Dibrom- 
octadecan, CISH30Br2, K p .li5 205— 207°, Nadeln oder B lattchen aus A., F. 63,5— 64°. — 
Dio bei der D arst. der Heptadecan-l,17-dicarbonsaure ais Zwischenprod. entstehende 
Pentadecan-l,15-dimalonsaure, (C02H)2CH-[CH2]15-CH(C02H)2, bildet K rystallc aus 
Bzl., F. 89—90°. — Nonadecandiol-(l,19), C19H.10O2. Aus Heptadecan-l,17-dicarbon- 
sauredimethylester. K p . , i5 212—214°, B lattchen aus Bzl., A. oder Essigester, F. 101°.—
1,19-Dibromnonadecan, C,„H3SBr2, K p .Ir5 210—211°, B lattchen aus A., F. 46,2—46,5°.
— Ocladecan-l,18-dicarbonsaure, C20H 3SĆ),, (vgl. R u z ic k a , S t o l l  u . S ch inz , C. 1929.
I. 505). l,16-Dibromhexadecan m it Na-Malonester in  absol. A. 12 Stdn. kochen, m it
A. estrahieren, m it alkoh. KOH verseifen, Tetracarbonsaure (Nadcln aus Bzl., F. gegen 
93°) allmahlich auf 200° erhitzen, Dicarbonsaure iiber einen der Ester reinigen. Aus 
Bzl. oder Essigester, F. 123°. Dimethylester, K p .2 223—224°, B lattchen aus CH3OH, 
F. 65,5— 66°. Didthylester, K p .2 230—232°, B lattchen aus A., F . 54,5— 55°. — Eikosan- 
diol-(l,20), C20H 42O2. Aus vorigem Dimethylester. K p .ll5  215—217°, K rystalle aus 
Bzl. oder A., F. 103°. — 1,20-Dibromeikosan, C20I i 10Br2, K p .2 220—222°, B lattchen 
aus A., F. 67,4—68°. — Nonadecan-l,19-dicarbonsaure, C21H lnO,, (vgl. R u z ic k a , 
S t o l ł  u. S ch inz , C. 1928. II . 749 u. 1. c.). Aus 1,17-Dibromheptadecan wie oben 
iiber die Tetracarbonsaure (F. 96— 97°). Aus Bzl., dann Essigester, F. 123°. Dimethyl
ester, K p .3 225—228°, B lattchen aus CH3OH, F. 65,3—65,8°. Didthylester, K p .3 238 
bis 239°, B lattchen aus A., F. gegen 57°. — Heneikosandiol-(l,21), C21H,,,02. Ausvorigem 
Dimethylester. K p .łl5 223—224°, K rystalle aus Bzl. oder A., F. 105—105,5°. Diacetat, 
K p .3 gegen 240°, K rystalle aus PAe., F . gegen 60°. — 1,21-Dibromheneikosan, C21H 42Br2, 
K p .2,5 226—228°, K rystalle aus A., F. 52,5— 53°. — Die Ausbeuten an den Glykolen 
nehmen m it steigendem Mol.-Gew. ab, von ca. 56 auf 23%, dio an den Alkoholsiiuren 
in  demselben Mafie zu. — In  Erganzung der friiher (1. c.) fcstgestellten F.-Kurvon ist 
zu sagen, da fi die K urven der paaren u. unpaaren Glykole sich liinter CJ5 schneiden, 
bei C1R wieder zusammentreffen, um in eino einzigo K urve auszulaufcn. Die Kurven 
der Dibromide von C8 bis C20 u. von C,'3 bis C21 sind fast parallcl u. zeigen die Tendenz, 
sich bei Fortsetzung zu nahern. Dio FF. der Dicarbonsauren u. ihrer Ester schlieCen 
sich den friiheren Kurven an. (Helv. chim. Acta 12. 850—59. 1/10. Genf, Lab. der 
Firm a M. N a e f  & Co.) L in d e n b au m .

C. S. Hudson und H. S. Isbell, Beziehungen zwischen Drehungsvermogen und 
Slruldur in  der Zuckergruppe. X IX . Verbesserte Darstellung der Aldonsuuren. (XVIII. 
vgl. C. 1928. II. 872; vgl. auch C. 1929. II . 1652.) Bei der Oxydation der Aldosen 
m it Br-W. w irkt die entwickcltc H Br stark  reaktionsverzogernd. Dieser Nachteil 
wird Y erh in d ert, w en n  m a n  d em  O xy d a tio n sg em isch  die Ca- oder Ba-Salze organ. 
Sauren, z. B. der Benzoesaure, zusetzt, die ais Puffor wirken. Man laCt die Rk. am 
besten im Dunkeln vor sich gehen u. erhalt die entsprechenden Hexonsiiuren in  fast 
ąuantita tiyer Ausbeute. Rk.-Dauer ca. 36 Stdn. boi Zimmertemp. Besonders zur 
O x y d a tio n  der reduzierenden Disacckaride ist das Verf. sehr geeignet. Es wird an  don 
Beispielen Gluconsaure, Xylonsaure u. Lactobionsaure beschrieben. (Journ. Amor. chem. 
Soc. 51. 2225—29. Juli.) Oh l e .

J. K. Dale, Beziehungen zwischen Drehungsvermógen und Struktur in  der Zucker- 
gruppe. XX. Zwei isomere krystallisierte Verhiiidungen der d-Mannose m il Chlorcalcium. 
(XIX. vgl. vorst. Ref.) Mannose bildet, je na-ch den Versuchsbedingungen, m it CaCl,
2 verschiedene krystallisierte Mol.-Verbb., die sich besonders durch ihr opt. Verh" 
spezif. voneinander unterseheiden. Dio eino Verb., C„H120„-CaCl2-4 H 20 , ais „erstes 
Isomeres“ bezeichnet, krystallisiert aus der konz. wss. Lsg. der beiden Komponentcn 
bei Zimmertemp., F. 101— 102°, 11. in W., CH3OH u. h. absol. A. Die Substanz zeigt 
M utarotation, die sehr schnell abldingt. Die aus der Drehungskurve cxtrapolierte 
Anfangsdrehung liegt fiir die wss. Lsg. bei [a]n2 =  ca. —30°, umgerechnet auf rcino 
d-Mannose bei — 60°, passiert nach 23 Min. ein Maximum m it +11,35°, u. erreiclit 
schlieClich den konstanten Endwert von +6,50°. In  CH3OH verliiuft die M utarotation 
wesentlich langsamer u. beginnt m it —33° bzw. —66,6° fiir reine d-Mannose. F iir die 
jenseits des Maximums stattfindende M utarotation wurde die monomolekulare Rk.- 
K onstante bei 20° berechnet zu: kt +  k2 =  0,025. Sie ist also von derselben GróCen- 
ordnung wie die K onstantę fiir die Mutarotationsgeschwindigkeit der a- u. /3-Mannose. 
Da die Anfangsdrehung der bekannten ^-Mannose — 17° betragt, u. andererseits dic 
aus der Drehung der a-Mannose berechnete Drehung fur die zum gleichen Ringtypus 
gehorende (3-Form — 65° ist, nim m t Vf. an, daB sich das hier beschriebene Additions-
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prod. yon einer bisher unbeleannten (i-Form der Mannose ableitet. Diese Auffassung 
wird weiterhin dadureh gestiitzt, daB diese Verb. beim Kochen ihrer alkoh. Lsg. sich 
in das sog. „zweite Isomere“ , C0H I2O0- CaCl2- 2 H 20 , umlagert, das aus sd. A. in harten, 
dreieckigen Prisinen vom F. 159—160° (korr.) krystallisiert. [a]D20 =  — 7,70° — >■ 
+6,73° (W.; c =  12,0584). +  k2 =  0,024. Umgerechnet auf freie Mannose, liegt
der Anfangswerfc bei —16,2°, entsprechend dem Anfangswert der bekannten fi-Mannose. 
Dieses „zweite Isomore“ gelit beim Eindampfen seiner wasserhaltigen athylalkoh. Lsg. 
wiedor in  das „erste Isomere“  iiber. Bei der Acetylierung in Pyridin liefert das „erste 
Isomere“  ein sirupóses Pentacetat, wahrend aus dem „zweiten Isomeren" 50% der 
Theorie des bekannten [}-Mannosepenlacetats erhalton werden. Diese Ergebnisse zeigen, 
daB dio bisher bekannten a- u. /S-Formen der Mannose n icht das gleiche Ringsystem 
besitzen. —  Die Kombination von Zuckern m it Metallsalzen scheint also eine geeignete 
Methode darzustellen, um die sonst nicht faBbaren, labilen Zuckerformen in 
krystallisiertem Zustand abzuseheidon. (Journ. Amor. chem. Soc. 51. 2788—95. 
Sept. Washington, Bureau of Standards.) Oh l e .

Erik Hagglund und Helmut Urban, U ber den FJinflu/3 von Bisulfitlosungen auf 
Zuckerarten bei hoherer Temperatur. I I .  M itt. (I. vgl. C. 1929. I . 2037.) Ebenso wio 
Glucoso wird auch Mannose beim Erhitzen m it Calciumbisulfit-Schwefligsaurelsg. 
oxydiert unter Bldg. yon Mannonsaure. Die Bldg. von polymeren Zuckern wurde 
dabei nicht beobachtet, ebensowenig das Auftreten von Sulfonsauren. Charakterisiorang 
der Mannonsaure durch ihr Brucinsalz. — Die Einw. der Calciumbisulfit-Schweflig- 
saurelsg. auf Fructose ist weniger einhoitlich. Neben geringen Mengen Ameisensaure 
treten ais Hauptprodd. a,/),y-'l]rioxy-n-bultersdure, identifiziert ais Ca- u. Brucinsalz, 
u. eine Sulfosdure auf, gleiclifalls charakterisiort durch die Ca- u. Brucinsalze, welche 
die PiNOFFsche u. S e l i w a n o f f s c Iio  Rk. zeigt. Die freie Saure zersetzt sich beim 
Eindicken ihrer wss. Lsg. bei 100° unter S 0 2-Entw„ ebenso beim Kochen m it 10% 
HjSOj, ist dagegen in k. 2-n. NaOH bestandig. In  der Hitze t r i t t  jedoch langsam Zers. 
ein, worauf auch ihr sehwaches Red.-Vermogen gegen FEHLiNGsche Lsg. zuruckzufiihren 
sein diirfte.

Y e r s u c h e .  6 g Mannose ergabon nach 5,5-std. Erhitzen m it 300 ccm einer 
Lsg. von 3,6 g CaO u. 12 g S 0 2 auf 130° 1,2 g mannonsaures Calciuni. Durch langeres 
Erhitzen kann die Ausbeute auf etwa das doppolto gesteigert werden. Fructose wird 
unter den gleichen Bedingungen in  8 S tdn. bis zu ca. 60% umgesetzt. Trennung der 
beiden Ca-Salze nach Extraktion der Ameisensaure m it A. durch fraktionierte Fallung 
nu t A. bzw. A. Brucinsalz der Trioxybuttersdure, F . 216° (Zers.), [<x]d =  —22,7°. 
Brucinsalz der Fructosesulfonsdure, C23H 2G0.,N2, H 2S 03, C6H i20 6, aus A. prismat. 
K rystalle vom F. 246—247° (Zers.). Daraus das Ba-Salz, C0Hj2Oc, S 0 3II- Ba/2 +  
H 20 , durch Fallung der konz. wss. Lsg. m it A. Die Saure wird von Br nicht yerandert. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2046— 51. 18/9. Abo, Inst. fiir Holzchemie.) Oh l e .

Karl Josephson, Zur Konfiguration der furoiden y-Glucose und ihrer Acelon- 
derivate. I I . Mitt. iiber Umlagerungsreaktionen in  der Kohlenhydratgruppe. (I. vgl.
C. 1929. II . 1395.) Aus den bei der Monoacetonglucose beobachteten Acylwanderungen

H - Ć —OH
l l - ^ - \ c c GR3
H —C—O CH3 I I I—C—OH

H O - Ó - H  Ó H O - C - H

; - HaC> c - ( i
(CH3)sC—  O | |_

H 0 I^ q > Ć - C - h

H IIH I
sowie aus dor leichten Bldg. der 3,6-Anhydromonoacetonglucose zieht Vf. den SchluB, 
daB die primaro Carbinolgruppe in  der Nahe der am C-Atom 4 haftenden OH-Gruppe 
steht. Vf. glaubt dies auch in den Formoln zum Ausdruek bringen zu sollen u. schlagt 
daher fiir die Diacetonglucose Formcl I u. fiir ihro M uttersubstanz, die Glucofuranose II 
vor. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1913—16. 18/0. Stockholm, Univ.) Oh l e .

Heinz Ohle und Ladislaus v. Vargha, iiber die Acetomerbindungen der Zucker 
und ihre Derivate. XIV. Mitt. Isodiacetonglucose. (X III. vgl. C. 1928. I I .  2119.) F ur 
die Haftstelle der Toluolsulfogruppe in der Mono-p-toluolsulfomonoacetonglucose vom 
F. 108° kamen nach den bisherigen Ergebnisson nur die O-Atome 5 u. 6 in  Frage. 
Die Hydrolyse zur p-Toluolsulfoglucose u. ihre Acetylierung entschied die Frage zu- 
gunsten der 6-Stellung. Es entstehen 2 isomere Tetracetate, yon denen das eine m it
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d e r  l,2,3,4-Telracelyl-6-p-iohiolsulfo-fj-glucose-(l,5) v o n  H e l f e r i c h  u . K l e i n  (C. 1 9 2 7 . 
I .  1149) id e n t.  is t .  D as Iso m ere  w ird  au f G ra n d  seinor h o h c n  R o c h tsd reh u n g  a is  dio 
zug eh o rig e  a -F o rm  b e tra c h te t.  —  D ie  6-p -T o luo lsu lfom onoacetong lucose  g e h t be i d e r 
A ceto n ieru n g  m it  H 2SO,, a is  K a ta ly s a to r  in  d ie  p-Toluolsulfoisodiacetonglucose iiber, 
w ie b e re its  fr iih e r  m itg e te ilt . E s  w ird  n u n m e h r geze ig t, daB a u ch  in  d ieser V crb . d ie 
T o lu o lsu lfog ruppe  sich  in  S te llu n g  6 b e fin d e t. B ei ih re r  U m se tzu n g  m it  H B r-E g . 
e n ts te h t  e in  s iru p o se r B ro m k o rp er, d e r  m it  C H 3O H  u . A g2C 0 3 d a s  2,3,4-Triacetyl- 
6-p-toluolsulfo-j}-methylglucosid-(l,5) v o n  H e l f e r i c h ,  B r e d e r e c k  u . S c h n e id -  
MiŻLLER lie fe rte  (C. 19 2 7 - H .  2541). B ei d e r  parlielltn Hydrolyse d e r  p-Toluolsulfo- 
isodiaceionglueose e n ts te h t  z u n a c h s t 6-p-Tolwlsulfomonoaceionglucose, d a n n  6-p-Toluol- 
sulfoglucose. M e th y la lk o h . N I L  g re if t  b e i Z im m ertem p . n ic h t  a n . E r s t  b e i 100° w ird  
d ie  T o lu o lsu lfog ruppe  a b g esp re n g t u . m a n  e rh a l t  3 V e rb b .: Isodiacetonglucosyl-6-amin 
(II), Bis-(isodiacetonglucosyl-6)-imin (U3) u . Diacelonglucoseen-(5,6)  (IV). D a s  Iso - 
d iace to n g lu co sy l-6-am in  lie fe r t  be i d e r  H y d ro ly se  d as  b e k a n n te  Olucosyl-6-amin, 
id e n tif iz ie r t  d u rc h  d as p -to lu o lsu lfo sau re  S a lz  se ines H y d ra zo n s . D ie  direkte Ver- 
seifung der p-Toluolsulfoisodiacetonglucose m it a lk o h . N a O H  o d e r N aO C H 3 e rg ib t ein  
G om isch v o n  Isodiacetonglucose u . Diacelonglucoseen, dessen  T ren n u n g  b ish e r n ic h t  ge lang . 
D agegen  i s t  d ie  Isodiacetonglucose d u rc h  JDesaminierung des Isodiacelonglucosyl-6-amim 
m it  H N 0 2 le ic h t zugang lich . I h r  Methyldtlier l ie fe r t  boi d e r  H y d ro ly se  d e n  6-Methyl- 
dther der Olucose v o n  H e l f e r i c h  u . B e c k e r  (C. 1 9 2 4 . H .  2829). A u s a lle n  d iesen  
L Jm setzungen fo lg t u b e re in s tim m en d  fiir  d ie  Iso d iace to n g lu co se  d ie  K o n s t. I .  Sie g eh o rt 
m ith in  zu  e inem  n eu en  T y p u s  v o n  A c e to n v e rb b ., d e r  in  d e r  Z u ck erre ih e  b is j e tz t  e rs t  
e in m a l v o n  H a w o r t h  u . P o r t e r  (C. 1 9 2 8 . 1. 2933) f iir  d ie  D iaco tonxy loso  d isk u tie r t  
w o rd e n  is t .  A u ch  d as  Diace.tonglucose-6-bromhydrin v o n  FREUDENBERG, T o e p f f e r  
u . A n d e r s e n  (C. 1 9 2 8 . I I .  2123) i s t  a is  D e riv . d ieser Isod iace to n g lu co se  au fzu fassen . 
E s  sc h e in t d a n a c h , daB D e r iw .  d iesor S u b s ta n z  im m er n u r  d a n n  e n ts te h e n  k o n n en , 
w en n  d ie  O H -G ru p p e  6 d u rc h  e in en  s ta rk  n o g a tiv en  S u b s ti tu e n te n  e r s e tz t  is t .  D on 
G ra n d  fiir  d ie  b ey o rzu g te  S te llu n g  d ieser D e r iw .  e rb lick en  Vff. d a r in , daB in  d e r
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Monoacotonglucose 
Abkómmlingen die freie Dreh- 
barkeit der auBerhalb des Fu- 
ranringos stehenden C-Atome 
5 u. 6 aufgohoben oder jeden- 
falls erheblich eingeschrankt 
wird durch Nebenvalenzkrafte, 
die einersoits vom Ringsauer- 
stoff, andererseits von den 
OH-Gruppen 5 bzw. 6 aus- 
gehen. E in ahnliches Beispiel 

fiir eino Beschrankung der freion Drehbarkeit is t friiher in  der 3-Benzoylmonouceton- 
glucose beschrieben worden. (Vgl. C. 1 9 2 4 . I. 1913). — Bei der Einw. von CH3J  auf 
Isodiacetonglucose in  Ggw. von Ag2C03 wurde das Metliylcarbonat der Isodiaceton- 
glucose, crhalten.

V e r s u e h e .  2,3,4-Triacelyl-6-p-loluolsulfo-fi-methylglueosid-(l>5), aus p-Toluol- 
sulfoisodiacetonglucose m it HBr-Eg. 20 Stdn. bei Zimmertemp. u. Umsetzung des 
siraposen Bromkórpers m it CH3OH u. Ag2C03. Aus A. K rystalle vom F. 164°. 6-p- 
Toluolsulfomonoacetonglucose, aus p-Toluolsulfoisodiacetonglucose m it 80%ig. Essig- 
saure bei Zimmertemp. bis zum Minimum der Drehung (ca. 96 Stdn.). 6-p-Toluol- 
sulfoglucose, aus vorst. Verb. m it 70°/oig- Essigsaure bei 37°. [a]n20 =  +45,3° (70%ig- 
Essigsiiure). Sirup, 11. in  W., A., wl. in  Essigester, A., Clilf. Gibt ein óliges Hydrazon, 
wl. in  W. — l,2,3,4-Telracelyl-6-p-toluohulfo-f}-glucose-(l,5), C21H 280 12S, aus vorst.
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Verb. in  Pyridin m it Acetanhydrid 3 Tage bei 37°. Aus A. Krystalle vom F. 200°, 
[oc]d20 =  +23,97° (Chlf.; c =  4,046). Aus don Mutterlaugen dayon das Hydrat der
l,2,3,4-Tetracelyl-6-p-loluolsulfo-a.-glucose-(l,5) (?), aus 50%ig- A. Nadeln vom F. 129 
bis 130°, [<x]d20 =  +105,7° (Clilf.; c =  3,008). — Isodiacetonglucosyl-6-amin (II), aus 
6-p-Toluolsulfoisodiacetongluoose m it methylalkoh. NH 3 4 Stdn. bei 100°. p-loluol- 
sulfosaures Salz, C1()H 2(,0 8NS, aus Essigester, dann aus Bzl. Nadeln vom F. 172,5°, 
[cc]d2° =  +30,96° (W.; c =  4,004), 11. in  W. u. A., weniger in  k. Essigester u. Bzl., 
wl. in  Clilf., unl. in A., Bzn., PAe. —• Diacelonglucoseen-(5,6), C]2H J80 5 (IV), aus den 
Essigester-Mutterlaugon der yorst. Yerb. durch fraktionierte Dest. im Hockvakuum 
K p .0 1 150° (Bad). Zahfliissiger Sirup, unl. in  W., sonst durchweg 11. [o:]d20 =  +33,2° 
(Clilf.; c — 2,35). Entfiirbt Br in  Chlf. momentan. — Bis-(isodiacetonglucosyl-6)-imin, 
C21H30O10N  (HI), dest. ais 2. F raktion vom K p .0,05 220° (Bad). Spróde kolophonium- 
artige M., unl. in  W., sonst durchweg 11. [a]o2° =  +41,4° (Chlf.; c =  2,776). p-toluol- 
sulfosaures' Salz, C31H „ 0 13NS, aus absol. A. m it PAe., feine Nadeln vom F. 183° 
(Zers.), [a]n2° =  +20,1° (Chlf.; c =  2,336), 11. in A., Essigester, Bzl., Chlf., weniger 
in  W., A., unl. in PAe., Bzn. — Isodiacetonglucose, C12H 20O6 (I), aus dem p-toluol- 
sulfosaurem Salz des Diacotonglucosyl-6-ainins in  wss. Lsg. m it 1,5 Moll. NaNO, 
u. einigen Tropfon Essigsaure in  der 10-faehon Mengo W. bis zum Aufhoren der N2-Entw. 
bei Zimmertemp. Sirup vom K p .0.4 150°, durchweg 11., ausgenommen in PAe. u. W., 
[a]n20 = + 4 2 ,8 °  (Chlf.; c =  4,056). G ibt m it p-Toluolsulfochlorid in  Pyridin die 
6-p-Toluolsulfoisodiacetonglucoso vom F. 87°. — Acelylisodiacelonglucose, c v ,h 22o 7, 
zahflussiges Ol vom Kp.0il 140°, «d =  +32,8°, unl. in W., sonst 11. — Benzoyliso- 
diacelonglucose, C;8H 2|0 7, zaher Sirup vom Kp.0,„ 200° (Bad), [oc]d20 =  +29,5° (Chlf.; 
c =  1,694), unl. in W., sonst 11. — Methylcarbonat der Isodiacetonglzicose, CI4H 220 8, 
aus Isodiaeetonglucoso, CH3J  u. Ag2C03 durch 10-std. Kochen. Aus 50%ig. A. Nadeln 
vom F. 111°, [<x]d20 =  +38,4° (Chlf.; c =  3,124), unl. in W., sonst 11. Identifizierung 
durch Verseifen m it wss. methylalkoh. NaOH u. Toluolsulfonierung ais 6-p-Toluol- 
sulfoisodiacetonglucose. — 6-MethyUiilier der Isodiacetonglucose, C13H 220 6, aus Iso- 
diaeetonglucose m it CH3J  u. Ag20 . Farbloser Sirup vom K p.0lł 105°, [a]D20 =  +15,3° 
(Chlf.; c =  4,244), unl. in W., sonst 11. Osazon des Ghicose-6-melhylathers, C10H 2.,O,,N4, 
aus Pyridin +  W., F . 178°, [a]D20 = — 6 9 , 6 ° —46,4° (A.; c =  0,474). (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 62 . 2425—34. 18/9. Berlin, Univ.) Oh l e .

Heinz Ohle und Ladislaus v. Varhga, tlber die Acetonverbindungen der Zucker 
und, ilire Abkommlinge. ' XV. M itt. 5,6-Anhydromonoacetonglucose und der 5-Methyl- 
(iiher der Glucofuranose (Glucose-<^l,4> -5-methyltither). (XIV. vgl. yorst. Ref.) F i i r  
d ie  Bldg. des Monoacelonglucosyl-6-amins (DI) aus 6-p-Toluolsulfomonoacetonglucose (I) 
u. methylalkoh. NEL, kamen 2 Rk.-Wege in  Betracht: 1. Direkter Austausch der Gruppe
O -SO ^C jH , gegon NH2, 2. Abspaltung von Toluolsulfosaure unter Bldg. der 5,6-An- 
hydromonoacetonglucose (II) u. Offnung der Athylenoxydbrucke dureh A ddition von 
NH3. Die Darst. von II  g elan g  n u n m e h r d u rc h  Verseifung von I  m it NaOCIIj n a ch  
Z e i i p l ŚN. Sie ist yerschieden von der friiher besehriebenen Monoaceton-3,6-anhydro- 
glucose, aber ident. m it der Anhydromonoacetonhexoso von F k e u d e n b e e g , T o e p f e r  
u. A n d e r s e n  (C. 1 9 2 8 . II. 2123). Die Athylenoxydbriicke ist sehr labil. Die in  
Stellung 3 bofindliche OH-Gruppe lśiBt sich weder yerestern, noch methylieren, ohne 
dieses Ringsystem in  Mitleidonsckaft zu ziehen. Aueh verd. Mineralsiiuren, selbst 
80%ig. Essigsaure, spalten es auf, so daB die Darst. der 5,6-Anhydroglucose nicht 
moglich ist. Aueh Alkalien offnen die Athylenoxydbrucke, jedoch fuhrt die Addition 
von H 20  nicht zur Monoacetonglucose zuriick, sondern es en tsteht daneben unter 
W ALDENscher Umkehrung am C-Atom 5-Monoaceton-d-idose (IV) u. hoher molekulare 
Prodd., die noch nicht identifiziert worden sind. Die Abtrennung der Monoaceton- 
idose erfolgte iiber ihr Triacelat u. ihre Identifizierung nach Hydrolyse ais Idosazon. 
Fiir dio spezif. Dręhung des allerdings noch glucosehaltigen Idosederiy. ergab sich 
[a]D2° = + 5 2 ,7 “, wahrend V A N E k e n s t e in u .  B la n k sm a (C . 1 9 0 8 . I I .  1583) fiir 1-Idose 
[a]o =  +7,5° angeben. Offenbar haben diese Forscher ein stark  yerunreinigtes Priiparat 
in der Hand gehabt. Durch die Umwandlung der 5,6-Anhydromonoacetonglucose in die 
Monoaceton-idose ist aueh gleichzeitig die Konst. des Anhydrozuckers bewiesen. — 
NH3 lagert sich gleichfalls leieht an die Athylenoxydbriicke an unter Bldg. von 
Monoacetonglueosyl-6-amin (Ul). Seine Bldg. aus 6-p-Toluolsulfo-monoacetonglueose(I) 
diirfte daher yorwiegend auf dem zweiten der eingangs angefuhrten Rk.-Wege yerlaufen.
— Die Addition von NaOCH3 an die 5,6-Anhydromonoacetonglucose erfolgt unter 
Bldg. des 5-Methyldiliers der Monoacetonglucose (V), was durch erschopfende Methylierung
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u. Umwandlung in den 2,3,5,6-Tetramethylather der Glucofuranose bewiesen wird. Der 
aus der Monoacetonyerb. bereitete 5-Methylather der Glucose (VI) ist m it den bckannten 
Monomethylathern dieses Zuckers n icht ident. Dasselbe g ilt fiir sein Phenylosazon. 
I n  dem neuen Methylatlier der Glucose liegt a lso  das erste krystallisierte Deriv. der 
Glucofuranose vor, in  dem nur eine einzige OH-Gruppe verschlossen ist. E r verhalt 
sich wio eino n. Hoxosc, zeigt abklingende M utarotation, stellt also die a-Form dar. 
Die M utarotation yerlauft allerdings wesentlick schneller ais bei der Glucose. Anfangs- 
drehung u. Gleichgewichtsdrehung liegen sehr nahe bei den entsprechenden Werten 
der n. Glucose. Die Verb. reduziert kriiftig F e h l in g s c Lo Lsg. in  der Warme u. ammo- 
niakal. Silberlsg., ro te t aber nicht fuchsinschweflige Saure, zeigt also gar kein Neigung, 
leicht in  die Aldehydform iiberzugehen. In  Anbetracht der groBen Ahnlichkeit dieser 
Verb. m it der Glueopyranose ist die Frage erneut aufzuwerfen, ob in  den wss. Gleichgew.- 
Lsgg. der Glucose neben den a- u. /i-Formen des pyroiden Typus auch die a- u. /?-Formen 
der Glucofuranose vorhanden sind. — Es is t anzunehmen, daB auBer Na-M ethylat 
auch andere Alkoholate u. Phenolate in  analoger Weise an die 5,6-Anhydromono- 
ace to n g lu co se  a d d ie r t  w erd en , w o m it g le ich ze itig  e in  n eu er Weg z u r  S y n th e se  von 
Disacchariden gewiesen ist, die abweichend von den naturlich vorkommenden einen 
oder auch zwei furoidgebaute Zuckerkomplexe enthalten. — Auch H 2S, N aH S 03, 
Phosphats usw. werden von der 5,6-Anhydromonoacetonglucose addiert. — Die An- 
wendbarkeit des ZEM PLENschen Verf. auf die Verseifung anderer Toluolsulfoderiw. 
der Zucker ist reeht beschrankt. Die Abspaltung der Toluolsulfogruppe scheint nur 
dann zu gelingen, wenn sie sehr locker gebunden ist u. infolgedessen eine ausgepriigte 
Neigung zur Bldg. von Anhydroverbb. gegeben ist wie bei der 6-p-Toluolsulfo- u. 5,6-Di- 
p-toluolsulfomonoacelonglueose. 3-p-Toluolsulfodiacelonglueose, 6-p-Toluolsulfoisodiaceton- 
glucose, 3,5,6-Tri-p-toluolsulfomonoacetonglucose u. 5-p-Toluolsulfomonoa<xton-3,6-an- 
hydroglucose werden nich t angegriffen.
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V e r s u c h e .  5,6-Anhydromonoacetonglucose, C9H 140 5 (H), aus 6-p-Toluolsulfo- 

monoacetonglucose in der 2,5-fachen Menge abs. Chlf. m it 1 Atom N a in  15 ccm abs. 
CH3OH unter Schutteln 10 Min. bei —10 bis —15°. Aus Bzl. Nadeln vom F. 133,5°, 
[o£]d20 =  —26,5° (W.; c =  4,0). Ausbeute 80%  der Theorie. Unl. in  Bzn. u. PAe., 
11..in W. sonst mehr oder weniger gut 1. — In  analoger Weise laBt sich 5-p-Toluolsulfo- 
monoaceton-3,6-anliydroglucose aus Di-p-toluolsulfomonoacetonglucose darstellen. — 
Die Hydrolyse der 5,6-Anhydromonoacetonglucose m it n-H 2SO., bei 37° ist nach 70 Stdn. 
beendot. Endprod.: Glucose, isoliert ais Phenylosazon. Mit 80% Essigsaure bei 37° 
kom m t die Rk. nach 193 Stdn. prakt. zum’ Stillstand, ohne daB das gesamte Ausgangs- 
m aterial aufgespalten wird. — Die Hydrolyse m it der 10-fachen Menge n. NaOH is t bei 
100° boreits nach 30 Minuten beendet. Dio neutralisierte u. eingedampfte Lsg. liefert 
bei Extraktion m it Essigester ca. 50% Monoacetonglucose. Der in  Essigester 11. Anteil 
liefert bei der Acetylierung in  Pyridin Triacetylmonoaceton-d-idose, CJ5H 22Og, Sirup 
vom K p.0i0- 130— 135° unl. in  W., sonst durchweg 11. [<x]d20 =  +58,3° (Chlf.; e =  2,144) 
(das Priiparat ist noch. nicht ganz einheitlich). Die 2. F raktion zeigt K p .0,05 205—210°.
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Spróde glasige M., [<x]d2° =  +8,9° (Cłilf.; c =  2,02), unl. in W., sonst 11. Es ist ver- 
m utlich das Acetat eines diacetonierten Dihexośeathers, bzw. ein Gemisch von Isomeren 
desselben, yielleicht auch das acetylierte Dimere der 5,6-Anhydromonoacetonglucose. — 
Trimethylmonoacelon-d-idose, C12H 22 0 6, aus der in Essigest-er 11. Eraktion von der alkal. 
Hydrolyse der 5,6-Anhydromonoacetonglucose durch 3-malige Methylierung m it CH3J  
u. Ago O u. Trennung von dem dimolekularen Kondensationsprod. durch fraktionierte 
Dest. im Hochvakuum. Leicht bowegliches Ol vom K p .0i07 92—93°, [ajn20 =  +66,2° 
(CH,OH; c =  3,960). Dio 2. F raktion zeigt K p.0,qi 186°. Zaher Sirup, [ccJd20 =  •—24,1° 
(CH3OH; c =  2,196). —• Die Hydrolyse der Triacetylmonoaceton-d-idose zur Mono- 
aceton-d-idose m it alkoh. wss. n. N a OH ist hei 100° in  einer halben Stde. beondet. 
Aus der Drehung der noutralisierten Lsg. berechnet sich fur die noch unreine Monoaceton- 
d-idose (IV), [cc]d20 =  +22,8° (c =  1,53). Die Lsg. wurde ohne Isolierung dieser Verb. 
m it Vio-n - H 2SO, bei 100° in  einer Stde. zur d-Idose gespalten. Aus der Drehung dieser 
Lsg. ergibtsich [a]n20 =  +52,7° (c =  6,2). Phenylosazon der d-Idose, C18H 22 0 4N4, feine 
citronengelbe, zu Flocken zusammengeballto Nadelchen vom F. 168°. — 5-MethyliiOier 
der Monoacetonglucose, C1(,H18O0 (V), aus 5,6-Anliydromonoacotonglucoso m it 2 Atomen 
Na in  absol. CH3OH 2 Tage bei Zimmertemp. Sirup vom K p .0>1 140—150° (Bad), 
der beim Anreiben m it A. krystallisiert. Aus A.-PAe. feino lange Nadeln vom F. 71 
bis 72°, [oc]d20 =  — 6,42° (Chlf.; c =  3,112). Daraus der Trimethylalher der Monoacelon- 
glucose, K p .0.05 9 6°, ICp.12 138—140°, [a ]D20 =  —27,1° (CH3OH; c =3,434). 2,3,5,6-Telra- 
metliylglueofuranose, K p.0,o3 120°, [a]n2° =  —7,28° (W.; c =  2,334.) — 5-Methyldłher der 
a-Glucofuranose, C7H 140 6 (VI), aus der Monoacetonyerb. m it 50%ig. Essigsaure 2 Stdn!
bei 100°. Aus abs. A. Nadeln vom F. 143—144°, [a]o2° =  + 101 ,2°---- ->+59,92°
W.; Endwert nach 3 Stdn.) I s t  11. in W., CH3OH, A., unl. in  Essigestor, Bzl., Bzn., 
PAe. Sein Rod.-Vermógen betragt ca. 80%  desjenigen der Glucose. Phenylosazon, 
Cj9H 210 4N4, aus A., F. 180° (Zers.). Zeigt in Pyridin ansteigende M utarotation. An- 
fangswcrt [<x]d2° == — 101,9°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2435— 44. 18/9. Berlin, 
Univ.) Oh l e .

Burckhardt Helferich und Richard Gootz, Uber Fluorderivate von Kohlehydrałen. 
Die groBere Bestandigkeit der Fluoryerbb. gegeniiber derjenigen der Cl- u. B r-D eriw . 
YeranlaBt Vff., dieses Prinzip auch beim Studium der /(-Acetohalogenzucker zu be- 
nutzen. In  der T at liiBt sich p-Acelofluorglucose durch Umsetzung von a-Acetobrom- 
glucose m it AgF in einem geeigneten Lósungsm., am besten Acetonitril, ohne Schwierig- 
keit darstellen. Dio so erhaltene Verb. ist wesentlich bestandiger ais die von ScHLU- 
BACH gewonneno (9-Acetochlorglucosc, aber es ist trotzdem  nieht moglich, sie ais Aus- 
gangsmatcrial zur D arst. von Glucosiden zu benutzen. Bei der Verseifung m it NH 3 
oder NaOCH3 konnte auch das froie fi-Glucosylfluorid, jedoch nur ais Sirup, gewonnen 
werden. Auch dieses lieB sich bisher zur D arst. von a-Glucosiden yenverten. — Ferner 
wurde durch Verseifung der von B r a u n s  (C. 1923. I II . 27) beschriebenen a-Aceto- 
fluorlactose das a-Lactosylfluorid darggstellt, das sich durch groBe Bestandigkeit aus- 
zoichnet u. ais brauchbares Ausgangsmaterial fur weitero Unterss. dienen kann.

Y e r s u c h e .  fj-Acelofluorglucose, C14H 190 !|F, aus Acetobromglucose m it AgE 
in der 3-fachen Mengo Acetonitril 30 Ślin. bei Zimmertemp. geschuttelt. Aus A. m it 
PAe., dann aus absol. A. oder Bzl._ K rystalle vom F. 98°, [a]p18 =  +21,9° (Chlf.);
11. in Aceton, Chlf., wenigor in Bzl., A., A., swl. in W. u. PAe. Mit sd. W. erfolgt Zers. 
unter Abspaltung yon HF. Die festo Substanz ist im Exsiccator monatelang unzers. 
haltbar. In  Lsg. findet allmahlich Umlagerung in dio a-Form s ta tt. — a.-Laclosyl- 
fluorid, Cj2H 21OjoE, aus Heptacetylfluorlactose m it NaOCH3 in  CH,OH bei Zimmer
temp. Das Rk.-Prod. scheidet sich zum groBen Teil dabei in amorpher Form ab. Der 
Rest wird m it A. ausgefallt. Aus der 3-fachen Menge W. ,von 60° m it der 12-fachon 
Mcnge CH3OH auf Impfon u. Reibon Krystalle, die bei 180—195° yerkohlen, ohne zu 
schm., [a]n15 =  +83,2° (W.). In  wss. Lsg. findet bei Zimmertemp. in 4 Tagen noch 
keine merkliche Zers. s ta tt. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2505—07. 9/10. Greifswald, 
Univ.) Oh l e .

B. Helferich und E. Himmen, Uber neue Dicarbonylzucker. (Ygl. C. 1928. II. 
2127.) Das nach einem verbesserten Darst.-Verf. gewonnene fi-Methyl-il-glucoseenid (I) 
lieferte bei der Verseifung m it Siiuren einen neuen Zucker der ais eine Methylkeloaldo- 
'pentose aufzufassen ist u. ais Isorliamnonose (IV) bezeichnet wird. Die bei der Hydrolyse 
ais Zwischenstufen anzunehmonden Verbb. II u. HI durften nieht cxistcnzfahig sein. 
Der Zucker zeigt M utarotation, was auf das Vorhandensein yon Lactolringen hin- 
deutet, die hier nur furoiden Bau bositzen kónnen. Von Hefe wird der Zucker weder

XI. 2. 173
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fur sieh, noch in Gesellschaft von Traubenzucker yergoren. Vff. halten cs fiir selir 
wahrschcinlich, daB er eines dor ersten Zwischenprodd. beim Obergang von Glucosc 
in  Liivulinsaurc ist, u. ferner, wegen seiner Empfindlichkeit gegen Alkalien u. Sauren, 
daB er auch bei der Humifizierung von Glucose u. Glucosederiw. eine Rolle spielt. — 
Nach dem gleichen Prinzip liiBt sieh aus dem Diacetongalactose-6-jodhydrin die Fuconose 
darstellen. (Vgl. auch F r e u d e n b e r g  u . R a s c h ig , C. 1929. I .  1923). Boi der Um- 
setzung von TriacetyL-fi-niethyl-d-glucosid-6-jodliydrin m it AgF in abs. CH3OH wurde 
der entsprechende 6-Methylatker erhalten. Es lassen sieh also Jodhydrine m it AgF 
u. CH3OH methoxylieren. Der daraus durch Vorsoifung gewonneno (i-Methyl-d-glucosid- 
6-metliyliither -wird von der fi-Glucosidase (aus Emulsin) nicht gespalten.

H OHH H H OHH H
I CHS= C —C—Ó - Ć - C —OCH3 II  CHj=C—C—Ć—C—C—OH2--V W

OHH Óh

—  o --------
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— o --------

OH OH PI H  H  O H H  H
III  CHa= C — C— C— Ć— 0 = 0  IV C H „-C O — C - Ć - C - C = 0

OH O H H  ÓH O H H  OH
V e r s u c h e .  Zur Darst. des Diacelyl-fl-methyl-d-glucoseenids geht man am besten 

vom Triacetyl-/?-methyl-d-glucosid-6-bromhydrin aus u. schiittelt in  Pyridin 3—4 Tage 
bei Zimmertemp. Aus CH:lOH m it W., F. 92—93°. — Isorhamnonose, C6H I0O5 (IV), aus 
/3-Methyl-d-glucoseenid m it 1/io-IłH 2S 0 4 1,5 Stdn. boi Zimmertemp. Aus DioxanKrystalle 
T o m  F. 125,5—126° (korr.), [a]n18 =  23,6°— > —33,7° (W.), sil. in W., 11. in  A. u. 
Pyridin, sonst schwer bis unl. Reduziert FEH LiN G sche Lsg. schon bei Zimmertemp. 
nach wenigen Minuten. Verdiinnte Alkalien farben die wss. Lsg. nach kurzer Zeit gelb, 
konz. sofort, doch is t die Gelbfiirbung durch unmittelbares Ansaucrn wieder riickgangig 
zu machen. Verd. Sauren verfiirben auch in  der Hitze nur langsam, konz. HG1 dagegen 
rasch iiber ro t nach braun unter vółliger Zerstorung. Bis-y-nitroytenylhydrazon, 
Ci8H 20O7N6, aus A. m it W. orangefarbige Krystalle vom F. 120,5° (Zers.), [a]o18 =  
—83,5° (Pyridin). — Diaeeton-d-galactoseen, C12H 1S0 5, aus Diacetongalactose-6-jod- 
hydrin m it AgF in Pyridin 6— 7 Tage bei Zimmertemp. Aus CH3OH, F. 86— 87°. 
[a]n18 =  — 142,6° (Chlf.), =  —136° (C2H 2C1.,; dio Drehung sinkt ziemlich rasch infolge 
Zers.-Erscheinungen). — Daraus durch Hydrolyso m it n. H 2S 0 4 bei Zimmertemp. 
Fuconose. Sirup. Bis-p-nilrophenylhydrazon, Ci8H 20O7N6, durch Fallung seiner Lsg. 
in  8 Teilen Pyridin +  8 Teilen A. m it W. K rystalle vom F. 209—210° (Zers.), [a]c20 =  
+59° (Pyridin). — 2,3,4-Triaeetyl-f}-melliyl-d-glucosid-6-methylat]ier, CnH 220 9, aus 
Triacetyl-/S-methyl-d-glucosid-6-jodhydrin m it AgF in sd. CH3OH (12 Stdn.) neben 
Triacetyl-/3-metliyl-d-glueoseenid. Treimung durch systemat. F ra k tio n ie re n  aus CH3OH 
u. denaturiertem A. Nadeln vom F . 107—108°. — Daraus durch Verseifung m it methyl- 
alkoh. NH 3 bei Zimmertemp. den p-Metliyl-d-glucosid-6-methylather, ć 8H 160 6, aus 
Essigester Krystalle vom F. 133— 135°, [a]ir° =  —27,0 (W.). (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 62. 2136-—41. 18/9. Greifswald, Univ.) O h l e .

James Colguhoun Irvine, Hans Pringsheim und Andrew Forrester Skinner, 
Die Methylierung der a.-Tetraamylose. Die friiher durchgefiihrte Methylierung der 
a-Tetraamylose hatte  nur bis zum Stadium der Tetra-(dimethylamylose) gefuhrt (vgl. 
P r in g s h e im  u .  P e r s c h , C. 1922. I. 321). Es gelang nunmehr durch 12-malige nach- 
einander ausgefiihrte Methylierung m it Dimethylsulfat u. NaOH den CH30-Geh. bis 
auf 37% zu steigern. Weitere Wiederholung der Methylierung bis zu 20-mal brachte

_ keine Steigerung, ebensowenig die Methy-
-C H  O • • • i CII O*--  lierung m it CH3J  u. Ag20. Da das Rk.-

CH ■ OH ! CHOH Prod. durch Losungsmm. nicht in  yerschie-
1 0  1 dene Fraktionen zerlegt werden konnte,

0  CIIOH 1 CHOH nehmenVff. an, daB ein einheitliches Prod.
_O-- -  '__ CH yorliegt, bestehend aus einer methylierten

1 1 Tetraamylosc, die aus 2-Trimethylglucosan-
— CH CH—O' - *  U- 2 -Dimethylglucosanresten aufgebaut

1 CH.-OH II C H O H  ist. Dies -wird bestatigt durch dieErgeb-
nisse der hydroh7t. Spaltung, wobei 2,3,6- 

Trimethylmethylglucosid u. ein Dimethylmethylglucosid in  aquimolekularcm Verhaltnis er-
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halten wurde. Der aus dem letztgonannten Glucosid horvorgeliendo Glucosedimethylatlier 
ist nicht zur Osazonbldg. befahigt u. liefert ein y-Methylglucosid, was yielleicht fiir das 
Vorliegen des 2,6-Dimethylathers spricht. Diese mothylierto Tetraamylose liiBt sich 
nun auf dem Umweg iiber die Chlorierung m it SOGL u. nachfolgende Umsotzung m it 
NaOCH3 in eine Hendekamethyltetraamylose uberfiihron, die bei der Hydrolyse Trimethyl- 
methylglucosid u. Dimethylmethylgiucosid im molekularem Verhaltnis 3 :1  liefert. 
Fiir 3 der in der Tetraamylose enthaltenen Glucosanreste kommen also nur dio Konst. 
I odor II in Frage. t)ber den Bau des 4. Glucosanrestes konnen noch keine Aussagon 
gemacht worden. — Dekamethyl-a-letraamylose, wachsartigo M., [a]o =  +151,5° 
(Chlf.). — Hendekamethyltetraamylose, amorphe M. 2,3,6-Trimethyl-fi-methylglucosid, 
Nadeln vom F. 57°. Daraus 2,3,6-Trimethylglucose, F . 110—112°. — Dimethylmethyl- 
glucosid, Sirup, nn =  1,4738, im Hochvakuum destillierbar. Daraus Dimethylglucose, 
[a]o =  +57,8° (Aceton), liefert kein Osazon, gibt ein linksdrchcndes y-Mothylglucosid. 
Beim Vers., das Prod. m it Aceton zu kondensioren, wurde keine definierte Verb. er- 
halten. (Ber. Dtsch. chom. Ges. 62. 2372—78. 18/9. St. Andrews; Berlin, Univ.) Oh l e .

J. R. Katz und P. J. P. Samwel, Zur Untersuchung von Form und Grófle der 
Molekule bei hochnolekularen Subslanzen durch Ausbreiten zu monoinolekular dicken 
Schichten auf einer Wasseroberflache. II . Vergleich ton Polysacchariden m it ,,abgebaulen“ 
Polysacchariden. (I. vgl. C. 1929. I I . 2176.) Die Spreitung von Cellulosederiw. auf 
einor Wasseroberflache ha t gezeigt, daB die Cellulose lange kettenfórmige Molekuło 
besitzt. Es wird nunmehr mitgeteilt, daB auch dio ,,abgebauten“ Polysaccharido 
(Hexaacetylbiosan nach H e s z , Tctramethylbiosan, nach P r i n g s h e i u  abgebautes 
Inulinacetat sowie Triacetat des von PRINGSHEIM mittels Benzolsulfosaure erhaltenen, 
e i n e m  C„H10O5 entsprcchenden Celluloseabbauprod.) diosolbe Oberfliiche, Dicko u. 
sogar (beim Inulinacetat) Kompressibilitatskurve besitzon wie dio ,,echten“ Cellulose
d eriw . Dieses iiberraschende Ergebnis bewoist entweder, daB das Cellulosemolekul 
dtirch Nebenvalenzen zusammengohalten wird oder — falls man am Vorliegen von 
Hauptvalenzen festha.lt ■— daB die kryoskop. Bestst. an den ,,abgebauton“  Praparaten 
unrichtig sind oder nichts beweisen. (L ie b ig s  Ann. 474. 296—300. 26/9.) B e r g m a n n .

Kurt Hess und Karl Trogus, U ber reversible und irreversible Gitterd7iderungen 
von Triacetylcellulose. lióntgenographische Untersuchungen an Cellulosederiraten. I II . 
(II. vgl. T r o g u s  u. H e s s , C. 1929. I I . 1912.) Es wird gezeigt, daB sich das G itter 
faseriger Triacetylcellulose (Triacetylcellulose I) beim Quellen in  organ. Fil. (Cyelo- 
hexan, CH3OH, Bzl., Pyridin, CHC13-CH30H ) senkrecht zur Faserrichtung nach MaB- 
gabo des aufgenommenen Quellungsmittcls stark  aufweitet. Diese Gitteriinderung 
wird bei Verdrangung des Quellungsmittels vollstandig reversibel. Beim tlbcrgang 
zur unbegrcnzten Quellung verschwindet das Gitter. I s t  Lsg. eingetreten, 80 bildet 
sich beim Ausfallen das alto G itter nicht mehr zuriick. S ta tt desson t r i t t  ein neues 
G itter auf, das m it dem der grob krystallinen Triacetylcellulose (Triacetylcelluloso II) 
ident. ist. Dieses G itter ist nicht mehr in  der angegebenen Weise gegen organ. Fil. 
empfindlich. — Die Beobachtungen gestatten nahere Aussagen iiber den Mechanismus 
der Quellung u. Auflósung von Triacetylcellulose in organ. Lósungsmm. Da beobachtet 
wurde, daB schon im Fascrverband — also bevor noch eino micellare Verteilung in 
Frago lcommt — durch organ. Fil. eino Aufweitung des mieellaren Gitters erfolgt, 
die m it der lósenden K raft der FI. parallel geht, ist hier die Quellung nicht allein durch 
eino Imbibition dos Mediums in  dio intermicellaren Raume der Faser bedingt, sondorn 
durch die Auseinanderdrangung der in don G itterpunkten des Micells vereinigten 
Molekiilmassen. F iir den Losungsvorgang ist anzunehmen, daB er darin besteht, daB 
durch das Eindringen des Losungsm. dio G itterpunkte so weit auseinandergedrangt 
werden, daB das G itter seinen Zusammenhang verliert. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 
5. 161—76. Sept. Borlin-Dahlem, Kaiser W ilhelm-Inst. f. Chemie.) L e s z y n s k i .

Th. Lieser, Die Konslitution des Cellulosexanthogenates. (Vgl. C. 1929. II. 1788.) 
Durch wiederholtes Behandoln von faserformigem, rohem Cellulosexanthogenat m it 
absolut reinom Methylalkohol erliiilt uian reines Na-Cellulosedithiocarbonat in  dor 
Faserform der ursprungliehon Cellulose u. von sehr schwach griingelber Farbę. Es 
is t liinger haltbar ais das Rohprod., ailerdings erleidet die Cellulose dabei eine Um- 
lagerung in  die alkalil. Form dor Cellulose A, was auch bei Aufbewahren in  absolut 
trockenem Zustand ein tritt. Ersotzt m an N a durch andere Metallo, so t r i t t  dieso 
Verandorung nicht auf. H ier ist orstmalig der Ubcrgang gewachsenor Cellulose in ein 
kaum reduzierendes Spaltstiick unter dom EinfluB von Alkali. — Die Analyse zeigt 
einen Geh. von Na =  7—7,5%, gegenuber bęr. 5,45%. Ob dieses Plus adsorptiv

J73*
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festgekalten oder ais R est einer Addition von NaOH an das X anthogenat gedcutet- 
werden muB, ist vorlaufig nicht zu entscheiden. Zahlrciehe Analysen haben ferner 
gezeigt, daB nicht, wie C ro ss  u . B e v a n  angenommen, ein CS2 m it einem C0H 10O6, 
sondern 2 C0H 10O3 reagieren wie eine Einheit m it einer Hydroxylgruppe. Durch 
Behandeln m it J  erhśilt man schnell u. quantita tiv  cin Disulfid. — LaBt m an auf das 
reine, absolut trockene Cellulosexanthogenat neutrale Metallsalzlsgg. einwirkcn, so 
bildct sich in wenigen Min. das entsprechonde Metallcclhilosoxanthogenat. Sio haben 
schwach gelbe Farbę, dio Faserstruktur bleibt erhalten. Bei Einw. einos Ferrisalzes 
t r i t t  nur sehr wenig Fe in das Xanthogenat, vielmehr t r i t t  Oxydation ein u. es entsteht 
ein Disulfid. — Hg yerhalt sich aueh anders ais dio iibrigen Sehwermetalle; bei Einw. 
von HgCl2-Lsg. auf das reine X anthogenat werden 2 Na-Atomo ersetzt unter Zu- 
sam m entritt zweier Xanthogenatreste, gleiehzeitig werden noch mindestons 2 HgCl2 
addiert, es en tsteht ein gelbliches, faserformiges Prod., das sich an der Luft schnell 
dunkel farbt. (Celluloscchemie 10. 1B6— 63. Beilago zu Papierfabrikant 27. 6/10. 
Kónigsberg, Univ.) Ch. S c h m id t .

O. Faust, Die Zersetzungsgeschwindigkeit von Viscoselosungen. U ntersucht wurde 
die Einw. von Essigsaure, Phosphorsaure, Oxalsaure, Schwefelsaure, Schwefelsaure 
m it einem Zusatz von 5%  naphthalinsulfonsaurem Na, das m it l /2 Mol. Formaldohyd 
auf 1 Mol. des Salzes kondensiert war, auf eine Viscoselsg. m it 5%  Cellulose- u. 5% 
NaOH-Geh. Zwischen der Zers.-Geschwindigkeit einer Viscoso aus ungereifter Alkali- 
cellulose u. einer aus gercifter Alkalieellulose besteht kein morldicher Unterschied. 
Bei der hoheren Viscositat nicht gereifter Alkalieellulose hiitte infolgo der verlangsamten 
Diffusion der Saure die Zers.-Geschwindigkeit eine andere sein konnen ais boi der 
gereiften, aber dieser Faktor wurde durch die starkę Yerdiinnung u. kraftiges Sckiitteln 
weitgohend ausgeschaltet. Auf Grund der Formel von CROSS u. B e v a n  NaS-CS- 
0(C6H 100 5)Na besitzt die untersuehte Viscose einen Xanthogenatgeh. von 8,54%. 
Die Xanthogenatabnahme wird in 2 Tabellen fiir gereifte u. ungereifto Viscose wiedor- 
gegeben. Die gróBte Geschwindigkeit der Zers. herrscht ganz zu Boginn des Siiure- 
zusatzes, sio ist bei den starken Mineralsauron etwas groBor ais bei den schwachen. 
Dieser Unterschied flacht aber allmahlich ab. Der Zusatz des ICondensationsprod. 
der Naphthalinsulfonsaure m it Formaldehyd zur Schwefelsaure verursacht eine ge- 
ringe Verzogerung der Wrkg. — LaBt m an auf gereifte oder ungereifte Alkalieellulose 
gróBere Mengen CS2 einwirken, so erhalt m an ein an CS2 reicheres Xanthogenat. 
Der Verbrauch an CS2 ist in 2 Kurven wiedergegeben. E in Maximum liegt anseheinend 
bei 1,7—1,8 Mol. CSa auf eine (C6H 10O5)-Gruppo. Aueh bei einem Prod., dessen 
Xanthogenatgeh. 12,8% betrug, ist die Zers.-Geschwindigkeit in  den ersten Sekunden 
besonders groB. Die Wrkgg. der Oxalsaure, der Salzsaure, der Schwefelsaure m it u. 
ohne Zusatz sind meist sehr verschieden voneinander u. wesentlich starker ais die 
der Essigsaure. — Zur Ausfiihrung der Best. werden 25 ccm der auf das 10-facho m it 
W. verd. Viscoselsg. in einem m it 2 1 W. besehickten 2-1-Kolben m it einigen Tropfen 
Phcnolphthalein versetzt u. der Kolben durch einen m it einem ldeinen Tropftrichter 
versehonen Stopfen verschlossen. Dio Temp. muB streng konstant gehalton werden. 
Man gibt 6 ccm 1/ I-n. Saure in  den Kolben, indem m an durch Blason einen ldeinen 
Uberdruck in dem Tropftrichter erzeugt. Das Zulassen der Saure muB im m er mog- 
lichst dieselbeZeit dauern u. aueh móglichst schnell vor sich gohen. Alle Manipulationen 
sind m it der Stoppuhr zu iiben. Nach dem Zulassen oder aueh schon wahrend dessen 
(aber bei allen Verss. gleichmaBig) wird kraftig umgeschiittelt, dann ein UberschuB 
von Vio'n - J-Lsg. ebenso wie die Saure zugefiigt u. der J-R est titrio rt. Die Zeit zwischen 
der Entfitrbung des Phenolphthaleins u. dem Zufugen des J  ist dio wirksam gewesenc 
Zersetzungszeit. Die kurzeste eingehaltene war 2 Sek. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 
2567—73. 9/10. Mannheim-Waldhof, Zellstoff-Fabrik.) Ch. S c h m id t .

Peter Klason, Btitrdge zur Konstitution des Fichtenholzlignins. IX . M itt.: 
Bemerkungen zu Freudenbergs M itt. 11 uber Lignin und Cellulose. (VIII. vgl. C. 1929.
I. 1924. Vgl. F r e u d e n b e r g  u . Mitarbeiter, C. 1929. I I . 1654.) U nter der Voraus- 
setzung, daB das Lignin wenigstens zwei, in  ihren Eigg. wesentlich yerschiedene Sub- 
stanzen enthalt, kommt Vf. unter der Annahme, daB die Glieder der K ette Aldehyde 
seion, wie sie es zweifellos in don Lignosulfonsauren sind, u. jedes Glied aus 2 Coni- 
ferylaldehyd u. 1 W. besteht, 12 Ci0H )0O3 -|- 6 H 20  =  C120H 132O,,2, zu derselben Zahl 
wie F r e u d e n b e r g , wobei er seine Formel fiir die bessere halt. —  Da nun in  der 
a-Lignosulfonsaure, die etwa 70% vom Lignin ausmacht, das Lignin unzweifolhaft 
ein Aldehyd ist, scheint es, ais ob bęim Sulfitkochen der A.-Komplex im Lignin des
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Holzes in  einon Aldehydkomplex dor Hydrosulfonsiiure ubergeht. — Im  AnschluB 
an die Boobachtung, daB sich im Lignin wohl ein aliph. OH methylieren lilfit, aber 
kein Phenol-OH, beriehtet Vf. von einer friihcron Beobachtung, daB sich namlich 
Vanillin nicht m it Dimethylsulfat methylieren liiBt. A udi die Wiederholung des Vcrs. 
m it trockenem Vanillin-Na u. Dimethylsulfat in trockenem A. zeigte wohl das sicht- 
bare Zustandckoinmen einer Rk;, aber nach Zugabe von W. erhielt man die gesamte 
Vanillinmenge zuriick. So ergab Methylicrung der a-Lignosulfonsaure verschiedeno 
Resultate. FREUDENBERGs SchluB, daB freies Phenol-OH im Lignin nicht vorhanden 
sein kann, halt Vf. noch fiir verfriiht. Durch dio Methylierung m it Alkali u. Methyl- 
bromid erkennt man, daB eins der 3 vorhandenen Phenol-OH methylierbar ist. Folg- 
lich ist dor 3. Teil der Phenol-OH im Lignin in freier Form vorhanden. Dies kann 
auch bestatigt werden, wenn m an Lignin m it iiberschussigcm KOH versetzt u. die 
FI. auf eincm Planfilter absaugt, dann yerschwindet im Ablauf soviel KOH, daB sich 
daraus das Mol.-Gew. 524 ableiten liiBt; ber. fiir trimcron Coniferjdaldehyd 534. Auch 
dio Lignosulfonsaure bildet bas. Salzo, die Alkaliverb. des Lignins ist in  W. fast unl. 
Entwcder sind in  der trim eren geschlossenen K ette des Lignins dio 2 Phenol-OH in- 
different, oder sie bilden eino offene K ette m it einem freien Phenol-OH u. einem freien 
Aldehydkomplex: HO-R-CH(O H)-O-R-CH (O H)-O-R-CH O . — F ur das Naphthyl- 
aminsalz der a-Lignosulfonsaure ste llt Vf. die Formel auf: (3 C10H loO3 +  2 H 20) +  
H 2SO:» +  C10H 9N—H 20 . — Durch abwechselndes Extrahieren m it h. W. u. A. erhielt 
Vf. m it F a g e r l in d  (Schriften d. Vereins d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker Nr. 2) in 
Ausbeute von 1—2%  vom Holz eine Substanz: 2 C10H 10O3 +  2 H 20  (getrocknet 
iiber P 20 5), Mol.-Gew. in Eisessig 362, ber. 392, kuppolt m it Naphthyfamin. — Dop- 
pelte, fiir S 0 2 additionsfahige Bindungen entstehen wohl erst beim Kochen durch 
Verlust des aliph. W. — Ca-Salz der Lignosulfonsaure hatte  nach kraftigem Kochcn 
u. Trocknen uber P 20 3 die Zus. C20H 2;lO2SCa0 5. —  Im  AnschluB an friihcro Arbeiton 
des Vf. u. die Resultate F r e u d e n b e r g s  soli Bldg. des Coniferylalkohols folgender- 
maBen verlaufen:
HO • HC • OHUCH(OH) • CH(0 H) • CH(OH) -CILOH II CH„ • CHiOH) • CB2 • OH

Dor Coniferylalkohol is t nach friiheren Darlegungon autoxydahel zu Coniferylaldehyd, 
der sich zu ligninahnlichen Korpern polymerisiert. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 
2523—26. 9/10.) Ch . S c h m id t .

Hermann Friese, Z ur Kenninis des Lignins. I. Mitt. Acełylierung und Darstellung 
wa-sserlosliclizr Abbauprodulcte. Kiefern- u. auch Fichtenholzmchl laBt sich durch 
die Behandlung m it Essigsaureanhydrid u. H 2SO., in verschiedenen Konzz., wenn 
die Temp. niedrig gelialten wird, in einen chloroformlóslichen, methoxylfreien, wasser- 
unl. u. einen stark  methoxylhaltigen, wasserlóslichen unverzuckcrbaren Bestandteil 
zerlegen. Diose, vorlaufig ais ,,Ligninacetate“  bezeichneten Verbb. sind nicht einheit- 
lich u. lassen sich nach dem Verseifen in  einen in Methylalkohol u. W. sehr 11. u. einen 
nur in  W. 1. Anteil zerlegen. Der Methoxylgeh. schwankt stark. Beide Praparate
1. in  NH3, Alkali u. Soda. Starkę HC1 w irkt besonders in  der Warme verharzend, 
Rk. gegen Lackmus schwach sauer. Mit Pyridin u. Essigsśiure lassen sich 26— 36% 
Essigsaure einfuhren, beide Acetate 11. in W., schwer bzw. unl. in  Aceton. N ur Acetat 
von I  1. in Chlf., Eisessig u. Pyridin. Wird das Acetat von I  durch Dimethylsulfat 
u. Alkali m ethyliert, so ist die Isolierung des gebildeten Prod. sehr schwierig, weil 
es nur in W. u. Methanol 1., nicht 1. in Chlf. u. A. H  braunes Pulver u. nicht hygro- 
skop., I  sclbst u. sein Verseifungsprod. stark  hygroskop. Mol.-Gew. von H  =  600, 
Mol.-Gew. I  =  172. H : 51% C, I : 38% C, w&hrend fiir Lignin gewóhnlich 38% an- 
genommen werden. — Vf. kommt auf Grund seiner Verss. zu der Annahme einer chem. 
Bindung des Lignins innerhalb des Zellverbandos. —  Acetylierung m it Essigsaure- 
Anhydrid-Eisessiggemisch bei Ggw. von ZnCl2 lieferte keine betrachtlicho Mengo 
lóslicher Prodd.

V e r s u c h e .  95 g feingesiebtes Fichtenholzmehl werden unter Kuhlung in 
ein Gemiseh von 375 ccm Eisessig, 425 ccm Essigsaureanhydrid u. 70 ccm H 2S 0 .4 
eingetragen, 5 Tage bei 32—33° belassen, zontrifugiert u. die Lsg. in  5 1 W. gegossen. 
Nach dem Ausschiitteln m it 5— 6 1 Chlf. wird m it der genau berechneten Mengo BaC03 
neutralisiert u. im Vakuum bis auf 250 ccm eingedunstet. Dazu wird die 3—4-fache 
Menge A. gegeben, vom ausgefallenen (14,7 g) abfiltriert u. die Mutterlauge zur Trockne

H 0 < I
HO- O
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eingcdunstet, wobei G g metliosylfreie Substanz zuruckbleiben, dic durch Acetylieren 
m it Essigsiiureanhydrid u. Pyridin spielcnd in  Chlf. 1. werden. Das m it A . gefallte 
Prod. laBt sich durch Losen in W. u. Zugabe von Aceton in Fraktioncn von verschiedcncm 
Methoxyl- u. Essigsauregeh. zerlegen. Es ist jedoch am besten, zuerst m it V3-n. 
Ba(OH)2-Lsg. oder 8—10-n. methylalkoh. NH 3 zu verseifen. Man erhalt so 13,2 g,
11. in W., die zweimal m it 500 ccm u. zweimal m it 250 ccm Methylalkohol h. extrahiert 
wurde. Nach dieser Behandlung war nichts mehr in Lsg. zu bringen. Die m ethyl
alkohol. Ausziige lieferten nach dcm Eindunsten insgesamt 7,5 g. Das Gewicht des 
in Methylalkohol unl. betrug 5,6 g. Garwrkg. bei beiden Praparaten nicht zu be- 
morken. Das Red.-Vermógen gegenuber FEHLIłJGscher Lsg. nach A l l ih n  entsprach 
bei I etwa 1%  von dem der Glucose, bei II etwa 4,2%. Beide gaben bei der Dest. 
m it 12%ig- HC1 nach T o l l e n s  m it Anilinacetat schwache Rotfarbung. — Einw. 
von methylalkohol. HC1 ergab kein einheitliches Prod., z. T. hatte  kaum Mcthoxyl- 
aufnahme stattgefunden. — Zur Yerseifung von I  wurden nach ZEMPLEN 5,5 g Acetat 
in  der gerade zur Lsg. ausreichenden Menge Methylalkohol {oder Chlf.) gel., unter 
Eiskilhlung m it 25 ccm Yj-n. Na-Methylatlsg. versetzt, 2 Stdn. bei 0° belassen u. 
nach Zugabe von einigen Eisstiickchen m it genau der entsprechenden Menge V5-n. 
HjSO,, die man vorher gegen die Methylatlsg. eingestellt hat, versetzt; im Vakuum 
eingedunstet u. das Verseifungsprod. durch Losen in Methylalkohol gereinigt. 4 g 
braunes Prod., nicht einheitlich. Verbrennung dcutet auf II. -— Der nach dem E in
dunsten des Chlf.-Extraktes yerbleibende Riickstand war in einigen Tagen durch- 
krystallisiert u. hintorlioB nach dem Verreiben m it 700 ccm A. 12 g kryst. Substanz, 
dio sich nach dem Umkrystallisieren aus 75%ig. A. ais Cellobioseacetat (F. 222°) 
erwies. — Aus der A.-Lsg. fiel beim Eindunsten 1 g dunkles verharztes Prod. Der 
Riickstand krj>-stallisiorte z. T. u. wog 73,2 g. Essigsiiuregoh. 75,98%. Mit 1/ 1-n. 
Na-Methylatlsg. vorseift, blieb ein K ohlenhydrat ais heller, in Methylalkohol 1. Sirup. 
C =  40,74%, H  =  6,34%. Ausbeute 34,2 g. Vergoren wurden 20,2 g. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 62 . 2538—50. 9/10. Berlin, Univ.) Ch. Sc h m id t .

Felix Ehrlich und Friedrich Schubert, Uber die Chemie der Pektinstoffe: Tetra- 
galakturonsiiuren utul d-Galakturonsdure aus dem Pektin der Zuckerriibe. (Vgl. C. 1 9 2 9 .
I I . 415.) Die bei der Zuckerfabrikation abfallenden ausgelaugten u. getrockneten 
Rubenschnitzel enthalten das Pektin  der Zuckerriibe, friiher auch U rpcktin oder Proto- 
pektin  genannt, in einer Form, die in k. W. unl. ist. In  h. W. geht das Pektin in  Lsg., 
erleidet aber darin offenbar schon eine chem. Yeranderung. Das beim Eindampfen 
dieser Lsgg. ais amorphe, bliittrige, gelatineahnliche M. zuriickbleibendo Hydrato- 
•pektin liiBt sich durch Behandlung m it 70%ig. A. in  2 Substanzen trennen: E in darin 
losliches links drehondes Araban, das bei der Hydrolyse m it yerd. Siiuren ca. 90%
l-Arabinose liefert, u. das darin unl., rechts drehende Ca-Mij-Salz der Pektinsaure. 
Im  genuinen Pektin liegt eine lockere chem. Verb. dieser beiden Komponenten vor, 
da sich aus den Riibenschnitzeln m it 70%ig. A. das Araban nicht extrahieren laBt. 
Der Arabangeh. des H ydratopektins der Zuckerriibe sowie entsprechender Praparate 
aus Friichten betragt fast allgemein 20—30%. — Die aus ihrem Salz durch Fallung 
der wss. Lsg. m it HCl u .  A. in  Freiheit gesetzte amorphe Pektinsaure gibt unl., gelartige 
Schwermetallsalze, is t aber durch Erdalkalisalze n icht fali bar. Sie is t aufgebaut aus 
4 Moll. Galakturonsaure, 1 Mol. Ardbinose, 1 Mol. Galaktose, 2 Moll. Essigsdure u. 2 Moll. 
Methylalkohol, die durch A ustritt von 9 Moll. H 20  zusammengeschlossen sind u. fiir 
die wasserfreie Pektinsaure die Bruttoformel CltlH(;0O3(5 ergeben. Infolge ihres kolloiden 
Charakters kann die Saure in verschicdenen Hydratform en auftreten, die sich durch 
eine verschicden groBe spezif. Drehung unterseheiden. Der Methylalkohol ist ester- 
artig gebunden u. durch Verseifung m it k. Laugen abspaltbar. Uber die Haftstełlen 
der Acetylgruppen sowio der beiden Zuckerkomponenton laBt sich zurzeit noch nichts 
aussagen.

Durch vorsichtige Hydrolyse der Pektinsaure m it 2—5%ig. HCl bei 100° liiBt 
sich das aus 4 Galakturonsaureresten aufgebaute Kernstiick heraussprengen. Neben 
einer in HCl u. A. unl., in  W. wl. Tetragalakturonsdure a entsteht dabei auch eine in 
W. u. HCl 11., m it A. fallbare Tetragalakturonsdure b, die m it der a-Saure isomer ist. 
Die Tetrasdure a ist in Yso-11- wss- ^sg. zu 10% dissoziiert, ihr Na-Salz dagegen zu 
72,2%, was friiher ein zu niedriges Mol.-Gew. vorgetauscht hat. Die nunmehr m it der 
freien Saure vorgenommenen Mol.-Gew.-Bestst. haben ein m it der angenommenen 
Formulierung iibereinstimmendes Ergebnis geliefert. Die Saure zerfallt durch 8—10-std. 
Erhitzen m it 12%ig. HCl quantitativ  im Sinne der Gleichung: C20H 28O16(CO„H).I =
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4 C5H ,0 2 (Furfurol) +  4 C 02 +  8 H„0. Durch 3tiigiges Erhitzen in  5%ig- HC1 m it 
Br liefert sio bis zu G0,5°/o Schleimsauro.

Die Tetrasaure h ist ein Umwandlungsprod. der Tetrasaure a  u. bildot sich  au ch  
aus dieser beim Erhitzen m it verd. Minerał sauren, sogar schon beirn Erhitzen m it W., 
besonders unter Druck. Ihre l/ rj0-n. Lsg. in  W. zeigt ebenso wio die der a-Saure pa =  2,8. 
Im  Gogensatz zur a-Saure reduziert sio d e u tlic h  FEHLINGSche Lsg., was auf das Vor- 
handensein einer freien Aldchydgruppo hinweist, u. enthiilt nur 3 freio COOH-Gruppen, 
wahrend die 4. in  Form einer Lactongruppe vorliegt. Ihre sonstigos chem. Verh. deckt 
sich m it dem der a-Siiure.

Die Tetrasaure a  geht beim Bohandeln m it Alkali in eine dritte  Telragalakturon- 
sćiure c iiber, dio auch an  Stel lcvder Saure a bei der Hydrolyse der Pektinsaure auftritt, 
wenn man hochdrehende Pektinsaure ([a]n =  + 170—220°) spaltet, dio einige Zeit 
m it li. HC1 vorbehandelt worden war. Die c-Saure unterscheidet sich von den beiden 
andern durch die schleimig-gallertige S truktur ihrer Gole u. durch einen Mehrgeh. 
von 1 H 20 , speziell von der a-Saure durch ihr Verh. gegen starkes Alkali. Die wss. 
Lsg. der a-Sauro farbt sich dam it sofort intensiv gclb, triib t sich nach kurzer Zeit 
plótzlich u. scheidet das in Laugen schwerlósliche Alkalisalz ab, wobei die Lsg. all- 
mahlich ganz farblos wird. Die Tetrasaure c zcigt unter denselben Bedingungen nur 
eine schnell voriibergehende schwach gelbliche Farbung. Die c-Siiuro kann n icht wieder 
in  die a-Saure zuriickrerwandelt werden, wohl aber durch schwache Hydrolyse in  die 
b-Siiure iibergehen. Vff. nehmen daher an, daB dio Umwandlung der Saure a in  die 
Saure c in der Offnung eines Lactolringes durch Addition von H20  bestoht. Diese 
eigenartige Auffassung: Sprongung einer Acetalgruppe durch Alkali, wird weiterhin 
dadurch gestiitzt, daB alle 3 Tetragalakturousiiuren trotz ihrer glucosidartigen Ver- 
kniipfung der 4 Galakturonsaurereste schon durch 7-std. Erhitzen m it 2%ig. NaOH 
bei 100° vollkommen zerstórt werden, wobei unter tiefer Braunfarbung Substanzen 
entstehon, die auch nach dem Erhitzen m it Sauren FEHLiNGscho Lsg. nicht mehr 
reduzieren u. nur noch eine minimale Rechtsdrehung zeigen. Es scheint also, ais ob
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infolge der Anhaufung der elektronegativen Carbosylgruppen die glucosid. Sauer- 
stoffbriicken stark geloekert sind.

Auf Grund dieser Umwandlungen erteilen Vff. den 3 Tetragalakturonsauren a, b 
u. e die Konst.-Formeln I, II u. HI.

Alle 3 Tetragalakturonsauren liefern bei energ. Hydrolyse ani besten m it l °/0
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H 2SO, 10—20 Min. im Auto- 
klayen auf etwa 4—5 a t  er- 
hitzt, d-Galakluronsaure in 
einer Ausbeuto von ca. 35°/0 
der Theorie, ident. m it der 
von O h l e  u .  B e h r e n d  
(C. 1926. I. 2187) aus d-Ga- 
laktose dargestcllten Saure. 
Dio krystallisierte d-Galak- 
turonsaure yerhalt sich in 
yieler H insicht der freien 
d-Glukuronsauro sehr ahnlich. 
Sie gibt alle Rkk. auf Pentosen 
infolge Zerfalls in Furfurol 
u. C 02, dereń Messung auch 
zur quajititativen Best. ver- 

1 g Galak-
COOH

wendet w erd en  k a n n . Sie re d u z io rt FEHLiNGsche Lsg. in  d e r  K a l te  n ieh t. 
tu ro n sa u re  in  l% ig . Lsg. re d u z ie r t  bei 2 M in. langem K o c h en  150,5 ccm  FEHLiNGsche 
Lsg. vollstandig. M it h . H N 0 3 g ibt sie  72% S ch leim saure , m it  B r-W . in  ąuanti- 
t a t iy e r  Ausbeute. A uch  m it Hypojodit ist sie  t i t r ie rb a r .  Dissoziationskonstante =
з,04-10~!. In  y„0-n. wss. Lsg. ist pn =  2,5. Das dem Glucuron entsprecliende Laoton, 
Galakturon, konnte bisher n ieht krystallisiert erhalten werden.

d-Galakturonsaure zeigt M utarotation u. zwar lieBen sich beide móglichen Formen 
krystallisiert darstellen, die hochdrehendo a- u. die niedrigdrehende fi-Form. Die 
a -Form en thalt 1 H„0, wahrscheinlich chom. gebunden ais Aldehydhydrat. Von ihr 
wird daher fuchsin-schweflige Saure schon nach Ł/2 Min. gerotet, wahrend die fi-Form 
zunachst nieht fiirbend wirkt. Vff. nehmen daher nur in  der fi-Form eincn Lactoi- 
ring an, entsprechend V, wahrend sie die a-Form m it offener K ette  entsprechend IV 
formulieren. Die genet. der Galakturonsaure nahestehenden Zucker d-Galaktose, 
1-Arabinose, Khamnose, Xylose u. Glucuronsaurc yerhalten sich ahnlich gegen fuchsin- 
schweflige Siiure, ebenso Chloralhydrat.

Y e r s u c h o .  Hydrałopektin. Zuckerruben-Trockenschnitzel werden erst bei 
50—55° erschópfend m it W. ausgelaugt, um dio Zuckerrest© vollig zu entfernen, dann 
2 Stdn. m it W. ausgekocht, wobei die Pektinstoffe in  Lsg. gehen. 500 g Trockenschnitzel 
liefern 137— 142 g H ydratopektin, enthaltend 8—10% W. (lufttrocken), sowo geringe 
Mengen caramelartige Farbstoffe u. Saponinę. Galakturonsauregoh. 45—54%, er- 
m ittelt nach der Methode von T o l l e n s -L e f e y r e . Quillt in W. leimartig auf zu einem 
stark  klebenden Sirup. — Pektimdure, C^Hj.pOag, aus vorst. Prod. nach Extraktion 
des Arabans m it 70%ig- A. durch Fallung der wss. Lsg. des rohen Ca-Mg-Salzes der 
Pektinsauro m it HC1 u. A.; amorphe Flocken, die sich gut absetzen u. bei Bchandlung 
m it A. u. A. in ein amorphes Pulver iibergehen. [oc]d20 is t yerschieden jo nach der spe- 
ziellen Darstellungsweise u. schwankt zwischen + 125 u. 185°. Die bei 110° getrocknete 
Saure nim m t an der L uft bei gewóknlicher Temp. in  5 Tagen 33%  W. auf, ohne ihr 
Aussehen zu yerandern. Mol.-Gew. in  W. bestimm t: 1321— 1380; ber. 1128. Der 
erhohto W ert wird auf Addition von W. zuriickgefiihrt. Die Pektinsiiure lost sich in 
k. W. nach anfanglichem Aufąuellen yollstandig, ist aber in  allen anderen Losungsmm. 
unl. Die wss. Lsg. farb t sich m it uberschiissigor NaOH stark  gelb u. seheidet nach 
einiger Zeit unter Entfarbung eineri sehr feinliórnigen Nd. des Na-Salzes einer de- 
methoxylicrtcn Pektinsaure aus. Mit Erdalkali u. Magnesiumsalzen geben dio wss. Lsgg. 
der Pektinsauro keine Ndd., m it Al- oder Zn-Sulfat feinflockige Ndd., m it Mn-, Fe-, 
Ni-, Hg-, Zn-Salzen keino Ndd., m it CuS04 hellblauen schleimigenNd., m it neutralem
и. bas. Pb-Acetat dieke farblose Gallerten, m it U ranylacetat hellgelbe Golausscheidung, 
m it Gerbsaurc keinen Nd. — Tetragalakturonsaurc a, C2,,H3!!024 (I), aus niedrigdrehender 
Pektinsaure durch 8-std. Erliitzen m it 2%ig. HC1 auf 100° oder d irekt aus H ydrato
pektin m it 5%ig. HC1 6 Stdn. bei 80—85°. SchneeweiBes amorphes Pulver, das an 
der L uft 12—15% W. anzioht, aber bereits im Vakuum iiber H 2SO., bei Zimmertemp.
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wieder abgibt. Loslichkeit in  W. bei 20° 0,63%, bei 100° 3,15%; unl. in anderen 
Lósungsmm. In  ikrer Starkę entspricht sie der Milcksaure. In  0,02-n. Lsg. ist pn =  2,9. 
Bei der Titration m it Alkali 'wird weniger Alkali verbraueht ais ber., was Vff. auf den 
Gek. von geringen Mengen lacton- oder ankydridartigen Verbb. zuriickfukron, da naok 
liingerer Behandlung stimmendo Werte erkalten werden. [a]c20 =  +277,7° (W.; c =  
0,65). Die sckwack saure oder alkał. Lsg. zeigt fast die gleicke Drekung. Die Saure bildet 
leieht iibersatt. Lsgg., die durch Mineralsiiurcn ausgeflockt werden. Der Ausflockungs- 
punkt liegt etwa bei pn =  1,4. Dio Siiuro kann aueh m it KaCl ausgesalzen werdon. 
Von konz. HC1 bei 0° wird die Saure nicht mcrklick angegriffen. Die wss. Lsg. der 
Siiuro g ibt m it uberschiissiger NaOH unter Gelbfarbung das in NaOH wl. Na-Salz 
der Tetrasaure e, m it K alk oder Bar3’t-W . steife Gallerten der entspreckenden Salze, 
aucli sekon m it Ca-, Sr- u. Ba-Salzen entstehen gallertartigo Ndd., wiihrend MgS04 
nicht fiillend w irkt. Mit Zn-, Al- u. Mn-Salzen wciBe flockige Ndd. Ais schleimig 
floekiges Gel fiillt das gelblicho Fe-Salz, das griinliche Ni-Salz, das hellblaue Cu-Salz 
u. das farbloso Sn-Salz. Mit neutralem u. bas. Pb-Acetat dicke durchsichtige Gallerten, 
m it U ranylacetat helłgclbe Sclileimabscheidung, m it HgCl2 u. Gerbsśiure keinon Nd. 
I g  Saure' reduziert 5,ccm F E H L IN G s c h o  Lsg. Na-Salz, C2IHoS0 21Na4-IŁ,0 weiBes 
amorphes Pulvcr, 11. in  k. W. m it neutraler Rk. [a]n2° =  +245,3° (W.); c =  1,867). — 
Telragalakturonsaure c, C24H 320 24• H 20(HI),durchBohandlungderTetragalakturonsauro a 
m it Alkali bzw. m it NH 3 oder durch hydrolyt. Spaltung dor hochdrchenden Pektin- 
sauro m it 2%ig. HC1 bei 100°, amorphes weiBes Pulver, [a]u20 =  +285,0° (ł/io_n- NaOH; 
c =  2,021). Loslichkeit in W. bei 20° 0,35%, bei 100“ 0,87%. Ausflockungspunkt 
bei ph =  2,3. Gibt dieselben Fallungsrkk. wie dio Siiuro a, jedoeli haben dio Ndd. 
eine mehr schleimige Konsistenz. Na-Salz ist ident. m it dem aus der Tetragalakturon- 
sśiuro a orhaltenem Salz. — Telragalakturonsaure b, C24H 320 24 (II), aus den Mutterlaugen 
der Tetragalakturonsauro a von ilirer D arst. aus H ydratopektin bzw. aus Pektinsiiure, 
oder durch 8-std. Hydrolyso dor Tetragalakturonsaure a m it 5%ig. HC1 bei 100°. 
Isolierung durch Fal len der salzsauren Lsg. m it der 5-fachen Mengo 96%ig. A. Sie 
kann aueh durch langeres Kochen der wss. Lsg. oder durch 30 Min. langes Erhitzen 
auf 125° (2 at) aus der Siiure a oder c gewonnen werden. Amorphes Pulver, das an 
dor L uft 12— 15% H ,0  anzieht. [<x] d2° =  +250,5° (H20 ;  c =  1,956), 11. in  W. Dio 
0,02-n. Lsg. zeigt pn =  2,8. Sie ist aus wss. Lsg. m it A. nicht fiillbar, sondern nur in 
Ggw. eines Elektrolyten. 1 g der Siiure reduziert in  2 Min. ca. 20 c c m  F E H L IN G s c h o  
Lsg. Gibt m it Alkali Gelbfarbung aber erst nach langer Zeit einen Nd. des Na-Salzes, 
in HC1 vollstandig 1. Mit K alk u. Barytwasser Gelbfarbung, Triibung, flockigor Nd., 
m it Erdalkalisalzen nur unvollkommene Fiillung. Gibt sonst die gleiclien Fallungs- 
rkk. wie dio voranstehenden Sauren. Na-Salz, C21H»s0 2IN a,-H 20 , amorphes Pulver, 
[a]D"-° =  +217° (W.; c =  1,849).

a.-d-Galakhironsaure, CGH I0Ó ,-H 2O (IV), aus W. feine Nadeln vom F. 156—159° 
(Zers.) u. Y o rh e r ig e  Verfarbung, [cc] d2u =  +98,0° — ->- +50,9° (W.; c =  2,102), bezogen
auf wasserfreie Substanz; [a]c2° =  +107,1°---- ->- +55,6° (Enddrehung nach 2 Stdn.). —-
j)-d-Galakturonsaure, C0H 10O7 (V), aus der a-Form durch Bohandlung m it kochendem 
absol. A ., Nadelchen vom F. 160° (Zers. u. yorherigo Verfiirbung), [a]o2° =  +27,0°, 
+  55,3° (W .; c — 2,251; Endwert nach 2 Stdn.). Durch Behandlung m it W . geht dio 
/J-Form wieder in  die a-Form iiber, wahrend andererseits diese Form bei der Trocknung 
bei kokerer Temp. sich wenigstens zum Teil in dio /3-Form umlagert. Die /J-Form 
ist in  W . u. A. leichter 1. ais die a-Form. Sie zeigt in 0,05-n. Lsg. pn =  2,5. Sie reduziert 
Ag-Lsg. in  der W iirm e kriiftig. FEHLiNGselie Lsg. wird in der K alte nicht reduziert. 
1 g wasserfreie Saure reduziert in  2 Min. 150,5 ccm sd. FEHLINGscho Lsg. Sie gibt 
die a-Naphtholrk. auf Zucker u. alle typ. Pentoserkk. Die Rk. m it Naphthoresorein 
wird modifiziert: 10 mg Galakturonsaure werden in 3 ccm konz. HC1 +  3 ccm W . 
gel. u. m it 100 mg Naphthoresorein 1 Min. starlc gekocht. Blaugriino Fiirbung u. 
Abscheidung einer oligen Eniulsion. Der A therextrakt ist rotviolett u. schlagt auf Zusatz 
des gleichen Vol. A. in  ein tiefes Indigoblau um, m it starken Banden in  Gelb u. Grim 
des Spektrums. Aueh Olucuronsaure verhalt sich bei dieser modifizierton Probe ebenso. 
Galakturonsaure gibt die Aldehydrk. m it Diazobenzolsulfonsaure u. Benzsulfhydroxam- 
siiure sehr deutlich. Fuchsinschweflige Siiure wird von der a-Form schon in 30—40 Sek., 
von der /?-Form e rs t  nack 2,5 Min. gerotet. Maximalo F a rb tie fe  nach 20 Min. Die 
Farbę vorblaBt ziemlich schnell. — Die Metallsalze der Galakturonsaure sind in W . 1. 
u. m it A. fiillbar. Von sd. Alkalien wird sie unter Gelbfarbung zers. Mit Kalk- u. B aryt
wasser entstehen bei langerem Kochen eigelbe, flockigo Ndd. von Zers.-Prodd. Von
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Pb-Acotat wird Galakturonsaure nicht gefiillt, m it Bloiessig ontsteht cin feinflockigor 
Nd., der im UborschuB des Trennungsmittels 1. ist. — JS’a-Salz, C0H 0O7Na, aus W. 
m it A. mkr. krystallin.N d. [a ]ir2 —• +36,02° (W.; c =  1,305) zeigte lcein M utarotation.
— Cinchoninsalz, C0H 10O7, C19H 22N20 , H 20 , aus A. Niidelchen vom F. 178° (Zors.),
[a]n20 =  +139,0° (W.; c =  1,0). — Brucinsalz, C^H ^NjOj, C0H J0O7, H 20, aus W. 
m it Aceton, Niidelchen vom F. 180" (Zers.), [a]o20 =  -—7,70“ (W.; c =  3,83). — 
Morphinsalz, C „H ](lN 0 3, C0H loO7, aus A. Niidelchen vom F. 162— 163° (Zers.), 
[a]ir° =  —56,6" (W .; c =  1,167). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62 . 1974—2027. 18/9. 
Brcslau, Univ.) Oh l e .

D. Y orliinder, Das Benzol und die Beweglichkeit der Jodogruppe. Ganz allgemein 
ist es nicht moglich, m it Hilfe einor Benzollheorie etwas iiber den Yorlauf einer Rk. 
eines Benzolderiv. vorauszusagen. Vom Standpunkt einor A rt Theorio der altornierendon 
Polaritaten diskutiert Vf. dio Beweglichkeit dor Jodogruppe, dio aus Jodobenzol u. 
m-Nitrojodobonzol nicht abgolóst werden kann, wohl aber aus p-Nitrojodobenzol (I) 
sowio aus 2,4-Dinitro-l-jodobenzol (II). I gibt m it NaOH, II sogar schon m it Silber- 
nitratlsg. Joda t u. Nitrobcnzol bzw. m-Dinitrobenzol. JNIit N atrium nitrit gibt I  p-Di- 
nitrobonzol: 0 2J-C „H ,-N 0„ +  NiiNO., — > Na JO., +  N O j-C .H ^N O , u. p-Nitrophenol: 
0 2J-C 6H 4-N 0 2 +  NaO NO +  H 20 — ->- 0H -C 6H "-N 0 2 +  H N 0 2+ N a J 0 2, worauf dio 
jodigo Siiuro das Phenol in p-Nitro-o-dijodphenol umwandelt. (Ferner entstoht otwas 
p-Nitrojodbenzol.) Analog g ib tN aN 0 2 m it II, u. zwar schon in  derK iilto 1,2,4-Trinitro- 
benzol sowio 2,4-Dinitrophonol. Mit Ńa-Azid wird in I u. II dic Jodo- gegen dio Azido- 
gruppo ausgotauscht. Aus II entstoht ferner m it HC1 Dinitrojodbenzol, m it 10%ig. 
Essigsiiure 2,4,6-Dinitrojodplienol, das auch aus 2,4-Dinitrophenol durch Jodierung 
erhalten wird. — Diese Ergebnisse konnen entweder durch dio Annahme erklart werden, 
daB die von den Nitrogruppen u. dem J 0 2 ausgehendcn Polaritiiten einander entgegen- 
wirken u. ein gestortes Feld hervorrufen, oder durch die Annahme, daB das positive J 0 2 
an einem stark  positiven C-Atom haftet u. dio Haftfestigkeit um so geringer ist, jo kleiner 
dio Gegensatze zwischen den Molokulteilen werden. — 2,4-Dmilro-1-jodobenzol, C6H 3Oc- 
N ,J , weiBo prismat. P latton aus konz. HNOa Explosionstem peratur 140—160", entstoht 
aus Dinitrojodbenzol in Eg. m it unterchloriger Siiure. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48 . 
912—18. 28/8. Halle, Univ.) B e r g m a n n .

Charles Dufraisse und Alfred Gillet, Stereochemische Untcrsuchungen in  der 
Reihe des Benzalacetophenons. a.-Brom-fi-alkoxyhenzalacelophenone. Athylenisomerie 
mul rolymorphismvs. Im Gcgensatz zu W e y g a n d  unterscliciden Vff. prinzipiell 
zwischen polymorplien Modifikationcn einer Substanz u. Isomeren — wenn auch mit- 
unter eino Zuordnung nicht ganz leicht ist. So wird festgestellt, daB das a -Brom- 
P-metlwxybenzalacetophenon (I) in drei Formen existiert, von denen eino ais Isomeres A  
(F. 102°), die andere ais polymorphe Formen (B a u. Bp, F. 64 bzw. 72°) des zweiton 
Isomeren (cis-trans-Isomerie!) anzusprechen sind, daB hingegen die drei Formen des 
Athoxykórpers II siimtlich im Verhiiltnis polymorpher Modifikationcn zueinandor 
stchon (F. 65, 73, 76°). Von H existiert noch eine bei 84—85° schmelzcnde, beim Be- 
lichten der alkoli. Lsg. entsteliendo Form, die aber wegen ihrer Instabilitiit nicht unter
sucht werden konnte. — Das bei der Darst. von I  entstehendo Gcmisch der Isomeron A 
u. B  kann entwedor vollig in  A ,  odor vóllig in B  verwandelt werden, je nachdcm man 
es (mit einer zur Lsg. nicht hinrcichenden Menge Lósungsm.) bei Ggw. von Siiure oder 
von Pyridin beliclitet. Es wurdo namlich gefunden, daB im Gcgensatz zur Wrkg. der 
Erwiirmung, die A  in B  verwandelt, B  im Sonncnlicht oder im Licht des Hg-Bogens 
(unter Vermeidung von Erwiirmung) quantitativ  etwa im Verlauf einer Stde. in A 
ubergefuhrt wird. Bei langer Belichtung, bei der durch Nebcnrkk. das Medium sauer 
wird, entsteht jedoch wiederum B  — die saure Rk. is t Vorbedingung fur diesen ProzeB.
— Bemerkenswert ist die Ahnlichkeit des Isomeren B a von I  n ń t den .B-Isomeren des 
Dibrom- u. Dijodbenzalacetophenons (IH u. IV), die sich im Isomorphismus der drei 
Substanzen iiuBert, u. z. B. gestattet, daB dio untorkuhlte Sclimolzo yon I B  beim 
Im pfen m it n i  B  zu I  B a erstarrt. Auch dic .-1-Isomeren der drei Substanzen sind 
untereinander ahnlioh, olmo daB bisher durch Im pfaktc der Isomorphismus bcwieson 
werden konnte. Der Isomorphismus, der die Ahnlichkeit in der Konst. der Korper 
am sichersten beweist, stim m t iiberein m it der Ahnlichkeit der Schmelzbarkeit u. der 
Loslichkeit; hingegen unterscheiden sich die drei isomorphen ii-K orper in bezug auf 
S tab ilita t (nur bei I  ist die i>-Forrn die stabile) u. in bezug auf Farbę. — Auffiilligor- 
weise finden sich diese Isomorphiebeziehungen bei H  nicht wieder, so daB also Ersatz
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von Br durch OCH., (HI ---- ->■ I) den raunilichen Bau des Molekiils weniger yerandert,
ais Ersatz von OCH, durch OCoHr, (I — y- Et).

I C„H- • CO • CBr;~C(OCH1) • Ć0H5. II C„HS • CO • CBr=:C(OC2H5) • CcH,.
111 C6l I 5-CO-CBr CBr-C0H,. IV C Ą -C O ^C J—CJ-CoH^.

V CcII5■ CO■ CBr C(OC3H 7)-C0H5.
V o r  s u c li e. Dio blaBgelbon a-Brom-/}-alkoxybenzalacetophenone gewinnt man 

durch Alkoholabspaltung aus don Monoacotalen des Bromdibenzoylmethans (Erhitzen 
auf 220—240° unter vermindertem Druck). Im  Gogensatz zu den /j-Alkoxybenzal- 
acetophononon werden die a-bromierten Kórper erst durch langes Erhitzen m it Sauren 
(zu Bromdibenzoylmethan) hydrolysiert. E rst im Licht wird Brom aufgenommen, 
abor unter Abspaltung von H Br; dagogon lafit sieh leicht wieder ein Alkohol an der 
Doppelbindung addieren (vgl. C. 1 9 2 3 . I II . 1216). — a.-Brom-fJ-methoxybenzalaceto- 
plicnon, C10H 13O2Br. A ilorbe, triibo, blaBgelbe Prismen, F. 101— 102°, B  rhomb. 
Krystalle, F. 64—65°, oder Nadeln, F. 71—72°. Die beiden Formen von B  unter- 
scheidon sieh auch in der Loslichkeit in  Bzn. u. A. deutlicli. — a.-Brom-p-athoxybenzal- 
acetophenon, C1?H ,-0 2Br (II). Die drei Formen sclmielzen bei 65, 73, 76°. — tx-Brom- 
f)-propyloxybenzalacetopjicnon, CI8H ]70 2Br (V). Existiort nur in hexagonalen Blattchen, 
F. 50—51°. (Ann. Chim. [10] 1 1 . 5—21. Jan./Febr.) B e r g m a n n .

H. Rivier und A. Farine, Uber einige Derivate des 4,4'-Diaminodiplicnylmethans. 
4,4'-Diaminodiphenylmethan. 260 g Anilinhydrochlorid in 600 ccm W. m it 76 g Methylal 
1 Stde. auf 60°, dann 3 Stdn. langsam bis auf 90° erhitzen, CH3OH abdest., Lsg. von 
40 g NaOH zugeben, auskrystallisiertes Monohydrochlorid in yerd. HC1 losen, vor- 
sichtig m it NaÓH fiillen, zuorst ausfallendes Harz abfiltrieren. Reinigung durch frak- 
tioniertes Fiillen aus Bzl. +  PAe., dann Krystallisieren aus 50%ig. A. Ausbeuto 60 
bis 70%. — 4,4'-Diacelaminodiphenylmethan. Aus yorigem in Eg. m it 2 Moll. Acet- 
anhydrid (W.-Bad, 1 Stde.), in W. gioBon. Aus A., F. 227—228°. —■ 4,4'-Diacetamino- 
benzophenon, C17H,<,03N2. Aus yorigem m it C r03 in Eg., C r03-Lsg. langsam zugeben, 
1 Stde. auf W .-Bad erhitzen, in W. giefien. Aus A., F. 235°. Von F ie r z  u. K o e c h l in  
(Hclv. chim. Acta 1 [1918], 220) auf andorcin Wege dargestellt. — 4,4'-Diaminobenzo- 
pJienon, Cn H 12ON2. Voriges m it 20—30%ig- H 2SO,, 1 Stde. auf W.-Bad erhitzen, 
in  W. gieBen, m it NH,OH fiillen. Nadelchen aus A., F. 244—245°. Ausbeute bis 70%, 
wenn m an von reinem Diaminodiphonylmethan ausgeht u. dio Zwischenprodd. nicht 
isoliert; das Verf. ist dem FiERZschon yorzuziehon. Plienylhydrazon, F. 240—241°. — 
Aus COClo, Acetanilid u. A1C13 (Rohr, 25—30°) wurdon hóciistons 20% Diacetamino- 
benzophenon orlialten. —  3,3'-Dibrom-4,4'-diacelaminodiphenylmethan, ć 17H 1602N 2Br2. 
Lsg. von Diacctaminodiphcnylmcthan in Eg. langsam m it 2 Br2 in Eg yersetzen, 
zum Kochcn erhitzen, m it W. fiillen. Aus A., F. 230—231°. — 3,3'-Dibrom-4,4'-diamino- 
diphenylmelhan, C,3H 12N2Br2. Aus yorigom m it 25%ig. H 2SO, (W.-Bad), m it NH,,OH 
fiillen, aus A. umkrystallisieron, aus Bzl. -f  PAe. fraktioniert fiillen. Nadeln, F. 111 
bis 112°, wl. in konz. HC1, 1. in viel sd. verd. HC1, diazotier- u. kuppelbar. K ann auch 
aus Formaldohyd oder Methylal u. o-Bromanilinhydrochlorid in h. vord. A. erhalten 
werden (Konst.-Beweis). — 3,5,3',5'-Telrabrom-4,4'-diaminodiphenylmethan, CjriH 10N2Br4. 
Aus Diaminodiphenylmethan m it 4 Br2 in verd. HC1 oder CCI,,. Aus Bzl., Zers. gegen 
250° bei langsamem, F. 270° (Zers.) bei schnellem Erhitzen, fast unl. in A., unl. in vcrd. 
Siiuron, 1. in konz. H 2S 0 4, diazotier- u. kuppelbar. E n tsteh t auch m it sehlechter Aus- 
beutc aus Mothylal u. 2,6-Dibromanilin in A. +  HC1. — 3,3'-Dibrom-4,4'-diamino- 
henzophenon, C13H 10ON2Br2. Durch Aufkochen von Diaminobonzophonon m it 2 B r2 
in  verd. HC1. Nadeln aus Bzl.-A., F. 243—244°, unl. in verd., 1. in konz. Sauren, 
diazotier- u. kuppelbar. — Diacelylderiv., C17H 140 3N2Br2. Durch Bromierung von 
Diacotaminobonzoplionon, Acetylierung des yorigen oder CrO;rOxydation von Dibrom- 
diacetaminodiphenylmethan. F. 237—238°. (Helv. chim. Acta 1 2 . 865—69. 1/10. 
Neuchatel, U niv .)‘ _ L i n d e n b a u m .

Georg Halin, Uber das Auftreten von freien substiluierlen Methylenen bei chemisclien 
Rcakłioiuin. (Bemerkung zur gleichnamigen Arbeit ton Bergmann und J . Ileruey.) Die 
Rkk. des p-Nitrobenzylchlorids bei Ggw. von HCl-entziehenden Mitteln (Bldg. yon 
D initrostilben, sowie von Kondcnsationsprodd. m it Aldehyden, o-Diketonen u. ahn- 
lichen Verbb.) waren yon B e r g m a n n  u . H e r v e y  (C. 1 9 2 9 .1. 2759) auf das Auftreten 
eines freien Methylens zuriickgefuhrt worden. Vf. nim m t (was yon B e r g m a n n  u . 
H e r v e y  gleiclifalls diskutiert, aber abgelehnt worden ist) primare Wanderung eines 
H-Atoms der CH2C1-Gruppe an, insbesondere wegen des yerschiedenen Verli. von 
Diphenylbronimethan. — Yon BERGMANN u . H e r y e y  waren aus Benzil bzw. Phen-
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anthrenchinon u. p-Nitrobenzylchlorid (mit K,CO:i) Prodd. erhalten worden, denen 
ohno naheren Konstitutionsbeweis Formel I  u. II  zuertoilt wurdo. F iir I  ist jedoeh 
die isomere Formel eines l-Phenyl-l-benzoyl-2-p-nitrophcnylilthylenoxyds zu setzen. 
Aus Desoxybenzoin u. p-Nitrobenzaldehyd wurde nach R u h e m a n n  (C. 1904. I.
450) p-Nitrobenzaklcsoxybenzoin, C21H 150 3N, aus A. F. 162—163°. — R u h e m a n n
erhielt s ta tt dessen das Chlor-p-nitrobenzyldesoxybenzoin von iihnlichem F. — her- 
gcstellt u. m it alkal. H 20 2 in Aceton-CH3OH in  III  iibergcfuhrt. I II  gibt m it Phenyl- 
p  TI C C ■ C II C0H4 C6II4 c o - c 0h 5

, 0 I i0  ° | |c  c 6h 5-c — c h - c 6h 4n o 2
I  CH-C0H4 -NO2 n  CJH-C„H4.N 0 2 0  1 1 1

hydrazin ein Phenylhydrazon, C2;H 210 3N3, farblose 
Nadeln aus viel A., F. 169—170,J, u. m acht aus K J  
in Eg. Jod  frei bei 2-stdg. Kochen; es cntstanden 
zwei n icht niihcr untersuchte Abbauprodd., aber 
nicht das erwartete Nitrobenzaldesoxybenzoin. Ana- 

■ C6II4 • N 0 2 ]0g jsj; fjir n  Formel IV eines 9-p-Nitrobenzalphen-
IV anthron-10-oxyds zu setzen; es g ibt gleichfalls ein

Phenylhydrazon, C27H 130 3N3, gelbe Nadeln vom 
F. 134—135°. (B e n  Dtscłi. chem. Ges. 62. 2485 

bis 2489. 9/10. Frankfurt, Univ.) B e r GMANN.
Ernst Kleucker, Bemerkungen zu der M itteilung der Herren Ernst Bergmann und 

Jeno Hervey: ,,Uber das Auflreten von freien substiluierlen Methylenen bei chemischen 
Reaklionen.“ Nach  A n s ic h t des Vfs. w ird  d ie  B ew eg lichkcit v o n  H -A to m e n  in  o- u.
p -N itro to lu o l d u rc h  C hlo rie rung  d o r M e th y lg ru p p e  e rh o h t, so daB dio K o n d en sa tio n o n
des p - u . o -N itro b en zy lch lo rid s , d ie  v o n  B e r g m a n n  u .  H e r v e y  (C. 1929. I .  2759) 
hesch rieb en  u . a u f  d a s  A uf t r e te n  fre ie r M eth y len e  z u riick g e fu h rt w o rd en  s in d , a u ch  
d u rc h  A n n ah m e  bow eglicher H -A to n ie  e rk la r t  w e rd en  k ó n n e n , ebenso  w ie  d ie  analogon  
R k k . des 9 -C hlorfluorens (vg l. C. 1922. I I I .  508, wo g le ich fa lls  K 2C 0 3 a is  K o n d en sa tio n s- 
m it te l  f iir  ah n lich o  R k k . vo rg esch lag en  w o rd en  is t) .  —  A us p -N itro b en z y lc h lo rid  u . 
B en za ld eh y d  e rh ie lte n  B e r g m a n n  u .  H e r v e y  e in  p -N itro s tilb e n o x y d  vom  F. 125 
bis 126°; d a s  c is -tran s-Iso m ero  v o m  F. 74— 76° i s t  v o n  C h r z e s c i n s k i  (D iss. S traB - 
b u rg  1911) iso lie rt w o rd en . D e r y o n  B e r g m a n n  u .  H e r v e y  in  m in im a le r  M enge 
au s  B en zy lch lo rid  u . p -N itro b en z a ld e h y d  e rh a lte n e , n ic h t  a n a ly s ie r te  K ó rp c r  k a n n  
a lso  k e in  p -N itro s tilb e n o x y d  sein . (B er. D tsc h . chem . Ges. 62. 2587— 88. 9/10. 
D essau .) ' B e r g  j i  a n n .

H. Staudinger, R. Signer, H. Johner, M. Liithy, W. Kern, D. Russidis und
O. Schweitzer, Uber-hochpolymere Verbhidungen. 18. Mitt. uber die Konstilution der 
Polyoxymethylene. (16. vgl. C. 1929. I. 1814; vgl. auch 20. M itt. C. 1929. II . 2330.) 
Entgegen derAuffassung von K .H . Me y e r  haben bei Polymerhoinologen die makromole- 
kularen Prodd. gleiches Bauprinzip, wie die niedermoll. Ais Molekuł ist dio Summę aller 
Atome zuverstehen, die durch normale Co-Valenzen verbunden sind (jedes Atom liefert 
ein Elektron). Bei Assoziationsyorgangen wirken koordinalwe Co-Valenzen (2 Elektronen 
eines Atoms gehen zum andern). — Vff. untorsuchen eingehend dio polymor-homologen 
Polyoxymethylene. Das Polyoxymethylondihydrat (Paraformaldehyd) sotzt sich zwar 
m it Benzoylchlorid zu C0H 5 -COO-CH2-0 -C H 2Cl u. C6H--C 0 0 -CH2- 0 -CH2-0 C0 -CcH 5 
um ; aber trotz dieser unerklarliclien Rk. darf m an nicht den Paraformaldehyd ais 
assoziiertes Dimeres des Formaldehyds ansprechen, also ihm ein Strukturelem ent 
(CH20 )2 zuschreiben, sondern muB in ihm eine K e tte . . .  O—CH2— O—CH2—(O—CH2)2— 
—O—CH2— annehmen. Die Verschiedenheit der vier Polyoxymethylene
beruht auf der verschiedenen Besetzung der Endgruppen. Die a-Form besteht aus
— immer poljTner-homologen —  Polyoxymethylendihydraten (Endgruppen OH), die ‘ 
/?-Form  aus einem Schwefelsiiureester (Endgruppen OH u. 0 S 0 3H ); die y-Form ist 
der Dim othylather der a-Form (Endgruppen OCH3); die <5-Form ist in den Endgruppen 
m it der y-Form ident., nur haben sich in  der K ette  einige Moll. umgelagert (vgl. unten). 
Dio a-Form zeigt die Rkk. des Methylenhydrats, weil sie zunachst (durch ammoniak. 
Silberlsg., Alkalisulfit, Alkali) zu letzterem abgebaut wird. Die Dim ethylather werden 
durch Sulfit u. durch Alkali nicht gespalten, gehen also nicht in  Lsg., ebenso die Di- 
acetate, die jedoch allmahlich verseift werden. Mit Sauren wird auch der Dimethyl
ather gespalten u. zu M ethylendihydrat abgebaut, weshalb alle Formen beim Kochen
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init salzsaurem p-Nitrophenylhydrazin das p-Nitrophenylhydrazon des Formaldehj'ds 
geben. W ahrend also die chem. Eigg. durch die Endgruppen bestimmt werden, hiingen 
die physikal. Yon der Kettenliinge (G itterkraften zwischen den Ketten) ab. Schmelz- 
punkt u. Loslichkeit aller Formen sind bei gleicher Kettenliinge gleieh. — Die Durch- 
schnittsgróBe eines Polyoxymethylens kann man entweder aus dom Geh. an End
gruppen oder durch Unters. niederer (krystalloider) Polymerhomologer u. Vergleichung 
physikal. K onstanten errechnen. Jedoch darf man nicht a l l g e m e i n  einfach aus 
physikal. Eigg. auf hohes Mol.-Gew. schlieBen. — Die hochmol. Polymeren konnen 
sich nicht so bilden, daB die grofien Molekule schon in Lsg. oder in der Gasphase ent- 
stehen; vielmehr bilden sich zuerst kurzcre K etten, seheiden sich ab u. wachscn in 
festem Zustand weiter. Bei der Anlagerung an das K rystallgitter entsteht eine ko- 
valente Bindung. Ebenso ist auch der Abbau der Polyoxymethylenc eine topochem. 
Bk. Alle Polyosymethylene sind krystallisiert; jedoch sind bei niedermolekularen 
Homologen die den K rystall aufbauenden Moll. bereits in der Lsg. oder in der Schmelze 
vorhandcn, wahrend bei den hochmolekularen dio Makromolekiile erst bei der Krystalli- 
sation gebildet werden. Erstere bilden Krystalle m it einem Molckiilgitter wie andere 
chem. Substanzen, die letzteron bilden ein faseriges Prod., weil die ungleichlangen 
Molekule, die schon in der am orphenPhase parallel liegen, keinen storungsfreien K rystall 
bilden konnen.

Polyoxymethylendiacetate entstehen, wenn man 1 Mol. Acetanhydrid bei 170° 
m it 5 Moll. Formaldehyd in  Gestalt der Potyosymethylene umsetzt: fl. D iacetate 
m it 1- 5, feste losliche m it 7 -  20 u. unl. m it mehr ais 20 Formaldehydgruppen. Methylen- 
diacetat s ta t t  Acetanhydrid gibt dasselbo Besultat. Trotzdem findet nicht beim Acet- 
anhydridvers. etwa eine Aufbaurk. s ta tt,  denn die Bk. von M ethylendiacetat m it 
Polyoxymethylenen verliiuft viel langsamer. Die Diacetato aus 4— 20 Moll. dispro- 
portionieren sich in  der Schmelze, m an darf zu ihrer Gewinnung nur kurze Zeit auf 
170° erhitzen, gerade nur, um die Gitterkrafte zu uberwinden, die im K rystall die langen 
K etten  aneinanderhalten. Die entstehenden Spaltstiicke werden durch Acetanhydrid 
in ein Gemisch der Diacetate verwandelt. Die Diacetato m it 1—5 u. 8—20 Formalde- 
hydon wurden isoliert u. ihr Mol.-Gew. physikal., aber auch chem. durch Best. des 
Formaldehydgeh. nach der Spaltung m it HC1 erm ittelt. Es liegen definierte Verbb. 
vor, nicht etwa Adsorptionsverbb. von Acetanhydrid an Polyoxymethylenc. Das Vor- 
liegen von Hauptvalenzverbb. wurde durch Best. der Mol.-Refraktion bestimmt. F. u. 
Zahigkeit der Diacetate nimm t wie die D. m it steigendem Mol.-Gew. regelmaBig zu, 
was auf die Zunahme der zwischenmolekularen Kriifte zuriickgefuhrt werden muB. 
Der endgiiltigo Beweis fiir das Vorliegen chem. einheitlicher Substanzen wurde ront- 
genograph. erbracht, da die Abstande der C— O—C-Gruppe in der einen Richtung 
(normale Co-Valenzen!) groBer sind ais in den anderen. Die Molekiillangen lassen sich 
aus Netzebenenabstiinden errechnen; der Lśingenzuwachs pro Formaldehydgruppe ist
1,9 A. Mit zunehmender MolekiilgroBe nehmen die Dimensionen der K rystalle ab. 
Durch die Wahrscheinlichkeit, daB nur Molekule annahernd gleicher Lange zu einem 
K rystall zusammentreten, ist die Mógliehkeit der Trennung von Diacetatgemischen 
gegeben. j\Iit zunehmender MolekiilgroBe nim m t auch die therm. Bestandigkeit ab, 
ebensó wie bekanntlich bei den Paraffinen. Reine Prodd. sind haltbar, unreine zersetzen 
sich unter Abscheidung von Połyoxymethylen. (Tabellen iiber die physikal. Eigg. 
der Polymerhomologen siehe im Original). — Die unl. hochmolekularen Polyoxy- 
m ethylendiacetate haben 23—70 Formaldehydmolekule. Das Prod. (Gomisch) zers. 
sich niimlich bei 145° (das 22-Diacetat bei 116—118°) u. en thalt keino Dihydrato (End
gruppen OH) u. H ydrataeetato (Endgruppen OH u. OOCCH3), da der Acetanhydrid- 
geh. 9%  sich beim Kochen m it W. nicht andert. Beim Erhitzen t r i t t  Formaldehyd, 
bei 280° nebenhor Telraoxymethylen auf (F. 112°). AuBerdem t r i t t  toilweise Umlagerung 
in  eine Kohlehydratgruppierung auf. Die Bldg. von Tetraoxymethylen ist spezif. 
fiir die unl. Polyoxymethylendiacetate.

Losliche Polyoxymethylendimethyluther wurden von St a u d in g e r  u . L u t h y  
(C. 1925.1 .1582) aus y-Polyoxymethylen u. h. W. dargestellt. Aus Polyoxymethylen u. 
CH,OH erhalt m an M ethylatherhydrato (Endgruppen OH u. OCH3), leicht zersetzlich 
durch W., Sulfit u. Lauge. Bei Ggw. von konz. H 2S 0 4 oder HC1 hingegen entsteht bei 
150° ein Gemisch der Dimethylather. Der Rk.-Verlauf ist derselbe wie m it Acetanhydrid: 
kleine Kettenbruehstiicke bilden zuerst Methyliitherhydrate, die weiter methyliert 
werden. Die Ausbeuten sind gering, da zur Gewinnung hohermol. Prodd. UnterschuB 
a n  CHjOH erforderlich ist. Infolge des Auftretens des Trioxymethylens (Nadeln yom
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F . 61—62°) u. Tetraoxymethylens — nebeiiher entsteht noch CH3OH u. Ameisensaure, 
die weiter in CO u. H 20  zerfiillt oder m it M ethylatherhydraten die in  Dim ethylather 
u. C 02 zerfallenden Methylatherformiate bilden kann — konnte Di- u. Trioxymethylen- 
dim ethylather nicht isoliert werden. Dagegen konnten durch K rystallisation u. Destil- 
lation hóhere Glieder fast rein dargestellt werden. Die Formel kann durch Best. des 
Formaldehyd- u. Mothylalkoholgehaltes erm ittelt werden. Die niederen Glieder sind 
in  W. 11., das Gemisch der festen Polymeren ist wachsartig. Mit zunehmender Trennung 
werden die Krystalle (Blattchen) gróBer. Die groBe Krystallisationsfahigkeit hangt 
m it dem symm. Bau u. m it der Tatsaehe zusammen, daB die endstandigen Methyl- 
gruppen (wegen der Ahnlichkeit m it dem Methylen) das G itter weniger stóren ais z. B. 
Aeetylgruppen. Rontgenometr. erweisen sich auch die Dim ethylather ais lange Ketten. 
Von unl. Polyoxymethylendimethylathern entstehen je nach den Bedingungen Prodd. 
m it 30—500 Formaldehydgruppen. Dio niederen sind in  hochsd. Losungsmm. eben 
noch 1. y-Polyoxymethylen ist (siehe oben) ein Prod. m it einem Polymerisationsgrad 
>100 . Es entsteht bekanntlich beim Fallen einer methylalkoholhaltigen Formalinlsg. 
m it konz. H 2SO., u. wird von seinen Nebenprodd. auf Grund sciner Unloslichkeit in 
NaOH oder N a2S 0 3 getrennt. Auffallend ist die Krystallisationsfahigkeit angesiehts 
der Tatsaehe, daB es aus H underten von Homologen besteht. Je  nach der Darst. zeigen 
die Praparate etwas verschiedenes Verh.; alle liefern m it Acetanhydrid Methylendiaeetat. 
Im  Gegensatz zur /j-Form farb t sich y  - Po 1 y  oxy m e t  hy 1 e n m it bas. Farbstoffen nicht 
an, wohl aber m it dem sauren Kongorot. — Analog wurde Polyoxymethylendiathyl- 
ather u. -dipropylather dargestellt u. gereinigt. Źum Nachweis der Alkylgruppen 
wurde m it HCl gespalten, Formaldehyd an sulfanilsaures Na gebunden u. der be- 
treffende Alkohol nach dem Abdestillieren mittels p-Nitrobenzoylchlorid nachgewiesen.
— Bei der Bldg. von (5-Polyoxymethylen durch Kochen der y-Form m it W. lagern 
sich — wie aus dem HCl-Abbau hervorgelit, 2— 4°/0 der Molekule um. Das Schema: 

 CH,—O—CTL—O—CH,—O—CH:l — y ____ CH,—O—CH2—CH—O—CH32 2 3 2 ^ 0H .

wird durch das Verh. gegen Acetanhydrid bewiesen: neben MetliylejidiacetafTentsteht 
Glykolaldehydtriacetat, das mittels Phenylhydrazin oder p-Nitrophenylhydrazin ais 
Phenylosazon des Glyoxals (F. 167— 168°) bzw. ais jo-Niirophenylosazon, C^H^OjN.,, 
aus Nitrobenzol F . 310—311°, isoliert werden konnte. Nebenher entstehen auBerdem 
noch hóher sd. Prodd. Die Kohlehydratgruppierung, die rontgenograph. wegen ihrer 
geringen Menge nicht nachweisbar ist, bewirkt, daB die <5-Form ais einzige unterhalb 
des Zers.-Punktes schmilzt.

Dio niederen Glieder der Reihe der Polyoxymetliylendiliydrate (1— 8 Gruppen) 
liegen in  der wss. Formalinlsg. vor; sie konnten wegen ihrer R e a k tm ta t nicht isoliert 
werden. Die Polymeren m it 8—50 Formaldehydgruppen ha t man im Paraformaldehyd, 
der sich beim Eindampfen der Formalinlsg. gallertig, aber krystallin abscheidet. a-Poly- 
oxymethylen, nach A u e r b a c h  u .  B a r s c h a l l  (C. 1907. II . 1734) dargestellt, enthalt 
mehr ais 100 Gruppen, wie aus dcm Vergleich m it den hochmolekularen Poly- 
oxymethylendimethylathern hervorgeht. — ji-Polyoxymethylen (Endgruppen OH u.
0 - S 0 3H), gleiclifalls nach AUERBACH u .  BARSCHALL dargestellt, ki-ystallisiert in 
hexagonalen Tafeln, en thalt H 2SO.!. Da niedermolekulare Schwefelsaureester der Poly- 
oxymethylenhydrate nicht bekannt sind, laBt sich nicht sagen, ob wirki ich Verbb. 
vorliegen, zumal der Schwefelsauregeh. beim Auswaschen der Praparate m it W. abnimmt. 
Das Auftreten von y-Polyoxymotliylen beim langen Stehen der /J-Form ist darauf 
zuruckzufiiliren, daB durch H 2S 0 4 zunachst Formaldehyd nach der C A N N iz z A R O s c h e n  
Rk. in CH3OH verwandelt wird. Charakterist. fur das /i-Prod. ist die Fiihigkeit bei 
der Sublimation neben festen K rusten der a-Forrn Fasom zu liefern, die zum Unter- 
sehied von der Cellulose nicht haltbar sind, trotzdem aber ais erste kiinstliche organ. 
Faser angesehen werden muB. ■—  Vff. wenden sich gegen die Ansichten von H e s s  u .  
B e r g m a n n  iiber die Cellulose, die gerade auf Grund vorst. Unterss. ais hochmolekulare 
Verb. angesehen werden mufi, wofiir auch der eukolloide Charakter von Polysaccharid- 
lsgg. spricht, der ganz verschicden ist von dem der assoziationskolloiden Seifen. Auch 
fiir dio Polysaccharide wird angenommen, daB in der Zelle das Molekiilwachstum m it 
dem Krystallwachstum Hand in  H and geht. — Dasselbe gilt fiir die kolloide Kiesel- 
saure. Die kontinuierlich fortschreitende Entwasserung ist kein Beweis gegen die cliem. 
Bindung des W., da beim Paraformaldehyd dasselbe zu beobachten ist. Allerdings 
kondensiert sich die monomere Kieselsaure zu dreidimensionalen Molekiilen, die kein 
G itter bilden kónuen. Uberhaupt bestehen zwischen Kohlenstoff- u. Siliciumderiw.
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in  bezug auf Polymerisationsfiihigkeit weitgehende Ahnlichkeiten. (LiEBIGS Ann. 474. 
1 4 5 --2 7 5 . 26/9.) B e r g m a n n .

,,ł3. Konrad, O. Bacłlle und R. Signer, t)ber polymere Kieselsdureesler. 19. Mitt. 
uber hochpolymere Verbindungen. (18. vgl. vorst. Ref.) Da es schwierig erscheint, 
polymcrhomologe Kieselsauren zu isolieren, u. da auch bei den Polyoxymethylencn 
durch Veresterung der Hydroxyle bestandigere Prodd. erhaltcn wurden (vgl. vorst. 
Ref.), untcrsuchen Vff. die polymerhomologen Kieselsaureester. Bei der Einw. von 
i/2 MBl. W. auf 1 Mol. Si(OCH,), entsteht iiber (OCH3)3SiOH durch Abspaltung von 
W. dćr Dikieselsaureester, (CH30 )3Si—O—Si—(OCH3)3. Bei der Rk. von 1 Mol. 
Ester m it 1 Mol. W. entsteht fast quantitativ  ein Kieselsaureester m it einem Mol.- 
Gew. iiber 10 000. Da die insgesamt in Rk. tretende W.-Menge doppelt so groB ist, 
wie die zugesetzte, sind diese Tatsachen leicht zu verstehen; ebenso laBt sich errechnen, 
daB der Polymerisationsgrad p, wenn m  Moll. W. auf n  Moll. Orthoester einwirken, 
=  n /(n  — m) ist. Es konnten (Tabellen im Original) polymere Ester m it 2— 10 Si- 
Atomen systemat. dargestellt werden; es wurde gezeigt, daB normale Hauptvalenz- 
verbb. vorliegen. Bei den Verss. wurden naturgemaB Gemische crhalten, clie durch 
fraktionierte Dest. gereinigt w ird  en. AuBer Polymerhomologen treten  Nebenprodd. 
infolge yon RingschluB oder Bldg. von Seitenketten auf, wie aus dem Si-Geh. bc- 
rechnct werden kann. Besonders starker RingschluB bedingt das Auftreten von 
gallertartigen bis festen Prodd. bei der Einw. von mehr ais 1 Moi. H 20  pro Mol. Ortho
ester. K p., D. u. Viscositat der Prodd. hiingen linear vom Mol.-Gew. ab. (L ie b ig s  
Ann. 474. 276—95. 26/9. Frciburg, Univ.) B e r g m a n n .

Heinrich Wieland, Walter Frank und Zenjiro Kitasato, Zur Konstiiuiiou 
der polymeren Knallsauren. V III. M itt. uber die Knallsdure. (VII. vgl. C. 1925. II. 
1431.) I. O b e r E r y t h r o c y a n i l s a u r e .  Von den vielen Verss., welche unter- 
nommen wurden, um die 1. c. fiir die Eryłhrocyanilsdure aufgestellte Konst.-Formel 
weiter zu sichern, fiihrte nur die Umsetzung m it Anilin zum Erfolg. Dieselbe yerlauft 
nach der Gleichung: C4H 40 4N4 2 C„H5 -NH 2 =  C18H 130 2N5 -}- NH2-OH +  H 20 .
Verb. G16H130 2N 5 is t sehwach sauer, bildet cin neutrales Acetylderiv. u. is t recht bc- 
standig gegen Sauren u. Alkalien. Mit SOCl2 reagiert sie heftig im Sinne der Gleichung: 
C10H 13O2Ns =  C9H cN4 +  CGH5 -NH 2 +  C 02. Verb. C9HGN4wurde durch Verseifung zur 
bekannten l-Phenyl-l,2,3-triazol-4-carbonsaure ais N itril dieser Siiure (I) erkannt, 
welch letztere weiter zum Phenyllriazol decarboxyliert wurde. — Die Umsetzung der 
Erythrocyanilsaure m it Anilin fiihrt also wie die Einw. von Alkali (l. c.) in  dic Triazol- 
reihe. Zuerst entsteht unter Ringaufspaltung U. Dann wird das N ’ OH der Aldoxim- 
gruppe durch N- CGII5 verdriingt unter Bldg. von HI, aus welchem durch RingschluB 
u. H 20-Abspaltung Verb. C1GH 130 2N5 (IV) hervorgeht. I entsteht aus IV durch B eck- 
M A N N sch e  Umlagerung 2. Art. Diese Rklc. stehen m it der friiheren Formel der Erj'thro- 
cyanilsiiure durcliaus im Einklang. —  II. t J b e r ^ - I s o c y a n i l s a u r e .  Die dem 
„/?-Methazonsiiureanhydrid“ von S t e i n k o p f  frulier (l. c.) zugeschriebene Formel 
muB aufgegeben werden, da sie einer anderen Siiure (nachst. Ref.) erteilt werden muB. 
Die S T E iN K O P F s c h e  Verb. is t m it Isocyanilsdure stereoisomer, u. zwar wahrscheinlich 
im Sinne der Formeln V (Isocyanilsaure) u. VI, welchcs daher ais fi-lsocyanilsdure 
bczeichnet wird. Folgende Griinde fiihren zu dieser Auffassung: 1. Durcli NH4OH 
werden V u. VI in  Peri- u. Metacyanilsdure (beide ygl. nachst. Ref.) umgewandelt. —
2. VI liefert wie V cin Dibcnzoylderiv. — 3. Bei langerem Kochen m it W. geht VI iiber 
in  ein óliges Prod. u. eine priichtig krystallisierte Verb., welche um H.,0 armer ist ais
VI u. aus VI auch m it SOCl2 entsteht. Dieselbe wird durch sukzessive Einw. von Alkali
u. Saure in  die 1. c. besehriebene Anhydroisocyanilsaiire (VJJl) umgelagert u. besitzt 
daher zweifellos Formel V n. Die in  VI angenommene syn-Konfiguration der eincn 
Oximgruppe erkliirt dio leichtc W.-Abspaltung. Obiges ólige Prod. ist die 1. c. be- 
schriebeno Cyanmethazonsaure, dereń Konst. einer primiiren aci-Nitroverb. durch t)ber- 
fiihrung m it C6H5 -COCl-Pyridin in  IX bewiesen wurde (liierzu vgl. C. 1929. I. 3088
u. nachst. Ref.). Ilire Bldg. aus VI ist so zu erkliiren, daB der Furoxanring liydrolyt. 
geoffnet wird, die beiden Aldo.\imgruppen in  CN ubergehen u. das der aci-Nitrogruppe 
benachbarte CN liydrolyt. abgespalten wird. — 4. M it sd. S0C12 liefert auch VI das
1. c. besehriebene Dicyanfurozcm. — 5. Durch Anilinhydrochlorid in  sd. W. wird VI 
in  dasselbe Anilozim  (F. 121— 122°) iibergefiihrt wie V. Entsprechend der jetzigen 
Auffassung der /J-Saure erhalt dieses Aniloxim endgiiltig die cycl. Formel (also 1. c. 
V II., n ieht V III.). — 6 . Mit C6H5 -N2-C1 liefert VI dieselbe Verb. G0H7O3N5 wie Cyan
methazonsaure (1. c.). Die reaktionsfahige Aldoximgruppe w ird also hydrolyt. ab-
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gespaltcn. Dic.se Rk. t r i t t  bei V nicht ein. — 7. K ocht m an VI m it 4-n. Lauge, so t r i t t  
nach einiger Zeit die purpurrote „E rv thrork .“ auf, allerdings langsamer ais bei V. 
N C -C = = C H  C6Hs-iNHC0-C-----C -------- CH C6H6-NH-CO-C------C---------CH
I Ń:N-N-C8H5 II  HO-N 0:& N H , N-OH III  HO-N 0:ft-NH, N-C„H3
C#Hs-N H -C O -C -C =C H  IIC-------C-----C-----CH VI VII H C -C -----C-CN

u  i i ii n n ii n  u ii

IV IIO-N N:N-N-C,H6 N-OII Nr-0 -N :0  N-OH HO-N N -0 -N :0
HC-------C----- C----------- CH IX NC-C-C-C1 OC-----C-----C-CN

V N-OII N-O- N:O IIO-N C„H5-C0-0-N N-O-CO-CJI, N il, N -0 -N :0  VIII
V e r  s u c h e. l-Phenyl-l,2,3-tńazolnl-(4)-isonitrosoacetanilid, " C1GH 130 2N5 (IV). 

Durch kurzes Erwarm en von Erythrocyanilsaure m it Anilin in  Essigester. Aus A.,
E. 202—203°, meist wl., bcstiindig gegen sd. konz. HC1, Br in  ISg., C r03, H N 02, un-
verandert 1. in  konz. I I2S 04, langsam 1. in  sd. methylalkoh. KOH zum K-Salz, welches 
auf Zus. von W. in  Nadeln von F. 212—213° (Zers.) ausfallt. Acetylderiv., C18H J50 3N5, 
Nadeln aus Aceton-CCl4, E. 171—172°. — l-Phenyl-4-cyan-l,2,3-lriazól, CgH cN 4 (I).
IV in  SOCL eintragen, kurz kochen, m it Eis zers. Nadeln aus CC14, E. 121— 122°. —
l-Phenyl-l,2,3-triazol-4-carbonsdure. I  m it n. alkoli. KOH bis zur beendeten NH3- 
Entw. kochen, m it W. verdiinnen, von geringem Nd. (E. 232°) filtrieren, m it HCI fallcn. 
Krystalle aus CH30 H  m it 1 Mol. des letzteren, E. 150° unter C02-Entw. Liefert durch 
Eriiitzen iiber den E. l-Phenyl-l,2,3-triazol, C8H 7N3, aus W., F . 55— 56°, aromat, 
riechend. —  Verb. Durch Eintragen von Erythrocyanilsaure in  alkoli.
Phenylhydrazinlsg. u. GieBen in  verd. HCI, wenn eine Probe m it Alkali keine Carmin- 
farbung melir gibt. Krystalle aus A. oder Eg., F . 217—218° (Zers.). Reduziert ammonia- 
kal. Ag-Lsg. Gibt m it sd. konz. HCI ein Prod. von F . 261—-262° (Zers.). —  fi-Isocyanil- 
sdure (VI). D arst. nach STEINKOPF. Bliittchen aus W., F . 119°. — Dibenzoylderiv., 
Ci8H 12O0N ,. In  Pyrid in  unter Eiskiililung. Nadeln aus A., F . 155°. —  fł-Anhydroiso- 
cyanilsdure oder Cyanfuroxanaldoxim , C4H 20 3N4 (VH). 1. VI oder besser V (welches 
zuerst in  VI libergeht) 30 Min. m it W. unter RiickfluB koehen, wobei sich Krystalle 
im Kiihler absetzen, diese m it W.-Dampf iibertreiben. 2. VI m it SOC1, einige Min. 
erwarmen, im Vakuum verdampfen. Nadeln aus W., F . 90— 91°, meist 11. — Anhydro- 
isocyanilsaure (VIH). VH in 1 Mol. 0,1-n. NaOH lósen, m it HCI ansauern, im Vakuum- 
exsiccator verdampfen, mehrfacli m it A. extrahieren, Lsg. eindunsten lassen. Aus W.,
F. 185— 186° (Zers.). Da VH aus der Lsg. in  sd. verd. HCI unveriindert krystallisiert,
muB in der alkal. Lsg. eine Konfigurationsanderung der Oximgruppe eintreten. — 
Die Lsg. von VI in  konz. NH.,OH scheidet in  3 Tagen ein gelbes NH.r Salz aus, welches 
m it verd. HCI Pericyanilsdure, Schiippchen aus W., F . 187° (Zers.), liefert. Aus der 
M uttcrlauge durch Verdampfen im Vakuum, Ansauern u. Ausiithern Metacyanilsaure, 
Tafeln, F . 70°. (L ie b ig s  Ann. 475. 42— 54. 2/10.) L i n d e n b a u m .

Heinrich Wieland und Zenjiro Kitasato, Zur Konslitution der polymeren Knall- 
sduren. Pericyanilsdure, Epicyanilsdure und Metacyanilsaure. IX . M itt. iiber die 
Knallsdure. (Unter Beteiligung von F. Fromm.) (VIII. vgl. vorst. Ref.) Es ha t sich 
gezeigt, daB die in  der VII. M itt. ais C4H 0O5N., formulierte u. ais „Hydratoisocyanil- 
saure“ bezeichnetc Verb. kein konstitutionell gebundenes W., sondern 1 Mol. Krystall- 
wasser enthalt, welches sich entfcrnen laBt u. aueh den Salzen fehlt. Sie is t also aueh 
eine tetram ere Knallsaure u. wird je tz t Pericyanilsdure genannt. Sie wird durch Anilin- 
hydroclilorid — im Gegensatz zu den Isocyanilsauren (VII. u. V III. M itt.) — lediglich 
zu einer neuen Siiure isomerisiert, welche wie Pcricyaniłsaure selbst m it h. HCI in  die 
schon in  der VII. M itt. kurz beschriebene Epicyanilsdure iibergeht. Da letztere u. 
dio neue Saure stereoisomer sind (vgl. unten), werden sie durch die Prafixe a  (neue 
Saure) u. f) (friihere, stabile Saure) unterschieden. Dio Metacyanilsdure (vgl. V II. M itt.) 
stch t auBerhalb dieser Umlagerungsreihe. — P e r i c y a n i l s i i u r e .  Die friihere 
Konst.-Formel (XI. in  der V II. M itt.) ist naturlicli aufzugeben. Da die Siiure Triacyl- 
deriw . u. ein Trimethylderiv. bildet, muB der Furoxanring aufgespalten sein. Iilit 
SOCL liefert die Siiure eine Anhydroverb. C4f / 20 3iV4, welche noch 2 benzoylierbare 
H-Atome enthalt, zum Ubergang in  Erytlirocyaniiśaure nicht mehr faliig, gegen Sauren 
selir bestandig ist, aber durch Ba(OH )2 unter NH3A bspaltung zu einer Carbcmsdure 
C.,//30 eiV3 verseift wird. Letztere spaltet leicht C 02 ab u. geht dabei in  Isofulminur- 
sdure (IV) iiber, dereń Konst. friiher (VI. M itt.) aufgeklart worden ist. Fiir die Carbon- 
siiure ergibt sich nun Formel HI; wiihrend oder nach der Abspaltung des C02 lagert 
sich das gebildete Oxim in  das Saureamid IV um. Obige Anhydroyerb. is t das zu DI
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gekorige N itril II. Perieyanilsaure kann wegen ihrer Fiihigkeit zum Ubergang in  Erythro- 
cyanilsiiuro den Furazanring nock nicht enthalten u. diirfte Formel I  besitzen, aus 
Isocyanilsauro gebildet durch hydrolyt. Ringoffnung u. Dehydratisierung einer Aldoxim- 
gruppe. — a - u . / S - E p i c  y a n i l s a u r e .  Bei der Isomerisierung von I  zur j3-Episaure 
durch h. HC1 Wird zweifellos die a-Episaure ais Zwisehenstufe uberschritten. Beide 
Episauren liefern nun m it sd. SOCl2 ebenfalls II. Man darf daher annehmen, daB die 
Umwandlung von I  in I I  durch SOCL iiber die beiden Episauren fiihrt, daB also II  
in letzter Stufe aus der /9-Episaure entsteht. Beide Episauren geben sich durch ihre 
tiefrote FeClj-Rk. ais Hydroxamsauren zu erkennen. Tatsachlich werden sic durch 
H N 02 in  eine Carbonsaure, G.tH:tOiAr:i ubergefiihrt, dereń Decarboxylierungsprod. durch 
Synthese ais Cyanglyozim  (VIII) erkannt wurde. Von VIII aus ergibt sich ruckwarts 
fiir die Carbonsaure Formel VII u. fiir die Hydroxamsaure Formcl VI, welche die An- 
hydrisierung z u l i  zwanglos erklart. Da beide Episauren Hydroxamsauren sind, konnen 
sie nur ster. isomer sein. Wenn VI die stabilere Saure reprasentiert, so erhalt die 
a-Saure die syn-IConfiguration V. Bei dem Ubergang von I  in  V verschiebt sich ein 
O-Atom von der aci-Nitrogruppe zum benachbarten iiuBeren C-Atom, ein Vorgang, 
fur den sich eine nahere Erklarung noch nicht geben laBt.

M e t a c y a n i l s a u r e .  Diese unterscheidet sich von den Isomeren durch ihre 
groBe Bestandigkeit, auch gegen h. Alkalien, u. ih r Vcrh. bei der Benzoylierung, indem
2 Benzoyle eintreten u. OH durcli Cl ersetzt wird. Die Saure verhalt sich also wio die 
prim. aci-Nitroverbb., welche, wie Vff. kurzlich (C. 1929. I. 3088) gezeigt haben, ben- 
zoylierte Hydroxamsaurechloride liefem. Die aci-Nitrogruppe findet sich auch in  den 
mittels SOCL erhaltenen D eriw . der Saure. Bei gelinder Einw. des Agens entsteht 
eine isomere, bei stiirkerer Einw. eine um H 20  armere Saure, welche durch Ba(OH )2 
unter N H 3-Abspaltung zu einer Carbonsaure verseift wird. W ird letztere unter Kiihlung 
benzoyliert, so wird das Carboxyl abgespalten u. im iibrigen nur die immer noch vor- 
handene aci-Nitrogruppe angegriffen. Aber schon bei ca. 20° t r i t t  noch ein Benzoyl 
ein, u. es entsteht dieselbe Verb., welche aus Cyanmethazonsaure erhalten worden ist 
(Formcl IX im vorst. Ref.). N un zoigen bekanntlich einseitig substituierte Furazan- 
deriw . groBe Neigung, sich unter Ringoffnung zu Isonitrosocyanverbb. zu isomerisieren. 
Gibt man dem Prod. der einfachen Benzoylierung obiger Carbonsaure Formel XI,so 
fiihrt dessen Isomerisierung zu XH, welches nochmals benzoyliert wird. Die Carbon
saure erhalt Formel X  (X =  C 02H). Das Anhydroderiv. der Metacyanilsaure is t das 
zugehorige N itril (X  =  CN) u. das Isomerisierungsprod. der Metacyanilsaure das Carbon- 
amid (X =  CO-ŃH;). Metacyanilsaure selbst besitzt Formel IX. Sie entsteht also 
aus den Isocyanilsauren durch Verschiebung des extranuclearen O vom Furoxanring 
an dio benachbarte Isonitrosogruppc. Obv\'ohl I  u. IX aus den Isocyanilsauren neben- 
einander durch dasselbe Agens u. m it fast gleicher Gesohwindigkeit gebildet werden, 
handelt cs sich um 2 vóllig getrennte Rkk.
NC-C-----------C------------ CH NC-C-------C---- C-OH CO,H-C------ C------C-OH
I  N .O H  0 : i 0 H  HO -Ń  I I  & O H  iJ .O -N  I I I  ft-OH N -O -iśT
OC-----C------ C-OH N C -C------- C------- C- OH NC-C--------O-------------- C-OH

NH, A - O - A  IV  * V  N • OH • OH IsT• OH V I N . O H N . O H H O - &
N C-C-C • CO,H NC-C--------------CH X -C----- C----- CH HC— C—C-Cl X I
V II N- OH N -OH V II I  N - O H N - O H  X NO-ISt 0 :N -0 H  N-O-A N-0-C0-C0H 5

HC------- C-----C----- CH IX  NC-C—C-Cl X II  B r-C ------- C------ C— CBr,
N -OH &- 0 - N  O.-A-OH HO-N N- O- CO- C0H s X I I I  A-OH jŚ^-O-N NO, 

V e r s u c h e .  Pericyanilsaure, C4H 40 4N4 (I). Das Krystallwasser wird im Vakuum 
bei 110° abgegeben. N H t-Salz, C4H ,0 4N5. Pyridinsalz, C4H 40 4N4,C5H 6N, aus der 
Lsg. von I  in  h. Pyridin, Prismen aus A., F . 179° (Zers.). — Trimethylderiv., C,H 10O4N4. 
Suspension von I  in  CH3OH unter Eiskiihlung m it ath. CH2N 2-Lsg. versetzen, 12 Stdn. 
bei Raumtemp. stehen lassen. Nadeln aus A., F . 128°. M it sd. Lauge NH3-Abspaltung, 
kein Erythrosalz. — Tribenzoylderiv., C^HjjĆ^N,. In  P yrid in  unter Kiihlung. Nadeln 
aus Eg., F . 189° (Zers.). Duroh sd. Laugen Verseifung u. Umlagerung zur Erythro- 
saure. — Triacetylderiv., C10Hj,0O7N4. Mit sd. Acetanhydrid. Nadeln aus A., F . 162° 
(Zers.). —  Anhydroepicyanilsaure oder Ozyfurazanisonitrosoaceionitril, C4H 20 3N4 (H).
I  in  Chlf. m it SOCL, bis zur Lsg. (3 Stdn.) kochen, Chlf. u. SOCL im Vakuum entfernen, 

XI. 2. " 174
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in  wenig Chlf. aufnehmen, nach Entfem ung von Schmieren yerdunsten. Nadeln aus 
W., F. 102°, lackmussauer, bestandig gegen konz. HC1 (Rohr, 100°). Schwache FeCl3- 
Rk. M it sd. Lauge Abspaltung von N H 3 u. C 02. Dibenzoyldcriv., C,sH ln0 5N4, Nadefn 
aus A.. F . 158°. — Isofulminursaure oder Ozyfurazancarbonamid, C3H 30 3N 3 (IV). II mit 
0,1-n. B aryt 20 Min. kochen, Ba m it H 2S 0 4 genau ausfallen, F iltra t im  Yakuum ein- 
engen, wobei eine bliittrige M. ausfallt. B lattchen aus W., F . 202—204° (Zers.), lackmus
sauer. Schwache FeCl3-Rk. Liefert m it sd. Barytlsg. (bis zur beendeten NH 3-Entw.) 
Oxyfurazancarbonsaure, Nadeln aus W., F . 175°, m it C0H5 'COC1 in  Pyridin Benzoyl- 
ozyfurazan, C„H60 3N 2, Nadeln aus A., F. 212°. — Oxyfurazanisonitrosoessigsaure,
C,H30 5N 3 (III). Aus dem F iltra t des rohen IV durch yólliges Verdunsten im Vakuum
u. Aufnehmen in A. Nadeln aus A.-Bzl., F . 165° (Zers.). Schwache FeCl3-Rk. — <x-Epi- 
cycmilsaure, C,H,0.,N, (V). 1. I  m it wss. Anilinhydrcchloridlsg. 30 M n . kochen u. 
noch 30 Min. erhitzen, li. filtrieren. 2. Besser I  bei 10° in  konz. H 2S 0 4 lósen, nach 
1/2 Stde. auf Eis gieBen. Nadelrosettcn aus W.. F . 170° (Zers.). Mit sd. Alkali NH3- 
Entw . ohne Farbung. Mit FcCl3 Idrschrot. Tctrabensoylderiv., C32H 20O8N4, Nadeln 
aus A., F . 179° (Zers.). — fl-Epicyanilsaure (VI). V m it konz. HC1 bis zur Lsg. erhitzen, 
im Vakuum einengen. F . 162° (Zers.). — Cyanglyoxmicarbonsdure, C4H 30 4N 3 (VII).
V oder VI in  verd. Lauge lósen, NaNÓ2 zugeben, unter Eisktihlung m it verd. HCl an- 
siiuern, im  Vakuum yerdunsten, m it A. ausziehen. Nadelrosettcn aus Essigester-Gasolin,
F. 98°. — Cyanglyoxim, C3H 30 2N3 (VIII). 1. VI in  wenig CH3OH m it 2-n. methyl- 
alkoh. KOH 1/2 Stde. kochen, wobei sich unter NH 3-Entw. das blutrote Salz lost u. 
ein gelbes Salz ausscheidet, dieses m it verd. HC1 zers., ausathern. 2. Ebenso aus VII.
3. Synthet. aus amphi-Chlorglyoxim u. NaCN in sd. A. (1 Stde.), F iltra t im Vakuum 
ycrdampfen, m it HCl ansauern, ausathern, A.-Riickstand in  CH3OH m it methylalkoh. 
KOH neutralisieren, gelbes Salz wie oben zers. Krystalle aus W., F. 175° (Zers.), 
kongosauer. Mit FeCl3 roto, gegen HC1 unbestandige Farbung. — Melacyanilsdure 
oder [aci-Nitroinelhyl]-furazanaldoxim (IX). Lsg. von Isocyanilsaure in  wenig Pyridin 
m it konz. NH4OH yersetzen, nach 3 Tagen NH4-Salz von I  absaugen, im Vakuum 
stark  einengen, einige Stdn. in  Eis stehen lassen, K jystalle absaugen, in  wenig li. W. 
losen, ungel. Salz yon I  h. absaugen, aus F iltra t auskrystallisiertes Salz m it HC1 u. 
A. zers. Aus der Mutterlauge des N H 4-Salzes wird m it Ba(OH), der Rest ais Ba-Salz 
abgeschiedcn. F. 70°. G ibt deutliche Nitrolsaurerk. — Verb. CKIIu O ^N fil. Aus IX 
m it C6H5 -C0C1 in  Pyridin unter Eiskflhlung. Nadeln aus Eg., F . 168°. — [aci-Nitro- 
mcthyl\-furazancarbonamid, C4H 40 4N4 (X, X  =  CO-NH,). Aus IX m it SOCL, in  sd. A.

, (10 Min.), im Vakuum yerdampfen. B lattchen aus Bzl., F . 105°. — Anhydrometa- 
cyanilsdure oder [aci-Nilrotnełhyl]-cyanfurazan,% C4H sOsN4 (X, X  =  CN). IX m it S0C12 
30 Min. kochen, im Vakuum yerdampfen, in  A. aufnehmen. Ol, K p ,2 98°, 11. auBer in 
W., kongosauer. Schwache FeCl3-Rk. — Cyanfurazanbenzoylhydroxammurechlorid, 
C11H50 3N4C1. Durch Benzoylierung des yorigen. Nadeln aus A., F . 157°. — [aci- 
Nitromełlnjlyfurazancarbansaure, C4H30 5N3 (X, X  =  C 02H). Voryorigcs m it n. Ba(ÓH )2 
20 Min. kochen, ausgefaUenes Ba-Salz m it H 2S 0 4 genau zerlegen, F iltra t im Vakuum 
yerdampfen. Prismen aus Bzl., F. 100° (Zers.), zersetzlich. — Furazanbenzoylliydroxam- 
sdurcchlorid, C10H fiO3N3Cl (XI). Durch Benzoylierung des yorigen im Kaltogemisch. 
Nadeln aus Eg., F. 211—212°. —  Verb. C ^ I I^ O ^ ^ C l  (Benzoylderiv. yon XII). Wie 
vorst. unter Kiihlung m it W. Nadeln aus Eg., F . 221°. — Tribrommeiacyanilsdiire, 
C4HO,N4Br3 (XIH). Aus IX m it Bromwasser. Aus CC14, dann Gasolin, F. 122°. Alkoh. 
KOH spaltet sofort Br ab. (L ie b ig s  Ann. 4 7 5 . 54—78. 2/10. Miinchen, Bayr. Akad. 
d. Wiss.) L in d e n b a u m .

Einar Biilmann und Tine ter Braak, U ber Dimethyldipropylallozanthin und 
sein Reduktionspotenlial. Dimelhyldipropylallozanthin, C16H 220 8N4, wurde durch 
Oxydation von Propyltheobromin zu Methylpropylalloxan u. darauffolgende Red. 
m it H ,S  dargestellt. Krystalle aus W. Das Red.-Potential — das ein MaB der Af- 
fin ita t der Red. zur korrespondierenden Dialursaure ist — ist in 0,1-n. H 2S04 (760 mm 
H„) bei 18° 0,3643, bei 25° 0,3616 Volt. Es wurde in  der K ette Chinhydron—0,1-n. 
H^S04/0 ,l-n . H 2S 04—Allosanthin, also ohne Diffusionspotential, gemessen. (Rec. 
Tray. chim. Pays-Bas 4 8 . 919—21. 28/8. Kopenhagen, Univ.) B e r g m a n n .

M. Bergmann, L. Zervas und H. Koster, Autoracemisation argininhalliger 
Aminosdureanhydride. (Beitrag zur Struktur des Clupeim.) 27. Mitt. iiber Umlagerung 
peptidalmUcher Sloffe. (26. vgl. C. 1 9 2 9 .1. 1107, vgl. auch C. 1929. II . 2206.) Aus 
der yerschiedenen Geschwindigkeit, m it der sich d-Phenylalanyl-d-argininanhydrid u . . 
d-a,S-Bisguanido-n-valeriansdureanhydrid einerseits, andrerseits Clupein selbst racemi-
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sieren, wird wahrschcinlich gemacht, daB im Clupoin das Arginin nicht anhydridartig 
gebunden ist. —

V e r s u c h e :  Inakt. Phenylalanylargininanhydridhydrochlorid. C15H 22 0 2N5C1 +  
HoO. 0,1711 g d-Phenylalanyl-d-arginihanhydrid m it 2,48 ccm ł/s*n - Natronlauge
2 Śtdn. bei 20°, m it starker Salzsaure kongosauer machen. F.x 170° unter Aufschiiumen, 
dami F .2 241—243° (Zers.). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1901—05. 18/9.) ZlMMERMANN.

Max Bergmann, Leonidas Zervas und Vineent du Vigneaud, Synthese arginin- 
haltiger Peptide: d-Tyrosyl-d-arginin und sein Anhydrid. 28. Mitt. iiber Umlagentng 
pcptidahnliclier Sloffe. (27. vgl. vorst. Ref.) Vff. erhielten das d-Tyrosyl-d-arginin u. 
sein Anliydrid. Das Anhydrid  zeigt nicht die am d-Phenylalanyl-d-argininanhydrid 
bedbachtete Autoraeeniisation (vgl. C. 1929. I I . 2206), jedenfalls durch intramolekulare 
Absattigung des Phenolhydroxyis m it der Guanidogruppe. Wenn also im Anhydrid 
neben dem Guanidorest saure Gruppen yorhanden sind, gilt die 1. c. aufgestellte Regel 
fiir die Autoraeemisation nicht. Im  Clupein sind indes saure Gruppen nicht yorhanden.

V e r  s u c h e. 5,5 g d-Arginin +  7,7 g Azlacton der a-Acetamino-p-acetoxyzimt- 
saure in 55 ccm Aceton +  19 ccm W. 2 Stdn. bis zur Lsg. schiitteln, nach 15 Stdn. 
im Vakuum (35—40°) zur Trockne eindampfen, amorphen Ruckstand in 50 ccm Eg. 
gel. m it Palladiumschwarz liydrieren, filtrieren, yerdampfen. Sirup im W. losen u. 
erneut yerdampfen. Diacetyl-d-lyrosin-d-argininacetat. C18H 270 6N5,CH3C 00H . F. 196°, 
[“ Id 21 (W.) =  —19,5°. — 9 g Acetyldipeptid m it 180 ccm n-Salzsaure 35 Minuten 
gekocht, im Vakuum bei niederer Kiihlung m it 2-n. Natronlauge lackmusneutralisiert, 
10 ccm n. Natronlauge zugesetzt u. m it 2,3 ccm Salicylaldehyd bei 0° 12 Stdn. unter 
Schiitteln aufbewalirt. Salicyliden-d-tyrosyl-d-arginin. C22H 270 5N5. Gelbe Nadeln.
E. 192— 194° oder aus Methanol farblose Blattchen. E. 252—254°. — 5 g Salicyliden- 
verb. (E. 252°) m it 1 Aquivalent Schwefelsaurc auf dem Wasserbad erwarmen, aus- 
athern, m it B arj't neutralisieren, filtrieren, unter AusschluB von C 02 eindampfen. 
d-Tyrosyl-d-arginin. Ci;iH 2,0.,N5. F . 200—202° (Zers.), [cOd23 (in l/$-n. Salzsaure) =  
— 105,7°. d-Tyrosyl-d-argininanhydridliydrochlorid. C15H 22 0 3N5C1. F. 220° (Zers.), 
s in tertbei 165°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62.1905—09.18/9.) ZlMMERMANN.

Max Bergmann, Vincent du Vigneaud und Leonidas Zervas, Acylwanderung 
wid SpaltungsL-orgćinge bei acylierlen D i o xo p iperazinen. 29. Mitt. iiber Umlagerung 
peplidahnlicher Stoffe. (28. vgl. vorst. Ref.) Wenn man N,N'-Diacetyl-2,5-dioxo- 
piperazin in wss. Lsg. m it einem Alkalisalz des Glykokolls oder freiem d-Arginin zu- 
sammenbringt, wandern die Acetyle unter Bldg. von Acetursaure, Acetyl-d-arginin u. 
freiem Dioxopiperazin. Vff. halten auf Grund der beobachteten L abilitat Dioxopiper- 
azine, die durch Aminosauren N -substituiert sind, nicht fiir existenzfahig. In  alkoh. 
Lsg. wird Diacetyldioxopiperazin durch Arginin katalyt. alkoliolyt. gespalten unter 
Bldg. des Diacetylglycylglycindthylesters (I). Die an der Iminogruppe acetylierte Peptid- 
bindung ist gegen Basen sehr empfindlich. Argin spaltet in A. das Acetyl ab zum 
Moiwacetylglycylglycimthylester (II), der m it Alkali nur Acetylglycylglyein liefert. 
Alkalien dagegen in wss. Lsg. spalten die acetylierte Peptidbindung auf unter Bldg. 
von 2 Mol. Acetursaure (m ).
CH3-CO-NH.CHaCO-N.CH2-COOCjH5 ^  nCHs-CO-NH.CHa-CO.NH-CH^OOCjHs 

I ĆOCH3 III  CII3 • CO -NH• CHjCOOH
V e rsu c h e . N,N'-Diacetylghjcylglycindthylester (I). C10H 16O5N2. F . 74— 76°. (Ber. 

Dtsch. chem. Ges. 62.1909—13.18/9. Dresden, K. W. I. f. Lederforschung.) Z im m .
G. Rasuwajew, Merichinoide Derimle. der Phenarsazinreihe. I II . Mitt. JReduktion 

voii Derivaten des 9,10-Dihydrophenarsazim m it Ameisensaure. (II. vgl. C. 1929. II. 
1007.) Zur Aufklarung des Rk.-Mechanismus der bei der Red. von Dihydrophen- 
arsazinderiyy. entstehenden meriehinoiden Verbb. wurde eino bestimmte Menge 9,10- 
Dihydrophenarsazinoxyd m it Ameisensiiure erwarmt, die entstehende gefarbte Lsg. 
m it O entfarbt, wieder erwarmt usw., bis die beim Erwarmen eintretende Farbung 
ausblieb. Die Spaltprodd. (abgeschiedenes As u. C 02) -wurden quantita tiv  bestimmt. 
Neben einem Nd. von As wurden in der Lsg. nach der Rk. Plienarsazinsaure u. N-Formyl- 
diphenylamin gefunden. Der quantitativ  yerlaufende Rk.-Vorgang ging dabei nach 
umstehendem Schema vor sich. In  analoger Weise wurde die Rk. noch beim 3,6-Di- 
methyl-9,10-dihydrophenarsazvioxyd untersucht.

V e r s u c h e .  (Unter ilitw irkung von W. Malinowski.) Dio ameisensame 
Lsg. yon 9,10-Dihydrophenarsazinoxyd wurde erwarmt, abgekiihlt u. m it L uft geschiittelt, 
wieder erwarmt usw. Dabei sehied sich ein Nd. von As ab, das F iltra t wurde ein-

174*
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N -H
+  2H-C0 0 H

~  k

+H -C O O H
-------- — >-

- C O ,

..2H' C00”  2 As +  2 C 0 a +  2(C6H s)2NH —>- (C3H 5)2N-CHO

gedampffc u. N-Formyldiphenylamin (F. 72—73°) m it h. A. aus dem Riickstand extra- 
hiert. In  der restlichen Menge wurde die gebildete Phenarsazinsaure bestimmt. Zur 
Best. der abgeschiedenen C02 wurde die Rlc. unter N  ausgefiihrt. —  Die analoge Red. 
von 3,6-Dimethyl-9,10-dihydroplienarsazinoxyd (aus A sC13 u. Di-m-tolylamin) fiihrte 
zur Bldg. von N-Fonnyldi-m-tolylamin, C15H 16ON (F. 85—86°). (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 62 . 2675—77. 9/10. Leningrad, Chem. Inst. d. Akad. d. Wissensehaften.) PoETSCH.

W. Borsche und C. K . Bodenstein, Untersuchimgm uber die Bestandleiłe der 
Kawaumrzel. IX .: Die Synthese des Yangonins. (V III. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1564.) Bei 
der Hydrolyse des in  der Kawawurzel enthaltenen Yangonins (I), das von B o r s c h e  
u. Ge r h a RDT (Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 7 . [1914]. 2902) ais cycl. Anhydrid des 
Yangonasauremethylesters betrachtet wurde, entstand Yangonasaure, die bei der 
Veresterung u. Erwarmen des gebildeten Esters m it Acetanhydrid zunaclist ein 
Yangonalaclcni (H) lieferte, das sogleich zum „Acetylyangonalacton“ (III) von W in z - 
HEIMER (R ie d e l s  Bericlite 19 0 8 , S. IX ) weiter acetyliert wurde. Dieser liatte 
bei der Verseifung eine „Acetylyangonasaure“ , C16H 16Oc, erhalten, die sich aber ais 
ident. m it II herausstellte u. bei der Methylierung in  I iiberging. Zur Synthese von 
I  haben Vff. nun 4-Methoxyzimtsaurechlorid m it Na-Aceton-a,a'-dicarbonsaure- 
diathylester zu y-Carbathoxyyangonasaureathylester (IV) kondensiert, der bei der 
Acetylierung ein Gemiseh zweier isomerer Acetylyangonalactoncarbomsaureatliylesier 
(V u. VI) lieferte. V u. IH, die sich leicht entacetylieren lieBen, formulierten Vff. ais 
D eriw . des y-Pyrons im Gegensatz zu VI u. einem von Vff. erhaltenen Acetyliso- 
yangonalacton vom F. 185—186°, die sich sehr bestiindig erwiesen u. ais a-Pyronderiw . 
aufgefaBt wurden. Das Gemiseh der beiden Isomeren V u. VI lieferte m it NaOH einen 
einkeitlichen Yangonalactoncarbonsaure-3-athylester, der sich leicht weiter zur freien 
Saure VH verseifen lieB. Das durch Deearboxylierung von YCC erhaltene Prod. erwies 
sich in  jeder Beziehung ais ident. m it H. Das oben erwahnte Acetyhsoyangonalaeton, 
das Vff. nur einmal erhalten konnten, wurde erst nach mehrstd. Erwarmen m it NaOH 
zu n  entacetyliert u. lieferte bei der Red. Acelyldihydroisoyangonalacicm (VHI), wahrend 
ein Hydrierungsversuch von V zum acetylfreien Dihydroyangonalacion fiihrte; letzteres 
lieB sich m it Dimethylsulfat zum Dihydioyangonin methylieren.

CO
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V e r s u e h e .  (Mitbearbcitet von Lew insohn.) Yangonasaure, C14H 140 6. Durch 
Aufspaltung von Yangonin m it KOH nach W in z h e i m e r  (1. c.). Aus CH3OH liell- 
gelbe Nadelchen, F. 126— 127°, 11. in  A., Essigester, Aceton, swl. in  A. Methylester, 
C15H ,60 6. Mit Diazomethan. Aus A.-PAe. gelbe Blattchen, F . 78,5°. — Acetyl- 
yangonalaeton, C16H u 0 5 (ni). A u s yorigem Methylester oder der Saure m it Acet
anhydrid. Orangerote Prismen, F. 133°. — Yangonalacton, Ci4H 120 4 (H). A u s III  
durch Erhitzen m it CH3OH oder Schiitteln m it methylalkoh. KOH. Aus CH?OH 
oder A. gelbe Prismen oder derbe Keile, F. 238°. L. in  Eg., wl. in  Essigester, A. u. 
Bzl. — Yangonin, C15H 140 4 (I). Aus n  m it Diazomethan oder Dimethylsulfat. F. 153 
bis 154°. — [Methoxy-4-cinnamoyl]-aceton-a.,a'-dicarbonsdurediathylester, C19H 220 7 (IV). 
Aus der Na-Verb. von Acetondicarbonsaurediathylester u. 4-Methoxyzimtsaurechlorid 
(Kp .J3 182°) iiber die Cu-Verb. von IV (aus CH3OH griine Nadeln, F. 138—140°). 
Aus CH30 H  schwefelgelbe Prismen, F. 51—52°. — Acetylisoyangonalactoncarbonsaure-
3-dthylester, CJ9H 180 7 (VI). Aus IV m it Acetanhydrid. Aus Aceton orangefarbene
Nadelchen, F. 220°. — Acetylyangonalactoncarbonsdure-3-athylester, CigH180 7 (V). 
Aus der Mutterlauge von VI auf Zusatz von CH3OH. Derbe Prismen, F. 103—104°.
— Yangonalaetoncarbonsdvre-3-dthylester, C17H 16Ó0. Aus dem Gemisch der beiden 
acetylierten Ester durch Schiitteln m it NaOH. Aus CH3OH orangegelbe Prismen oder 
gelbbraune TafeLa, F. 149—150°. Freie Saure, C,5H ,2O0 (VII). Aus CH3OH orange- 
farbeno Bliitter, F. bzw. Zers.-Punkt 212—215°. Durch Kochen m it Nitrobenzol 
Bldg. von H (F. 238—239°) n.;bcn einer verunreinigten Substanz vom F. 90—95°. — 
Acetylisoyangonalacton, C1GH u 0 5. Aus c i n e m  Ansatz von Yangonasauro u. Acet
anhydrid. Aus Essigester orangerote Prismen, F. 185—186°. LI. in  Alkali ohne 
Acetylabspaltung im Gegensatz zu V. Bei 3-std. Kochen m it NaOH Entacetylierung 
unter Bldg. von H. — Acetyldihydroisoyangonalacton, Ci„H160 5 (VIII?). Aus vorigem 
durch Hydrierung ( +  Pd). Aus Chlf. gelbe Prismen, F. 107—108°. LI. in  CH3OH, 
Eg., Essigester u. Aceton. —  Dihydroyangonalaetcm, Ch H I40 4. Durch Hydrierung 
von III  ( +  Pd). Aus Essigester Nadeln, F . 181—182°. — D i hydro yangonin, C15H 10O.,. 
Aus vorigem m it Dimethylsulfat. Nadelchen, aus CH30 H  F. 101—103°. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 62 . 2515—23. 9/10. Frankfurt, Univ.) PoETSCH.

P. Karrer und Kozo Miki, Uber Pflanzenfarbstoffe. XV. Der Zucker des a-Crocius. 
(XIV. vgl. C. 1 9 2 9 . II . 1014.) K a r r e r  u .  S a lo m o n  (C. 1 9 2 8 .1. 2839) haben gezeigt, 
daB der Zucker des a-Crocins ein Disaccharid ist. Dieses konnte je tz t in Form des 
schón krystallisierton Acetats isoliert werden, welches m it Genliobioseacelal in  jeder 
Hinsicht ident. war. a-Crocin besitzt demnach nachst. Formel.

C02R • CH : [CH • C(OHa) : CH • CII]3: CH • COaR 
R =  —CH-[CH(OHj]3-CH.CH2.O.CH-[CH(OH)]3-CH-CH2-OH

I---------o --------- 1 1---------O----- — 1
V e r s u c h e .  a-Crocin, in  wenig W. gel., m it 4,5-n. alkoh. NH 3 3 Tage bei 

Raumtemp. in  N -at stehen lassen, NHr Salz des a-Crocetins absaugen, F iltra t m it 
Essigsaure eben ansauern, nach Zusatz von Na-Acetat im Vakuum bei 35° verdampfen, 
iiber P 20 5 trocknen, m it Acetanhydrid u. Na-Acetat 1 Stde. erhitzen, in  Eiswasser 
gieBen. Das ausgefallene Gentiobioseacetał, CoBH380 ]n, bildet seidige Nadeln aus 
CH3OH, F. 189,5— 191,5°, [a ]D25 =  —4,9° in Chlf. (Helv. chim. A cta 12. 985—86. 
1/10. Ziirich, Univ.) LlNDENBAUM.

Fritz Wrede und Otto Hettche, Uber das Prodigiosin, den roteń Farbstoff des 
Bacillus Prodigiosus. (I. M itt.) Der die sogen. „blutige H ostie" bewirkende Farb
stoff wird durch Zuchtung des Bac. Prodigiosus in  gróBerer Menge isoliert. Der Bac. 
wird auf Traubenzuclcer-Pepton-Agar in  dunnen Schichten kultiviert. Kulturdauer
4—5 Tage bei 25°. Aus dem blutroten Bakterienrasen wird aus 1 qm Flachę 150 mg 
Prodigiosin gewonnen. Zur Zerstorung der Bakteriensubstanz wird die K ultur m it 
verd. Lauge behandelt, dann m it PAe. extrahiert. Aus dem gelbcn E x trak t wird das 
Chlorhydrat des Farbstoffs gefallt u. aus A. das Perehlorat krystallisiert erhalten. 
Daraus wird der freie Farbstoff in  amorphen Blattchen von griinem Metallglanz dar- 
gestellt. E r bildet Perehlorat, Pikrat, Salicylat, Benzoat, alle unl. in  W .; das Tartrat 
ist etwas 1. in  W. Die Analysc deutet fiir dio Verbb. etwa auf die Formel C20H ,5N 3O, Ac 
(Ac =  einbas. Saure) u. fiir das Prodigiosin C^H ^NjO  oder C2oH27N30 2. Das Mol.- 
Gew. des freien Farbstoffs in  Bzl. is t das doppelte der Formel, in  Eg. das einfache, 
das Salicylat in  Bromoform ebenfalls das einfache. Dio Salze u. die freie Base sind 
fast unl. in  W., 11. in  organ. Losungsmm. Die Salzlsgg. rot, die der freien Base gelb- 
braun. Durch N a2C03 u. NaHC03 Umschlag der Salze von ro t nach gelbbraun. —
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Die Lichtcchtheit der Farbst. is t gering. — E r reagiert nieht m it Hydrosulfit, alkoh. 
S 0 2-Lsg., langsam m it Na-Amalgam unter Farbaufhellung nach gelb. Mit PtO- 
Wasserstoff in  A. oder Eg. wird H 2 aufgenommen, entsprechend einer Doppelbindung. 
Die hydrierte Verb. is t fast farblos. — K M n04 in  Aceton entfarbt sofort; pro Mol. 
werden 13 O verbraucht. Auch durch C r03, H 20 2, H N 0 3 u. H N 0 2 erfolgt Oxjrdation. — 
Das Prodigiosin enthalt eine Methoxy- oder Athoxygruppe. N-Best. nach VAN S l y k e  
is t negatiy; Methylierung gelingt nieht.

V e r s u c h e .  Prodigiosingewinnung. Die Agarnahrlsg. fiir den Bac. prodigiosus 
enthalt je 9%  Pepton u. Fleischbriihe, 5% Glucose, etwas MgS04. Kultivierung in 
flachen Blechschalen, Abimpfen m it steriler Bouillon von Stamm kultur. Nach 4 bis
5 Tagen w ird die rotę M. abgeschabt, m it verd. NaOH bchandelt, mehrmals m it PAe.
extrahiert; durch Einleiten von HC1 in  den PAe. wird das Clilorhydrat gefiillt. — 
Prodigiosin-Perchlorat, C^oH^NjO, HCIO.,. Durch Losen des Chlorhydrats in  A., Vor- 
setzen m it 5% ig. HC104 bis zu beginnender Triibung. Nadeln. F . 228°. Unl. in  W., 
wl. in  A., Bzl., 1. in  A. u. Chlf. — Prodigiosin, C^H^N^O. Aus dem Perchlorat m it 
NaOH, Aufnehmen in  Chlf. Amorphe M. von grunem Metallglanz. S intem  zwischen 
70 u. 80°, kein F . Unl. in  W., U. in organ. Lósungsmm. — Hydrierung. 0,16 g Pro
digiosin nim m t in  A. m it PtO in 5 Stdn. 15,9 ccm f i 2 auf. F ast farblose Lsg., die sich 
in  der L uft schnell dunkel fśirbt. Dasselbe Verh. in  Eg. — Prodigiosin-Pikrat, 
CooHjgNjO, C0H 3N3O7. Losen von 0,1 g freiem Prodigiosin in  20 ccm A., Versetzen 
m it wss. Pikrinsiiurelsg. bis zur Triibung. Krystalle. F. 176°. Unl. in  W., wl. in  A.,
11. in  Chlf. — Prodigiosin-Salicylat, C20H 25N2O, C7H 0O3. Dargestellt wie das P ikrat. 
Goldgliinzende Nadeln. F. 178°. Unl. invV. ,  wl. in  A., 11. in  Chlf. —  Prodigiosin- 
Benzoat, C20H 25N 3O, C7H 0O2. D arst. wie das Salicylat. Goldglanzende Nadeln.
F. 170°. Unl. in  W., wl. in  A., 11. in  Chlf. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2678— 85. 
9/10. GreifsWald, Univ.) M ic h a e l .

A. A. Hijmans V. d. Bergh, Uber Porphyrinmodifikationen. U nter M itarbeit von 
P. Muller und A. Hijmans. Vff. beschreiben einen F a li  kongenitaler Porpkyrinurie, 
bei dem im U rin des Patienten nach derM ethode von H a n s  F i s c h e r  (C. 1 9 1 6 .1. 1070) 
ein in A. 1. Koproporphyrin festgestellt wurde, das nieht ident. ist m it dem sonst in der 
N atur vorkommenden Koproporphyrin. W ahrend es sich spektroskop, nieht von letz- 
terem untcrscheidet, zeigen die Methylester der beiden Koproporphyrine in ihren 
Sehmelzpunkten betraehtliche Unterschiede. So schmilzt der Methylester des bisher in 
der N atur beobachteten Koproporphyrins genau wie der von H a n s  F i s c h e r  synthet. 
dargestellte Koproporphyrin-1 -methylester bei 251°; dagegen zeigt der Methylester des 
von Vff. isolierten Koproporphyrins den F . 169—170°. Die Vff. konnten ebenso wie 
H a n s  F i s c h e r ,  der alle vier theoret. moglichen Koproporphyrine synthet. dargestellt 
hat, die Id en tita t dieses Koproporphyrins m it dem dem Atioporphyrin in  entspreehen- 
den Koproporphyrin feststellen. Somit ist erstmalig das Vork. von Koproporphyrin I I I  
in  der N atur bewiesen, eine Moglichkeit, die schon fruher (Handbuch der normalen
u. patholog. Physiologie 6. Band, 1. Halfte, 1. Teil, S. 191) theoret. erwogen wurde. 
(Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 15— 19.) P f l u c k e .

E. Biochemie.
V. Cofman. Biopliysikalische Chemie. Teil II . (I. vgl. C. 1929. II. 757.) Vf. 

beschaftigt sich m it Kolloiddynamik, m it dem Muskel ais chem. Maschine, erklart 
die Begriffe pn (Alkalinitat-Aciditat) u. rn  (Oxydation-Red.), verbreitet sich iiber dereń 
Bedcutung in der Biologie, behandelt dann die Frage, ob Kolloide amorph sind, die 
Periodizitat in Raum u. Zeit u. den Zusammenhang von Katalyse u. Leben. (Journ. 
chem. Education 6. 1090—99. Juni. W ilmington [Del.], Du P ont de Nemours
6  Co.) B e h r l e .

Henry Laurens, Einige physiologische Wirkungen strahlender Energie. Zusammen- 
fassender Vortrag iiber die physiol. Wrkg. des Lichtes einschlieBlich Infrarot u. Ultra- 
violett auf den tier. u. menschlichen Organismus u. Ubersicht iiber die wichtigsten 
Ergebnisse in der Anwendung bei der Strahlentherapie. (Journ. opt. Soc. America 
18. 237—52. Marz.) N o e THUNG.

A. T. Cameron, A textbook of biochemistry; for students of medicine and science. 2nd ed 
London: Churchill 1929. (482 S.) 8°. 15 s. net.
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E t. E nzym chem ie.
Rudolf Weidenhagen, Uber die Spezifiłat und den Wirkungsmechanismus der 

zuckerspaltenden Enzyme. Vf. gibt eine Zusammenfassung des bisherigen exporimcn- 
tellen Materials (vgl. auch C. 1 9 2 9 . I . 2311—12) u. erdrtert die theoret. Grundlagen 
unter Beriicksichtigung der bestehenden Auffassungen. Der Ersatz der spezif. Di- 
saceharidasen durch in  bezug auf die Disaceharidspaltungen unspezif. Gfykosidasen 
fiihrt zu wesentlich einfaeheren Vorstellungen u. ermoglicht eine Erklarung derjcnigen 
Erseheinungen, fiir die weder Zweienzymtheorie (K uiin), noch Zweiaffinitatstheorie 
(V. E u l e r  u . J o s e p h s o n )  ausreichten. Dam it sind die bisher ais sehr venvickelt 
angesehenon Spezifitiitsverhaltnisse der Carbohydrasen auf drei einfacho Grundtypen 
zuriickgefiihrt, fiir welche die Bezeichnungen: Strukturspezifitat, Stereospezifitat u. 
Ringspezifitat vorgeschlagen werden. Die S trukturspezifitat bedingt, daB bereits 
geringe Veranderungen am glykosid. Angriffszucker ausreichen, um dio Enzymwrkg. 
auszuschalten. Schon epimere Glykoside werden von versehiedenen Enzymen ge- 
spalten. Doch geniigen haufig schon Substitutionen im Angriffszucker, um das be- 
treffende Enzym wirkungslos zu maehen (Raffinose, Melecitose). Die Asymmetrie 
des glykosid. C-Atoms, die zwei stereomere, strukturident. Glykoside im Gefolge hat, 
bedingt wieder zwei spezif. Enzyme (Stereospezifitat). SchlieBlich besagt die Ring
spezifitat, daB die Enzym tatigkeit an bestimmte Saucrstoffbrucken der Zucker ge- 
bunden ist. /?-h-Fructosidase spaltet nicht /?-n-Methylfructosid u. a-n-Glucosidase 
spaltet nicht a-h-Methylglucosid. Es zeigt sich eine bemerkenswerte Obereinstimmung 
von Enzym u. Zucker in bezug auf die Punkte, welche ihre Individualitat bedingen. 
Die Zahl der Einzelindrriduen ha t gleiehzeitig eine erhebliche Beschriinkung erfahren.

E n z y m  S u b s t r a t e
a-Glucosidase . . . .  a-Glucoside, Maltose, Rohrzucker, Melecitose.
/?-Glucosidase................. /3-Glucoside, Gentiobiose, Cellobiose.
a-Galactosidaso . . . .  a-Galactoside, Melibiose, Raffinose.

Gal actosida.se . . . .  /5-Galactoside, Lactose. 
a-h-Eructosidase . . . a-h-Methylfructosid (?).
/J-h-Fructosidaso . . . /'j-h-Mcthylfructosid, Rohrzucker, Raffinose, Gentianose.

Dio neuen Befunde erfordern weiterhin eine Einschrankung in der Anwendung 
des Masscnwirkungsgesetzes. N atu r u. Menge der Begleitstoffe spielen eine gróBere 
Rolle ais m an bislang angenommen hat. Eine Reihe beobachteter Affinitaten hat 
offensichtlich m it dem Enzym nichts zu tun , sondern wird durch accessor. Beglei- 
stoffe Yorgetiiuscht. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 7 9 . 115—54. Ztschr. angew. Chem.
42 . 833—35. Marz. Berlin, Inst. f. Zuckerind.) W e i d e n h a g e n .

Rudolf Weidenhagen, Zur Kenntnis der p-Glucosidase. I . Spaltung von Amygdalin. 
Die /S-Glucosidase des Emulsins vermag b e i d e  /J-Bindungen des Amygdalins zu 
losen. Dio Hydrolyse des Gentiobioseteils erreieht wesentlich schneller 100% ais die 
Prunasinspaltung. Bei graph. D arst. verliiuft letztere gegen die Abscisse konvex, 
spater konkav. Die K urve zeigt einen deutlichen W endepunkt beim H undertpunkt 
der Gentiobiosespaltung. Die Prunasinspaltung wurde durch Blausaurebest. nach 
B r u n s w i k  erm ittelt. Die Gentiobiosespaltung ergab sich ais Differenz von Gesamt- 
glucose-Prunasinglucose. Auch die /9-Ghzcosidase aus Hefei lost b e i d e  /?-Bindungen 
des Amygdalins. Die Konz. des Enzyms in der Hefe is t etwa 10—20000mal schwacher 
ais in  einem n. gereinigten Em ulsinpraparat (Sal. f. =  0,57). Stim m t m an die Konz. 
beider Enzyme aufeinander ab (2000 mg troekne Hefe u. 0,1 mg Emulsin), so liegen 
die Punkte der Amygdalinspaltung auf derselben Kurve. Die Amygdalase von 
L e i b o w i t z  (C. 1 9 2 6 . I .  1661) ist also abzulehnen. Sie ist ident. m it /3-Glucosidasc. —  
Zur Best. der Carbohydrasen wird vorgeschlagen, a l s „ N o r m a l b e d i n g u n g e n “ 
festzulegen, wenn 2,500 g Maltose (Hydrat) oder die aquivalente Menge eines andem  
Substrats bei optimalem pn u. 30° in 50 ccm Gesamtvol. m it dem Enzym behandelt 
werden. Ais Enzym w e r  t  soli immer die Zahl der Enzymeinheiten (C. 1 9 2 3 . I .  1330) 
in e i n e m  Gramm Trockensubstanz verstanden werden. Ais ,,Normalgewichte“ 
ergeben sich: 2,500 g Maltose +  H ,0 ; 2,375 g Saccharose; 1,875 g Melecitose +  2H 20 ; 
4,125 g Raffinose +  5H 20 ;  2,375 g Cellobiose; 1,986 g Salicin; 2,500 g Lactose +  H 20 ; 
2,625 g Melibiose +  2 H 2 0 . Es ist weiterhin zweckmaBig, zum Vergleich der einzelnen 
Enzyme, von den moglichen Substraten ein besonders becjuemes ais ,,S tandardsubstrat“ 
zu yerwenden.
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a-Glucosidase . . . .  Maltose /7-Galactosidaso . . . Lactoso
/S-Glucosidase . . . .  Salicin /3-h-Fructosidase . . Saccharose
a-Galactosidase . . . Melibiose 

(Ztsehr. Yer. Dtsch. Zuokerind. 79. 591—602. Sept. Berlin, Inst. f. Zuckerind.) We id .

E 2. P f la n z e n c h e m ie .
Erich Schmidt, Matthias Atterer und Hans Schnegg, Uber die Ąbwesenfteit 

von Galaklanen in  den Skelettsubstanzen inkruslierler Zellwande. Aus den Zellwanden 
der Arehegoniaten u. Phanerogamen werdon die Skelettsubstanzen, das sind Komplexe 
aus Hemicellulose (Hs) u. Cellulose, m it Chlordioxyd u. N atrium sulfit gewonnen. 
Es werden die Skelettsubstanzen von Fichte, Esparto oder Halfa, Roggen, Buche, 
Hanf, Flachs u. Schwarzwurzel untersueht. Da man niemals in den Hydrolysenprodd. 
der Cellulose d-Galalctose (I) gefunden hat, so schlieBen Vff., daB Skelettsubstanzen 
allgemein d-galaktosefrei sind. Sie sind nur aus d-Glucose u. dieser nahestehenden 
Kohlenhydraten aufgebaut. Da sich I  in Form yon Galaktanen am Aufbau der yer- 
holzten Zellwand beteiligt, man sie aber in der m it N atrium sulfit hergestellten Skelett- 
substanz nicht feststellen kann, so miissen dio wahrend des Chlordioxyd-Natriumsulfit- 
Aufschlusses Galaktan fuhrenden Kohlenhydrate zusammen m it den Oxydations- 
prodd. des Lignins in  natriumsulfitlosliche Form iibergegangen sein, Danach konnte 
m an annehmen, daB das N atrium sulfit eine Trennung in 1. galaktanhaltige u. unl. 
galaktanfreie Kohlenhydrate bewirkt, weil es yielleicht den Galaktanen gegeniiber 
eino spezif. losende Wrkg. zeigt. Vff. konnten aber zeigen, daB die lósende Fahigkeit 
des Natrium sulfits nicht auf der Wrkg. der Na- u. OH-Ionen beruht, da diese Eigg. 
beim AufsehluB ausgesehaltet werdon konnten; denn sie konnten durch Wechselwrkg. 
von Chlordioxyd m it Natrium bisulfit, Resorcin u. Pyridin aueh ligninfreie Cellulose- 
Hemieellulosen-Komplexo darstellen. D a diese aucli keine Galaktano enthalten, be- 
sitzt also das N atrium sulfit gegeniiber Galaktanen keino spezif. losenden Eigg. — 
Vff. yerwenden den biochem. Nachweis zur Feststellung kleiner Mengen I  in  Hydro- 
tysaten. Durch Vergaren eines Hydrolysates m it I  yergiirenden u. I  nicht yergarenden 
Hefen kam i m an aus der Differenz oder Ubereinstimmung der Messungsergebnisse 
auf Anwesenheit oder Abwesenheit von I  im Hydrolysat schlieBen (vgl. C. 1927. I. 
1191). Es wird zunachst die Hydrolyse von H s m it Schwefelsaure, Salpetersaure, 
Ameisensauro u. Oxalsiiuro untersueht u. die letzte Methodo ais brauchbarste bei- 
behalten. Dann werden die Niihrlsgg., die Selbstgiirung u. Aufzucht der Hefen be- 
sprochen. Vff. yerwenden Saceharomyces Vordermannii u. SchizosaccharomycesPombe, 
die in  heller Bierwiirze der Staatsbrauerei W eihenstephan im Thermostaten bei 25° 
gezuchtet wurden. Vff. yerwenden das yon Th. L o h n s t e in  angegebene Prazisions- 
Garungs-Saccharometer m it Quecksilberindicator.

V e r  s u c h e. Zur D arst. der Hs wird zunachst der in  250 ccm 5%ig. NaOH 
gel. Sauerstoff durch einstiindiges Einleiten von N  bei Zimmertemp. yerdrangt, 25 g 
Skelettsubstanz eingetragen, noch 30 Min. N  oingeleitet u. die Flasche bei gewóhnlicher 
Temp. aufbewahrt. Nach 24 Stdn. wird die Cellulose abfiltriert u. m it W. gewaschen. 
Das nach nochmaligem Filtrieren klare gelbe bis orange gefarbte F iltra t wird im Misch- 
zylinder m it doppeltem Vol. A. yersetzt u. die ausgefałlte Hemicellulose abfiltriert u. 
m it A. gewaschen. Die feuchte H s wird in  Porzellanschale m it A. fein yerrieben u. bis 
zur sauren Rk. gegen Lackmus m it Eg. yersetzt. Zur Entfernung der Hauptmenge 
Essigsaure wird die H s nach 12  Stdn. in  Soxhlethiilscn abfiltriert u. iiber N acht m it A. 
aufbewahrt, dann noch 16 Stdn. im Soxlilet m it A. extrahiert, A. durch A. yer
drangt, die H s iiber P 20 5 u. dami zur Analyse bei 78° im Hochvakuum getrocknet. 
Die aus den yerschiedensten Skelettsubstanzen gewonnenen Hemicellulosen sind weiBe, 
leicht zerreibliche, lockere Substanzen, 1. in  W. u. wasserfreier Ameisensaure, bestandig 
gegen Chlordioxyd, wenn die 3%_ Asche yorher durch Elektrodialyse entfernt sind. — 
Vff. geben eine Obersicht iiber die Vergarung von Hydrolj^saten, die aus H s oben an- 
gefuhrter Pflanzen m it H 2SO., gewonnen wurden, dann folgt die Hydrolyse m it 3%ig. 
Salpetersaure u. Vergarung des Hydrolysats, dann m it 5% ig. Oxalsaure, zuletzt die Ver- 
garung von l-Xylose nach Behandlung m it V10-ą. NaOH. (Cellulosechemie 10. 126—34. 
Beilage zu Papierfabrikant 27. 4/8. Munchen, Weihenstephan.) M i c h e e l .

Erich Schmidt, Matthias Atterer und Helmut Thaler, Entfernung der garungs- 
hemmenden Huminsubstanzen aus den Ilydrolysaten von Hemicellulosen. Zur Zerstorung 
yon Huminsubstanzen, dereń Bldg. bei der Hydrolyse yon pentosan- u. saurereichen 
Hemicellulosen bisher n icht zu yermeiden war u. die besonders auf Galaktose yer-
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garendo Hefen entwicklungs- u. garungshemmend einwirken, liefien Yff. auf dio Hy- 
drolysate vor der Garung Chlordioxyd einwirken. Wio dio Verss. gezeigt haben, bleibt 
auch nach dor Oxydation dor Huminsubstanzen durch Chlordioxyd die Menge dor 
yergarbaren Zucker erhalton u. die Garung yerlauft auch ohne Zusatz von gepufforten 
Nahrlsgg. quantitativ . Es konnte so ernout nachgewiesen wordon, daB Chlordioxyd 
auf Kohlenhydrate nieht einwirkt. — Ebenso wie die Hemicellulose aus der Skelett- 
substanz dor Buehe ( S c h m id t ,  A t t e r e r  u .  S c h n e g g ,  vorst. Ref.) erweisen sich 
auch die yon Adlcrfarn, Roggenstroh, Buchenblattern u. Eomos fomontarius (Holz 
zerstórender Pilz) ais frei von Galaktose, wobei darauf hingewiesen wird, daB zur 
Hydrolj^se von Hemicellulosen nur bei Archegoniaten u. Phancrogamen die Oxalsaure 
yerwendet werden kann, wahrend dio Hydrolyse der Hemicellulosen des Pilzes nach 
dem friihor angegebenen Verf. (C. 1927. I. 1191) m it H 2SO., ausgefuhrt wurde.

V e r  s u c h  o. Im  Hochvakuum bei 78° bis zur Gewichtskonstanz getrocknete 
Hemicellulosen werden m it einer Lsg. von 6,35 g krystall. Oxalsaurc in  50 ccm W. 
8 Stdn. unter RuckfluB im sd. Wasserbad orliitzt, m it CaC03 „zur Analyse“ bei Wasser- 
badtemp. noutralisiert, F iltra t u. Waschwasser auf 500 ccm eingeengt u. m it 20 ccm 
einer 0,8—l% ig. wss., minoralsaurefreien C102-Lsg. yersetzt. Nach 12 Stdn. wird 
unverbrauchtes C102 durch A. in  i y 2 Stdn. cxtrahiert. Is t die iitli. Schicht bei Zimmer
temp. yerdampft, wird wieder m it CaC03 „zur Analyse“ neutralisiert, der Boden- 
korper abfiltriert u. ausgewaschen u. das F iltra t im eyakuicrtcn Essiccator iiber P 20 5 u. 
KOH zum Sirup oingeengt, dor m it W. oder Pufferlsg. aufgehommen wurdo. Ver- 
goren wurde m it Schizosaccharomyces Pombe u. Saccharomyces Yordermannii. (Cel- 
lulosechemie 10. 153—55. 5/8. Beilage zu Papierfabrikant 27- 6/10. Munchen, Bayer. 
Akad. d. Wissensch.) Ch . S c h m id t .

E a. P f la n z e n p h y s io lo g le .  B a k te r io lo g ie .
Hans Wozak, Slicksloffgehalt und Stickstoffverteilung in  einigen Leguminoscn 

wahrend des Waclislums auf Grund vergleichender Untersuchungen. Auf Grund um- 
fassender Verss. m it Pferdebohnen, weiBen Lupinen, Erbsen, Wioken, sehwarzen Busch- 
bohnen, Rotkloo u. Luzerno bringt Vf. in  lehrreichen Tabellen Belege iiber die N-Ver- 
mehrung u. Trockensubstanzvermehrung der geernteten Pflanzen, die % ig. N- u. 
Trockensubstanzmenge in  Knbllchen, Wurzeln u. K raut, die mittlere Tageszunahme 
an N, den N-Geh. in  %  der Trockensubstanz sowio dio E rtrage an N u. Trockensub- 
stanz in  den Ernteruckstandcn u. der ganzen Pflanze zur Zcit cler Blute. (Fortschr. d. 
Landwirtsch. 4. 485—88. 1/8. GroC-Pavlovitz [Miihren].) G r im m e .

J. Cliaze, Uber die Art der cytólogisclien Bildung und den Nacliweis von Alkaloiden 
in  der Tabakspflanze. Die Verss. zeitigten das Ergebnis, daB die Samen des Tabaks 
koin Nicotin onthalten, sondern daB sich das Alkaloid erst in  den Keimpflanzen u. zwar 
in den Zcllyakuolen naehweisen lśiBt. Zum Nachweis diente das Reagens yon B ou- 
CHARDAT (Jodjodkalium). (Buli. Histologio appl. Physiol. e t Pathol. e t Techn. micro- 
scopiąuo 5. 7 Seiten. 1928. Sop.) G r im m e .

H. G. M. Jacobson und T. R. Swanback, Die Gifligkeit uon Mangan fiir  Tabak.
Bei Versuchskulturen von Tabakpflanzen in  stark  Mn-haltigen Bóden tra ten  Schadi- 
gungen der Pflanzen auf. Jo hohor die Bodonaeiditat war, um so groBor war auch der 
Prozentsatz an Mn im Pflanzenmaterial. (Science 70. 283—84. 20/9. New Haven
[Conn.], Agric. Exp. S tat.) B e h r l e .

Frederick E. Emery, Aminosaurestoffwechsetvon Paramaecium caudalum. Quanti- 
ta tiy  bestimmte Mcngen von Paramiicien aus Massenreinkulturen wurden in  0,l% ig. 
Lsgg. von Aminosauren gchalten u. der Geh. an Aminosauren m it Formol titrie rt. 
Paramiicien nutzen Aminosauren aus, u. zwar starker bei hoherer Temp. (bis 32°), 
wahrend Chlf., A., Nitroglycerin den Stoffwechsel liemmen. Die einzelncn der ge- 
priiften 14 Siiuren werden verschieden gut ausgenutzt, u. zwar am wenigsten Phenyl- 
alanin (7,7%), am starksten Glutaminsaurehydrochlorid (45,6%). Auch Gemischo 
werden sehr gut genutzt. Mit steigendem Abbau yon Aminosauren steigt der NH3- 
Geh. Aus Cystin wurde nieht Cystein gebildet. (Journ. Morphology Physiology 45. 
555— 77. 1928. Wisconsin, Med. School. Sep.) Sc h n iTz e r .

Artturi I. Virtanen, Uber die Bildung der Citronensdure. Verss. m it einem aus 
Laboratoriumsluft isoliertem Aspergillus niger-Stamm fiihrten zu der Annahme, daB 
die Bldg. der Citronensaure aus Zers.-Prodd. des Zuckers (Oxalsiiure, Acetaldehyd bzw. 
Essigsaure) erfolge. Es gelang dem Yf. der Nachweis, daB in Ggw. von Ca-Sulfit (zwecks 
Bindung yon Acetaldehyd) eine Yerminderung der Citronensiiurebldg. ein tritt. Ferner
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wird gezeigt, daB Temp. u. A ciditat von wesentlichem EinfluB sind. (Acta Cliemica 
Fcnnica 1928. 101—09. Sep.) E . M a y e r .

C. Wehmer, Zur Zerselzung der Gluconsaure durch Pilzc. Die im Zuckerabbau 
durch aerobe Pilze auftretende Gluconsaure, die ais Zwischenprod. der Citronensaure- 
ii. Fumarsaurebldg. angesehcn W urde, verschwindet bei liingerer Versuchsdauer wieder. 
Meist geht ih r Ca-Salz in  Oxalat iiber (vgl. C. 1928. II. 1342). Dagegen wird durch 
Aspergillus mutatus (eine Variante von Aspergillus fumarieus) aus Ca-Gluconat in 
zuclcerhaltigen K ulturen in  erheblicher Menge Calciumcarbonat gebildet. Aus Ca- 
Gluconat in  zuckerfreien K ulturen wird bei langer Versuchsdauer (12—13 Wochen) 
ohne Zusatz von Neutralisationsm itteln ausschlieBlich u. fast quantita tiv  CaC03 ge
bildet; organ. Sśiuren sind nicht nachzuweisen. Aus 5 g Ca-Gluconat wird 1 g CaC03, 
s ta tt  1,16 g theoret., ber. auf Ca, erhalten. Zur Best. des Carbonats wird die K ultur 
m it h. Essigsaure ausgezogen, das Ca-Acetat gewogen. — Dagegen wird Na-Gluconat 
von demselbcn Pilz in  erheblicher Menge in  Na-Oxalal verwandelt. Ebenso wird aus 
den GVi-Salzcn von Milek- u. Apfelsaure Carbonat gebildet, aus den Alkali-Salzen 
dieser Sauren Oxalat. Das Na-Oxalat wird beim Einengen der K ulturfl. in fester 
Form erhalten, ais Ca-Oxalat identifiziert. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 2672—74. 
9/10. Hannover, Techn. Hochsch.) MlCHAEL.

E 6. T ie r p h y s io lo g ie .
Frank N. Allan, Hyperinsulimsmus. Es wird ein K rankheitsbild beschrieben, 

dessen Symptome der Wrkg. von Insulinuberdosierung entsprechen. Es wird dies auf 
eine Oberprodulction von Insulin  durch Storung der Funktion der Pankreasinseln zu- 
riickgefiihrt. (Arch. intornal Med. 44. 65—70. Ju li. Rochester, Minn. Mayo Foun
dation.) M e i e r .

Walter K. Myers, Die Wirkung doppelseitiger Entfernung der Ovarien bei Kalzen 
au f die Empfindlichkeit gegeniiber Insulin. Wenn m an bei K atzen beide Ovarien ent- 
fernt, steigt sofort die Empfindlichkeit gegeniiber Insulin. Sie geht aber wieder zuriick 
u. wird schlieBlich geringer ais zuvor. — Insulinschock u. Senkung des Blutzucker- 
standes gehen nicht immer parallel, sio sind 2 voneinander getrennte AuBerungen der 
Insulinwrkg. Das Dhrergieren von beiden scheint einige Zeit nach der Ovarioncnt- 
fernung besonders deutlich he.rvorzutreten. —  Das Korpergewicht nahm bei den K atzen 
nach doppelseitiger Ovarienentfernung stark  zu. (Amer. Journ. Physiol. 89. 610—17. 
1/8. J o h n  H o p k in s  Med. School Physiol. Lab.) F. M u l l e r .

Einar Hanunarsten, OlofWilańder und Gunnar Agren, Ver suche zur lieinigung 
von Sekrelin. Das nach der etwas modifizierten DALE-LAlDLAW Sschen Methode 
gewonnene Rohselcretin wird m it 95%ig. Alkohol extrahiert. Die optimale Konz. 
des wirksamen Prinzips wird durch Adsorption einer Fallung in  der Flachę zwischen 
Chlf. u. W. erhalten. Der chloroforml. Anteil is t unwirksam, wiihrend der wasserl. 
stark  wirkt. (Acta medica Scandinavica 6 8 . 239—47. 1928. Sep. Stockholm, physiol.- 
chem. Abt. d. Karolin Inst.) F r e u n d .

Werner Christiansen, Das Menotozinproblem und die mitogenetischen Strahlen. 
Die widersprechenden Resultate bei der Einw. von M enstrualblut auf Hefen werden 
dadu^ch erklart, daB ein Jahrescyclus yorzuliegen scheint, indem in den Sommer- 
monaten durch Menotoxin die Hefe abgetotet wird, im W inter hyphenartige Aus- 
wiichse u. in  den Ubcrgangszeiten Kpntraktionszustande des Protoplasmas entstehen. 
Trifft der Jahrescyclus der graduellcn Giftigkcit zu, so kann dies nur durch klimat. 
Einfliisso verursacht sein. — Speichelgarverss. zeigten Garhemmung beim Men- 
struationsterm in von z. T. 30—40% gegen die Kontrolle. Anlialtend sonniges W etter 
steigerte die Gśirwerto. — Die tox. Wrkg. wird durch Diathermiebehandlung gesteigert. 
Mitogenet. odes besser G uR W iTSC H -Strahlen  der Zwiebeln erzeugten z. T. bei Bicr- 
liefe analoge Erscheinungen wio das M enstrualblut. (Ber. Dtsch. botan. Ges. 47. 
357—70. 25/7. Kici, Baktcriol. Inst: d. PreuB. Versuclis- u. Forschungsanst. fiir Milch- 
wirtschaft.) E n g e l .

Andor Rona und Olga Waldbauer, tlber chemische Untersuchungen des Menslrual- 
blules. Im  M enstrualblut u. im Venenblut wird GesamteiweiB, PlasmaeiweiB u. Rest-N 
bestimmt. Wahrend GesamteiweiB u. PlasmaeiweiB meist gleich sind, ist Rest-N im 
M enstrualblut meist orhóht, besonders am ersten Tage der Menses. Ob diese EiweiB- 
spaltprodd. fiir die Gerinnungshemmung von Bedeutung sind, ist Yorlaufig nicht 
entschieden. (Ztrbl. Gynakologie 1928. 997—1005. Budapest, Gyn. Abt. der Graf 
Apponyi Poliklinik. Sep.) Me i e r .
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Arthur Grollman, Die Loslichkeit von Gasen in  Blut und Blutfliissigkeit. In  Vcrb. 
m it d e r  HENDERSONschen M ethode  zur B est. des S ch lagvo lum ens d u rc h  Gase wird 
die Loslichkeit v o n  Athylen, Acetylen u. N„ im B lut u. Lipoidsuspensionen u. dem B lut 
ahnlichen Salzlsgg. untersueht. Die Loslichkeit von N2 u. Acetylen ist in W., Blut- 
plasma, H am oglob in lsg . ungefiihr dio gleiche. Dio Loslichkeit von Athylen ist im  Ge- 
sam tblut wesentlieh lioher, in  B lut verschiedener Tierarten etwa um denselben Betrag. 
Lipoidsuspensionen haben einen gleichen Loslichkeit erhóhenden Effekt. (Journ. Biol. 
Chemistry 82. 317—25. Mai. Baltimore, Johns Hopkins U n iv . Lab. of Physiol.) M e i e r .

Marcel Labbe, F. Nepveux und Hejda, Der Ammoniakgehalt des menschlichen 
Blutes in  normalem und pathologischem Zuslande. Beim n. Menschen ist der NH 3-Geh. 
des Blutes im Mittel 0,48 mg, Grenzen 0,3—0,72 mg in 1000 ecm Blut, der Geh. 
ist in  bezug auf Mittelwert u. Grenzen bei Leberzirrhose, Iktcrus, diabotischor Acidose 
unverandert; eino Erhohung findet sich nur bei fortgesehrittener Lungentuberkulose. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 188. 738—39. 4/3.) M e i e r .

Charles M. Gruber, Der arterielle Blutdruck und der Blutstrom in den Skelett- 
muskeln von nicht narkotisierten Katzen infolge von intravenoser Injektion von Epi- 
nephrin. (Vgl. C. 1929. I. 1227.) Bei nichtnarkotisierten K atzen ru ft Epinephrin in 
kleinen Dosen wahrend der intravenosen Injektion ein Steigen des Blutdruckes hervor, 
darauf folgt eine mehrere Min. anhaltende Blutdrucksenkung. Manchmal sielit man 
allein diese Senkung. Dio Skelettmuskeln erweitern sich bei diesen kleinen Dosen Epi
nephrin, auch wenn der Blutdruck sich nicht andert. — GroBe Epinephrindosen wirken 
beim nichtnarkotisierten Tier ebenso wie beim narkotisierten. Es t r i t t  GefaBverengerung 
der SkelottmuskelgefiiBe u. starkę Blutdrucksteigerung ein. Darauf folgt Absinken 
unter den n. S tand zugleich m it Zunahme des Blutstromes durch die Skelettmuskulatur. 
(Amer. Journ. Physiol. 89. 650—61. 1/8. St. Louis, WASHINGTON Univ. School of 
Med., Dept. of Pharmacol.) F . M u l l e r .

H. Bierry, Biochemische Untersuchungen iiber die Spezifiiai und die TJmwandlung 
der Eiweipkórper des Blutplasmas. (Vgl. C. 1929. I. 770 u. 1835.) Durch Injektion von 
Mannose in  die Vena saphena des Hundes t r i t t  eine Erhohung des EiweiBzuckers ein. 
Beim Kaninchen ru ft eine Injektion von Pepton in  die Bauchhóhle eine Yerminderung 
des freien u. des EiweiBzuckers in gleichem Umfange hervor. Vf. ist der Ansicht, daB 
aus diesen Anderungen des EiweiBzuckers auf eine V ariabilitat der SerumeiweiBkórper 
geschlossen werden kann, (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 740—42. 4/3.) M e i e r .

Olof Brandberg, Uber die Wirkung des Athylesters des CImulmwjraóls auf den 
Gehalt des Blutes an Leukocyten und an Thrombocyten beim Meerschweinchen. Das Ol 
yon Hydnocarpus (auch Gynocardiaol genannt) wird bekanntlich zur Leprabehandlung 
benutzt. Da dieses Ol sehr giftig ist, wird es gelegentlich durch den Athylester, „Anti- 
leprol" genannt, ersctzt. Dieser Athylester bewirkt bei subcutaner Injektion ein sehr 
schnell auftretendes Schwindon der Thrombocyten im Blut, darauf folgt eino Ver- 
mehrung dieser Elemente. Gleichzeitig sieht m an Abnahme der Leukocytenzahl, die 
schnell voriibergeht. — Die Thrombocytose durfte durch Reizung des Knochenmarlcs 
bodingt sein. Dio Abnahme der polymorphkernigen Leukocyten durch negative 
Chemotaxis, eine Leukocytose, wie sie beim Menschen nach Anwendung des Chaul- 
mugraóls oder Athylesters beobachtet wird, fand sich beim Kaninchen nicht. (Skand. 
Arch. Physiol. 57. 40—51. Jun i. Upsala, Univ. Boyale, In st. Pharmacol.) F. M u l l e r .

P. A. Heeres und Herman Vos, Fructosurie. Eino Patien tin  m it Fructosurie 
wird eingehend untersueht. Fructose wird nur dann im Urin ausgeschieden, wenn sie 
in der Nahrung zugefiihrt wird, oder rectal oder intravenós infundiert wird. Es wird 
yon der zugefiihrten Menge Fructoso immer ungefahr der gleiche Prozentsatz aus- 
geschieden (ca. 14°/0). Dabei kommt es zu einer Erhohung des Blutzuckerspiegels 
durch im B lut kreisende Fructose. W ird Fructose m it anderen Zuckern zugefiihrt, 
so wird die Fructosurie verstiirkt. Die Verwendung von Dextrose, Galaktose, Maltoso 
u. Mannose ist nicht gestort. — Sorbose wurde bei diesem Fali in ahnlicher Weise wie 
Fructose im Urin ausgeschieden. (Arch. intem al Med. 44. 47—63. Juli. Groningen, 
Holland Clinic for Intern. Med.) M e i e r .

J. Hofbauer, Der Einflufi von Gallensalzen auf die automatischen Kontraktionen des 
Uterus und auf die Wirkung von Hypophysenexlrakt wahrend der Graviditdt: Eine mog- 
liche Erkldmng f  iir die Ursaehe der Wehen. Von der Beobaehtung ausgehend, daB im 
Blut von Graviden eine Erhohung der Gallensauren im B lut gefunden wird, findet Vf., 
daB gallensaure Salze die spontanen Kontraktionen des Uterus stark hemmen. IHypo- 
physin ęrregt den Uterus bei gleiehzeitiger Anwesenheit von Gallensauren in ldeinen
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Konzz. nicht, wird es in  groBen Dosen gegeben, so treten andersartige Uteruskontrak- 
tionen wie yorher von wehenartigem Charakter auf. (Amer. Journ. Obstctrics 
Gynecology 16 . 9 Seiten. 1928. Baltimore, Johns Hopkins Univ. Dep. of Obstetrics. 
Sep.) M e i e r .

J. Hofbauer, Experimentelle Untersuchungen iiber die Tozarnie in  der Oravidilat. 
Kann Histaminvergiflung ais atiologischer Faktor angesehen werden ? Dio akute Histamin- 
yergiftung ru ft am grayiden Meerschweinehen ahnliche anatomische Veranderungen 
heryor, wie sie bei der yorzeitigen Placentarlósung bei Frauen bekannt sind, bei Kar- 
niyoren ahneln die Erscheinungen denen der Eklampsie. Langerdauernde Applikation 
kleiner Dosen ru ft Wrkgg. iihnlich dem Schwangerschaftserbrechen hervor. Im  Blut 
finden sich bei Eklampsie Stoffe m it histaminahnlicher Wrkg. Vf. glaubt, daB dem 
Histamin bei der Schwangersehaftstoxikose eine ursachliche Bedeutung zukommt. 
(Amer. Journ. Obstetrics Gyifccology 1 2 . 29 Seiten. 1926. Baltimore, Johns Hopkins 
Dep. of Obstetr. Sep.) M e i e r .

Edward Tolstoi, Die Wirkung von ausscMie/3licher Fleisćhnahrung wahrend 
eines Jahres auf die Kohlehydrattoleranz zweier gesunder Manner. Die beiden gesunden 
Versuchspersonen lebten 1 Jah r lang nur von magerem u. fettem  Fleisch. AuBer der 
Vermehrung der Lipoide u. des Cholesterins im B lut war dio chem. Blutzusammen- 
setzung kaum yerandert, sie kehrte schnell zur Norm zuriiek, wenn gemischte Diiit 
w eder genommen wurde. — Der Harnsauregeh. stieg, fiel aber ungefahr nach 3 M onaten, 
obwohl die Fleischernahrung noch mehrere Monate weiter fortgesetzt wurde. — Dio 
Alkaliresorve anderte sich nicht nennenswert, obwohl taglich Kotonkorper wahrend 
der ganzen Dauer des Vers. im H arn zur Ausscheidung kamen. — Es wurden keine 
Anzeiehen fiir das Vorhandensoin einer Nierenschadigung gefundon. (Journ. biol. 
Chemistry 83- 747—58. Sept. New York, Russel Sage Inst. of Pathol.) F. M u l l e r .

A. W. Meyer und L. M. Mc Cormick, Ezperimenteller Skorbut beim Meer- 
schweinchen. Genaue Besclireibung des pathol.-anatom. Bildes des Skorbuts beim er- 
wachsenen Meerschweinehen. Dio Veranderungen bestehen im wesentlichen in  fettiger 
Degeneration u. Blutungen in  allen Organen. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 25. 494
bis 496. 1928. Sop. Stanford Univ. Dep. of Anatomy.) M e i e r .

R. W. Whitehead und 0 . W. Barlow, Untersuchungen iiber die Anamie bei der Reis
krankheit der Ratten. Der Einflup von V(tarnin A , B  wid D, von Eisen, Kupfer, Muskel- 
fleisch wid Leber auf den Verlauf wid die Wiederherstellung von dieser Anamie bei Reis
krankheit. (Vgl. C. 1 9 2 8 .1. 1544). Durch F iittern  m it poliertom gekochtem Reis u. Salz 
werden R a tten  anam. Das Korpergewicht u. der Blutfarbstoffgeh. nehmen stiirker ab ais 
die Zahl der roten Blutkórperchen. Zusatz von 2%  PreBhefe gleicht den Schaden aus. 
Die K ost is t dann fast balanciert. Hefe w irkt allerdings gegen die Reiskrankheit weniger 
heilond ais vorbeugend. — Lebertran m it V itamin A u. D yerhindert das Auftreten 
der Reisanamie nicht, ebensowenig wirken Fe u. Cu einzeln oder zusammen heilend 
oder yorbeugend. — Zusatz yon Ochsenfleisch oder Leber zum Reis oder E rsatz des 
Reises durch diese bewirkt sofort yollkommenes Aufhoren der Anamie, schneller ais 
nach irgendeinem anderen Nahrungsmittel. (Amer. Journ. Physiol. 89. 542— 47. 
1/8. Cleyeland, Med. School of Western ReserveUniv., Dept. of Pharmacol.) F. M u l l e r .

0 . W. Barlow und R. W. Whitehead, E in  Vergleich des Kórpergewichts, der 
Erythrocytenzahl und des gesamten Blulvolumens bei gesunden Ratten, bei an Beriberi 
kranken wid hungemden Ratten. Der E influp von Milchzucker, Mineralol und Magnesium- 
carbonat au f die Anamie bei der Reiskrankheit. (Vgl. yorst. Ref.) Bei der Reiskrankheit 
oder im Hungerzustand sinkt dio Blutkórperchenzahl, die Blutfarbstoffmenge u. das 
gesamte Blutvol. Das Korpergewicht nim m t stiirker ab ais die Blutkórperchenzahl. 
Es entwickelt sich eino A rt hydram. Plethora. Durch Milchzucker, MgC03 oder Mineralol 
werden dio Folgen der durch Hunger heryorgerufenen Anamie bekampft, u. zwar nicht 
dadurch, daB das B lut wieder konz. wird, sondern dadurch, daB weniger roto Blut- 
korper zerfallen ais zuvor. (Amer. Journ. Physiol. 89. 548—54. 1/8. Cleyeland, School 
of Med. of W estern Reserye Univ., Dept. of Pharm.) F. M u l l e r .

Y. Funcke und J. H. v. Sivers, Einige Worte iiber 01. jecoris wid Vigantol 
Kurze Zusammenfassung uber die giinstige Wrkg. von Dorschlebertran, bedingt durch 
dessen Vitamingeh. Durch Angaben aus den umfassenden Verss. von E . A g d u h r  
wird auf die unvorteilhafte Giftwrkg. des 01. jecoris aufmerksam gemacht u. vor t)ber- 
dosierung gewarnt. Zum Schlusse wird auch zur Vorsichtigkeit bei Anwendung yon 
Vigantol crmahnt. (Svensk farmac. Tidskr. 3 3 . 233—37. 30/5.) E. M a y e r .

Soichi Miyake, Resorpticm verschiedener Kohlehydratarlen im  Darmtraktus. Yon
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den gepriiften Kohlehydraten wird am schnellstcn resorbiert Glucose, weniger Galaktose, 
diese aber besser ais Fructose, geschlossen aus der Blutzuckerorhohung. Von don 
Disacchariden wird Lactose schlecht resorbiert, gut werden resorbiert Saceharosc u. 
Maltose, docb ist die Resorptionszeit lang, bei Maltose setzt sie spater ein. Alle Poly- 
saccharido werden wesentlich schlechter resorbiert. (Orient. Journ. Diseases Infants 5.
4. Jan. Kyoto, Kaiserl. Univ. Inst. de Pediatr.) M e i e r .

Soichi Miyake, Einfluj3 von Salzen auf die Resorption von Kohlehydraten im  Darm- 
traklus. (Vgl. vorst. Ref.) Die Wrkg. to  a NaCl, CaCl2, N a2HPO., u. FeHPO., auf die 
Resorption von Saccharose, Lactose u. Maltose wird untersucht. Dio Phosphate haben 
die Wrkg., eine plótzliche Steigerung des Blutzuckers hervorzurufon, weniger aus- 
gesprochen h a t NaCl die Eig. In  groBen Konzz. der Salze wird die Resorptions- 
geschwindigkeit der Zucker meist verlangsamt. (Orient. Journ. Diseases Infanta 5. 5. 
Jan.) M e i e r .

William Ogilvie Kermack, Charles George Lambie und Robert Henry Slater, 
Unlersucliungen iiber den Kohlehydratstoffwechsel. IV. Wirkung von Ozymethyl- 
glyoxal bei normalen oder hypoglykdmischen 'J’ieren. (III. vgl. C. 1 9 2 8 .1 .1431.) Nachdem 
man gefunden hat, daB CH2ÓH-(CH-OH)3-CO-CHO (Glucoson) sich im Tierkorper 
bei der Osydation des Blutzuckers unter Wrkg. von Insulin bildet u. daB darauf zum 
mindesten teilweise die sogenannten Hypoglykamieersclieinungen zu beziehen sind, 
wurde CH2OH-CO-CHO, das einfachste Analogon des Glucosons, untersucht. Es ist, 
wenn in der K alte gol., dimol., wonn 5 Min. bei 100° erhitzt, in Lsg. monomol. vor- 
lianden. Die erste Form ist fiir Mauso u. Kaninchen liochgiftig u. ru ft in  noch nicht 
todlichen Dosen Symptome hervor, die dcnen der Hypoglykamie nach Insulin  iihnlich 
sind. In  der monomol. Form ist die Giftigkeit um 75°/0 verringert, u. die hypoglykam. 
Symptome treten  nicht auf. Erholung von der Hypoglykamie wird durch Zufiihrung 
von Oxymethylglyoxal in keinem der beiden Falle bewirkt. (Biochcmical Journ. 2 3 . 
410—15. Edinburgh, Royal College of Phys. Lab. and Univ., D pt. of Therap.) F . Mu.

William Ogilvie Kermack, Charles George Lambie und Robert Henry Slater, 
Untersuchungen iiber den Kohlehydratstoffwechsel. V. Wirkung der Zufulir von Trauben- 
zucker und von Diozyaceton auf den Glykogengehalt des Muskels bei Katzen ohne Pankreas. 
(IV. vgl. vorst. Ref.) Bei K atzen wurde nach Decerebrierung das Pankreas cntfernt. 
F iihrt man kleine Mengen von Diozyacelon intravenós zu, so nimm t das Muskelglykogen 
ein wenig zu, fuhrt man groBe Mengen zu, so nimm t das Muskelglykogen ab. Zufuhr 
yon Traubenzucker unter den gleichen Bedingungen bewirkt je nach der Dosis ver- 
schiedenartige Anderung des Muskelglykogens. — Is t der Blutzuckerstand zu Beginn 
des Vers. u. vor Entfernung des Pankreas hoch, so besteht Neigung zur Zunahme des 
Muskelglykogens. Es scheint, daB das Pankreas dann mehr Insulin ausscheidet. — 
Es wurden keine Beweise dafiir gefunden, daB das Muskelglykogen leichter u. schnoller 
aus Dioxyaeeton ais aus Traubenzucker gebildet wird. (Biochemical Journ. 23. 416—21. 
Edinburgh, Univ. Dept. of Therap., Royal College of Phys. Lab.) F. M u l l e r .

E. Aubel und Th. Cahn, Die Rolle des Pliosphors im  Sloffwechsel der Kohlehydrate 
im Muskel. In  ausfiihrlicher Besprechung der Arbeiten der EMBDENschen Schule, 
von L o h m a n n , M e y e r h o f , L a q u e r  u . a. wird zunachst auf den Unterschied des 
Verh. von intaktem  Muskel u. von Muskelbrei hingewiesen. Beim in takten  Muskel 
sieht man Freiwerden von Milchsaure u. Phosphorsaure, aber nie in  aąuimolaren Mengen. 
Diese findet m an dagegen im Muskelbrei ausnahmsweise. Gleichzeitig m it Freiwerden 
von Milchsaure treten  Phosphorsiiureester auf. Am wahrscheinlichsten ist, daB Hexose- 
phosphorsaureester die Grundsubstanz bilden. — Bei der Wrkg. der Milchsaurediastaso 
des Muskels entstehen aus dem Zucker intermediiir verschiedene Hexosemonophosphor- 
saureester. Der auffallige Parallelismus zwischen Hefe u. Muskelsaft wies schon auf 
die wichtige Rolle dor Phosphate fiir die Umwandlung der Kohlehydrate hin. Mit 
Me y e r h o f  glaubt Vf., daB wir zwar mehrere derartigo Ester, die wahrend des 
intermediaren Stoffwechsels entstehen, schon kennen, daB aber die Isolierung des 
primar entstehenden Kórpers noch nicht gegliickt ist. (Buli. Soc. Chim. biol. 11 . 
903—28. Juli/Aug. Paris.) F. M u l l e r .

H. A. Davenport, Helen K. Davenport und S. W. Ranson, Ghemische Unter- 
suchungen iiber Muskelkonlraktur. I II . Die Anderung des Glykogengehalłes wahrend 
Muskelverkiirzung durch Tetanustozin. Bei der Muskelkontraktur durch Tetanustoxin 
ist der Glykogengeh. der Muskel vom Meerschweinchen meist erniedrigt, weniger oft 
beim Kaninchen, selten oder nie bei der R atte. Bei denervierten Muskeln, die keine



Krampfo zeigen, ist dor Glykogengeh. unverandert. Bei K ontraktur durch Riicken- 
marksverletzung wird keino Anderung des Glykogens beobachtot. Da ansoheinend 
K ontraktur auftreten kann ohno Veranderung des Glykogens, glauben Vff., daB das 
Glykogen fiir die K ontraktur ohne Bedeutung ist. (Journ. biol. Ckemistry 82. 499 
bis 504. M ai. Chicago, Inst. of Neurol. Northwestern Uniy.) M e i e r .

T. Moran, Kritische Temperatur des Gefrierens. — Lebender Muskel. Durch Ge- 
frierenlassen yerliert der Muskel an Gewicht durch Auspressen yon FI., von —2° ab- 
warts m acht sich eine zunehmende Verkiirzung bemerkbar. Wird der Muskel nach 
der Abkiihlung wieder aufgetaut, so t r i t t  nach folgenden Intervallen Unerregbarkeit 
ein: —0,9° nach 7 Tagen, — 1,5° nach 4 Tagen, —2° nach 20 Stdn., —3,5° nach 0,5 Stde. 
fiir den Sartorius des Frosches in Luft. Der krit. P unkt seheint demnack zwischen 
1,5 u. 2° zu liegen. Bei Trocknung des Muskels treten iihnliche Erscheinungen auf, 
die in gleicher Weise durch Wasserverlust gedeutet werden. Bei Trocknung auf ca. 
70% des Frischgewichtes bort die Erregbarkeit nach Wicderaufnahme der yerlorenon 
FI. auf. Diese entspricht dem Wasserverlust beim Gefrierenlassen. Untorkiihlto Muskeln 
(—4° 2 Tage) zoigen, wenn kein Gefrieren ein tritt, yollkommen n. Verhalten u. Erreg
barkeit. (Proeeed. Roy. Soc., London. Serie B. 105. 177— 97. 1/8. Cambridge, Food 
Inyestig. Board of tlie Dcp. of Sciontific and Ind Res. and Low Temp. Res. 
Station.) M e i e r .

E. C. Smith, Die Bildung von Milchsaure im  Muskel in  gefrorenem Zustande. 
(Vgl. yorst. Ref.) Werden Froschmuskoln bei yersckiedenen Tempp. gefroren, so kommt 
es bei A ufenthalt von 24— 18 Stdn. u. Tempp. von — 1 bis —7° zu einer Milchsiiure- 
yermelirung m it einem steilen Maximum zwischen —2 u. —9°. Der Masimalwert an 
Milchsaure ist wesentlich hoher ais bei Totenstarre oder CHC13-Starre. Beim Auftauen 
kommt es zu einer Verkiirzung der Muskel, abhangig von der Temp. des Frierens, 
zwischen —2 u. —3° t r i t t  beim Tauen keine Verkiirzung u. keine Milchsiiurebldg. mehr 
ein, boi lióheron u. niederen Tempp. t r i t t  Milcksiturebldg. um so starker auf, je niedriger 
die Gcfriertemp. war, wenn dio Muskoln 24 Stdn. bei + 5 ° aufgetaut werdon. DaB 
bei tiefer Gefriertemp. die in dieser Zeit gebildete Milchsaure hoher ist, seheint dahin 
zu douten, daB dio Resynthese der Milchsaure durch Temp.-Erniedrigung mehr geseliadigt 
wird ais die Milchsaure bildende Funktion. (Proeeed. Roy. Soc., London. Serio B. 105. 
198—207. 1/8.) M e i e r .

Y. de Lestrange und Jeanne Levy, Pharmakcdynamik einiger Phenylcholine 
wid ihrer Homologen. Vff. beschreiben die W irksamkeit einer Anzahl ąuaternarer 
Ammoniumbasen, die eine primare, sekundaro oder tertiaro Alkoholgruppo onthalten, 
namlich a-Phenylcholin, a-Benzylcholin, fi-Phenylcholin und sein Paramethoxyderiv., 
Chlormelhylal des nalurlichen Methylephedrim, (l-Benzylcholin, fS-Phenyluthylcholin,
l-Phenyl-2-propanol-l-trimethylammoniumchlorid, 2-Phenyl-2-propanol-l-trimclhylammo- 
niumchlorid u. Cyclohexdnoltrimelhylammoniumc7ilorid-1,2. Die Substanzen, bei denon 
die sekundaro Alkoholgruppe dem aromat. Ring benachbart ist, zeigen Pseudocurare 
wrkg. u. erkohon den GefiiBtonus, die Prodd. m it einer primaren, tertiaren Alkohol
gruppo u. solcho, bei denen dio sekundiire Alkoholgruppe dcm aromat. Radikal nicht 
benachbart ist, sowie das Cyclohexanolammoniumderiy. senken den GefiiBtonus (Mus- 
carim\Tkg.). Die ersten yerlangsamon, lotztero erregon die Poristaltik. (Buli. Sciences 
Pbarmacol. 3 6 . 353— 79. Juni. Paris.) Z im m e rm a n n .

N. Scheinfinkel, Der Einjhifi von Cliolaten und anderen slark capillarakliren 
Sloffen auf den Elektrotonus. (Vgl. aueh C. 1927. II. 1488.) Verss. am isolierten 
N. ischiadicus m it anhaftendem gastrocnemius des Frosches ergabon fiir Na-Cholai 
u. Decholin eine Schwiichung der eloktroton. Stromo an der Kathodo, wahrend die- 
jonigon an dor Kathodo unyoriindert blieben. Das gleiche ergab sich fiir Caprylalkohol 
u. Optochin. Die Ergebnisse stehen m it der Hypothese in Einklang, daB ein polari- 
sierender Strom in der Gegend der Kathodo eine Auflockorung bedinge u. daB stark 
capillarakt. Stoffe diesor Auflockerung Vorschub leisten. (Ztsehr. Biol. 8 8 . 407 bis 
417. 1/3. Bern, Physiol. Inst.) F r e u n d .

Bunya Kobori, Uber den EinfluP von Strychnin auf den Glykogenverbraucli und 
die GO„-Bildung im  Riickenmark des Frosches. Am Frosch wird das BlutgefaBsystem 
m it Ringerlsg. unter Strychninzusatz durchstrómt. Der Glykogengeh. des Rucken- 
marks nimm t nach den Strychninkrampfen ab, die COa-Produktion nim m t zu. Wird 
das durch Strychninkrampfe ermiideto Riickenmark m it Ringerlsg. oder glucose- 
haltigor Ringerlsg. durchstrómt, so steigt bei Durchstrómung m it glucosehaltigor Lsg.
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der Glykogengeli. wieder an. (Okayama-Igakkai-Zasshi 40. 1416. 1928. Okayama, 
Japan. Physiol. Inst. d. Univ. Sop.j M e i e r .

Masami Nisisita, Studien iiber das atemerregende Mitlel Lobelin. I. M itt. Be- 
■ urleilung rerschiedencr Lobelinprdparate und Yergleich m it Lóbelanin und den Gesamt- 

alkaloiden der Lobelia inflala. Wrkg. auf dio Atinung u. Toxicitiit wird an yerschiedenen 
Lobolinpraparaten crm ittelt: Lobelin-HCl-krystall., Lobelin Ingelheim, Lobelin sulf. 
Merck, Lobelanin-HCl u. Gesamtalkaloide von Lobelia infl. Die stiirkste Wrkg. auf 
dieAtmung u. dieToxicitat ist bei frischerLsg. des kiystallisiertenLobelins am starksten. 
Lobolanin ruft in relativ ldeineren Dosen Krampfe heryor. Die Brechwrkg. war bei 
Lobelin sulf. Merck, das in Form braunlicher Krystalle vorhanden war, am stilrksten, 
alte Lsgg. zeigen ebenso ycrstarkte Brechwrkg. Diesc Wrkg. sclieint also durch ein 
Umsetzungsprod. des Lobelins licryorgerufen zu werden. (Okayama-Iggakkai-Zasshi 
39. 1985—SO. 1927. Okayama Pharmakol. Inst. Sep.) M e i e r .

Masami Nisisita, Studien iiber das ałemerregende Mitlel Lobelin. I I .  M itt. (I. vgl. 
vorst. Ref.) Dio Atmung erregonde Wrkg. des Lobelins ist bei friseh gel. Lobelin-HC1 
am stiirksten, es felilt hier fast die sogenannte primare reflektor. Atemhemmung, dieso 
ist boi alten Lsgg. u. bei braun yerfiirbtem alteren Lobelin sulf. Morek wcsentlich aus- 
gesprochoner. Bei Morphin-Atemlahmung ist die atemerregende Wrkg. bei mittleren 
Morphindosen bei allen Priiparaten fast gleich u. bis zu einem gowissen Grade unab- 
hiingig von der Morphindosis. Tódliehe Morphindosis wird durch Lobelingabcn nicht 
abgeschwacht. Lebensrettend w irkt Lobelin bei Atemliihmung durch Kombination 
yon Morpliin u. Urethan. (Okayama-Igakkai-Zasshi 40. 918—-19. 1928. Sep.) M e i e r .

Masami Nisisita, Uber den E influp  der gróperen Dosen Morpliin auf die Atmung. 
Die bei kleinen Morphindosen am Kaninchen auftretende Atemliihmung ist bei groBen 
krampfmachonden Dosen nicht yorhanden, die Empfindlichkeit des Atemzentrums 
gegenuber C 02-Inhalation, die bei kleinen Dosen stark  herabgesetzt ist, wird n.oder 
gróBer ais n. Durch Lobelin wird die Atmung bei ldeineren Morphingaben mehr erregt 
ais bei gróBeren. Durch Luminalzugabe wird dio atemliihmende Wrkg. des Morphins 
erhóht, u. trotzdem dio tódliehe Wrkg. yerhindert, da die Krampfe yerhindert werden. 
Vf. ist der Ansicht, daB die Todesursaclio bei Morphinvergiftung nicht Atemlahmung 
ist, sondern der d irekt krampfmaehenden Wrkg. zuzuschreibcn ist u. die Krampfe 
nicht ais Erstickungskriimpfe aufzufassen sind. (Okayama-Igakkai-Zasshi 40. 819—20.
1928. Okayama, Pharmakol. Inst. Sep.) M e i e r .

F. Jolin Poynton und Bernard Schlesinger, BehanAlung der Chorea mit Nirvanol. 
Niryanol scheint auf den Verlauf der Chorea giinstig zu wirken u. dio K rankheit ab- 
zukurzen. (Lancet 217- 267—70. 10/8. London, Hospital for Lick Childron. Great 
Ormond Street.) M e i e r .

Robert M. Moore, Die Wirkungen gewisser Nahrungsstoffe auf die Schnelligkeit 
der Tatigke.it des enervierten Herzens bei der uberlebenden nicht narkotisierten Katze. 
Bei K atzen wurden alle extrakardialen Nervcn zerstórt, es blieb nur der reehto 
Recurrens zur Kehlkopfinnoryation u. fiir den Magondarmkanal der linkę Vagus ohne 
die Zweige zum Herzen erhalten. Beim Sympathicus wurden allo Zweige vom Ganglion 
stellatum  bis zum Becken herunter zerstórt, so daB auch die zu don Nebennieron u. 
zur Leber zielienden Zweige vom Zentralnoryerisystem getrennt waren. Nachdem sieh 
die Ticre von der Oporation orholt hatten, wurde gepriift, ob der Herzschlag bei starker 
Erregung zusammen m it starker M uskeltatigkeit noch beschleunigt wurde. Is t dio 
Operation gelungen, so findet man koine gróBere Besohleunigung ais 10 Schliige pro 
Min., wahrond n. iiber 100 Schlage gemesson werden. — Die Wrkg. yerschiedenartiger 
Erniibrung war sehr deutlich. —  Ohne daB dio Kórportemp. anzusteigen braucht, 
wurde dio Herztiitigkeit des eneryiorten Herzens durch Kohlehydrato nur wenig u. 
nicht regelmaBig beschleunigt, dagegen nach Fleischnahrung um 25— 50% iiber dio 
beim hungerndon Tier beobachtete Zahl. — Die Beschleunigung bleibt 15— 20 Stdn. 
lang bestehen. — Das EiweiB is t ein Oxydationsreiz, wahrend F ette  u. Kohlehydrato 
nur zur Ernahrung des Herzmuskels dienen. — Intravenós zugefiihrtes Glykokoll, 
auch aquimolekulare Lsgg. von Traubenzucker steigern die Frequenz des denervierten 
Herzens. Doch miissen die Injektionen sehr schnell erfolgen. Wenn das Glykokoll 
in einer den physiolog. Verhaltnissen entsprechonden Geschwindigkeit dem Blutstrom  
beigemischt wird, fehlt die Herzbeschleunigung. — Es diirfte sieh um eine Stórung 
des Saurebasengleichgowichts u. des osmot. Gleichgewichts im B lut bei der schnellen 
Injektion handeln, nicht um eine spezif., roizende Wrkg. des Glykokolls. (Amor. Journ. 
Physiol. 89. 515—41. 1/8. H aryard Med. School, Lab of Physiol.) F . Mu l l e r .
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Masami Nisisita, tlber den Einfluf) verschiedener Gifte auf das in  verschlossenem 
Baum befindliche Tier. Mause wordon in  vorschlossonon Glasflaschon untorgebracht, 
doron Innondruck durch Gummiblaso konstant gohalten wird. Dio Tioro stcrbon nach 
einiger Zoit an 0 2-Mangol. W ird dio gobildoto C 02 m it KOH absorbiort, so storbon dio 
Tiero friihor bei gleichem Gosamt-02-Vorbrauch. C 02-Geh. dor Atmosphiiro scheint 
also Sauerstoff orsparond zu wirkon. Kleino Dosen Morphin, narkot. Dosen von A. 
n. Paraldehyd sotzen den Sauorstoffverbraucli horab u. orhdhon dio Resistenz gegon
0 2-Mangel. A. in Erregung machonden Dosen u. Hexeton erhóhen don Sauorstoff- 
yorbrauch u. verkurzen dio Lebonsdauor bei oinom gegebonon 0 2-Volumon. (Okayama- 
Igakkai-Zasshi 40. 545. 1928. Okayama Pharmakol. Inst. Sop.) M e i e r .

C. H. C. Dalton, Arsenikalienvergiftung, mit besonderer Beriicksichtigung der Be- 
handlung mit gahanischcm Stroni. Bei oinem Arsonikarboitor tra t nach mehrfaclion 
Attaekon von Darmbeschwerden Lahmung des Tibial. ant. u. der Peronealmuskeln ein. 
E r wurdo m it galvanischem Stroni in Form von Biidern bohandelt, wobei dio negatiyo 
Elektrodo im Bado war. Die Beschwerdon verschwanden nach kurzcr Zoit, dio Be- 
wcglichkeit dor Muskoln tra t wiedor oin. In  der Badfl. wurdo As naehgowiosen, was 
yiellciclit darauf liindeutet, daB diese durch die Galvanisation aus der H au t abgoschioden 
worden ist. (Brit. Med. Journ. 1929. II. 297. 17/8. E ast Suffolk and Ipswich 
Hospital.) M e i e r .

Herbert Grace Crabtree, Beobachtungen iiber den Kohlehydratstoffwcchsel von 
Tumoreii. (Vgl. C. 1929. 1 .1122.) Es wurdo dio manometr. Technik von WARBURG 
bcnutzt u. boi yerscliicdenon Tumoron von R atton, Huhnern u. Monschen sehr groBo 
Unterschiede im Kohlehydratabbau gofundon. Sio zoigton sich auch boi yorschiodonon 
Tumoron aus dem gleichon Stamm. Am bomorkonswerteston war das Auftroton von 
liohen Umsatzzahlon sowohl absol., wio yerglichon m it aerobor oder anaerober Glyko- 
lyso. Dio Atmung brachto dio aerobo Glykolyso nieht zum Stillstand, andors ais beim 
arboitendon Muskel u. boi yielen sonstigon Saugoticrturaorcn. Der respirator. Quotiont, 
Milicudifferonzon, Andorungcn wahrond des Wachstums, Stiirke dor Durchblutung dos 
Tumors u. dio Hóho dos Stoffwechsols bei dor Maus sind hiorfur von Bedeutung. — 
Dio durch Tumorgewebo horvorgerufono Glykolyso is t oine reino Milchsiiuregiirung. 
Die gefundoncn respirator. Quotionten lagon m it einer Ausnahmo immer untor 1. — 
Xylose wird durch Tumorgowobo nieht yeriindort. — Mancho Tatsachon woisen darauf 
liin, daB die Glykolyso im Tumor dio Atmung zum Stillstand bringt. — Bei 2 Sorien 
yon J e n s e n s  Rattensarkom , dio gloichzeitig subeutan u. intraporitonoal yorimpft 
wurden, war dio Atmung bei subcutanom W achstum etwa 50% hóhor ais bei intra- 
peritonoalom. — D a dio 0 2- u. C02-Spamiung im umgobendon Gewobo das Rosultat 
s tark  beeinfluBt, muB vor Yorallgemeinerung dor Schliisso aus don Einzolbofundon 
auf den Kohlehydratstoffwechsel von Tumoron im allgemeinen gewarnt wordon. •—- 
K onstant is t dio starko aorobo Glykolyse, sio liefert Enorgion fur unbogronztes Zell- 
wachstum. (Biochomical Journ. 2*3. 536—45. London, Lab. of tho Im perial Cancor 
Res. Fund.) F . M u l l e r .

Horace Millet, Die Reaktion des Blutes bei Krebs. Bei 20 Krobskranken wird 
Ph im Serum m it der Glaselektrodo bostimmt. Es besteht kein Untorschiod im Blut-pn 
boi Normalen u. Krobskranken. (Journ. biol. Chomistry 82. 263—67. M ai. Liyorpool, 
M uspratt Lab. of Physic. and Elektro-Chem.) M e i e r .

Emile Cherbuliez, Notiz uber die Chcmotherapie der Tuberkulose. Vf. ha t sich, 
auf Anregung von T h . St e p h a n i , bemiiht, oin Cu u. J  enthaltendes Benzolderiy. 
zu finden, welchos ais Mittel gogen Tuberkulose dionon sollte. Um das Cu in einer 
in  W. unl., in  F e tt 1. Form zur Anwondung zu bringon, wiihlto Vf. das Cu-Salz des
з,5-Dijodsalicylaldehyds. Die Verss. wurden zuorst am Meorsehweinehon, dann am 
Mensehen yorgenommen u. durch Verwondung dos Didymsalzes yoryollstandigt. Sio 
sind sehr ermutigend ausgefallen, indem sich Auswurf u. Baktorienzahl yerminderten
и. das Allgemeinbefinden besserte. Vf. halt es fur besondors wichtig, daB die Metalle
hier in oliger Lsg. zur Vorwendung kommen. (Helv. chim. Acta 12. 920—21. 1/10. 
Montana-V ermala.) LlNDENBAUM.

Georg v. Wendt und F. G. Zeileis, Beobachtungen uber dio physiologische Einwirkung uni- 
polarer hochfrcouonter elektrischer Entladungen in Vorbindung mit Radiumstranlung. 
Munchen: Suddeutsches Verlags-Institut J. Mdllor; Wion: Osterroichisches Verlags- 
Instit.ut J. Muller 1929. (27 S.) 4°. M. 2.—.
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F. Pharmazie. Desinfektion.
Henry Lenormand, Herslellung und Eigenscliaflen einiger Doppelcitrałe von 

Wismul und Chinin. (Vgl. C. 1 9 2 9 . II. 2343.) Es wurden 3 sauro Doppclsalze 
C \H /),B iO II, 2 (C\HsO ,-C ,0II2lO2N 2), 2 H %0  (I), CaHeO,BiOH, C J I f i r CmIIu 0 2N 2 (H), 
2 (C&Ha0 1B i0 II), CaIIsO^-C20H2iU2N 2 (HI), ein bas. C J I /J ^ iO H , 2 6 '20/ / 21O2Ar2 (IV) 
u. ein noutrales C<iHi0 1BiUH, CinII2iO„N„ (V) dargestellt, I—HI entweder aus Bi- 
Citrat in NH 3 u. salzsaurem Chinin in  verd. Citronensaure oder aus dem entsprechenden 
Doppelchlorid (1. e.) u. Na-Citrat in  verd. Citronensaure, IV u. V durch UbergieBcn 
von Doppelchlorid u. Na-Citrat m it sd. W. Alle Verbb. sind mikrokrystallino Pulver, 
unl. in organ. Lósungsmm. 1 1 W. lost bei Zimmertemp. 3,5 g I u. H, 3 g HI, 2,9 g IV 
u. 2,8 g V. Bei 100° gibt I 3, H 1, HI 2, IV u. V 1 Mol. H20  ab. — II wurde in óliger 
Suspension einem Hundo intram uskular eingespritzt. Im  H arn war 23 u. 25 Tage 
Bi, 6 Tage Chinin nachzuweisen. AuS' ihm wurden 54% des Bi u. 32%  des Chinius 
wiedergewonnen. Dio Toxicitiit war gcring, dio therapcut. Wrkg. zufriedenstellend. 
(Journ. Pharmac. Cliim. [8 ] 1 0 . 1G2—68 . 16/8.) H e r t e r .

J. Altpeter, Heilmittel der Chinolinreihe. I. 2-Phenylchinolin-4-carbonsdure und 
ihre Derivale. Literaturiibersicht iiber Darst. u. Eigg. dor 2-Phenylchinolin-4-carbon- 
sdure u. ihrer D criw . unter besonderer Boriicksichtigung der Patentliteratur. Auf- 
zahlung einer groBen Anzahl von Spozialitiitcn, dio Phenylchinolincarbonsiiuro ent- 
halten. (Pliarmaz. Zentralhalle 70. 629—36. 26/9. Berlin.) H e r t e r .

Tli. Sabalitscllka, Konservierungsvermógen, chemischer Nachweis und Pharma- 
kologie der p-Oxybenzoesaureester. (Vgl. C. 1 9 2 9 . II. 192.) Dio Ester der p-Oxybcnzoe- 
saure, die nouerdings unter den Namen Nipagin, Nipasol, Nipacombin u. Solbrol in 
steigendem MaBo zur Haltbarmachung verschicdoner Materialien Verwondung finden, 
sind der Benzoesaure u. Salicylsauro in  vcrschicdener Hinsicht uberlegen. Ihre Wrkg. 
ubertrifft diejenigo der gonannten Siiuron, jo nach der A rt des zu konservierenden 
Materials u. der A rt der Mikroorganismon, ums mehrfache. Es ergibt sich dabei auch, 
daB dio Wrkg. der Ester im Gegensatz zur Wrkg. der oben erwahnton Sauren un- 
abhangig von der Zus. des zu konservierenden Materials ist. Bei manchen Materialien, 
so besonders don pharmazeut. u. kosmet., stórte dio Bk. dor Sauren, man benótigt ais 
konsorvierendes Mittel móglichst neutralo Stoffe, ais welche dio Ester gelton kónnen. 
Im Gegonsatz zu den Sauren vcrursachen die Ester keine Triibungen u. Ausflockungcn 
in EiweiB enthaltenden Materialien. Dio Ester sind den obigen Sauren auch dadurch 
iiberlegen, daB sio dio Farbo, das Aussehen, den Geruch u. Geschmack des zu konser- 
vieronden Materials in  keiner Weise stórond verandern. Auch erwiesen sich die Ester 
fur Mensch u. Tier noch unschiidlicher ais die Bonzoesaure. So betrug das Vorhaltnis 
der schadlichen Wrkg. bei erheblicher Oberdosierung am Hund fiir Benzoesiuirc, den 
Methyl- u. Athylester der p-Oxybenzoesaure 1 : %  r>: %• Zum Nachweis der Ester 
der p-Oxybenzoesiiure kónnen dio Fiirbungon m it FeCl3, m it M il l o n s  u . m it N ic k e l s  
Reagens dienen. (Ztschr. angew. Chem. 4 2 . 936—39. 21/9.) G o i n k i s .

Friedrich Passek, Hamburg, Herstellung nicht ausflockender, haltbarer und wirk- 
samer Arzneimittelkombinationen, welche kolloidale Kieselsaure ais Grundlage enthalten,
1. dad. gek., daB Na-Silicatlsgg. m it saure, therapeut. wirksame Salze bildenden 
anorgan. oder organ. Sauren abgesattigt werden, — 2. dad. gek., daB die Absattigung 
des Alkalis durch alkalilósliche Sulfanhydride, wie Schwefelantimon, Schwefelaraen usw. 
yorgonommen wird, — 3. dad. gek., daB m an neben den beroits erwahnten Metallen 
die erhaltenen Kombinationen auch m it kolloiden Au-Hydroxydlsgg. umsetzt. — 
Z. B. wird Na-Silicatlsg. (I) m it einer zur Bldg. von Na3PO., ausreichenden Mengo 
H3PO., yersetzt, wobei die Lsg. auch nach Kochen blank bleibt. W ird H 3P 0 4 bis 
zur Bldg. von NaH„PO, zugegeben, so ersta rrt die Fi. nach langerem Stehen; bei 
Anwendung von H 3P 0 4 bis zur Bldg. von NaH„PO., w ird auch beim Kochen keino 
S i02 ausgeschieden. — Bei Zusatz von Wainsdure zu I  bis zur Bldg. des neutralen 
Na-Salzes t r i t t  Gallertbldg. ein; enthalt die Lsg. jedoch das saure Na-Salz, so t r i t t  
keine Ausflockung ein. — Eine durch mehrtagiges Absitzenlassen geklarte Lsg. von 
iS62iS5 in  I  -wird m it Weinsdure versetzt u. etwa entstandener Nd. durch Kochen gel. 
Die Lsg. laBt sich m it Au-Hydroxydlsg. (vgl. D. R. P. 474 620; C. 1 9 2 9 . II . 1034) 
vermischen, ohne daB Ausflockung e in tritt. —■ In  gleicher Weise laBt sich eino Lsg. 
von As„S- herstellen. — Ais Sauren sind weiter geeignet B{OH)3, Citronensaure, 

XI. 2. 175
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Glycerinphosphorsdure, Gałlensiiure. Die Lsgg. sollen therapeut. Verwendung, z. B. 
zur Behandlung von Tuberkulose, finden. (D. R. P. 481413 KI. 301i vom 25/3. 1927, 
ausg. 10/9. 1929.) A l t p e t e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co., Akt.-Ges., Basol, Schweiz, Darstdlung von
з,5-Dibrom-4-{4'-methoxyphenoxy)-nitrobenzol, dad. gek., daB man auf 3,5-Dibrom-
4-jod-l-nitrobenzol (I) (vgl. C. 1913. I I .  1040) IIydrochinonmononiethyldther (II) einwirken 
liiBt. — Z. B. wird eine Lsg. von I u. II in Athylmethylketon nach Zusatz von wasser- 
freiem K 2C03 16 Skin. zum Sieden erhitzt. Aus dem Rk.-Prod. wird der UbersckuB 
von II m it verd. NaOH entfernt u. das Prod. aus Eg. um krystallisiert; gelbe Prismen, 
F. 151—152°, mil. in  W., wl. in  A., A., 11. in  Bzl., Chlf., Eg., Athylmethylketon. — 
Dio Vorb. soli ais Zwischcnprod. zur H erst. von lhyroxindhnlichen Verbb. Verwendung 
finden. (Schwz. P. 133193 vom 24/3. 1928, ausg. 1/8. 1929.) A l t p e t e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darstdlung von
P-[3,f)-Dijod-4-(3',5'-dibrom-4/-oxyphenoxy)-phcntyl]-(x.-aminopropionsaure durch Einw. 
vonB r2auf (}-[3,5-Dijod-4-(4'-oxyphenoxy)-phenyl]-<x.-aminopropionsdure z. B. in  Dampf- 
form in einem Exsiccator. Zur Abtrennung von etwa vorhandenem unverbrauchtem 
Ausgangsstoff wird hierauf m it verd. HCl aufgekocht, filtriert, der Riickstand in A. 
un ter Zusatz von wenig vcrd. NaOH gcl., m it CH3COOH gefallt; farblose Krystalle,
unl. in W., organ. Losungsmm., F . 245—246°. — Dio Verb. ha t thyroxindhnliche Wrkg.
(Schwz. P. 133 335 vom 24/3. 1928, ausg. 1/8. 1929.) A l t p e t e r .

Nyegaard & Co., A/S., iibert. von: Per Laland, Oslo, Norwegen, Herstellung 
eines Desinfektionsmittels. E ine Lsg. von kolloidalem Ag, hergestellt durch Red. von 
Ag20  in  verd. Lsg. m it Hilfe von EiweiB-NaOH, wird m it einer Lsg. von Boroglucosiden, 
wie sie aus lihizoma Iihei durch Behandlung m it N a2B40 7 u. K 2C03 erhalten werden, 
verniischt. Die jMischung wird im W .-Bad auf 50° erw arm t u. hierauf bei 40° im Vakuum 
zum Sirup eingedampft. Dor Sirup wird auf Glasplatton getrocknet, wobei ein nicht 
hygroskop., in  W. 11. braunschwarzes Prod. m it 21% Ag erhalten wird, welches wegen 
seiner bakteriziden Wrkg. zur Bekampfung von Gonorrhoe Verwendung finden soli. 
(A. P. 1 662 930 vom 19/5. 1926, ausg. 20/3. 1928. N. Prior. 15/3. 1926.) A l t p .

Schering-Kalilbaum Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: S. Loewe, Dorpat), Trennung 
von Lipoidgemisdien, dereń Komponenten in  wss. organ. Losungsmm. verschiedenen 
Dispersitiitsgrad besitzen, dad. gek., daB man die Gemische in  einem wss. organ. 
Losungsm., in  dem dieser Untersehied am starksten ausgepriigt ist, durch solche 
Membranen hindurcli dialj^ iert oder ultrafiltriert, welche die Komponenten hóherer 
Dispersitatsgrade passieren lassen, diejenigen gróberer Dispersitatsgrade zuriick- 
halten. — Z. B. wird eine klaro Lsg. von Cephalin u. Ledthin  in  absol. A. m it W. ver- 
setzt, bis die Lsg. das FREUNDLiCH-DiESELHORSTsche Schlierenphanomen zeigt. Dio 
Lsg. wird durch ein U ltrafilter gesaugt; das F iltra t g ibt m it Aceton keine Fallung
и. enthalt kein Cephalin mehr. — W ird eine Lsg. von Salicylsdure u. Stearinsaure in
70%ig. A. gegen 70%ig. A. durcli eine Membran dialysiert, so diffundiert nur die 
Salicylsaure. — Bei der F iltration  eines Rohextraktes von Follikeln aus Eierstocken, 
in  75%ig. A. gel., durch Kollodiumultrafilter enthalt das F iltra t die wirksame Sub
stanz neben nur wenig Trockensubstanz. — Bei der Dialyse von Cephalin u. Chole- 
slerin, in  CCI, gel., durch Kollodiummembran dialysiert nur das Cholesterin. (D. R. P. 
466 363 KI. 12o vom 11/9. 1925, ausg. 5/10. 1928.) A l t p e t e r .

Johannes Korselt, Zittau, Herstellung haltbarer vitaminreicher Prefisdfle aus 
chlorophylllialtigen Pflanzen oder Pflanzenteilen, 1. dad. gek., daB m an die aus den 
Pflanzen erhaltenen Rohsafte nach Zusatz entsprechender Mengen eines Ca-Salzes, 
wie des Citrats, Lactats oder Carbonats u. einer aliphat., fiir Erniihrungszwecke un- 
schiidlichen Oxysaure unter LuftabschluB auf 100° erliitzt, worauf m an die von dem 
Nd. befreite FI. durch erneutes Erhitzen in gesclilossenen GefaBen, zweckmiiBig in 
der Atmosphare eines indifferenten Gases wie Ń2 oder He bei etwa 100° sterilisiert,-—•
2. daB man aus den Rohsiiften durch Zusatz von Ca-Citrat, -Lactat oder -Carbonat, 
zweckmaBig unter Zusatz einer aliphat. Oxysiiure zuniichst die Oxalsaure u. das Cliloro- 
phyll ausfiillt, die Lsg. zur Absclieidung des EiweiBes unter LuftabschluB nicht iiber 
100° erhitzt u. nach Entfernung des EiweiBes zur Sterilisation erneut unter L uft
abschluB erhitzt, — 3. daB man aus den Rohsaften zuniichst das Chlorophyll durch 
Ansauern m it einer aliphat. Oxysiiure entfernt, die Lsg. liiernach zur Absclieidung 
des EiweiBes einige Stdn. unter LuftabschluB nicht iiber 100° erhitzt u. dami durch 
Zusatz eines Ca-Salzes zu der von EiweiB befreiten Lsg. die (COOH), ausfiillt u. die
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Lsg. nach Entfem ung des Ca-Oxalats unter AusschluB der L uft sterilisiert, — 4. daB 
man dic Rohsiifto nach Ausfitllung des Chlorophylls durch eine aliphat. Oxysaure m it 
einem Ca-Salz versetzt, unter LuftabschluB erhitzt u. die Lsg. nach Abtrennen des 
Nd. von Ca-Oxalat u. EiwoiB unter AusschluB von L uft sterilisiert, — 5. daB man 
aus den Rohsaften oline Zusatz von Sauren das Chlorophyll u. das EiweiB gleichzeitig 
durch Erhitzen unter LuftabschluB abscheidet, aus der von diesen Begleitstoffen be- 
freiten Lsg. dio (COOH), aLs Ca-Salz, zweckmiiBig in  saurer Lsg. ausfiillt u. die Lsg. 
nach Entfernen des Nd. unter AusschluB der Luft sterilisiert, — 6 . daB m an die Roh- 
safte boi LuftabschluB nicht iiber 100° erhitzt, alsdann die (COOH)2 durch Ca-Salze, 
zweckmilBig in  saurer Lsg. ausfiillt, dio Fl. nach Entfernen des Nd. durch erncutes 
Erhitzen unter AusschluB der L uft sterilisiert. — Nach dem Verf. lassen sich aus Spinał, 
Mangold, Klee, Gras von Ballaststoffen freie vitaminreiche Lsgg. erhalten, die zum 
Trinkon sowie fiir Injektionen geoignet sind. (D. R. P. 470 012 KI. 12p vom 18/1. 1927, 
ausg. 3/1. 1929.) A l t p e t e r .

Aktienfabrik zur Erzeugung von Chemikalieu (Erfinder: Jan Sil), Kolin, 
Hersłellung eines hormonhaltigen Stoffs pflanzliclien Ursprungs, dad. gek., daB man 
Keimlinge von rdcht gekeimten Getreidekornern m it konz. H 2SÓ4 bei Ggw. von K ata- 
lysatoren behandelt u. das erhaltene Prod. schlieBlich der Einw. chlorierend wirkender 
Mittel aussetzt. — Z. B. liiBt man HoSO., (66° B6 .) bei Ggw. von M nS04 auf getroeknete 
u. gemahlene Roggenkeimlinge wirken, wobei die sich erwarmende M. 4 Stdn. geriihrt 
wird. Nach Verdunnen nu t W. wird der den wirksamen Stoff enthaltende Nd. aus- 
gowasehen, in  konz. HC1 einige Zeit q uellen gelassen u. hierauf Cl2-Gas eingeleitet oder 
KC103 eingetragen, bis das Prod. sich aufhellt. Hierauf wascht m an m it W., nim m t 
in Alkalilauge auf u. fallt die filtrierte alkal. Lsg. m it HC1, worauf der ausgewaschene 
Nd. unter 100° getrocknet wird. Das Prod. ist unl. in  W., A., A., 1. in  Alkalien, Aceton, 
CH.,COOH, Milchsaure, Citronensaure, N-Geh. 3,5% ; cs soli zur Herabsetzung des 
Zuckergeh. des Blutes u. der Zuckeraussclieidung im H arn peroral verabreicht werden. 
(D. R. P. 468 810 KI. 12p vom 31/7. 1925, ausg. 23/11. 1928.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Karl Daimler, Friedrich Just und 
Gerhard Balie), Frankfurt a. M., Desinfelctionsmittel, bestehend in  solchen aromat, 
oder hydroaromat. Sulfosauren (D eriw . u. Substitutionsprodd.) oder dereń Salzen, 
welche ais K ernsubstituenten eine oder mehrere rein aliphat. oder cycloparaffinartige 
Seitenkette m it mindestens 3 Kohlenstoffatomen enthalten, gegebenenfalls in  Mischung 
mit bekannten antisept. Mitteln. — Geeignete Stoffe sind z. B. die butylierten u. 
isobutyherten Naphthalinsulfosauren. (D.R.P. 482 855 KI. 30i vom 11/8. 1925, ausg. 
21/9. 1929.) K u h l in g .

GL Analyse. Laboratorium.
Erling Botolfsen, Reinigung von Quecksilber. Beschreibung eines vom Vf. 

konstruierten App. zur kontinuierlichen Reinigung von Hg auf chem. Wege, darin 
bestehend, daB Hg aus einem SammelgefiiB unter sehwacher Luftzufiihrung in  eine 
Rohre gesaugt wird, welche am oberen gebogenen Ende in einen in eine Spitze aus- 
laufenden Trichter miindet. Aus letzterem tropft das Hg in  ein zylinderfórmiges GefaB, 
welches die Reinigungsfl. (z. B. verd. H N 03) enthiilt, u. das sich unten sammelnde Hg 
gelangt durch ein entsprechend gebogenes Glasrohr wieder in das SammelgefaB zuriiek, 
um von neuem aufgesaugt zu werden (Zeichnung im Original). Durch Dest. im Vakuum 
eines nach obigem Verf. vorgereinigten Hg konnte nach 3maliger Dest. m it den 
angewandten Best.-Methoden weder Ag noch Au nachgewiesen werden, weshalb der 
Vf. zur sieheren Reinigung empfiehlt, das unreine Hg zuerst griindlich chem. zu reinigen 
(zwecks Entfernung der unedlen Metalle) u. dann dasselbe noch einer wiederholten 
Dest. im Vakuum zu unterwerfen. (Tekrnsk Ukeblad 76. 314—15. 2/8. Oslo, Chem. 
Univ.-Lab., Abt. B.) E. Ma y e r .

Ward E. Kuentzel, E in  verbesserter Halin fiir  Gasanalysenbiiretlen, Durch be- 
sondere A rt der Bohrung wird eine Verschmutzung durch Absorptionsfll. Yermieden; 
Zeichnung im Original. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 2759—60. Sept. Washington 
[D. C.], Dep. of Agriculture.) K l e m m .

Howard James, Eine. brauchhare Pipette. Der Vf. empfiehlt, eine Glasrohre 
von 4 mm innerem Durchmesser in einer h. Flamme vertikal so lange zu schmelzen, 
bis sich ein Glastropfen zu formen beginnt, nach dem Abkiihlen an  dem tropfen- 
ahnlichen Ende abzubrechen u. rund zu schmirgeln. (Chemist-Analyst 18. Nr. 5.
18. 1/9.) B l o c u .

175*
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M. B. Geiger, Eine mogliche Fehlerąuelle bei raschen Wdgungen. Vf. weist auf 
dio Wagefehler hin, die durch elektrostat. Ladungen hervorgerufen worden. (Journ. 
chem. Education 6 . 1629. Okt. Georgetown, Kentucky, Georgetown-Coll.) L o r.

L. A. Pappenliagen, E in  verbesserter Ruckflufikiilder. Um zu verhindern, daB 
boi Dcstst. unter RuckfluB der aufsteigende Dampf die am unteren Ende des Kiihlers 
sich ansammelnde El. mireiBt, bringt Vf. 2—3 cm oberhalb der unteren Óffnung des 
Kuhlerrohrs eine Offnung im Kiihlerrohr an. (Journ. chem. Education 6 . 1618. Okt. 
Alliance, Ohio, Mount Union Coli.) L o r e n z .

F. E. Daniels, Gegengewichle fiir  Pyknometer. Der Vf. stellt solche aus 1 Zoll- 
Messingrohr her, das in Stucke von 5/g Zoll Lange geschnitten ist, u. je eine Scheibe 
ais Deckel u. ais Boden, letztere m it festem MessingfuB, enthalt. In  die Deckelscheibe 
ist ein Loch gebohrt, das so geformt ist, daB der Knopf oder Biigel des polierten u. 
lackierten Gewichtes gefaBt wird. Zur Adjustierung wird feines Bleischrot in das 
Loch gegossen. Fiir gleiche Bestst., z. B. alkoh. Destillate, ist das Gegengewicht so 
eingerichtet, daB es Pyknometer plus eine bestimmte Anzahl g ausgleicht. Bei alkoh. 
Fil. wurden auch Tafeln eingerichtet, die aus dem Gewicht des Destillatcs im Pykno
meter sogleich den Prozentgeh. ohne jeglicho Berechnung ersehen lassen. (Chemist- 
Analyst 1 8 . Nr. 5. 18. 1/9. H arrisburg, Pa., Industrial Waste Sections, Dep. of 
Health.) B l o c h .

Oswald Blackwood, Ein Apparat zur Bestiminung von Ionenbeweglichkeitew. 
Es wird eine Anordnung zur Messung der Beweglichkeit von Gasionen beschrieben, 
die der FiZEAUschen Anordnung zur Messung der Lichtgeschwindigkeit analog ist. 
(Physical Rev. [2] 33. 1070. Jun i. P ittsburgh, Univ.) L e s z y n s k i .

Ole Lamm, Zur Theorie wid Methodik der UUrazentrifugierung. Es werden 
Konz.-Bestst. an Starkę- u. Proteinlsgg. m it der Ultrazentrifuge auf Grund der Krum- 
mung der Lichtstrahlen ausgefiihrt u. eine ausfiihrliche Theorie der kombinierten 
Sedimentation u. Diffusion gegeben. Die Methode eignet sich auch zur Unters. eines 
gel. Gemisclies u. zur Best. des Sedimentationsgleichgewichtes. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. A. 1 4 3 . 177—90. Sept. Upsala, Univ., Lab. f. Phys.- Chem.) R. S c h m ie d .

I. M. Koltlioff, Die Wasserkorrektion bei der Messung der elektrischen Leitfaliig- 
keit von sehr verdiinnten tuassrigen Ehklrolytlósungen. Vf. studiert die Verwendbarkeit 
von Leitfiihigkeitswasser bzw. ultrareinem W. zu Leitfahigkeitsmessungen in hochst 
verd. Lsgg. von Salzen u. starken Sauren, u. stellt fest, daB das W. hierzu m it der Atmo- 
sphare in  Gleiehgewicht sein muB. Bei alkal. Lsgg. ist ultrareines W. unter Fern- 
haltung yon C 02 notwendig; die Elektroden miissen aus blankem P t  bestehen u. das 
GefaB aus alkalieehtem Glas. Messungen ergaben, daB man ultrareines W. venvenden 
muB, wenn die Loslichkeit der Base 10- 1  iibertrifft. (Ree. Trav. chim. Pays-Bas 48. 
664—80. 15/7. Minneapolis, Univ. of Minnesota.) H a n d e l .

A. Corsi, Quantitative spektroskopische Analyse von Lósungen. Die „Linienlange“ 
eines Elements (vgl. OCCHIALINI, C. 1 9 2 9 . I I .  1181) andert sich n icht nur m it dem 
W iderstand des Stromkreises, sondern auch m it der Konz. des Elementes in  der Elek- 
trode, sie kann daher alsMaB des °/0-Geh. eines Elements in  der Lsg. eines seiner Sal ze 
dienen. Vf. zeigt dies an Lsgg. von Pb(N 03)2, CuS04 u. CuCl2. (Nuoyo Cimento 6 . 
275— 80. Jun i. Siena, Univ.) " ~ W r e s c h n e r .

W. Bielenberg, U ber die Verivendung der Abbesclien Zahl zur refraktometrischen 
Konsliiuiionsermittlung fliissiger organischer Verbindungen. Da das A B B E -R efrak to- 
meter eine schnelle Best. yon nn u. np — n<j gestattet, empfiehlt L o w e  dio AbbŁsche 
Zahl v =  (nn  —  l ) : ( n p  —  nc) einer n a h e re n  Berucksichtigung, da dieselbe eyent. 
fur die Kennzeichnung von Erdolen wertyoll werden konnte. Vf. h a t die in Frage 
k o m m en d en  homologen KW-stoffreihen darauf gepriift, ob ein yerwertbarer Parallelis- 
mus zw ischen  chem . N atur u. GroBę der A B B E schen Zahl besteht. Dies is t in  weitem 
Umfange der Fali. Eine Tabelle zeigt, daB diese Zahl fur die einzelnon homologen 
Reihen eine yerschiedene, aber jeweils in  ziemlich engen Grenzen konstantę GróBe 
hat. Wo die Unterschiede zwischen den homologen Reihen nicht erheblich sind, 
erhalt man durch Mitbenutzung von iin u. np — nc geniigende K larhcit. —  Die A b b e - 
sche Zahl zeigt auch feinere Konst.-Unterschiede an. So pragt sich beim Bzl. u. seinen 
Hydrierungsprodd. dio Zahl der Doppelbindungen deutlich aus, u. beim N aphthalin 
u. seinen Hydrierungsprodd. ub t auBerdem die Lagę der Doppelbindung einen deutlich 
erkennbaren EinfluB aus. In  don R e ih e n  der Styrole u. hydrierten Chinolino gehen 
die r-W erte m it den von v. Au w e r s  u. Mitarbeitern gefundenen Exaltationen par-
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a llel. —  W en n  sieh  d iesc B ezłehungen  zw ischen  K o n s t.  u . ABBEScher Z ah l w e łte rh in  
b e s ta tig en , so w ird  le tz te re  e in  seh r betjuem ea M itte l z u r  sch n e llen  O rio n tie ru n g  b ie ten , 
d a  d ie  B est. v o n  M ol.-G ew . u . D . fo r tfa l l t  u . dio o p t. U n te rs . m it  dom  h an d lic h en  
A B B E -R efrak tom eto r v o rg en o m m en  w erd en  k a n n . (Z tsch r . angew . Chem . 42 . 972 
bis 975. 5/10. F re ib e rg  i. S a ., B erg ak ad em ie .) LlNDENBAUM.

Tokue Takahashi und L. H. Clark, Anderungen im  Spektrum des von Quarz- 
Q uecksilberlampen emittierten Liclils. Vff. untersuchen die Intensitatsverteilung im 
Spektrum des Lichts von Quarz-Hg-Lampen. Es zeigen sieh je nach dor Stellung 
der Lampe ziemlich betrachtliche Anderungen in der spoktralen Intensitiitsverteilung, 
die sieh auf UnregelmaBigkeiten in den Quarzwanden zuruckfuhren lassen. Vff. kon- 
struieren eino Hg-Lampe, die m it einem ebenen (Juarzfenster versehen ist. Dadurch 
sind die Intensitatsiinderungen vermieden, so daB sieh eine Lampe solcher Konstruktion 
fur spektroskop. Unterss. gut eignet. (Journ. seient. Instrum ents 6 . 273—77. Sept. 
Middlesex Hospital, Barnato Jool Lab.) L o r e n z .

H. Kulenkampff und B. Woernle, Ein Ionisationsspektrometer fiir kmgwellige 
lionlgenstrahlen. Vff. habon ein Spelctrometer fiir das langwellige Gebiet konstruiert 
u. erprobt, das ein Vordringen zu moglichst langen Wellen ermógliehen soli. Es ist 
nicht fiir Wellenmessungen bestimmt, sondern lediglich fiir Messungen m it Hilfe der 
spektral zcrlegten langwelligen Strahlung, im  speziellon zunachst fur Absorptions- 
messungon. Die K onstruktion geht von der iiblichen Form des Vakuumspektrographen 
aus; um jedoch zu groBe DImensioncn des Vakuumtopfes zu vermeiden, wurde eine 
Umkehrung der sonst gebrauehliehen Anordnung vorgenommen: die Rontgenrohre 
ist in  das Innere des Vakuumtopfes verlegt u. die Ionisierungskammer am auBeren 
Umfang des Topfes angebracht. Rontgenrohre u. K rystallhalter sind am feststehonden 
Deckcl des Topfes m ontiert, wahrend dieser selbst m it der Ionisationskammer ge- 
dreht wird. E in m it Al-Folie oder Celluloidhautchen bedecktes Fenster trenn t das 
Hoclivakuum der Rontgenrohre vom Vakuumtopf, der seinerseits dirokt ohne weiteres 
Fenster m it der Ionisierungskammer kommuniziert. Der Gasdruck in  boiden is t fiir 
eine bestimmte Wellenlange bzw. Spektralgebiet passend zu wahlen. Die K onstruktion 
des Spektrometers ist in  einem V ertikalschnitt u. einem Horizontalsehnitt bildlich 
dargestellt u. in  allen Einzelheiten genau beschrieben. Die Anordnung hat sieh bisher 
gut bewiihrt. Die Rohre vertragt, bei Betrieb m it Wechselspannung, leicht eine Be- 
lastung von 10 kVolt eff. u. 30—50 mAmp. Die Messungen konnten ohne Schwicrig- 
keiten bis }. — 8,32 A (Al Ket, Gipskrystall) ausgedehnt werden; Vff. beabsiclitigen, zu 
noch langeren Wellen uberzugehen. (Physikal. Ztschr. 30 . 551—54. 1/9. Miinchen, 
Tcchn. Hochsćhulo.) W r e s c h n e r .

E le m e n t e  u n d  a n o r g a n i s c h e  V e r b in d u n g e n .
F . W. Horst, Analyse des Schwefelnatriums. Vf. besehreibt ein Verf., den Gesamt- 

sehwefelgeh. des Schwefelnatriums m ittels angesauerter Kupfersulfatlsg. maBanal3rt. 
zu bestimmen. (Ledortechn. Rdsch. 2 1 . 180—81. 31/8. Neckargemiind.) S t a t h e r .

Ernest H. Swift, Die jodometrische Bestimmung von Eisen. Die Zuverlassigkeit 
der T itration  von Fe(III)-Eisen nach M o h r  (Red. durch viel K J  in  saurer Lsg. u. 
T itration des gebildeten Jods m it Thiosulfat) erschien Vf. tro tz vieler Arbeit noch 
nicht geklart; deshalb wurde der EinfluB der Rk.-Bedingungen m it einer Reihe 
von Studenten nachgepriift. Es zeigte sieh: Man erhalt Resultate, die auf 0,2% 
genau sind, wenn m an [auf eine Fe(III)-Menge von 0,0025 Mol] zu 30 ccm FeCl3-Lsg.
0,25—25 Aquivalento HC1 u. mindestens 3 g K J  gibt u. die Rk. wahrend 5 Minuten in 
einem geschlossenen GefaB vor sieh gehen laBt; diese Lsg. wird dann auf etwa 100 ccm 
vord. u. m it Thiosulfat titrie rt. Die so erhaltonen Endpunkte sind bleibend. Besondcre 
Vcrss. in  C 02-Atmosphare zeigten, daB die Richtigkeit der W erte auf dio Kompensation 
zweier Fchlerquellen zuruckzufiihren ist — je starker die HCl-Konz. wird, um so un- 
vollstandiger wird dio Rk. u. um so gróBer der ,,Sauerstoffehler“ . In  schwefelsaurcr 
Lsg. braucht man mehr Saure u. K J , die Endpunkte sind weniger stabil. Diese Er- 
gebnisse stimmen m it den Erfahrungon von K o l t h o f f  (C. 1 9 2 2 . II . 177) iiberein. 
Die Brauchbarkeit der Methode wird an einem Eisenorz nachgewiesen. (Journ. Amcr. 
chem. Soc. 5 1 . 2682—89. Sept. Pasadena [Cal.], Inst. of Tcchn.) K l e m m .

K. Daeves und G. Tichy, Ein einfaches Yerfahren zur Unterscheidung von gc- 
kupferlem Slahl. Es wurde naoh einem verhaltnismaBig leicht durchfiihrbaren, wenn 
auch rohem Priifungsverf. gesucht. Das vorgeschlagcne Verf. wird zweckmaBig in



2702 G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1929. II.

dor Weise durchgefuhrt, daB die gegliihten Stueke in yerd. HCI im Verhaltnis yon 
1 Teil Saure zu 2 Toilon W. gegebenenfalls unter Zusatz von Sparbeize gobeizt werden. 
E n tha lt der Stahl weniger ais 0,12°/o Cu, so zeigt sich nach dem Ablosen der Gliih- 
hau t ein silberglanzendes bis mattgraues Aussehen. Stahl m it iiber 0,20°/o Cu zeigt 
nach 20 Min. eine fleckige oder gleichmaBig kupferrote Farbę, die m it steigendem 
Cu-Geh. immer intensiver u. dichter wird. Durch Verwendung einer panchromat. 
photograph. P la tte  konnen dio Farbunterschiede aueh im Bilde einigermaBen fest- 
gohalton werden. (Stahl u. Eisen 49. 1379. 19/9.) W ilk e .

M. NieBner, Die Erkennung von Schwefelseigerungen neben Phosphorseigerungen 
mil Hilfe des Sulfidnachweises nach F. Feigl. Die Unterscheidung yon S- u. P-Sei- 
gerungen nach H e y n  u . B a u e r  durch dunkle (schwarzo) u. gelbe Flecken in den 
Abdracken en thalt einen Fehler, sofern nicht aueh die Móglichkeit eines gelben S- 
Abdruckes durch Bldg. yon gelbem Hg-Sulfosalz beriicksichtigt wird. Die Frage, 
ob die gelben Abdrucke nicht vielleicht doch in violen Fallen S-Abdrucke sind, ist 
bis je tz t mangels einer Identitiitsrk. nicht gepruft worden. Eine solche is t nun in 
einer von F. F e ig l  (C. 1928. II . 1592) aufgefundenen Sonderrk. auf Sulfide yorhanden. 
Der Sulfidnachweis mittels dieser Jod-Azidrk. nach F e i g l  ermoglicht die Erkennung 
aueh von Spuren von Sulfid-S sowohl im Abdruekyerf. nach E. H e y n  u . O. B a u e r  
ais aueh in dem yon R . B aum ann . Der positive Ausfall der Jod-Azidrk. an den 
schwarzon u. gelben Flecken, die bei Ausfiihrung eines Sublimatabdruckes erhalten 
werden, beweist einwandfrei das Yorliegen yon sulfid. gebundonem S. Phosphide 
zeigen keine Jod-Azidrk. Ihre etwaige Bldg. beeintraehtigt daher die Eindeutigkeit 
des Sulfidnachweiscs nicht. Das Auftreten yon gelben Flecken bei der Durchfiihrung 
des Abdruekyerf. nach H e y n  u . B a u e r  ist daher fiir P-Seigerungen nicht beweisend. 
Reine P-Legierungen ergaben bei den yorgeschriobenen Untersuehungsbedingungen 
kein Abdruckbild. Die Gelbfarbung beim Sublimatdruck ruh rt yon der Bldg. von 
Queeksilbersulfosalzen her, die sich an Stellen geringer S-Konz. bilden. — Zur Durch- 
fiihrung der Priifung bedarf es folgender Reagenzien: 1. Jod-Azidlsg. In  100 ccm 
Vio'n - J-Lsg. werden 1,3 g Natriumazid gelóst. 2. Salzsaure Quecksilberchloridlsg., 
10 g HgCl,, 20 ccm HCI 1,124 u. 100 ccm W. 3. Gelatinepapier. Vor Verwendung 
ist eine Blindprobe m it J-Azidlsg. anzustellen, um sich von der Abwesenheit yon 
S-Verbb. des Papiers zu iiberzeugen. Das Gelatinepapier yon entsprechender GróBe v 
wird 2 Min. in die HCl-saure Quecksilberlsg. getaueht, dann liŁBfc man oberfliichlich 
abflioBen u. legt auf den zu untersuchonden, yollkommon entfetteten Sehliff auf u. 
driickt durch einmaliges Oberstreiehen m it einem K arton leicht an. Die Einw.-Dauer 
betragt 4—5 Min., dann wird das Papier abgezogen u. in  flieBendem W. 1/2—3/i Stdn. 
gewaschen. Nach dem Trocknen wird auf die zu priifende Stelle des Abdrueks ein 
Tropfen der Jod-Azidlsg. aufgebracht. Bei positivem Ausfall der Rk. t r i t t  sofort 
Blasenbldg. yon elementarem N auf, die m it freiem Auge sehr gut- zu erkennon ist. 
(Arch. Eisenhuttenwesen 3. 157—61. Aug. Wien, Techn. Hochsch.) WlLKE.

O r g a n is c h e  S u b s ta n z e n .
Ivan Marek, Beilrag zur quantiłativen Bestimmung des Stickstoffs in  organischen 

Substanzen nach dem Verfahren von Dumas. (M itbearbeitet von Krajcinovic u. Gr. Zal- 
jesov.) (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 555—60. Juni. Agram, Univ. — C. 1929. II. 
1830.) 1 L i n d e n b a u m .

Alan H. Ware, Die Amcendung von Aldehyden und Dioxyac.eton zum Nachweis 
und zur Differenzierung von Phenolen. I. Farbreaklionen in  Schwefelsciurelósung. 
Es wird die Verwendung von Dioxyacelon, Weinsaure (sich in  Glykolaldehyd spaltend) 
u. Formaldehyd ais Reagenzien auf Plienole beschrieben u. genaue Vorschriften fiir das 
Arbeiten m it diesen Reagenzien gegeben. Das betreffende Phenol wird stets in konz. 
H 2SO., gel. Tabellar. zusammengestellt sind die Farbrkk. der drei genannten Verbb. 
m it a -Naphthol, fl-Naphthol, Hydrochinon, Morphin, Kodein, Apornorphin, Diacetyl- 
morphin, Quercetrin, Quercetin, Pyrogallol, Gallussdure, Tannin, Phenol, den Kresolen, 
Guajacol, Thymol, Orcin, Eesorcin, Phloroglucin, Catechinen, Guajacolcarbonat, Phlor- 
rhizin, Antipyrin, Salicylsaure, Acelylsalicylsdure, Salol u. BrenzcatecMn. E in groBer 
Teil der besehriebenen Farbrkk. ist neu, die schon bekannten werden nach der 
Arbeitsweisc des Vf. scharfer. ( Quarterly Journ. Pharmac. Pharmacol. 2. 249—53. 
A pril/Juni. Plymouth, Techn. Coli.) H e r t e r .

Alan H. Ware, Die Anwendung von Aldehyden und Dioxyaceton zum Nachweis 
und zur Differenzierung von Phenolen. II . Fdllungs- und Aufsaugereaklionen unter Yer-



1929. H. G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 2703

wendung von Salzsdure. (I. vgl. yorst. Ref.) Vf. gelangt zu einer Trennung von phenol. 
Verbb. in  7 Gruppen durełi Ausfiillung m it Formaldehyd in einem Medium, das an 
HC1 0,5—7,5-n. ist u. Feststellung der Lóslichkcit der Ndd. in A. u. wss. Alkali. Dio 
Farbę des Nd. u. seine Verfarbung oder Auflosung m it Alkali kann oft zur Identi- 
fizierung dienen. Die tabcllar. zusammengestellten Resultate beziehen sich auf 
Resorem, Orcin, Phloroglucin, Phlobalannine, Maclurin, einige Antliozanthine, Cate- 
chine, Phlorrhizin, Aromadendrin, Morin, Brenzcatechin, Hydrochinon, Phenol, Hama- 
toxylin, die Kresole, Quercetrin, Kreosot, Pyrógallol, Brasilin, Aloin, Gallołannin, 
Salicylsaure, Protocalechusaure, Guajacol u. Gallussaure. Die Trennung yerlauft 
mit Dioxyaceton nieht so yollstandig, dic Ndd. sind aber manchmal charak- 
teristischer. — Wenn m an einen Fichtenspan m it der Lsg. gewisser Phenole befeuchtet, 
eintrocknet, m it konz. HC1 befeuchtet u. erwarmt, erhalt m an z. T. gute Identitats- 
rkk., ebenso durch Tiipfelrkk. m it Formaldehyd oder Dioxyaceton, konz. HC1 u. H 20 2 
auf Filtrierpapier. (Quarterly Journ. Pharmac. Pharmacol. 2. 254—64. A pril/Juni. 
Plymouth, Techn. Coli.) H e r t e r .

Alan H. Ware, Die Anwendu?ig von Aldehyden und Dioxyaceton zum Nachweis und 
zur Differenzierung von Phenolen. I I I . Uber den Nachweis von Kresol in  Carbolsaure 
mit Hilfe von Vanillin. (II. vgl. vorst. Ref.) Zu einer Mischung yon 5 ccm 
konz. HC1 u. 2 Tropfen einer 2%ig- alkoh. Lsg. yon Vanillin gibt man 5 Tropfen der 
konz. wss. Lsg. des zu priifenden Phenols. Beide Lsgg. miissen gut gekiihlt sein. Reines 
Phenol ru ft hóchstens eine schwaclie lachsroto Farbung hervor, bei Ggw. von Kresol 
ffirbt sich das ausgeschiedene Phenol oder die FI. in  2—4 Min. deutlich rosarot. Nur
o- u. m-, nieht aber p-Kresol geben die Rk. Gieflt man das Rk.-Gemisch in  iiber- 
schussiges wss. K 2C 03, so wird die Farbung durch o-Kresol yerstarkt, bei Ggw. yon 
nur m-Kresol nieht, was zur Unterscheidung dieser beiden dienen kann. ( (Juarterly 
Journ. Pharmac. Pharmacol. 2 . 265—66. A pril/Juni. Plymouth, Techn. Coli.) H e r t .

Alan H. Ware, Einige scharfe Reaklionen auf Phenole unter Verwendvng von 
]\rasserstoffsuperoxyd. (Vgi. drittvorst. Ref.) Mit einer grofieren Anzahl von Phenolen 
in H 2S 0 4 gibt H 20 2 griine, blaue, yiolette, purpur- oder karminroto Farbungen. 
Einzelheiten ygl. Original. AuBerdem kónnen eine Anzahl der 1. c. genannten Rkk. 
m it Formaldehyd u. Dioxyaceton durch Zusatz yon H 20 2 bedeutend yerscharft werden. 
(Quarterly Journ. Pharmac. Pharmacol. 2. 267—70. A pril/Juni. Plymouth, Techn. 
Coli.) H e r t e r .

Henry Leffmann und Charles C. Pines, Nolizen uber ein Fallungsmillel fiir  
Aldeliyde. Vff. beschrciben einige Beobachtungen iiber die Fallung von Aldehyden 
m it Dimethyldihydroresorcin („Diimdon“). Formaldehyd reagiert dam it unter Bldg. 
feiner Nadelchen, wahrend Acetaldehyd gewóhnlich gróBero prism at., X-fórmigo 
Krystalle, in einigen Fiillen aber auch der Formaldehydverb. śihnliche Nadelchon 
lieferte. (Buli. Wagner Free Inst. Science Philadelphia 4 . 15—16. Jun i. Phila- 
delphia.) ZiMMERMANN.

B e s ta n d te i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie r e n .

M. Javillier, Der Nucleinphosphor der Gewebe und seine quanlilative Bestimmung. 
K rit. Sammelreferat. (Buli. Soc. Chim. biol. 11. 644—78. Juni.) P a a l .

Freda Katharine Herbert und Juda Groen, Die Verteilung der reduzierenden 
Subslanzen zwischen Plasma und Kórperchen. E in  Vergleich der verschiedenen Blut- 
zuckerbestimmungsmethoden. Verglichen wurden dio Methoden yon M a g l e  a n  (Ent- 
eiwciBung m it Fe), nach F o l i n - W u ,  S h a f f e r - H a r t m a n n ,  in der Modifikation von 
SOMOGYI, H aG EDO RN-JENSEN im Zinkhjrdroxydfiltrat u. im W olframsaurefiltrat, 
u. die Modifikation F o l i n - W u  nach B e n e d i c t  m it Cu-Reagens. — Im  Plasm a waren 
die durchschnittlichen Unterschiede des Red.-W ertes nieht erhoblich, dagegen recht 
bedeutend bei der Berechnung des Rcd.-W ertes der Blutkórperclien. — Die Methode 
von M a c l e a n  u . die Originalmethode H a g e d o r n - J e n s e n  stimmen sehr genau 
iiberein u. geben einen hoheren Zuckerwert im Plasm a ais in den Blutkorperchen. 
Andererseits stimmen dic Methoden F o l i n - W u  u . S h a f f e r - H a r t m a n n  sehr gut 
iiberein u. weisen auf eine gleiclimaBige Verteilung der reduzierten Stoffe zwischen 
Plasma u. Kórperchen hin. — Vergleicht man die beiden Gruppen miteinander, so 
liefern die ersten beiden niedrigere Red.-W erte ais die zweiten, u. erheblieh niedrigere 
Zahlen fiir die Blutkorperchen. Die letzte Modifikation yon B e n e d ic t  zur F o lin -W u - 
Methode gibt Zahlen, die am meisten m it M a c l e a n  u . der Originalmethode H a g e d o r n -
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JEN SEN  iibereinstimmen, do ch  sind dic BEN ED ICTsehen Żabien fiir Plasma u. 
K ó rp e rcb o n  e tw as hóher. — Dio H a g e d o b n -JE N SEN -M e th o d e  im W olfram sau re - 
f iltra t g ibt sehr hohe  Zahlon f iir  die Blutkorperehen, u. nur bei ihr ware der sogen. 
,,Zuckerwert“  der Blutzellen hóher ais im Plasma. Verwendet m an die M a c l e a n - 
Mothode m it W olframsaurefiltrat, so sind die Zahlen fiir die Blutkorperehen hóher ais 
bei der Originalmethode. — Es wird verm utet, daB die Ursaehe dieser Verschieden- 
h e ite n  in  dem Vork. einer reduzierendon Substanz in  den Blutzellen liegt, die nicht 
Traubenzucker ist. Diese findet sich in  dem W olfram saurefiltrat, fehlt in dem Fe- 
odcr Zn-Filtrat, oder ist w en ig sten s nur zum Toil darin enthalten. Die letzten boiden 
F iltrate  reduzieren das Cu-Reagcns von F o lin -W u  in der Kiilte nicht, obensow enig 
Plasm afiltrat m it Wolframsaure, dagegen reduziert es W olfram saurefiltrat von Ge- 
sam tblut oder von Blutkórperchenbrei. — Da die Unterschiede sich auch nach Ver- 
garung m it Hefe in der ,,Restred.“ finden, wird angenommen, dal! Glutalhion von erheb- 
licher Bedeutung fiir die Best. des Blutzuckers ist, n icht stórend dagegen Harnsauro, 
K reatin, R rcatinin, Ergothionein, da sie in  zu gcringen Mengen im menschlichon Blut 
vorkommen. (Biochemical J o u rn .  23. 339— 51. London, St. Bartholomew’s Hosp., 
Dept. of Chem. Pathol.) F. M u l l e r .

Charles Samuel Hanes, Die Hagedorn- und Jensenmethode zur Beslimmung grofierer 
Mengen reduzterenden Zuckers. Um das Zehnfacho dor Zuckermenge, die m it dem ur- 
spriinglichen Verf. bestimmbar ist (0,2—0,385 g), quantita tiv  zu erfassen, werden die 
Mengenverhaltnisse der Reagenzien verandert. Lsg. A .: Kaliumferricyanid 8,25 g, 
N a2C03 anhydr. 10,6 g in  11 dest. W. Die Lsg. halt sich 2—3 Tage im Dunkeln. Lsg. B .: 
K J  12,5 g, ZnS04 25,0 g, NaCl 125,0 g in  500 ccm dest. W. Entstehende Jodspuren 
durch Filtrieren (2 Lagen Filtrierpapier) entfernen. Lsg. C.: 5 ccm Eisessig verd. auf 
100 ccm m it dest. W. Lsg. D .: 1 g 1. Starkę (M e e c k ) in 20 ccm k. W. angesetzt, m it 
60 ccm 2 Min. gekocht. 20 g NaCl zugesetzt. Aufgefiillt auf 100 ccm nach Abkiihlung. 
Lsg. E .: V75-n. Na2S20 3-Lsg. eingestellt gegen IC J03. Zu 5 ccm Lsg. A 5 ccm der zu 
untersuchenden Lsg. In  ein zweites Glas kommt die gleiche Menge Lsg. A u. 5 ccm dest. 
W. Beide GefiiBe 15 Min. in  kochendem W.-Bad, wobei sio zugedeckt worden miissen. 
Kiihlung unter flieBendem W. 3 Min. Zusatz 5 ccm Lsg. B, 3 ccm Lsg. C. T itration 
m it Lsg. E, wobei Lsg. D ais Indicator gesetzt wird. Aus der Differenz des Vcrbrauchs 
in  beiden Glasern Berechnung des dem Thiosulfat aquivalenten reduzierten Ferricyanids. 
Details iiber EinfluB der Erwarmungsdauer auf dio Resultate, besonders fur Mallose- 
u . <7Zwcosebestst., iiber den EinfluB des gel. 0 2 u. Ggw. von Starkę im Original. (Bio
chemical Journ. 23. 99—106. Cambridge, Botany School.) O p p e n h e i m e e .

W. R. Bloor, Die oxydative Beslimmung von Phospholipoid (LecitMn und Oephalin) 
in  Blut und Geweben. Die Phospholipoido worden m it A.-A.-Gemisch ostrahiert, dann 
nach Eindampfen auf kloines Volumon m it Aceton u. MgCl2 gefallt, auszentrifugiert 
u. m it Aceton auf der Zentrifuge gowaschen. Nach Lsg. in  feuchtem A. wird eingedampft, 
unter Zusatz von bestimmter Menge Bichromat, 1Ł.SO, u. Silborbichromat bei 124° 
oxydiert u. dio iibcrschiissige Menge Bichromat zuriicktitriert. Durch Vergleieh m it 
andoren Methoden (P20 5-Best.) wird erm ittelt, daB 3 ccm 0,1-n. Bichromat 1 mg 
Phospholipoid entsprechen. Die W ertc sind gut reproduzierbar. (Journ. biol. Chemistry 
82. 273—86. Mai. Rochester, New York Univ. of Rochester. Dep. of Biochem.) M e ie r .

R. J. Lytligoe und K. Tansley, Eine photographische Methode zur Bestimmung 
gefdrbter Losungen, m it besonderer Berucksiclitigung des Sehpurpurs. Die Methode bc- 
s teh t darin, daB eine photograph. P la tte  oinerseits h in ter der zu untersuchenden 
Lsg., andrerseits hin ter e:nem neutralen Graukeil belichtet wird u. die Schwarzungen 
m iteinander vergliehen werden. Die Methode crwies sich ais auBerordentlich foin bei 
Verwendung von monochromat. L icht u. gestatteto die Unters. kleinor Mengen von 
sehr verd. Lsgg. des Sehpurpurs. (Journ. Physiol. 6 8 . 45—48. 28/8. London, Univ. 
Coli., Dept. of Physiol. and Biochem.) F. M u l l e r .

Walther Schmidt, Die Brauchbarkeit der Trubungsreaktion nach D. Merlz. Die 
Schwangerschaftsrk. im Serum besteht in  der Zufiigung von 1 ccm Phosphorv:oIfram- 
saurelsg. (2,8 g auf 1 IW .) zu 1 ccm Serum. Bei besteliendor Schwangerscliaft t r i t t  
nach 1/2 Stde. eine Triibung ein. Die Rk. wird du^ch Zufiigung von 2—3 Tropfen 
Brmnpihmolblau verdeutlicht. Die Resultate sind befriedigend. (Ztrbl. Gyniikologio 
1 9 2 9 . 214—16. Hannover, Hebammenlehranst. Sep.) S c h n it z e r .

Theodor Brugsch, Die Intrakutanreaktimi mii Ferricyankali beim Ikterus. Inten- 
sive Blau-Rk. nach intrakutaner Injektion von l% ig . K^FeCjrc-Lsg. findet sich nur
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boim acholerot. Ikterus, sie ist nicht durch Oxydation von Bilirubin erklarbar. Dicr 
von D ie t r i c h  in konz. Phosphatpufferlsgg. vorgenommenen Naeliprufungen der intra- 
cutancn Eisenblau-Rk. cntbehren exakter Grundlagen. (Dtsch. med. Wchschr. 55.

Herbert v. Versen, Zur Analyse der intrakutanen Ferricyankaliumreaktion nach 
Brugsch. An der H au t ikter. Leichcn war m it K 3FeCy6 allein stets eine Blaufarbung 
crzielbar. E in Fe-Nachweis m it HCl u. K 3FeCy8-Lsg. oder Rhodankalium war nicht 
móglich. Diese Angaben bcziehen sich allein auf histochem. Unterss. (Dtsch. med. 
Wchschr. 55. 1422. 23/8. Berlin, Charitć.) F r a n k .

Theodor Brugsch, Enlgegnung zu der Arbeil von Herbert v. Ver sen : „Zur Analyse 
der intrakutanen Ferricyankaliumreaktion nach Brugsch“ . In  don Geweben u. Organen 
gibt es Forro- u. Ferri- bzw. Funktionseisen u. Depotcisen. Der histochem. Nachweis 
bezieht sich auf Dcpoteison, das histochem. erst bei einer Konz. von 10 bis 15 mg in 
100 g frischer H au t nachweisbar ist. Die Konz. des Funktionseisens ha t aber in der 
H aut beim Ikterus einen viel geringeren W ert. (Dtsch. med. Wchschr. 55. 1422—23. 
23/8.) F r a n k .

R. Dietzel und M. Siegert, Zum Arsennachweis in  den Praparaten Acidum lacticum, 
Calcium lacticum und Ferrum lacticum. (Vgl. C. 1929. I I .  78.) Vff. berichten iiber 
Unsicherheiten beim Nachweis von As-Verunreinigungen mittels „Natriumhypo- 
phosphitlsg. D. A.-B. 6“  bei Calcium lacticum (1), Ferrum  lactic. (2), Acid. lactic. (3). 
Die P raparate gaben m it dem Reagens stets Dunkelfarbung (auch wenn kein A. 
vordanden war), was auf Anwesenheit hoherwertiger Alkohole — Mono- u. Poly- 
saccharide —  zuriickzufuhren ist. Die fiir (1) gegebene Priifungsvorschrift des
D. A.-B. 6 auf As — fiir (2) u. (3) nicht gefordert — andern Vff. dahin ab, daB vor 
Zusatz des Reagenses die organ. Substanz durch H N 0 3 u. Gliihen zerstórt wird, 
desgleichen bei (2) u. (3). (Apoth.-Ztg. 44. 1046—47. 31/8. Miinchen, Pharm. Inst. 
d. Univ.) A. Mu l l e r .

Charles C. Fulton, Die Identifizierung von Atropin mit Wagners Reagens. Der 
Nd., den Atropin  m it W a g n e r s  Reagens (Jod-K J) gibt, t r i t t  je nach Konz. des 
Alkaloids u. des K J  in vier verschiedenen Krystallformcn auf. Vf. g ibt Vorschriften 
zur Darst. des Reagenses m it vier Konzz. an K J, m it denen man jede gewunschte 
Form des Nd. erhalten kann. — Hyoscyamin gibt iihnliche Ndd. (Journ. Assoc. 
official. agricult. Chemists 12. 312—17. 15/8. Omaha, Nebr., U. S. Prohibition Serv. 
Lab.) H e r t e r .

H. Baggesgaard-Rasmussen und Ingeborg Martins, lonisationskonstante des 
Kodeins. Vff. bestimmten die Aeiditatskonstantc bzw. die lonisationskonstante des 
Kodeins im D urchschnitt zu 6,7-10~° bzw. 7 ,9-10-7. Der Verteilungskoeffizicnt des 
Kodeins zwischen CHC13 u. W. wurde im D urchschnitt zu 86 festgestellt. Die Vff. 
empfehlen zur Kodeinbest. in  Syrupen, 50 g des Saftes m it 50 ccm W. u. 5 ccm 2-n. 
NaOH zu mischen, 3mal m it je 15 ccm CHC13 auszuschutteln u. den CHC13-Auszug 
nach Eindampfung u. Wiederauflsg. in einem OberschuB von 0,1-n. HCl m it 0,1-n. 
Natrium borat u. M ethylrot zunickzutitrieren. (Dansk Tidsskr. Fannaei 3. 197—207. 
Aug. Kopenhagen, Pharmaz. Hochseh., Abt. f. organ. Chemie.) E. M a y e r .

Richard Holdermann, Viscositdt und Schmelzpunkt von Vaselinen. Dic Vis- 
cositat von Vaselin bestimmt m an einfach u. genau m it dem OsTW ALDschen Reibungs- 
rohrehen (Herst.: R . G o t z e , Leipzig, Nurnberger Str. 56) bei 60°. Sio geht dem F. 
nicht parallel. Beide D atcn werden fiir 12 Proben angegeben. (Apoth.-Ztg. 44. 1154 
bis 1155. 14/9. Badon-Baden, Lab. von Dr. E. Holdermann Sóhne.) H e r t e r .

Dr. N. Gerber’s Co. m. b. H., Leipzig, Mariottesche Fliissigkeitsabme/3vorrichlung, 
gek. durch eine Capillare, welche am oberen Ende der AbmeBvorr. derartig angeordnet 
ist, daB sich ih r imteres Ende u n t e r h a l b  u. i h r  oberes Ende obei’halb des theoret. 
M ario tte  schen Niveaus befindet, u. dereń Lange kiirzor bemessen ist, ais die durch 
Capillarendurchmesscr u. FI. gegebene Steighóhe. — Um kleinere Anderungen des 
M A R IO T T E sc h e n  Niveaus nicht auf das Vol. der AbmeBvorr. einwirken zu lassen, laBt 
man das obere Ende in  eine Capillare ausmiinden. (D.R. P. 482 544 KI. 421 vom

1332—34. 9/8. Halle, Univ.) F r a n k .

22/12. 1926, ausg. 16/9. 1929.) H e i n e .

[russ.] A. Sacharjewski, Bestimmung kleiner Differenzen der Brcchungs- und Dispersions- 
indices. Leningrad: Staatliches Optischcs Institut 1929. (19 S.) Bbl. 0.50.



2706 H. A n g e w a n d t e  C h e m ie . —  H,. A l l g . c h e m . T e c h n o l o g ie . 1929.11,

H. Angewandte Chemie.
I. A llg e m e in e  ch em isch e  T ech n o log ie .

John Godfrey Yule Delmar-Morgan, London, Yorrichtung zur Herstellung von 
Suspensionen oder Mischungen von Fliissigkeiten m it festen oder halbfesten Stoffen oder 
anderen Fliissigkeiten m ittels eines in  einem GefaB angeordneten, von einem rotierenden 
Mantel umgebenen umlaufenden Fliigels, dad. gek., daB der Mantel aus einem Sieb 
besteht, so daB die von dem Fliigel zusammen m it Luft- angesaugtc FI. durch das Sieb 
hindurchgetrieben wird, wobei die Verteilung noch durch einen in  bekannter Weise 
aufierhalb des Mantels angebrachten feststehenden Siebmantel un terstiitz t werden 
kann. (D. R. P. 479160 KI. 12e vom 31/3. 1927, ausg. 10/7. 1929. E. Prior. 25/5.
1926.) H o r n .

Friedrich Krupp Akt.-Ges., Deutschland, ZentrifugentrommelmitFillervorriclilung. 
Diese besteht aus einem Rahm en fiir die m it Tuch bezogene Filterwand u. einer Stiitzc 
hierfiir. Die Filterwand verliiuft kon. u. der Rahmen is t dementsprechend gestaltet. 
(F. P. 662773 vom 22/10. 1928, ausg. 12/8. 1929. D. Prior. 28/10. 1927.) D r e w s .

Soc. Anon. des Procedes R. Audubert (S. A. P . R . A.), Frankreieh, Filtrier- 
wrrichtung zum Entfernen von Yerunreinigungen aus Fil. Aus geflochtenen Faser- 
stoffen hergestellte Filtricrfliiohen sind s ta rr  m iteinander verbunden zu einer Einlieit 
in  einem SammelgefiiB angeordnet. (F. P. 657 693 vom 2/12. 1927, ausg. 25/5. 
1929.) ' " H o r n .

Aloya Scliirp, Deutschland, Rotierendes Plattenfiller zum Filtrieren von Luft 
oder Gasen. Die Rotationsebene des F ilters is t senkrecht zur H auptrichtung des Luft- 
bzw. Gasstromes gericlitet, so daB die Rotationsaclise in dieser Ebene liegt. (F.P. 
662191 vom 2/10. 1928, ausg. 3/8. 1929. D. P riorr. 7/1. u. 15/3. 1928.) H o r n .

Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Tarnowie, W arschau, Vorrichlung 
zum Berieseln von Fiillkorpern mit Fliissigkeiten. Das Prinzip der Absorptionstiirme 
nach MoTŚClCKi, darin  bestehend, daB durch period. BegieBen des Fullmaterials mit 
einer bestimm ten Menge FI. eine zusammenhangende Fliissigkeitssiiulo erzeugt wird, 
die iiber das Fulbnaterial herunterrieselt, b ietet Schwierigkeiten, wenn es sich um 
grofie Einheiten handelt, u. verursacht groBe Kosten, wenn die FI. eino Siiure ist, so 
daB saurefesto Behalter fur die FI. verwendet werden miissen. Nach dem Verf. wird 
das Fiillmaterial, wio Raschigringe u. dgl., in  Sektionen eingetcilt, denen die FI. aus 
einem D rehrohr zugefiihrt wird. (Poln. P. 9498 vom 20/10. 1927, ausg. 4/1. 
1929.) S c h o n f e l d .

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Gesellschaft m. b. H ., Berlin, Verfahren zum 
Reinigen von Gasen und Fliissigkeiten von dispergierten Stoffen, dad. gek., daB die zu 
reinigenden Gase oder Fil. in  einzelnen getrennten StromstóBen durch eino m it porosen 
Filterstoffen gefiillte Reinigungsvorr. gefiihrt werden, dereń freier Raum dem Vol. 
eines Gas- oder Fl.-StoBes entspricht. Die Erfindung kann m it Vorteil bei Atmungs- 
geriiten Anwendung finden. (D. R. P. 479 159 KI. 12c vom 29/1. 1925, ausg. 10/7. 
1929.) H o r n .

Josef Schroeter, Hordę, Verfaliren zur Reinigung einer aus Kohlendcstillalions- 
gasen stammenden Koldensdure, dad. gek., daB die noch verunreinigte feuchte CO, 
vor der Verwendung gegebenenfalls unter Hinzufiigen fehlenden Wasserdampfes auf 
hohe Temp. erhitzt wird. (D. R. P. 483 062 KI. 12i vom 13/3. 1927, ausg. 25/9. 
1929.) D r e w s .

Soc. Anon. des Ateliers de Construction Mecaniętues Escher Wyss & Cie., 
Schweiz, Verfliissigen und Verfestigen von Koldensaure. Mindestens eine Stufe des 
Kompressors saugt gesatt. oder fast gesatt. COa-Dampfe an, wobei die Siittigung durch 
Zugabe von fl. C 02 geschielit. Vor der Zugabe dient jedocli die fl. C 02 noch zur Ver- 
minderung der Temp. der zu verfestigenden C 02. (F .P . 664 418 vom 22/10. 1928, 
ausg. 3/9. 1929. Schwz. Prior. 29/10. 1928.) D r e w s .

Dryice Eąuipment Corp., V. St. A., Bchandltmg fester Koldensaure wahrend des 
Lagerns, Transportes u. Verwendung. Der Aufbewalirungsbehalter is t so eingerichtet, 
daB die im Innern oder zwischen den Wandungen zirkulierenden Luftstróm e nicht 
m it dem festen C02 in  Beriihrung kommen. ZweckmiiBig werden die C 02-Stucke noch 
in  Papier o. dgl. eingehiillt. (F. P. 664 071 vom 16/11. 1928, ausg. 29/8. 1929. A. Prior. 
22/11. 1927.) D r e w s .
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Jules Burger, Frankreich, Wdrmeschulzmitlcl. Kieselgur o. dgl., Kaliwasserglas 
u. Saponin werden gemischt, der M. eine gewisse Menge gallertartiger Si(OH)., zu- 
gesetzt, das ganze geformt u. gctrocknet. (F. P. 663 906 vom 14/11. 1928, ausg. 
27/8. 1929. D. Prior. 12/5. 1928.) K u h l i n g .

Nathaniel M. Elias, New York, V. St. A., Herstellung von alkalisilicathaltigen 
Wiirnieisolalionsstoffen, die auch ais scliallddmpfendes Materiał dienen kónnen. Z. 15. 
wird wasserfreies Wasserglas m it der bereclmeten Menge von W. gel. u. im Autoklaven 
unter Druck erhitzt, bis eine homogene FI. cntsteht, die unter Druck in  Formen ge- 
gossen wird; wahrend der Abkiihlung wird der Druck stufenweise ermaBigt. Dieses 
Prod. wird im geschlossenen Ofen ohne Riihren auf zwischcn 200 u. 500° liegende Tempp. 
erhitzt, so daB die vorhandene Feuchtigkeit ausgetrieben wird. Die Schmelze wird 
in Formen gegossen u. gegebenenfalls in  dunne P latten  geschnitten. Das sehr poróse 
Prod. kann durch Bekandeln m it Paraffin, Harz, Asphalt o. dgl. wasserfest gemacht 
werden. (A. P. 1724185 vom 6/7. 1927, ausg. 13/8. 1929.) D r e w s .

Leo Szilard, Deutschland, Kdlteerzeugung. Ais K altem ittel geeignete organ. 
Fil., wie z. B. CH3OH, A. oder Gemische bei der, werden unter vermindertem Druck 
zum Sieden gebracht. Der Kaltem itteldam pf wird von W. aufgenommcn, aus dem 
das K altem ittel durch Anwendung von Vakuum wieder zuriickgewomien werden kann. 
(F. P. 657 490 vom 13/7.1928, ausg. 23/5.1929. D. Priorr. 14/7. u. 19/12.1927.) D r e w .

Franz Simon, Berlin, Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung tiefer Temperaturen, 
z. B. zwecks Verfłussigung schwer kondensierbarer Gase, 1. gek. durch die Entfcrnung 
eines an einem festen Korper adsorbierten Gases. — 2. dad. gck., daB die wahrend 
der Adsorptionsperiodo entwickelte Adsorptionswarme an cin unter Minderdruck 
verdampfendes Kiihlm ittel abgeleitet wird, das in  dem gleichen Behalter untergebracht 
ist, in dem wahrend der Kiililperiodo das zu kiihlende Gas sieli befindet. — 3. Vorr. 
zur Ausfiihrung des Verf. nach 1. u. 2., dad. gek., daB Behalter fiir das Adsorptions- 
mittel u. Behalter fiir das die Adsorptionswarme aufnelunende Kiihlm ittcl in einem 
evakuierton Raum aufgehangt sind, der seinerscits vorgekiihlt ist. (D. R. P. 483333 
KI. 17 g vom 26/8. 1926, ausg. 30/9. 1929. D r e w s .

Enzyklopadie der technischen Chemie. Hrsg. von Fritz Ullmann. 2., neubearb. Aufl. Lfg. 17.
Bd. 4, S. 161—320. Berlin, Wien: Urban & Schwarzenberg 1929. 4°. M. 8 .—.

H I. E lek tro tech n ik .
Edmund Górlach, Rosenthal, Bóhmen, Elektrode fiir therapcutische Zrcecke. 

Eine angefeuchtete Zellstoffplatte wird beiderseitig m it einem Gemiscli aus KC103, 
CuO u. Bernstein bestrcut, in  verd. H 2SO.r HNOa gotaueht, gewassert u. getrocknet. 
Sio dient ais AnschluBelement zwischcn Stromąuello u. menschlichem Korper. (Oe. P.
113 431 vom 15/1. 1926, ausg. 10/6. 1929. Tscliechoslowak. Prior. vom 30/1. 
1925.) H e i n e .

Siemens-Planiawerke A.-G. fiir Kohlefabrikate, Berlin-Lichtenberg (Erfinder:
Erich Birnbrauer, Neuenliagen, Ostbahn), Herstellung von Heizstaben, die Silicium  
und Kóhlenstoff ais Hauptbestandleile enthalten u. durch Erhitzung in  einer Si-Dampf 
entwickolnden Bettung gewonnen werden, dad. gek., daB verschiedene Stellen der zu 
behandelnden Korper in  verschiedene Bettungsmischungen eingebettet werden, um 
an verschiedenen Stellen yerschiedenen Si-Gehalt zu bekommen. — Die Leitfahigkeit 
des Stabes kann hierdurch nach Wunsch fiir einzelne Teile eingestellt werden. (D. R. P. 
482 455 KI. 21h vom 28/1. 1928, ausg. 14/9. 1929.) H e i n e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Franz Pohl, 
Ludwigshafen a. Rh., und Adolf Beniscliek, Rohrbach, Heidelberg), Isoliermillel fu r  
die Elektrotechnik, gek. durch die Ver\vendung von in  W. wl. Metallsalzen der Naphthen- 
sauren. — Z. B. wird ZnO m it Naphthensauren behandelt, das entstehende Salz in 
Bzl. gel. u. m it der Lsg. Gewebo impriigniert, die dann ein gutes Isolierm aterial dar- 
steilen. (D. R. P. 482 366 KI. 21c vom 2/3. 1928, ausg. 16/9. 1929.) H e i n e .

Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin (Erfinder: Hans Schuhmann, 
Berlin-Charlottenburg), Herstellung eines Isolierstoffes aus iibercinanderliegenden 
Schichten von verschiedengradiger Isolier- oder Leitfahigkeit u. einem Faserstoff- 
triiger, dad. gek., daB der in  gesondertem Verf. hergestellte Laclcfilm unter Anwendung 
eines Bindemittels m it der Faserstoffbahn Y e r e in ig t  wird. — Die Faserstoffbahn be- 
stoht aus Papier oder Gewebe. Die getrennto H erst. ermóglicht dio Trocknung des
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Film s bei hohen Tempp. ohne Sehadigung der Untcrlage. (D. R . P . 482364 KI. 21c 
Tom 12/4. 1928, ausg. 20/9. 1929.) H e i n e .

Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, Berlin, (Erfinder: Hans Schuhmann, 
Berlin-Charlottenburg), Herslellung eines geschichteten Isoliersioffes, dad. gek., dafi ein 
durch Trennen von seiner Untcrlage entstehender Lackfilm bei Tempp. iiber 150° C 
nachgetrocknet w ird u. sodann weitere diinne Lackschichten unter Zwisehenschaltung 
von Trockenperioden bei hohen Tempp. aufgebracht werden. ■— Es ergeben sich hoch- 
wertige Isolierstoffc ohne Tragerschicht. (D. R. P. 482365 KI. 21c vom 12/4. 1928, 
ausg. 12/9.1929.) H e i n e .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Richard Swinne, 
Berlin-Steglitz), Herslellung von Isoliermassen hoher Durchschlagsfestigkeit, die Mełalle 
in  feiner Yerteilung entlialten, dad. gek., daB eine in  Gas- oder Dampfform gebrachtc, 
tlierm. unter Metallausscheidung zersetzbare Verb. in  den im fl. Zustand befindlichcn, 
niindestens auf die Zers.-Temp. dieser Verb. erhitzten Stoff eingeleitet wird. — Ais 
Metallverbb. werden vorgeschlagen: Carbonyle oder Hydride, ais Isoliermassen: 
Paraffin, Em ail oder Glas. Die zersetzten Metalle bleiben in  der Schmelze in  feinster 
Verteilung in  der Schwebe. (D. R. P. 482449 KI. 21c vom 28/2.1928, ausg. 13/9. 
1929.) H e i n e .

N. V. Philips’ Gluhlampenfabriken (Erfinder: A. E. yan Arkel und J. H.
de Boer), Verfahren zum Niederschlagen von Hajnium und Zirkonium  und von Mischungen 
dieser Metalle auf Gliihkorper, dad. gek., daB die Kórper in  einer Atmosphare gegliiht 
werden, welche eine oder mehrere J-Verbb. der niederzuschlagenden Metalle enthalt 
u. in  einer solchen Reinheit, daB die niedergeschlagenen Metalle ziehbar sind. (Russ. P. 
6718 vom 10/10. 1927, Auszug veroff. 31/10. 1928.) R ic h t e r .

Comp. des Lampes, Frankreich, Farbige Uberzuge auf Gluhlampen. Mischungen 
von anorgan. oder organ. Farbstoffen, einem Harz, Gummilack u. Ricinusól werden 
auf die Lampenbirnen aufgetragen. Die Uberzuge sind hitzebestandig. (F. F. 662 764 
vom 22/10. 1928, ausg. 12/8. 1929. A. Prior. 28/10. 1927.) K u h l i n g .

Dr. Georg Seibt Fabrik elektr. u. mech. Apparate, Berlin-Schoneberg, Ent- 
ladungsrohren, dad. gek., daB die der Zerstaubung ausgesetzten Elektroden durch 
Tempern m it Mn oder einem ahnlichen, nur sehr wenig zur Zerstaubung neigenden 
Stoff angereicliert sind. —  Das Tempern wird wirkungsvoll unterstiitzt, wenn dem 
Mn ein geringer Zusatz von Kolilepulver. beigefiigt ist. Die Lebensdauer der aus Ni 
bestelienden Anodę wird betraehtlich erhóht. (D. R. P. 482 531 KI. 21g vom 30/9.
1927, ausg. 16/9.1929.) H e i n e .

International General Electric Co., Inc., New York, Vorrichtung zum Aus- 
senden von Elelctronen mit einer Kaliiode aus schwer schnielzbarem Metali und einer oder 
mehreren loeiteren, in  einem entleerten, eine Menge eines Alkalimetalls, z. B. Casium 
oder Rubidium, enthaltenden Behalter eingeschlossenen Elektroden, dad. gek., daB vor 
dem Einbringen der Alkalimetalle an  der Kathode eine adsorbierte Sauerstoffschicht 
gebildet ist. — Dicse Schicht von Oxyden ha t die Eig., das Alkalimetall auch bei hoher 
Temp. zahe festzuhalten. (D. R. P. 482734 KI. 21g vom 20/9. 1924, ausg. 20/9. 1929. 
A. Prior. 6/11. 1923.) H e i n e .

Phonix Rontgenrohrenfabriken Akt.-Ges., Rudolstadt, Thur., Gluhkathoden- 
Rontgenróhren, gek. durch einen am Rande des nutzbaren Róntgenstrahlenkegels, 
z. B. auf der AuBenseite der Wandung der Róntgenrdhre, angebrachten Belag aus 
unter dem EinfluB von Rontgenstralden fluoresciercndem Stoff. — Das Vorhanden- 
sein wirksamer Strahlen wird angezeigt, olrne sie im nutzbaren Teil des Strahlungs- 
kegels zu schwachen. (D. R. P. 482533 KI. 21g vom 25/12. 1925, ausg. 18/9. 
1929.) H e i n e .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin Sicmcnsstadt (Erfinder: Hans Kolligs, 
Berlin), Hocholimiger Widerstand aus einem eine diinne Widerslandsscliicht tragenden 
Kórper aus Isolierstoff, dad. gek., daB die W iderstandsschicht ganz oder teilweise aus 
Zr oder Ti besteht. — Die H erst. erfolgt vorzugsweise durch Zers. dampffórmiger 
Verbb., z. B. TiCl.t, u . Niederschlagen auf dem Isolierstoff. (D. R. P. 482 363 KI. 21c
vom 22/3. 1928, ausg. 12/9. 1929.) H e i n e .

Franklin H. Mackenzie, Philadelphia, Pennsylyanien, und Munson H. Lane, 
Washington, V. St. A., Eleklrolylischer Gleichrichter. Die Elektroden aus Al u. Pb tauchen 
in  ein Bad, besteliend aus NIi,r Pliosphat u. Pb-Acetat in  wss. Lsg. Es werden gleich- 
maBigere u. hohere Stromausbeuten bei langerer Lebensdauer erreicht. (A. P. 1727 656 
vom 12/4. 1926, ausg. 10/9. 1929.) H e i n e .
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National Carbon Co., Inc., New York, iibert. von: Fred T. Bowditch, Elmhurst, 
Lbsung fiir elektrolytische Gleićhrichler. Die Lsg. besteht aus NH4-Citrat u. -Phosphat 
im Verhaltnis zwischen 3 u. 15. AuBerdem werden geringe Mengen von K alium citrat 
zugegeben. (A. P. 1727 462 vom 21/6. 1924, ausg. 10/9. 1929.) H e i n e .

Patent-Treuhand-Gesellscliaft fiir elektrische Gliihlampen m. b. H., Berlin, 
Trockener fester Gleichrichler, bestehend aus Schichten verscliiedener Stoffe, wobei 
eine oder mehrere Schichten aus ungesatt. Halogenverbb. des Cu gebildet werden. 
Es kommt besonders Cu2J 2, gegebenenfalls m it freiem J-Geh., in Frage. (Schwz. P.
133 042 vom 20/6. 1928, ausg. 1/8. 1929. D. Prior. 2/7. 1927.) H e i n e .

V. A n organ isch e  In d u strie .
Erik Junker, Eindruck und Erfahrungen von einer Studienreise in  Nordamerika 

1 Vinter— Friihling 1928 zum Studium der Ammoniak- und Salpetersaureindustrien. Nach 
'Aufziihlung dor Fabriken zur Herst. yon synthet. Ammoniak, von Salpetersaure, yon 
Ammoniumnitrat, von Calciumcyanamid, von Cyanid folgt die Beschreibung der An- 
lagen yon M a t h i e s e n  A l k a l i  C o m p a n y ,  Niagara Falls, N. Y. (Nitrogon Engi- 
neoring Corporation, New York) u. C o m m e r c i a l  S o l v o n t  C o r p o r a t i o n ,  
Peoria, 111. (Teknisk Tidskr. 59. Kemi 48—51. 13/7.) E. M a y e r .

Ralpll D. Spears, Die Bindung von Stickstoff. Aufsatz iiber Bedeutung u. Herst. 
yon gobundonem Stickstoff. (Journ. chem. Education 6 . 1691—96. Okt. Slippery 
Rock, Ponnsylvania, S tate Teaćhers Coli.) L o r e n z .

H. Bahr, Uber gasfbnnige Kontaktgifte und ihre Entfernung durch Ultrareinigwig 
aus Gasmischungen. A uszu g  au s  d e n  A rb o iten  v o n  A l m q u i s t  u . D o d g e  (C. 1926. I. 
2730) u . E v a n s  u .  N e w t o n  (C. 1926. I I . 810). (G es. A b h h . K e n n tn is  K o h le  8 .  331—36.
i 928.) B o r n s t e i n .

W. Erin, Herstellung von Manganborat. Vf. empfiehlt fiir die Herst. des ais 
Sikkatiy eino groBe Rollo spiolenden Mn-Borats folgendes Verf. 9 Teile fein gepuly. 
Pyrolusit werden m it 1 Teil nicht sinternder Kohle gut yermischt u. auf 800—900° 
erhitzt (MnOa +  C =  MnO +  CO). Dio Schmelze wird in 20%ig- H 2SO, eingetragen 
u. bis zur Lsg. des MnO erhitzt. Dio filtrierte M nS04-Lsg. wird zwecks Oxydation 
des Fe" m it H N 0 3 gekocht u. neutralisiert; bei 50° wird durch Zusatz von Soda das 
Fo ausgefśillt (hierbei wird erst das F e” ', dann erst das Mn ausgeschieden). Der N d., 
der ctwas mitgerissenes MnC03 enthalt, wird m it neutralisierter MnSO,-Lsg. bei 50° 
bohandelt, woboi nach der R k .:

3 MnC03 +  Fe2(SO.,)3 +  H20  =  3 MnSO., +  2 Fe(OH )3 +  3 C02 
das mitgerisseno Mn wieder in Lsg. geht. Die k. Lsg. des MnSO., wird m it einor k. 
4%ig. Boraxlsg. yersetzt; der Nd. von Mn-Borat wird abgeschleudert u. gepreBt, vor- 
sichtig getrocknet u. sofort luftdicht yorpackt. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
chimitschoskoi Promyschlennosti] 6 . 254.) S c h o n f e l d .

Isaac Levy, Scliwoiz, Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung von Losungen 
von Gasen in  Fliissigkeiten. Man laBt das Gas method. durch eine Serie von Absorptions- 
app. streichen. Die Menge der Absorptionsfl. entspricht der Mengc des zu absorbieren- 
den Gases. Insbesondere eignet sich diese Methode fiir die Gewinnung von Chlor- 
peroxyd. (F. P. 658490 vom 2/8. 1928, ausg. 17/6. 1929.) D r e w s .

Autogen-Gasaccumulator Kriikl & Hansmann Gesellschaft m. b. H., Wien, 
Herstellung von synthetischem Ammoniak und Salpetersaure aus Naturgas unter Ge
winnung von Helium, 1. dad. gek., daB das im Gas enthaltene CH,, zunachst in  an sich 
bekannter Weise unter Erhitzung auf 1500 bis 1600° in  H 2 u. festen C zerlegt u. dann 
in  ebenfalls bekannter Weise unter N2-Zusatz entweder zu synthet. NH 3 yerarbeitet 
oder m it 0 2-angereicherter Luft yerbrannt wird. — 2. dad. gek., daB der N2, der nach 
erfolgter Verbrennung des H 2 noch im He enthalten ist, durch Bindung an Caleium- 
carbid beseitigt wird. (D. R. P. 483 330 K I. 12 i yom 23/10. 1927, ausg. 1/10. 
1929.) D r e w s .

Hans Harter, Wurzburg, und Georg Oehlrich, Berlin, Herstellung eines Kata- 
lysators fiir die Ammoniakhochdrucksynthese aus Fe, Fe20 3 u. m it H 2 erst bei yerhaltnis- 
maBig hohen Tempp. reduzierbaren Metalloxyden, 1. dad. gek., daB den geschmolzenen 
Bestandteilen noch eines oder mehrere derjenigen Bestandteile (auBer Fe) zugesetzt 
werden, dereń Oxyde die M. schon enthalt. 2. dad. gek., daB die neben Fe yerwendeten 
Mctallc wie das Fe selbst in  Stabform oder in einer anderen stabilen, scliwer oxydier-
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baren Form gebraucht werden. — ZweckmaBig werden. die schwer reduzierbaren Metalle 
stufenweise aus den hoheren Oxyden liergestellt. (D. R. P. 482 679 K I. 12k vom 11/3. 
1922, ausg. 20/9. 1929.) K u h l i n g .

Albert R. Frank und Nikodem Caro, Berlin, Herstellung hochprozenliger Salpeter- 
sdure durch. Verbrennung von NH 3-Luft- bzw. NH 3-0 2-Gemischen m it wecłiselnder 
Konz. an 0 2 unter Kuhlung der zu verbrennenden Gase unm ittelbar vor ihrem E in tritt 
in  den Kontaktraum  gemaB D . R. P. 461 369, dad. gek., daB dem Ausgangsgemisch 
elementarer H 2 zugegeben wird. (D. R. P. 482 345 KI. 12 i vom 9/7. 1926, ausg. 
20/9. 1929. Zus. zu D. R. P. 4613G9; C. 1928. II. 479.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M. (Erfinder: Christoph Beck, 
Ludwigshafen und Heinrich Diekmann, Mannheim), Herstellung von hochkonzentrierter 
Salpetersaure durch Oxydation von Stickoxyden, die gegebenenfalls durcli Austreiben 
yon in  starker H N 0 3 absorbiertem N20., gewonnen wurden, m it 0 2 u. W. bzw. verd. 
H N 0 3 u .  Trennen des erhaltenen Rk.-Gemisches durch fraktionierte Dest., dad. gek., 
daB m an die Oxydation der Stickoxyde u. die Salpetersaurebldg. oder gegebenenfalls 
das Austreiben des in H N 0 3 absorbierten N20 4 oder auch beides zusammen gleichzeitig 
m it der fraktionierten Dest. in  einem Arbeitsgang vornimmt. (D. R. P. 483 146
KI. 12 i Tom 7/2. 1928, ausg. 25/9. 1929.) D r e w s .

Hermann Frischer, Kóln-Lindenthal, Salpetersaurekonzentration mit ica^ser- 
entziehenden Mitteln. (D. R. P. 479 6 6 8  KI. 12i vom 7/12. 1926, ausg. 1/8. 1929. —
C. 1929 .1. 280 [F. P. 644 691].) '  D r e w s .

fidouard Urbain, Frankreich, Gleichzeitige Gewinnung von Phosphorsaure und 
Ammoniak. Der durch Lu£tverflussigung erhaltene N2 wird zur NH3-Synthese benutzt, 
wahrend der anfallende 0 2 zur Anreicherung der L uft fiir den Phospliatschmelzofen 
dient. (F. P. 664 970 vom 12/3. 1928, ausg. 12/9. 1929.) D r e w s .

Karl Miiller, Sodingen, Verfahren zur Gewinnuivg von Phosphorsaure aus Plios- 
phaten durch Erhitzen von Phospliaten u. Koks unter Zufiihrung von Luft, dad. gek., 
daB m an ais Kohle Tieftemperaturschwelkoks yerwendet, m it dem die Phosphate 
b rikettiert u. in  Wassermantelófen erhitzt werden, worauf die entstandene Phosphor
saure aufgefangen wird. (D. R. P. 479 767 KI. 1 2 i vom 27/8. 1926, ausg. 23/7. 
1929.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Herstellung hoherprozentiger 
technisch reiner Phosphorsaure. Pliosphorit oder andere geeignete P-haltige Materialien 
werden m it konz. H 2S04 im  UberschuG behandelt. Das gebildete CaS04 wird ab- 
filtriert u. das entstandene Gemenge von H 3P 0 4 u. H 2S 0 4 zur weiteren Behandlung 
H 3P 0 4-haltigen Materials benutzt. Das Verf. wird solange fortgesetzt, bis die H 2S04 
aufgebraucht ist. Zum SchluB wird die erhaltene H 3P 0 4 vom CaSO.t getrennt. Man 
gibt beispielsweise 10,5 kg Phosphat in  fiinf Portionen von je  2,5 kg in  8,273 1 70%ig. 
H 2S04. Das gebildete CaS04 wird jedesmal abfiltriert. Die entstandene H 3P 0 4 ist 
65%ig- sie wird in  einer Ausbeute von 99% der Theorie erlialten. Das ais Neben- 
prod. anfallende CaS04 is t besonders zur Gewinnung von S geeignet. (F. P. 659 006 
vom 14/8. 1928, ausg. 24/6. 1929. D. Prior. 23/9. 1927.) D r e w s .

Algemeene Norit Maatschappij, Amsterdam, Verfahren zur Erzeugung aklivierter 
Kohle m ittelsH itze u. aktivierender Gase, bei dem das C-haltige Materiał nacheinander 
der Trockendest. u. einer A ktm erung durch Gaseinw. ausgesetzt wird, 1. dad. gek., 
daB die Aktivierung nur soweit durehgefiihrt wi rd, daB die auBerste Scliicht des grob- 
stiickigen Ausgangsmaterials stark  aktiv icrt ist, wonach m an von dem aus den Retorten 
abgezogenen Materiał die stark  aktivierte Kóhle abscheidet, wahrend m an den Rest 
gegebenenfalls nach Zerkleinerung einer wiederholten Aktivierung aussetzen kann. —
2. dad. gek., daB das C-haltige Materiał in  Form eines Gemisches von groBen Stiicken 
u. verhaltnismiiBig feinem Gut der Aktivierung unterworfen wird. — 3. dad. gek., 
daB die Aktivierung in  stehenden R etorten von langlichem Querscbnitt (Kammer- 
ófen), dessen langste Abmessung mehr ais zweimal so lang ais die kiirzeste is t u. min- 
destens 50 cm betragt, stattfindet. — 4. dad. gek., daB m an das C-haltige M ateriał einer 
Vorerliitzung bei einer Temp. zwischen 100 u. 250° aussetzt u. die entwickelten Dampfe 
gesondert ableitet. (D. R. P. 483 061 KI. 12  i vom 18/6. 1927, ausg. 25/9. 1929. 
Holi. Prior. 3/7. 1926.) D r e w s .

Louis Gumz, Bujavica, z. p. Kukunjevac, Jugoslawien, Vorrichtung zur pyrogenen 
Spaltung leichter Kohlenwasserstoffe zwecks Gewinnung von jestem graphitajmlichem 
Kohlenstoff gemiiB D. R. P . 472 345, 1. dad. gek., daB nur einem Teil der senkrecht 
angeordnetenZellen von oben oder unten her Erdgas zugefuhrt wird, worauf das Restgas
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durch die librigen Zellen zwecks weitgeliendster Zers. weitergefiihrt wird. — 2. dad. 
gek., da(3 die Zellen horizontal angeordnet sind u. nur einer oder mehreren der oberen 
Zellen das Erdgas zugefiihrt wird, das alsdann im  Zickzack durch die ubrigen Zellen 
hindurchgefuhrt wird. (D .R.P. 483 147 KI. 12i vom 11/3.1928, ausg. 26/9.1929.) D r e .

Chemische Fabrik Kalk G. m. b. H. und Hermann Oehme, Kdln-Kalk, Ent- 
fernung und Gewinnung von Kolilenoxyd aus Gasgemischen durch Behandlung der Gas- 
gemische m it sauren Cu20-Lsgg. oder Suspensionen, dad. gek., daB m an Cu20  oder 
scineVerbb. oder CuO oder seine Verbb. u. metali. Cu in  H 3PO,, auflóst oder suspendiert 
u. das entsteliende Rk.-Gemisch m it CO-haltigen Gasen in  Beriihrung bringt, nach 
der Sattigung m it CO aus dem CO-Komplex das CO durch Erhitzen abspaltet u. das 
zuruckbleibende Rk.-Gemisch nach der Abkiihlung von neuein zur CÓ-Absorption 
benutzt. (D. R. P. 483 708 KI. 12 i vom 10/5. 1928, ausg. 3/10. 1929.) D r e w s .

Rheinisch-Westfalische Kalkwerke, Dornap, Herstellung reiner Kohlensaure 
aus C02-haltigen Abgasen (z. B. Feuerungs-, Generator-, Kalk- oder Sinterofengase),
1 . dad. gek., daB die Abgase in  dem bekannten, zur H erst. von Magnesiaprodd. aus 
jnagnesiahaltigen Mineralien oder magnesiahaltigen Salzgemisehen dienenden Verf. 
(wonach die Mineralien gebrannt u. die Brennprodd. m it C 02 behandelt werden, worauf 
aus der liierbei entstehenden Lauge durch Erhitzen MgC03 ausgeschieden wird) zur 
Behandlung dor Brennprodd. benutzt werden, u. zwar in  solclier Menge, daB die aus 
der Lauge freiwerdende reine C02 aus dem Verf. zwecks Verdichtung u. beliebiger 
Verwendung herausgenommen werden kann, wobei das MgC03 ais Nebenprod. anfallt.
— 2. dad. gek., daB die Menge der C02-haltigen Gase so bemessen wird, daB auch noch 
die beim Brennen der Mineralien freiwerdende C 02 aus dem Verf. herausgenommen 
u. zwecks beliebiger Verwendung yerdichtet werden kann. — 3. dad. gek., daB ais Aus- 
gangsprod. fiir die Behandlung der beim Brennen von Sinterdolomit entsteliende 
Sintcrstaub benutzt wird. (D. R. P. 480342 KI. 12i vom 8/2. 1927, ausg. 2/8.
1929.) D r e w s .

Alox Chemical Corp., New York (ubert. von: Arthur W. Burwell, Niagara 
Falls, New York), Herstellung von Wasserstoff und Kohlenstoff durch thermische Zer- 
setzung von Kohlenwasserstoffen. KW-stoffe, wie Petroleum, Naturgas u. iihnliche, 
werden gasfórmig einer bestimm ten stiindig umlaufenden Menge inerter Tragergase, 
wie H 2 oder N2, zugefiigt u. bei ausrcichender Temp. zers. Die Zersetzungsprodd. 
werden entfernt u. der Krcislauf beginnt nach Vonvarmung der Tragergase auf die 
Zersetzungstemp. der KW-stoffe von neuem. (A. P. 1 717 354 vom 22/8. 1927, ausg. 
18/6. 1929.) , D r e w s .

L’Air Liąuide Soc. Anonyme pour 1’Źtude et l’Exploitation des Procedes 
Georges Claude, Paris, Verfahren zum Durchleiten der Flussigkeilen und der aus diesen 
Fliissigkeiten verdampfenden Gase durch die Verdampfer der Verfl-iissigungsvorrichtungen 
fiir zusammengesetzte Gasgemische, insbesondere bei der H 2-Gewinnung aus Gas
gemischen, welche Fil. (z. B. dio CH.,-reiche kondensierte FI. bei der Verfliissigung yon 
Koksofengasen) leichter kondensierbare Bestandteil des Gasgemisches (z. B. C2H 4 u. 
iihnliche Beimengungcn) enthalten, 1. dad. gek., daB diese Fil. u. Gase in  derselben 
Riehtung zu einem AuslaB gefiihrt werden, welcher an dem der Einfiihrung der FI. 
in den Verdampfer entgegengesetzten Ende vorgesehen ist, wobei der etwaige fl. Riick- 
stand auch durch diesen AuslaB entweicht. — 2. dad. gek., daB nur die schwer fliiehtigen 
yerdampften Gaso bis zum Ende m it der yerdampfenden Fl. gefiihrt werden, wahrend 
die am meisten fliiehtigen Gaso yorher gesammelt werden. (D. R. P. 479 331 KI. 12i 
vom 4/7. 1925, ausg. 15/7. 1929. F . Prior. 7/8. 1924.) D r e w s .

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, Aussig a. E ., Korn- 
vergróberung von wasserfreiem Ilydrosulfil, 1. dad. gek., daB man feinkórniges wasser- 
freies Hydrosulfit m it einer zur yollstandigen Lsg. unzureichenden Menge eines Lósungs- 
mittels behandelt. — 2. dad. gek., daB die Behandlung m it einem Losungsm. erfolgt, 
das ein erhebliclies Losevermógen fiir die im Ausgangsstoff enthaltenen fremden Be- 
standteile besitzt. (D. R. P. 480431 KI. 12i yom 11/4.1926, ausg. 2/8. 1929.) D r e w s .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstellung alkalipercarbonathaltiger Korper. (D. R. P. 482 998 KI. 12 i yom 14/5. 
1918, ausg. 24/9. 1929. — C. 1921. IV. 247 [F. P. 518 110].) D r e w s .

Georg Frederik Smith, V. St. A., Herstellung von gekorntem Magnesiumperchlorat. 
Dieses Prod. soli in  erster Linie ais Ersatz fur P 20 5 zwecks Verwendung ais Entwiisserungs- 
mittel dienen. Um das Mg-Perehlorat in  kórniger Form herzustcllen, wird es unter 
bestimmten Bcdingungen m it Ba-Pcrchlorat zusammengebracht. Letzteres erhiilt m an
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zweekmaBig durch Zusammenschmelzen von krystallisiertem Ba(OH )2 m it NH 4C104. 
Das Ba-Perchlorat wird m it Mg-Perehlorat gemengt, wobei ersteres zweckmaBig im 
DhersehuB vorhanden ist u. erh itzt. Das entstandene Schmelzprod. wird unter ge- 
wóhnliehem oder vermindertem Druek getroclmet. Hierfiir sind Tempp. von 180 bis 
300° erforderlieh. E in  65— 80%  Ba-Perchlorat enthaltendes Prod. vermag 30—60% 
seines Gewichtes an W. zu absorbieren, ohne die kórnige Form zu verlieren. Man kann 
m it diesem Prod. auch bis zu 20% NH 3 absorbieren, das bei Erwarm ung auf ca. 100° 
wieder freigegeben wird. Selbst fliichtige Amino lassen sich so absorbieren. E in iihnlich 
wirkendes Prod. erhalt m an durch Einw. von HC104 auf den naturlich vorkommenden 
Magnesit. Sobald die darin  enthaltenen Carbonate neutralisiert sind, wird im Vakuum 
bei erhohter Temp. getrocknet. (F. P. 659 031 vom 14/8. 1928, ausg. 24/6. 1929.) Dbe.

Zakłady Chemiczne „Grodzisk11 Sp. Akc., Warschau, Eisenfreies Aluminium- 
chlor id. Man erhalt Fe-freies, fur die Fabrikation von Al u . Al2(SO ,)3 geeignetes- AlClg, 
wenn m an K aohn oder Ton, nach Gliihen obrhalb von 500°, m it HC1 extrahiert u. die 
Lsg. der Chloride m it Oxydationsmitteln behandelt, zwecks Umwandlung der Ferro- 
in  Ferrisalze u. diese durch Behandlung m it A1(0H)3, wobei das Al in  Lsg. geht u. das 
Fe in Fe(OH )3 iibergeht, aus der Lsg. entfernt. (Poln. P. 9503 vom 17/12. 1927, 
ausg. 9/2. 1929.) S c h o n f e l d .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., F rankfurt a. M. (Erfinder: Julius Soli, 
F rankfurt a. M.-Schwanheim, und Robert Bilfinger, Frankfurt a. M.-Griesheim), 
Herstellung von łechnisch reinen Fluoraluminium-Fhtoralkalidoppelverbindmigen nach 
den D. R. PP. 443 007 u. 461 136, dad. gek., daB man das in  der AufschluBlsg. von 
z. B. Ton, vorhandeno Fe in  die FeII-Form iiberfiihrt u. dann iiquivalente Mengen HF 
oder einen UbersohuB an H F  zum Ausfallen der Doppelverbb. verwendet, wobei beim 
salzsauren AufschluB diejenigen Fiille ausgeschlossen sein sollen, bei denen der Fe-Geli. 
der Doppelverb. beim Vorliegen von Fen l-Eisen ebenso niedrig ist, ais beim Vorliegen 
von Feu -Eisen in  der Ausgangslsg. — Z. B. werden 200 1 oines m it HC1 bewirkten 
Tonaufschlusses (m it 102,9 g A120 3 u. 9,3 g Fe^Oj im 1) m it 80 kg NaCl, in  250 1 W. 
gel., rersetzt, u. das Eisen in  die F en -Form ubergefiihrt, z. B. durch Einleiten von 
H 2S. Dann werden in  der Siedehitze 260 kg 20%’g- H F  zugegeben. Nach dem Ab- 
nutschen u. Auswaselien is t das Prod. nahezu frei von Fe. (D. R. P. 479 400 KI. 12i 
vom 9/9. 1922, ausg. 17/7. 1929. Zus. zu D. R. PP. 443007 u. 461 136; C. 1927. I. 2938 
u. C. 1928. II. 479.) D b e w s .

Titanium  Ltd., Montreal, Erdalkalititanale. Sulfatfreies Ti(OH).s wird in  Ggw. 
eines Beschlcunigers, wie HC1, m it einem Erdalkalicarbonat erh itzt. Das in  iiblicher 
Weise gewonnene Ti(OH )4 w ird von vorliandener H 2S 04 durch Behandeln m it 
Zn(C2H 30 2)2, einem Alkali- oder Ammouacetat u. nachfolgendes Wasohen m it W. 
befreit. (E. P. 308 516 vom 29/5. 1928, ausg. 18/4. 1929.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich Raspe, 
Leverkusen, und Paul W eise, Wiesdorf), Herstellung fester, in  IFasser lóslicher Titanyl- 
bziu. Tilamulfate aus konz. Lsgg., 1. dad. gek., daB die konz. Lsgg. m it solehen Stoffen 
versetzt werden, die eino Verfestigung heryorrufen. — 2. dad. gek., daB poróse Stoffe, 
wie Kieselgur, Bauxit, Asbestmehl usw., zugesetzt werden. — 3. dad. gek., daB dio 
Verfestigung durcli in  W. 1. organ. Substanzen, wie Starkę, Cellulose, Leim usw. er- 
folgt. — 4. dad. gek., daB wasserfreie anorgan. Salze oder Oxyde, wie Natrium-, 
Kalium-, Aluminium-, Magnesiumsulfat, Magnesia, Tonerde usw. zugesetzt werden. — 
5. dad. gek., daB die m it oder ohne Yerfestigungsmittel yersetzten Titansulfat- bzw. 
Titanylsulfatlsgg. in  fein zerteilter Form mittels eines erwarmton Luftstromes ge- 
trockńet werden. — 6 . dad. gek., daB die getroekneten Titansulfate m it solehen Stoffen 
vermahlen werden, die ein Zusammenbacken yerhindern. — 7. dad. gek., daB ais 
lockernde Stoffe dio unter 2—4 genannton angewendet werden. — Z. B. wird erwarmte 
konz., in  W. 1. Titanyl- bzw. Titansulfatlsg. in  einem Krausetrockner zerstaubt u. 
getrocknet. Je  nach dem Verwendungszweck wird dieses Pulver d irekt angewendet 
oder m it einem Verfestigungsmittel, z. B. Natrium sulfat, vermischt. (D. R. P. 
479 491 KI. 12i vom 4/4. 1928, ausg. 17/7. 1929.) D b e w s .

Canadian Electro Products Co., iibert. von: Hugh S. Reid und Aylmer 
H. Maude, Shawinigan Falls, Quebec, Canada, Herstellung von Quecksilbersalzen 
anorganisćher Sauren. Metali. Hg, insbesondere Hg-Schlamm, w ird m it H 2S 0 4 in 
Gg^v. yon HNOa oder N 0 2 oder A lkahnitrat bei Tempp. zwischen 20 u. 80° behandelt. 
In  das Rk.-Gemisch wird Luft eingeblasen oder 0 2 eingepreBt. Mit zunehmender
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Starko der venvendcten Sauren kann die Mengo der ais 0 2-t)bertrager dienenden 
Stoffe vcrringert werden. (A. P. 1 7 2 1 1 8 8  vom 18/4. 1921, ausg. 16/7. 1929.) B r a u n .

Bayerisclie Akt.-Ges. fur chemische und landwirtschaftlich-chem ische 
Fabrikate und Heinrich Hackl, Heufold, Oberbayern, Herstellung einer hoclmirk- 
samenBleicherde, dad.gek., daB diellolierdo >nitH2SO., oder D isulfat oder einem Gemisclie 
boider verraengt, das Gemenge annahem d oder ganz zur Trockne gebraclit u. aus- 
gokocht sowie ausgewaschen wird. (D. R . P . 483 063 KI. 12  i vom 7/1. 192B, ausg. 
25/9. 1929.) D r e w s .

V I. G las; K eram ik ; Z em ent; B au stoffe .
H. Spurrier, Mitteilungen uber die Konsistenz von Terrakotiaglasuren. Vf. ver- 

wirft dio Priifung der D. m it einem Hydrometer, weil dieses nur fiir echte Lsgg., nicht 
aber fiir Sehlickcr brauehbar ist. E r empfiolilt deshalb dio Mossung der Viscositat 
u. der D. In  den Schliekern wurdon Baktericn, besonders von dor A rt Zoogloea beob- 
acbtot. (Journ. Amer. coram. Soe. 12. 577—80. Sopt. Chicago [111.], Northwestern 
Terra Cotta Co.) SALMANG.

Harry E . Davis, Lepidolit in  Terrakotiaglasuren fiir Kegel 6. Dio Unters. be- 
zwoclcte, die Móglichkeiton kennen zu lernen, die durch Einfiihrung von Li20  in Form 
von Lopidolit ontstohen. Dio Ergebnisso waron nicht eindoutig, docli steht fest, daB 
dio Glasuren schóner wurden. (Journ. Amor. ceram. Soc. 12. 570—71. Sept. Wood-
bridge, N. J ., Fedoral Seabord Terra Cotta Co.) Sa l m a n g .

H. G. Thomson, Die Wirkung der Iiorngrojie von Zinkoxyd auf die Konsistenz
von Glasurschlickem. Die meisten aufgekauften ZnO-Sorton miisson nochmals ge- 
braimt worden, um in Glasuren vcrwandt zu werden. Dio Reinheit braucht nur so 
woit vorhandon zu sein, daB die gewiinschten Wrkgg. in Farbung u. Gefiige eintreten. 
Ein PbO-Geh. von liochstcns 0,5% ist orwiinscht, da or dio KorngroBe des ZnO ver- 
grobern hilft. Es wiiro erwiinscht, wenn das Oxyd schon in  der benótigten Form an- 
geliefert werden kónnte. (Journ. Amer. ceram. Soc. 12. 581—84. Sept. Cicero [111.], 
Midland Terra Cotta Co.) Sa l m a n g .

S. R. Hind, Ofen und Ofenbeheizung. IV. Der Woodall - Duckham - Kammerofen. 
(III. vgl. C. 1929. I I . 1060.) (Trans, ceramic. Soc. 28. 261—75. Mai.) L e s z y n s k i .

S. R. Hind, Ofen und Ofenbeheizung. V. Der E. I. C. T.-Tunnelofen. (IV. vgl. vorst. 
Ref.) Es liandelt sieh um oinon kontinuierlich arboitondon Tunnelofen m it feststehender 
Heizzono. Dor Bronnstoffbedarf ist gering, dio Abwarme wird zum Trocknen benutzt. 
Dio Hochsttemp. betrug 1300°. (Trans, ceramic. Soc. 28. 316— 32. Juni.) S a lm a n g .

S. R. Hind, Ofen und Ofenbeheizung. VI. Eine Untersuchung des Brennstoff- 
verbravchs zu uerschiedenen Zeiten wahrend der Beheizung eines Ofens m it nieder- 
schlagender Flamme beim Brande grofler Tonballen. (V. vgl. vorst. Ref.) E in Rundofen 
wurdo warmotechn. genau durchgemessen. Brenntemp. SK  13. Dio Ascho enthielt 
10,9% dor durchgesotzten Kohle. Vf. entwickelt eine Formel, in der a u. b Konstanten, 
W. der verbrauchto Bronnstoff, Q dio Ofontemp. u. I dio Zeit vom Beginn der Hoizung 
an bodeutet: 1F =  (a-Q -t)/(l — b-Q). (Trans, ceramic. Soc. 28. 352—62. Juli.) S a lm .

G. Tammann und W. Jellinghaus, Die Volu,menJlachę im  Erweichungsinterna11 
von Gliisem. Vff. bestimmten die Voll. von drei Glśisorn, Salicin-, Selenglas u. Kolo- 
phonium im Gebiete dos Erwoichungsintervalls. Es zoigt sieh, daB die Isothermen 
tieferor Temp. die hoherer bereits bei Druoken <  1000 kg/qcm uberschneiden, also 
bei hoheren Druckcn das Vol. dos Stoffos boi gleichem Druck m it wachsender Temp. 
zuerst abnim m t u. dann zunimmt oder auf den Vol.-Isobaren bei erhohten Druckcn 
im Erweichungsintervall schwach ausgepragto Minima auftreten. Die Isobaren des 
Selens u. des Kolophoniums yerliofen nicht so regelmaBig wie dio des Salicins. Im  
Kolophonium treton bei 29,5° die erston erzwungonen Risse auf. Die Vol.-Isothermen 
des Glases uberschneiden auch hier die der FI. Im  Vergleich zu Salicin u. Selen besteht 
aber dor Untcrschied, daB von Drucken von 800 kg/qcm an  die Isobaron des Glases 
steiler yerlaufen ais die dor FI. Aus den Verss. ergibt sieli die Vermutung, daB bei 
der Gronztemp., boi der dio erston erzwungonen Spriinge auftroten, boi der also der 
Stoff ein spródes Glas goworden ist, die Moll. sieh gerado gegenseitig beriiliren. Dio 
Form der Vol.-Flachę im Erweichungsintervall der Gliiser laBt sieh in  gróBer Anniiherung 
durch zwei Zustandsgleichungen wiedorgeben. Die durch sie dargestellten Flachen 
schneiden sieh bei der Temp. der orsten erzwungenen Spriinge. Das Vol. eines Glases 
hangt ab vom Drucke, unter dem os erstarrt. Zur atom ist. Doutung der reyersiblen

XI. 2. 176



2 7 1 4 HVI. G l a s ; K e r a m ik ; Z e m e n t ; B a t js t o f f e . 1929. II.

Vol.-Anderungcn genugen zwoi Annahmen, eine Anderung der Steifigkeit der Moll., 
welche m it 21 abnim m t u. m it p  wachst. Zur Deutung der irreversiblen Vol.-Anderung 
boi der Erstarrung des Glas es unter yerschiedenen Drucken is t eino Abnalime der 
Sperrigkeit der regellosen Moleliularanordnung anzunehmen. Mit wachsendem Druek 
nimm t in  der hoehviseosen El. die Sperrigkeit der regellosen Molekularanordnung ab u. 
diese Anordnung wird bei der Erstarrung fm e rt. — 10 Tabellen bringen das Zahlen- 
material. (Ann. Pliysik [5] 2. 264—84. 15/7.) K . W o l f .

A. R . Wood und M. N. Leathwood, Ullraviolettdurchlassige Glaser. Yff. unter- 
suchen das Yerh. von ultrayiolettdurehlassigen Glasern, die durch litngerc Ultrayiolett- 
bestrahlung solarisiert wurden. Es zeigt sich, daB solarisierte Glaser einen Teil ihrer 
urspriinglichen Durehlassigkeit fiir U ltraviolett wiedergewinnen, wenn sie der Be- 
strahlung m it Sonnenlicht oder m it dem durch gewóhnliches Fensterglas gefilterten 
Licht einer Quarz-Hg-Lampe ausgesetzt wurden. W eiter wurden 2 Glassorten wahrend 
einer Seereise nach Madeira intensiyer Sonnenbestrahlung ausgesetzt, u. zwar yon 
jeder Glassorte ein solarisiertes Stiick u. oin gewóhnliches Stiick. Bei beiden Sorten 
hatten  beide Stiicke nach Beendigung der Reise gleiche Durehlassigkeit fur Ultra- 
yiolett: die niehtsolarisierten Stiicke waren weniger durchliissig, die solarisierten 
Stiicke besser durchliissig geworden. (Naturo 124. 441—42. St. Helens, Unters.-Lab. 
der Crown Glaswerko.) L o r e n z .

Otto Stumm, Die heutige Herstellung von Tafelglas. Vf. schildert das F o t j r c a u l t -  
Verf. an H and von Zeichmmgen u. Abbildungen u. ste llt seine Vorteile gegeniiher 
den alten Mundglasvcrff. heraus. (Umschau 33. 775—78. 28/9.) SALMANG.

A. Torggler, Eine nene Methode zum Blasen des Glases. Beim Einschmelzen des 
Glases, besonders von schweren Bleiglasern, bereitet die Austreibung der entstehenden 
Gase viel Arbeit. Meist gebraucht man Arsenik oder riihrt m it Holz oder Kartoffeln. 
Hierbei schaumt die Schmelze leicht iiber. Vf. empfiehlt Einblasen von N 2 oder einem 
reduzierenden Gas. (Glashiitte 59. 704—05. 30/9.) SALMANG.

M anewitsch-Almasow, tJber Vorkommen feuerfester Tone im  Gouvernemenl 
Moskau. Es wird iiber reichliche Vorkk. von Tonon berichtet, von denen einige ais 
Rohstoffe fiir die feuerfeste Industrie in Frage kommen. (Keram. Rdsch. 37. 559 
bis 561. 15/8.) S a lm a n g .

A. E. R. W estman, Die capillare Saugwirkung einiger keramischer Stoffe. Der 
Mechanismus der Vorgango bei der Trocknung keram. W aren ist noch wenig bekannt. 
Vf. diskutiert die Verss. von P u k a l l ,  T e rz h a g i,  D ix o n , M ac D o u g a l l ,  U rs p ru n g  
u. a. u. w ahlt die Saugekraft solcher Massen zum Studium. E r schlieBt eino Zello 
in der M itte hermet. durch eine Tonschicht o. dgl. ab, bringt an die untere Seite der 
Schicht W. u. an dio obero N 2 von hohem Druck. Die Saugkraft war so groB, daB 
W. von Atmospkiirendruck entgegon einem Gasdruck von 15 kg/qcm diu-ch die Ton
schicht hindurchtrat. Die Saugfiihigkeit von Bindeton war dreimal so groB wio von 
Kaolin. Durch Zusatz yon Magerungsmitteln wurdo sio stark  yermindert. (Journ. 
Amer. ceram. Soc. 12. 585— 95. Sopt. Uniy. of Illinois.) S a lm an g .

H. G. Schurecht und G. R. Pole, Wirkung des Wassers auf die Ausdehnung 
keramischer Kórper von rerschiedener Zusammensetzung. Glasierto Kórper zeigen 
oft beim Gebrauche Glasurfehler, die auf die durch W.-Aufnahmo des Scherbens 
yerursachte Langeniinderungen zuriickzufuhren sind. Diese Mangel wurden meist 
bei porigem Sclierben boobachtet u. hangen von dessen Zus. u. Verglasungsgrad ab. 
Die Verss. wurden folgendermaBen angestellt: Stangen von etwa 60 cm Lange wurden 
bei Kegel 6 gebrannt, abgckuhlt u. genau ausgemessen. Sio wurden dann 168 Stdn. 
lang in  W. gelegt, gemessen, bei 110° 12 Stdn. getrocknet u. wieder gemessen. Das- 
solbe wurde bei 240 Stdn. u. bei 312 Stdn. Lagerung wiedcrholt. Ebenso wurden 
dio Messungon angestellt, naclidein dio Stangen Dampf von 6 kg, 7,5 u. 9 kg/qcm 
ausgesetzt worden waren. Alle Absorptionsverss. wurden nach 5 Stdn. Kochen in 
W. angestellt. Gebrannte Mischungen von Ton u. Feldspat m it geringer Absorption 
hatten  geringe Feuchtigkeitsdehnung nach Behandlung m it Dampf von 9 a t. Ahn- 
liche Mischungen von geringer Absorption u. 20%  freier SiO» dehnten sich stark  aus. 
Mit Ausnalnne von Massen m it einem Geh. an Schlacke u. Magnesit hatten  alle iibrigen 
Massen m it hoher Absorption auch groBe Feuchtigkeitsdehnung. Die Feuchtigkeits- 
dehnung yon S i02-reiehen Massen wurdo gemindert durch Zusatz yon Hochofen- 
schlacke, wahrend sie meist durch Zusatz von Feldspat erhoht wurde. E in Zusatz 
yon feingemahlonem Magnesit minderto die Feuchtigkeitsdehnung starker ais Kreide,
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Fe20 3 oder T i0 2. Sio wird ferner durcli zunehmende Verglasung vermindert. (Joura. 
Amer. ceram. Soo. 12. 596—604. Sept. Bureau of Standards.) S a l m a n g .

P. Cooper, Feuerfeste Korper fiir elektrische Heizelemente. Einige Próbleme in  
Herstellung und Anwendung. Von den Tragern elektr. Heizdrahte muB verlangt 
werden, daB sie einen niedrigen Ausdehnungskooffizienten, mechan. Festigkeit u. 
hohen Schmelzpunkt haben. Die Abwcsenheit von Alkalion ist wegen der Gefahr 
der Korrosion der Drahte notwendig. Wesentlich is t ferner eine geringe elektr. Loit- 
fahigkeit bei steigenden Tempp. (Trans, ceramie. Soc. 28. 333—38. Juli.) S a lm a n g .

F. O. Anderegg und D. S. Hubell, Die Oeschwindigkeit der Hydratation von 
Portlandzementklinker. Genau bestimmte KorngróBen wurden gewassert bei Inne- 
haltung bestimmter Bedingungen. Daim wurden die Proben schnell getrocknet, in 
einer Achatmuhlo gemahlen u. das Verhaltnis von hydratisierter zu nicht hydrati- 
sierter Menge bestimmt. Bei Lagerung in  W. bei 32° war die hydratisierte Schicht 
in 24 Stdn. 1/2 Mikron, in  7 Tagen 1,7, in 28 Tagen 3,5 u. in  90 Tagen 5 Mikron dick, 
wenn CaSO., zugegen war, Wenn es nicht zugegen war, war die H ydratation  etwas 
groBer. CaCl2 in  Ggw. von Sulfat iibte keinen EinfluB aus. Erhóhung u. Senkung 
der Tempp. beschleunigte oder bremste die H ydratation wirksam, doch nahmen dieso 
Unterschiede bei langer Lagerung wieder ab. E in fruhhochfester Zement band schneller 
ab ais ein gewóhnlicher Zement. Von W ichtigkeit ist hierbei die Oberflachenentw. 
der Kórner. (Concrete 35. Nr. 2. 109—13. Aug. P ittsburgh [Pa.], Mellon Inst.) Salm .

P. Filossofow , Der Einfluji der Feinheit des Portlandzements auf seine Eigen- 
schaften. Boi reinom Zement kann eino weitgehende Feinung eine Verringerung der 
Zugfestigkeit zur Folgę haben. Die allerfeinste Vermahlung ergibt also nicht die 
giinstigste Zugfestigkeit. Die grobkórnige Fraktion, welcho aus dem Rest auf dem 
4900-Maschensieb besteht, zeigt ihre geringe A ktiv itat bloB zu Anfang der Erhartung. 
Bei liingerer Erhartungsdauer besitzt diese F raktion die Tendenz zu bedeutender 
Aktm tiitssteigerung. Ihre Zugfestigkeiten nakern sich denen der feinsten Fraktionen. 
Die gunstigston Zugfestigkeiten werden erhalten, wenn 70% durch das 10 000-Maschen- 
sieb gohen. Die Mórtelfestigkeit 1 :3 , u. zwar sowohl dio Zug- wie die Druckfestig- 
koit, bei halbjiihriger Erliartungszeit wilchst in  vollstandiger t)bereinstimmung m it 
dor Steigerung der Verfeinerung des Zements. (Tonind.-Ztg. 5 3 .1302—04. 9/9. Moskau, 
Techn. Hochsch.) S a lm a n g .

Carl Loeser, tlber den heuligen Stand der Ziegeltrocknung. (Tonind.-Ztg. 53.

Gustav F. H iittig und Em il Rosenkranz Zur Kenntnis des terndren Systems 
GaO | C 02 | S i0 2. E in  Beitrag zu der Frage nach dem Wesen des Erhartens der Luft- 
mortel. (Vgl. C. 1928. II . 2499.) Wahre Gleichgewichte in  diesem System stellen 
sich in endlichen Zeitraumen nicht oxperimentell ein. Yff. suchton deshalb das Gleich- 
gewicht nach dem NERNSTschen Warmesatz zu erfassen. Sie bostimmten deshalb 
die spezif. Wiirmen von CaSi03 bei hóheren Tompp. (vgl. W. A. R o t h ,  C. 1928. I. 
2361). Die mittleren W erte fiir 18—400° botrugon 0,2156 u. fiir 18—540° 0,2212. 
Mit Hilfo der gewonnenon u. der aus der L iteratur bekannton W erte konnte nun der 
gesamte u. froie Enorgieinhalt yon CaSi03 u. von gasfórmiger C 02 in  Abhangigkeit 
von der Tomp. bestimmt werden. In  allen Fiillen wurde m it einem synthet. CaSi03 
gearbąitot, weil das Naturprod. nicht geniigend rein war. Sodann wurdo das System 
CaC03J S i0 2 bei gewohnlichen u. hóheren Tempp. untersueht. Bei absol. Tempp. 
bis 1058° absol. war Rk. feststellbar. Rkk. von CaC03 u. seinen Abbauprodd. m it 
der Quarzglasunterlage t r a t  nicht oin. Bei gewóhnlicher Temp. blieb die Rk. aus. 
Da eine unmittelbaro Feststellung der Gleichgewichtsverhaltnisse nicht moglich war, 
wurde sio durch Analyso alter Mórtel yersucht. Diese Mortel zeigten aber nie die 
Rontgeninterferenzen des W ollastonits, sondern nur die von Calcit u. Quarz. Vff. 
halten nur die Bldg. der Verb. CaSi03 fiir moglich. Auf dieser Voraussetzung dis- 
kutieren sie den EinfluB des Alterns der Mórtel. (Ztsehr. Elektroehem. 35. 308—14.

H . Novak, Die Chemie im  Dienste des StraPenbau.es. Zusammensetzung u. H erst. 
verschiedener Asphaltgemische, sowie amerikan., engl. u. deutsche amtliche u. durch 
private Verbiinde festgesetzte Qualitatsvorsehriften werden wiedergegeben. (Chemicke 
Listy 23. 461—68. 25/9.) M a u t n e r .

A. Lee Bennett, E in besonderer Tiefenmesser zur Messung und Kontrolle kera- 
mischer Uberziige. Es wird ein Dickenmesser beschriebon, der nach der Trocknung 
des Oberzuges aufgelegt wird. E r gestattet, Dieken bis auf 0,025 mm genau zu messen.

1224—26. 26/8. Zwickau, Sa.) S a l m a n g .

Juni.) Sa l m a n g .
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E r cignet sich besonders zur Feststollung von Glasurfehlern. (Journ. Amor. ceram. 
Soc. 12. 572—76. Sept. Los Angeles [Cal.], Glendale P lan t Labor.) S a lm a n g .

Corning Glass Works, iibert. von: W illiam  Chittenden Taylor, Corning, V. St. A.,
Frifbloses Cllas. Glasansiitzen werden sehr geringe Mengen, z. B. 0,12 oder 0,19% Ce02 
oder Oxydc anderer seltener Erden zugesetzt. Der Zusatz gestattet Verringerung der 
Menge des zur Entfarbung des Glases venvendeten M n02 u. m acht den Zusatz von 
A s20 3 entbehrlich, welche zur Erzeugung blasenfroien Glases dient. (A. P. 17 2 6  635 
Tom 11/5. 1926, ausg. 3/9.1929.) K u h l i n g .

E. G eisel, Berlin-Charlottenburg, Sicherheilsglas. Man vereinigt zwei Glas- 
scheiben m it Hilfe der fl. Kondensationsprodd. aus CH20  u. Harnstoff oder Thio- 
harnstoff m it oder ohne Zusatz von Katalysatoren u. liiBt erhśirten. (E. P. 313 269 
vom 2/5. 1928, ausg. 4/7. 1929.) F r a n z .

J. Talbot, London, Nichtsplilterndes Glas. Man ordnet eine Glasscheibe zwischen 
zwei Schicliten aus Celluloseacetat an. Das gereinigte u. getrocknete Glas wird warm 
m it einer Lsg. von Gummi arabicum in W., Glycerin u. Essigsaure iiberzogen; nacli 
dem Trocknen iiberzieht man m it einer Lsg. von Elemiharz in  Aceton, A. u. Athyl- 
acetat, zu der m an eine Lsg. von Canadabalsam in  Bzl. gegeben hat. Die Cellulose- 
acetatschichten werden m it einer Mischung von A., Aceton, Canadabalsam, gel. in 
Bzl. u. Elemi in A. iiberzogen. sobald die Scliichten fast trocken sind, preBt man sie 
in  der Warme auf dio Glasscheibe; die K anton worden m it einer viscoscn Lsg. von 
Cellulosoacetat ausgefiillt. (E. P. 313 273 vom 7/5. 1928, ausg. 4/7. 1929.) F r a n z .

Arthur S. W atts, Columbus, V. St. A., Porzellangegenstunde. Die Mischungen von 
Rolistoffen der Porzellanbercitung werden geformt u. bei allmahlich gesteigerter Temp. 
bis zum beginnenden Verglasen erhitzt. Dann wird die Temp. plótzlich gesteigert, bis 
die Oberfliiche der Formlinge gesclunolzen ist, hierauf rasch abgekiihlt, nacherhitzt 
u. wieder gekiihlt. (A. P. 17 2 8  382 vom 5/11. 1925, ausg. 17/9. 1929.) K u h l i n g .

Vereinigte Aluminium-W erke A ktiengesellschaft, Deutscliland, Feuerbestdndiges 
Materiał, insbesondere zur Auskleidung von Schmelz- und Calcinierofen. Gcsehmolzener 
Korund wird in  Formen gegossen. Die so erhaltenenZiegel kónnen zu einem Mauerwerk 
zusammengesetzt werden, dessen Fugen m it einem fl. Mórtel, z. B. m it gcsclunolzenem 
Zement, ausgegossen werden. (F. P. 660 557 vom 18/9.1928, ausg. 12/7.1929. D. Prior. 
13/8. 1928.) H o r n .

American Smelting and Refining Co., New York, iibert. von: Ralph Switzer 
Moore, El Paso, Y. St. A., Schulz von Ofenziegeln vor zerstorenden Einfliissen. Es wird 
ein den zerstorenden Einflufi der Ofenbeschickungen ncutralisierendes M ittel in 
Staubform, z. B. staubfórmiger Ton, in  den Ofen eingeblasen. (A. P. 1 7 2 7 4 8 2  vom 
8/9. 1927, ausg. 10/9. 1929.) __  K u h l i n g .

Handbucli fiir Eisenbetonbau. Hrsg. von Fritz Edler v. Emperger. 4. Aufl. Bd. 1, Lfg. 3.
Berlin: W. Ernst & Sohn 1929. 4°.

1. Geschiehtliche Entwicklg., Versuclie, Theorie. Lfg. 3. <Bogen 13—1S>. (S. 193
bis 28S.) M. 6.S0; f. Bezicher ci. Zeitsohrift „Beton u. Eisen“ M. t>.20.

Vn. A g r ik u ltu r c łie m ie; D iin g em itte l;  B od en . .
O. Engels, Grundsdtze fiir  eine richtige Antcendung und git te Wirkung der mich- 

tigsten slicksloffhaltigen Dungemittel. Sammelbericht iiber unsero Konntnisse botr. 
Wrkg. auf die Pflanze u. Verh. im Boden von Chilesalpeter, Natronsalpetor, Kalk- 
salpeter, (NH4)2S 04, Kalkstickstoff u. Harnstoff. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung 
Abt. B. 8. 49—61. Febr. Speyer.) G rim m e .

W alter Obst, Swperphosphat ais Kopfdiinger und Mischdiinger. Zusammenfassender 
Bericht iiber die Vorteile des Supcrphosphats ais Kopfdiinger u. in  Mischdungern. 
(Kunstdunger- u. Leim-Ind. 26. 207—08. 25/6. Altona-Bahrenfeld.) G rim m e .

O. Engels, Die Wirkung des Volldungers „Nitrophoska“ im  Vergleich zu anderen 
Diingerkombinationen nach neueren, teils eigenen diesbezuglichen Yersuchen. Die Nitro- 
phoskaarten kónnen unter Berucksichtigung ihrer besonderen Eigg. bcziiglieh ihror 
Anwendung den Einzeldiingern ebenbiirtig an die Seite gestellt werden, sie besitzen 
den letzteren gegeniiber sogar gewisse Vorteile. Ihre Anwendung ist aber nur da an- 
zuraten, wo der Niilu-stoffgeh. des Bodens vollstandig klar ist. (Fortschr. d. Land- 
wirtsch. 4. 41S—21. 1/7. Speyer.) G rim m e .
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F. Scurti und G. Piano, tlber das Verliallen von Kosseirphosphat in  neutrałem 
Boden. Kosseirphosphat ist ein Tricalciumphosphat m it Beimiscłiungen yon Carbonaten 
u. Silicaten. Der Goli. an P20 5 variiert zwischen 31,66 u. 33,56%, der Geh. an CaO 
betragt ca. 50% , Es wurden Vorsuchsdiingungcn yorgenommen an Getreide, Mais, 
Sojabohncn, Waćhsbohncn, griinen Bohncn u. Erbsen, u. zwar wurden dic Verss. 
sowohl an Topfpflanzen ais auch im gro Ben auf dem Aclcer durchgefiihrt. Ais Ver- 
gleich dicnten Diingungen m it Supcrphosphat. Es hat sich gezeigt, daB Kosseirpliospliat 
nieht nur in saurem Boden, wic sehon friiher gezeigt war (P a n ta n e lli , Nuovi Annali 
di Agricoltura 329, 1927 u. M a r te lli , Nuovi Annali di Agricoltura 1926. 369), sondem 
auch in neutrałem Boden in allen Fiillen das Superphosphat ersetzen kann, yorausgesetzt, 
daB es sehr fein gepulyert wird. Der Durchmesser des Korns soli kleiner ais 0,165 mm 
sein. (Annali Chim. appl. 19. 283—-96. Ju li. Turin, Kgl. Versuchsstation fiir Agrikultur- 
chemie.) " WEISS.

Ernst Yung, E in  Beitrag iiber Kalidiingung z u Gersle und dereń Einflu/} auf die 
Qualit(it des Kornes. Diingung m it K 20  w irkt auch auf K 20-reichem Boden bei Gerste 
nieht nur ertragvermehrend, sondern auch qualitatverbessernd. (Erniihrung d. Pflanze 
25. 382—84. 15/8. Olmiitz-Sclmobolin.) Grimme.

J. W eigert und F. Fiirst, Uber die Vertvertung słeigender Stickstoffgaben durch 
verschiedene Sorten von Winterweizen. (Vgl. C. 1929. II. 2092.) Die Wrkg. der N-Diingung 
steigt wahrend dcsW achstum s meist von M itte bis Ende April an. Bei zahlreichcn 
Sorten bedingte sic eine sehr freudige Jugendentw., bei anderen war sic langsamer, 
dio Standfcstigkeit ist besonders bei den kurzhalmigcn Sorten giinstig. Befallbarkeit 
mit Pilzscliadlingen steigert sich generell m it steigenden N-Gaben. Niedrigere Diinger- 
gaben bewirkten in  der Regel starkere Ertragssteigerungen ais hoherc. Dic Steigerung 
macht sich vor allem beim Strohcrtrag bemerkbar. Durch hohe N-Ausnutzung zeich- 
neten sich vor allem Mauerner u. Moosburgcr Dickkopf, ferner Langs Nicdertraub- 
lingcr u. Heils Dickkopf aus. Ganz allgemein ha t sich der Diingeraufwand auch bei 
hohen N-Gaben noch ais wirtschaftlich erwiesen. Originalsaatcn venverten den N 
besser ais Absaaten. (Ztschr. Pflanzenerniihr. Diingung. Abt. B. 8 . 265— 303. Juni. 
Munchen.) Grimme.

Fritz Bocksch, Systemalische Unlersuchung des Einflusses der angebaulen Pflanzen- 
arten und der Bodenbearbeitung auf den Wassergehall und die Temperatur des Bodcns 
des Versuclisfeldes beim Institut fu r  Acker- und Pflanzeiibau in  Dahlem utul dereń Be- 
zieliumjen zu den metereologischen Daten der dorligen Wetlerwarle. Bei unbewachsenem 
Bodcn war wiihrond der niederschlagsreichen Vegetationsmonate der gehackte all
gemein etwas feuchter ais der gewalzte. Auf bebautem Boden nehmen die K ultur- 
pflanzen den Wassergeh. nieht in gleicher Weise in Anspruch, sondern der H aupt- 
bedarf yorteilt sich entsprechend dem Zustandc der jeweiligen Entw. Zeitlich t r i t t  
er cin in folgcnder Rcihenfolge: Wintergetrcidc, Sommcrgetrcide, Leguminosen u. 
Lein-Hackfriichte. Die Unterschiede des W.-Geh. infolge Bearbeitung m it Pflug, 
Grubbcr u. Frase sind auf bebautem Lande gering. Flachę Pflugarbeit ohne Untcr- 
grundlockerung ergab allgemein den hóchsten W.-Geh. Die W alzarbeit steigert die 
W .-Kapazitat, doch darf die sachgemafie Haclckultur nieht fehlen. um den Boden 
aufnahmefiihiger zu machcn. Auf pflanzcnlosem Boden wirkte die Bodenbearbeitung 
in der Regel temperaturerniedrigend (bis 0,9°) gegeniiber der Nichtbearbeitung, 
Pflanzenbcstand druckt die Bodentemp. in der Regel noch mehr (bis zu 2,5%). Auf 
bebautem Boden zeigtc die gefriiste, lockerc Parzelle die groBte Temp.-Amplitude, 
bei gepflugtem Boden war sie geringer. Walzen hebt die Bodentemp. (Landwirtschl. 
Jahrbch. 69. 693—787. Berlin-Dahlem.) Grimme.

A. Jegorow, Scliwarzerde und Waldlehmboden. Materiał zur vergleichenden Cha- 
rakteristik. Eine eingehende Unters. der Eigg. der beiden Bodensorten ergab, daB 
der Lchmbodcn 1. ein hóheres spezif. Gew. hat, 2. weniger Humusstoffc, N, P 20-, 
CaO en thalt ais die Schwarzerde. Die Unters. des Salzsaureauszuges zeigte eine relativ 
hohere Beweglichkcit von A1„03, CaO u. Fe20 3 in  Schwarzerden. Beide Erden ent- 
halten zwei Stoffgruppen: 1 . Fe20 3, organ. Substanz u. P 20 5, 2. CaO. I s t  die 1 . in 
groBen Mengen yorhanden, so fehlt dio 2. nahezu u. umgekehrt. — Die Lehmerde 
zers. H 20 2 starker ais die Schwarzerde, die Hauptmenge ihrer organ. Substanz besteht 
aus Krcno- u. Apokrenosauren. Dor RetrogradationsprozeB in Schwarzerde yerlauft 
schneller ais in Lehmerde. (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni 
Shurnal] 4. Techn. Teil. 65—82. Charków, Landwirtsch. Unters.-Station, Abt. f. 
Agrochem.) G u r i a n .
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T. Zacharowa, Reduktion der Nitraie im  Ackerboden und Vegetalion. Vf. zahlt 
die B. Slulzeri nach einer etwas abgeanderten Methode von H i l tn e r - S to e r m e r  
wahrend des Ablaufs der Yegetation. In  m it Hafer bestellten Parzellen h a t die Bakterien- 
kurve zwei Hóhepunkte, im Mai—Juni u. im August, die Klceparzellen haben noch 
einen drittcn  im Juli u. auf Braclifeldern wurden dereń vier beobachtet, im Juni, 
Juli, August u. September. Die Zahlen selbst schwanken zwischen 10000 u. einigen 
Millionen in  1 g Boden. M it zunehmendem N-Yerbrauch der Pflanze nim m t die Zahl 
ab. In  24 Stdn. wird bis zu 1,5 mg N  je 1 kg Boden durch Red. der N itrate  frei, so 
daB die B. Stutzeri ihre Vermehrung selbst begrenzen. M it abnehmender Aciditat 
nim m t ihre Zahl zu. Durch Kalkung u. Stalldiingung werden sie ebenfalls vermehrt, 
durch P-Gaben dagegen verringert. (Landwirtschl. Jahrbch. 70. 311—40. Moskau, 
Inst. f. Diingerforsch.) T r e n e l .

A. W. Sabaschnikoff, EinflufS verschiedener Kulturmapnahmen auf die Salpeter- 
bildung im  Boden. Yf. g ib t einen Uberbliek iiber dic Arbeiten der russ. landwirtschaft- 
lichen Yers.-Stationen. Im  Friihjahr ist der Salpetergeh. der russ. Boden klein, steigt 
m it der Vegetation an, um dann wieder zu sinken. Friih- u. Schwarzbrache ergeben 
die hochste Nitrifilcation, Tiefpfliigen begiinstigt sie ebenfalls, StaUmist is t ohne groBe 
Wrkg., ebensowenig w irkt N aN 03. Schwefelsaures NH 4 u. Kalkstickstoff wirken auf 
die Bldg. der N itrate  gunstig ein. Durch Schalen u. friihes Pfliigen wird die Nitri- 
fikation stark  erhóht. Walzen war ohne EinfluB, bewahrt h a t sich der Federzahn- 
kultivator m it angehangter Egge. (Fortschr. d. Landwirtsch. 4. 625— 32. 1/10.) T r e n .

W alther Kubiena, Katalysatorenarmut und Bakteriengehalt des Bodens in  bezug ' 
zur Diingewirkung des Kalkstickstoffs. Die Mehrzahl der Kulturbóden h a t einen geringen 
Geh. an Katalysatoren, um Kalkstickstoff umzusetzen. Elektrolyt- u. kolloidarme
Sandboden sind nicht fahig, Kalkstickstoff zu zersetzen, solche Boden sind gleich-
zeitig auch bakterienarm. Saure Boden m it geniigendem Katalysatorengeh. zeigen 
gute Wrkg. dieses Diingers; Boden ohne Humus sind jedoch ungeeignet fiir seine Ver- 
wendung. (Fortschr. d. Landwirtsch. 4. 617—22. 1/10. Wien, Hochschule f. Boden- 
kultur.) T r e n e l .

N. Craig und R. Lincoln, Das der Pflanze. zuganglićhe K ali in  einem lypischcn 
Mauritiusboden. Vff. bestimmen in einem Laterit, der m it K 2S 04, KNOa u. Melasse 
gediingt worden ist, das austauschbare K  m it einer warmen 1-n. NH 4C1-Lsg. Durch 
die Kalidiingung nim m t das austauschbare K  ab u. zwar bei Anwendung von K 2S 0 4 
starker ais bei Diingung m it K N 03. Bei Diingung m it Melasse nim m t das austausch- 
fahige K  zu, auch wenn K-Salze daneben gegeben werden. (Journ. agricult. Science
19. 397—403. April. Dep. of Agric. M auritius.) T r e n e l .

Marcel Biron, Es muf! geslaubt werden. Vf. bringt eino Zusammenfassung der 
Forderungon, welche an ein wirksames pulverformiges Schadlingsbekampfungsmittel 
gestellt werden muB. (Rev. Viticulture 71. 41— 43. 18/7.) G rim m e .

Rodrian, Die Rebenentwicklung, das Auftreten und die Bekdmpfung der Reb- 
schadlinge im  hessischen Weuibaugebiet. Bericht iiber das Auftreten von pilzlichen u. 
pflanzlichen Rebschadlingen u. ihro Bekiimpfung. Dio wichtigsten Schadlingsbekamp- 
fungsmittel werden besprochen. (Wein u. Rebo 11. 109—33. Juli. Oppenheim.) G ri.

Ernst Reinmuth, Der Kartoffelnematode (Heterodera Schachtii Schm.). Beitrage 
zur Biologie und Bekiimpfung. Bericht iiber diesen Schadling, seine biolog. Eigg. 
u. Aussichten zu seiner Bekiimpfung. Der Schadling kommt vor allem auf leichteren 
Boden, weniger auf schweren vor. Der Befall der Kartoffeln wird weder durch Diingung, 
noch durch besondere KulturmaBnahmen gunstig beeinfluBt, erhóhte N-Zufuhr. erhoht 
sogar dio Befallsgefahr. Die einzelnen Kartoffelsorten sind in  gleicher Weise anf&llig. 
Lupine u. Steinklee ais Griindiingungsyorfrucht driicken dio Befallsgefahr herab u. 
wirken ertragssteigornd. Bekiimpfung des Schadlings durch Bodendesinfektion er- 
seheint aussichtslos. Eine Ausnahme scheint nur das Tierol zu bilden, welches im Vor- 
jah r untergebracht, befallsverringornd wirkte, wahrend die Gabe unmittolbar vor dem 
Legen des Saatgutes -wirkungslos war. (Ztschr. Pflanzenkrankh. Pflanzenschutz 39. 
241—76. Juli. Rostock.) G rim m e .

H. Vageler, Der Feldversuch und die Bodenuntersuchung nach Mitscherlich, Neu- 
bauer und Kónig. Zusammenfassender Bericht iiber 3jahrige Feldverss. ostpreuB. 
Versuehsringe im Vergleich zu den Methoden von M i t s c h e r l i c h ,  N e u b a u e r  u. 
K ó n i g .  Hinsichtlich des N-Geh. stimmen die Methoden am besten iiberein. Im  
iibrigen gibt Vf. auf Grund der Ergebnisse der Methode M i t s c h e r l i c h  den Vorzug. 
(Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. B. 8 . 459—70. Sept. Kónigsberg i. Pr.) T r e n .
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Rudolf Hodurek und Jan Baron, Bielsko, Polon, Herstellung von in  der Erde 
scliwer auslaugbaren kiinsilichen Diingemitteln. Kunstdiinger. wie Salpcter, (NH4)2S 04, 
Harnstoff, Kalisalze, Superphospliate werden in  konz. Lsg. von sta rk  adsorbierendon 
Mitteln, wie Torf, Sagespiinen, Stroh usw. aufgesogen. Durck Anwendung von Druclc 
oder Vakuum bzw. durch Erwarmen kann das Aufsaugevermógen des Torfs usw. 
fiir diese Salze so stark  erhókt werden, daB eine Aufnakmo von mekr ais 2 0 0 %  Salz 
oder Salzgemiscli erreiclit wird. (Poln. P. 9388 vom 13/6. 1927, ausg. 28/12. 
1928.) S c h o n f e l d .

P. Folchi, Hombeek, und L. Didiere, Briissel, Diingemittel. Fein verteiltes Roh- 
phospbat u. NH,C1 werden innig gemisclit u. die Misckung mekrere Tago sick selbst 
iiberlassen. Die Menge der 1. H 3P 0 4 wird Termehrt. (Belg. P . 351 523 vom 23/5. 1928, 
ausg. 7/11. 1928.) K u h l i n g .

Kali-Cheraie Akt.-G es., Deutschland, Gliihphosphate. Gemiscke von Roli- 
pkospkat, ALkalicarbonat oder neutralen Salzen der Alkalien oder Verbb. des Mg bzw. 
Gemischen solcker Stoffe u. S i0 2 werden gegebenenfalls unter Mitverwendung von 
Wasserdampf so lange auf unter 1000° liegende Tempp. erhitzt, bis der Geh der SI. 
an F  unter 1% gesunken ist, u. dann bei Tempp. von 1100—1200° fertig gegluht. Es 
wird Zusammenbacken u. Sckmelzen vermieden, durch welckcs- die Ausbeute an oitrat- 
lóslichem Phosphat verringert wird. (F. P. 662 821 vom 23/10. 1928, ausg. 12/8. 1929.
D. Prior. 23/11. 1927.) K u h l in g .

Kunstdiinger-Patent-Verwertungs-Akt.-Ges., Schweiz, Diingemittel. Roh- 
phospbate werden in  Ggw. von (NH4)2S 04, K 2S 04, (NH4)N03 oder KC1 mittels soviel 
H2S04 aufgeschlossen, dafi das gesamte, im Rohphosphat vorhandene Ca in  CaSO., 
iibergeht u. dieses wird durck Erwarmen auf mindestens 80° in  leickt absclieidbaren 
krystallin. Zustand iibergefuhrt. (F. P. 663 215 vom 30/10. 1928, ausg. 19/8. 1929. 
Sckwed. Priorr. 7/12. 1927; 3/4. 1928.) KuH LIN G.

Francesco Carlo Palazzo und Fortunato Palazzo, Italien, Diingemittel. Super- 
pkospkat w ird zwei mai nacheinander m it W. ausgelaugt, dio bei der zweiten Auslaugung 
erhaltene verdunntero Lsg. von Ca(H2P 0 4)2 u. H 3P 0 4 m it gegebenenfalls iiberschussigem 
Ca^(P04)2 gefallt, der Nd. abgefiltert, zu der bei der ersten Auslaugung erkaltenen Lsg. 
gegeben u. das Gemisch bei vermindertem Druck u. einer Temp. von etwa 50° zur 
Trockne verdampft. (F. P. 663 660 vom 8/11. 1928, ausg. 23/8. 1929. I t .  Prior. 30/7. 
1928.) K u h l i n g .

Baptistin Bodrero, Frankrcick, Diingemittel. Sehr fein gcmahlenes Ca3(P 04)2, 
Rohphosphat bzw. m it zum Tólligen AufschluB unzureiehenden Mengen H 2S 0 4 bc- 
handeltes Rohphosphat worden m it kolloiden Lsgg. von Schwefel oder Misckungen 
von W. u. n ickt bis zur K olloiditat gepulvertem Schwefel gemischt. Der AufschluB 
bzw. vóllige AufschluB des Phospkates erfolgt im Boden. (F .P . 663 863 vom 13/11. 
1928, ausg. 27/8. 1929.) K u h l i n g .

Ugo Orlandi und Giorgio Levi, Italien, Diingemittel, bestehend aus Na(NH 4)H P 04. 
Zur Herst. des Salzes wird Rohphosphat bei Ggw. von N a2S04 aufgeschlossen u. dio 
filtrierte, H 3P 0 4 bzw. Natrium phosphat enthaltonde Lsg. mittels NH 3 u. gegebenen
falls NaOH oder eines neutralen Salzes des Na u. NH 3 neutralisiert bzw. umgesetzt. 
(F .P . 663 900 vom 13/11. 1928, ausg. 27/8. 1929. I t .  Prior. 28/1. 1928.) ' K u i i l i n g .

Soc. Vilain Freres, Bourbourg, Frankreich, Diingemittel, bestehend aus Ga(N03)2 
u. Mg(N03)2, kergestcllt durch Einw. von H N 0 3 auf Dolomit. (Belg. P. 350 988 
vom 1/5. 1928, ausg. 7/11. 1928.) K u h l i n g .

W ilhelm  von Radowitz, Berlin, Gewinnung eines Stickstoffdiingers und eines 
organischen Diingers aus Latrine. (D. R. P. 481746 K I. 16 v om  24/6. 1926, ausg . 
21/9. 1929. — C. 1928. II. 103.) K u h l i n g .

V III. M eta llurg ie; M eta llo g ra p h ie ; M eta llverarb  e itu n g .
M. Meisner, Die Weltversorgung mit Erzen und Nichterzen. Produktionsziffern 

u. Verbrauchsstatistik. (Naturwiss. 17. 735—40. 20/9. Berlin.) P o e t s c h .
Ch. Berthelot, Prinzip, Organisation und Ausbeuteergebnissc von Ania gen zur 

Trennung und Konzentration ton Mineralien durcli Flotation. Nach einem gesckickt- 
lichen Riickblick m it Abbildungen von Methoden aus dem Jahre 1600 werden die 
je tzt ublichen Yerff. zur Trennung u. Konz. von Mineralien behandelt. Zeichnungen 
u. Abbildungen veranschaulichen Methoden u. moderno Flotationsanlagen. Es wird
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auf die W ichtigkeit der Ausbeutung noch unerschlossener Mlneralreichtumer in franzós. 
Kolonien hingewiesen. (Chini. e t Ind. 21. Nr. 2 bis. 190—204. Febr.) J u n g .

C. R. Ince, Eine Untersuchung iiber differentielle Flolalion. U nter differentieller 
F lotation wird dio Trennung von zwei oder mehreren Mineralien derselben A rt durch 
F lotation verstanden. Durch geeignete Rcagentien konnen bestimmte Mineralien go- 
driłckt u. spater wieder flotierbar gemacht werden. Nach T a g g a r t  laBt sich die Wrkg. 
der driickenden Reagenzien u. die Erscheinungen der differentiellen Flotation durch 
selektive Anlagerung feiner Schlammteilchen an die zu driickenden Mineralien erldaren. 
Vf. fand bei der Behandlung von angeschliffenen Bleiglanz- u. Zinkblendestiickcn 
sowohl in neutraler wie in  bas. Triibe nach Zusatz von Zinksulfat, Cyankalium u. 
Kupfersulfat, daB die Schlammanlagerungen nicht wesentlich verandert werden u. 
somit nicht die Hauptrolle bei der differentiellen F lotation spielen. Die Flotations- 
fahigkeit hangt von der Ggw. eines Sammlers an der Oberflache der Teilchen ab. Durch 
Cyankalium u. Zinksulfat wird die Konz. des Sammlers an der Oberflache gewisser 
Sulfidteilchen erniedrigt, wodurch sie weniger flotierbar werden. Kupfersulfat erhóht 
dic Konz. des Sammlers an der Teilchenobcrflache. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining 
metallurg. Engineers 1929. No. 195. 3—24. Marz.) K . W o l f .

A. F . Taggart, T. C. Taylor und C. R. Ince, Versuche m it Flotationsreagenzien. 
(Vgl. T a g g a r t ,  C. 1928. I I .  598 u. vorst. Ref.) Vff. untersuchten 492 organ, liea- 
genzien, die fiir die F lotation geeignet erschienen. Es ergaben sich 79 sammelndo,
114 schaumbildendo u. 66 Reagenzien, die sowohl schaumbildende wie sammelndo 
Wrkg. haben. Dam it ein Flotationsm ittel sammelnde bzw. schaumbildende Wrkg. 
oder beide zugleich haben soli, muB es eine oder mehrere polare Gruppen zusammen 
m it einer Anzahl n icht an polare Gruppen gebundener C-Atome aufweisen; bei Schaum- 
bildner iiber fiinf, bei Sammlern iiber aclit. Auf Grund der chem. Konst. einer organ. 
Verb. kann man nunmehr beurteilen, ob sio fiir Flotationszweckc in Frage kommt. 
(Techn. Publ. Amer. In st. Mining metallurg. Engineers 1929. No. 204. 3—75. Marz. 
New York, Columbia Univ.) K . W o l f .

W illiam  O .R en k in , Die Anwendmig von Kohlenslauh bei metallurgischeu Ófen. Be- 
deutender Gewinn beim Eisen- und Stahlerhilzen. (Ygl. C. 1929. II . 1453.) Ungefahr 200 
amerikan. Kohlenstaubwerke bestehen in  Verbindung m it der Fe- u. Stahlindustrie. Diese 
Werke yersorgen otwa 2500 Ófen der folgendon A rten m it Brennstoff: Puddel-, SchwoiB- 
eisenpaketerhitzungsofen, Ófen zum Erwarmen vonIngots, Kniippeln usw., Schmiedc- 
ofen, Schienenerwarmungsofen, kontinuierliche, S i e m e n s -M a r t in -, Blech-, offene u. 
gcschlossene AnlaBofen u. Schmelzofen fiir WeichguB. Einige der besonderen Ofen- 
anwendungen werden kurz erklart. (Iron Coal Trades Rev. 119. 229. 16/8.) W i l k e .

W esley B. Hall, E in  neuer Ofen zur Warmebehandlung von Schnelldrelistahl. Dieser 
Salzbadofen arbeitet schon in einer Anzahl Werke zur Zufriedenheit. Das Bad wird 
durch den StromfluB im  Bade selbst erwarmt, u. zwar von einor eingetauchten Elek
trodo zur Behalterwand. Dies gestattet das direkte Aufstollen des Behalters in  einem 
Warmeisolierschutz ohne Heizkammern darum. Dio Warme wird im Bade hervor- 
gebracht u. die Tem peraturkurve ist durch den Behalter u. don Schutz fallend, was 
sich in einer lśingeren Lebensdauer, geringeren Kosten u. hoher erreiclibaren Tempp. 
ais m it den iiblichen W iderstandserhitzern bemerkbar m acht. E in Transformator 
wird fiir jeden Behalter benótigt, um hoho Stromstiirke u. niedrige Spannung zu liefern. 
Der Bau, die Arbeitsweise, elektr. Eigg. u. dor K raftverbrauch dieser Ófen wird ein- 
gehend m itgeteilt. (Trans. Amor. Soc. Steel Treating 16. 399—404. Sept. New Haven 
[Conn.], Yale Univ.) W i l k e .

J. B. Nealey, Das Erwarmen von Stahlblechen in  kontinuierlichen gasbeheizten 
Ofen. Die erhóhte Anwendung langer Ófen, die autom at, u. kontinuierlich im Betrieb 
sind, orgibt eino allmahliche Verbesserung in ihrem Bau u. ihrer Kontrolle. Es wird 
eine Beschreibung 2 neuester Ofon, die fiir WeiB- u. Sehwarzgluhen benutzt werden, 
gegoben. Sie sind ein Teil der E inrichtung des neuen Werkes der Y o u n g s t o w n
S h e o t  a n d  T u b e Co.  bei E a s t  C h i c a g o ,  u. jeder h a t eine genugend groBe 
K apazitat, um dio gesamte Produktion des Werkes zu vcrarbeiten. (Trans. Amor. 
Soc. Steel Treating 16. 429—34. Sopt. New York City, American Gas Association.) W i.

— , Bemcrkenswerles Symposium iiber Nitrierliartung. Es handelt sich um eine 
kurze Inhaltsangabe einiger Vortrage auf dem nationalen MetallkongreB in Cleveland. 
Einige der dort gemachten Feststellungen sind: Die innore harte Schicht in groBen 
Kanonen nach dcm SchieBen entsteht durch dio teilweise N2-Lsg. im Stahl. Bei der 
Nitrierung miisscn Obcrflachenosydation, fremde Metalle, die N itralloy heruhren,
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wie m it N2 nicht gesatt. N i u. fremde Bestandteile, wie L uft oder W ., im NH 3 vermieden 
werden. Die H artę  der nitrierten Schicht kann nicht der H artę der nitrierten Legie- 
rungen selbst zugeschrieben werden. Man kann annelimen, daB die N2-Hartung dem 
Abschrecken u. H arten yon Stahl insofern gleicht, ais scheinbar beide durch Raum- 
gitterstorung yerursaeht werden. Reine C-Stiihle sollen sich so hart wie die Nitralloy- 
stahle nitrieren lassen. Zu diesem Zwecke miissen sie sorbit, sein. Zur besseren 
Konstitutionserm ittlung von N2-gehartetem Stahl wird folgendes Atzm ittel einpfohlen: 
A. m it geniigend W ., um CuSO., u. CuCl2 in Lsg. zu halten; es wird etwas angesauert. 
N itrierte Stahle, die Einschliisse liaben, neigen zum punktfórmigen Korrosionsangriff. 
Durch Anwendung geschmolzener Cyanide soli sich die Hiirtungszeit sehr abkiirzen 
lassen, u. die erhaltbare Schicht soli etwa 3-mal so hart wie boi der NH3-Hartung sein. 
(Iron Age 124. 738—41. 19/9.) W i l k e .

N. P. Goss, Die Anlapwirkung auf die Komstruktur von sehr slark gewalztem Stahl- 
band. Der boi diesen Vcrss. angewandte Stahl enthielt 0,06% C u - rund 0,35°/o Mn. 
Er wurde bis zu einem Band yon 0,002 Zoll S tarkę k. heruntergewalzt, was einer Flachen- 
red. von rund 95°/0 ontspricht. W ird das Band auf Tempp. zwischen 650° u. gerade 
unter der oberen krit. Temp. erwarmt, so findet eine neue Orientierung der Kórner 
sta tt, wohingegen beim Erwarmon bei einer Temp. unter 650° sich keine Orientierungs- 
śinderung ergibt, aber an Stelle desson wachsen groBe Kórner, die scheinbar koino 
ausgesprocheno Orientierung haben. Die neue Orientierung wie im ersten Palle wird 
durch die Bldg. von Zwillingskrystallen heryorgerufon, in denon die 2 :1 :  1-Ebcnen 
die Zwillingsobenen sind. (Trans. Amor. Soc. Steel Treating 16. 405— 14. Sept. CIeve- 
land, American Steel and Wiro Co.) W i l k e .

J. H. Easthani, Vereinfachung des Giefiens von Eisenplailen fu r  Gas- uud chemische 
Behalter. F ur GieBcreicn, die nicht bis ins Kleinste m it allem yersehen sind, wird das 
yereinfachte GieBen von rund 4 QuadratfuB groBen P latten  m it erhóhtem Rand an 
allen 4 Seiten u. einem Gewicht von rund 500 lbs eingehend besprochen. (Foundry 57. 
801—02. 15/9.) W i l k e .

K. Schichtel und E. Piwowarsky, Uber den E influp der Legierungselemente 
Phosphor, Silicium und Nickel auf die Loslichkeit des Kohlenstoffs im  flussigen Eisen. 
Unter Anwendung des Vakuumsaugverf. von W u s t e r  u. P i w o w a r s k y  wird dio 
Beeinflussung des Lósungsyermogens des Graphits im fl. Fe durch Si, P  u. Ni, sowie 
Ni +  Si innerhalb der in techn. GuBeisensorten yorkommenden Prozentgehalte 
untersueht. Das Lósungsyermógen fiir C wird durch die Ggw. aller dieser Kompo- 
nenten herabgesetzt (der C aus der Lsg. ,,yerdrangt“ ), u. zwar wirken bei gleichen An- 
teilen P  am stiirksten, Si etwas schwacher, N i bedeutend schwacher auf den C-Geh. 
des fl. Fe ein. Dio C-verdrangende Wrkg. der Elemente ist bei geringen Gehh. am 
gróBten, u. bleibt dann von einem bestimmten Geh. an konstant. Sie ist auBerdem 
von der Temp. abhangig, u. zwar ist die Verdrangung bei hóheren Tempp. groBer ais 
bei niedrigen. Die Grenzgehh., von denen an nach oben eino Konzentrationsabhiingig- 
keit nicht mehr besteht, liegen fiir Si bei rund 3% . fiir P  bei rund 2,5%, u. fiir Ni bei 
rund 15%- Von diesen Gehh. an betragt bei 1200° die Verdriingung durch 1 Teil P  0,29, 
Si 0,28, N i 0,045 Teilo C. Bei 1700° sind die entsprechenden Werte 0,42, 0,40 u. 
0,045 Teile C. Fiir Ni-Zusatze iiber 15% besteht keine Temperaturabhangigkeit mehr.
— Bei gleiehzeitigem Vorhandensein von Ni u. Si ist die bewirkte Verdr£ingung des C 
aus der Lsg. nur dann gleich der Summę der Wrkgg. der einzelnen Komponenten, 
wenn beide Bestandteile oberhalb ihres Grenzgeh. fiir eino konstantę C-Verdrangung 
yorliegen. Bei niedrigen Gehh. ist die gefundeno Verschiebung geringer ais die aus der 
Summę der beiden Anteile sich rechncr. ergebende. Bezogen auf die Verdriingung 
bei einem bestimmten Geh. beider Legierungselemente (z. B. 2%  Ni u. 1%  Si) bleibt 
die C-yerdrangendo Wrkg. jedes dieser Elemente erhalten, wenn sich sein Geh. nach 
oben iindert, der des anderen konstant bleibt. (Arch. Eisenhiittenwesen 3. 139—47. 
Aug. Aachen, Techn. Hochschule.) W i l k e .

O. V. K eil und R. Mitsche, Der E influp des Siliciwns auf das System Eisen- 
Kohlenstoff-Phosphor. Untereutokt. Schmelzen erstarren stabil oder metastabil, iiber- 
eutokt. prakt. nur stabil. Die ledeburit. Erstarrung u. nachfolgende Zers. bedingen 
die feino Graphitausbildung. Durch rasohe Abkiihlung iibereutekt. Schmelzon liiBt 
sich der nadelige Graphit yermeiden. Bei der Unters. yon Fe-C-S-P-Schmelzen werden
2 Formen des ternaren bzw. ąuatem aren Eutektikum s beschrieben. Aueh bei den 
(juaternaren Schmelzen sind alle reehts der yerschobenen K uryen C E  liegenden Zuss. 
ais hochwcrtiges GuBeisen unbrauchbar. F ur die Fe-C-P-Si-Legierungcn wird fest-
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geatellt, daB das Gebiet knapp links von C" E ' auch bei langsamer Abkiililungsgeschwin- 
digkeit die giinstigste Ausbildung des Graphits ergibt, die erfahrungsgemaB hohc 
mechan. Festigkeitswerte bei bester Bearbeitbarkeit bedingt. In  diesem Gebiet liegen 
die Zuss. des hochwertigen GuBeisens, die sieh auch im Kuppelofen ohne Schmelz- 
iiberhitzung herstellen lassen, ohne daB der C-Geh. zu sehr herabgesetzt werden muBte. 
Das Atzyerf. auf Eisenphosphid mittels neutralem N atrium pikrat wurde wesentlich 
vereinfacht. Die Herst. eines wirklieh neutralen haltbaren N atrium pikrats geschieht 
einfach wie folgt: Zu einer k. gesatt. Lsg. yon Pikrinsaure wird eine konz. Na2C03-Lsg. 
geschiittet u. das Ganze auf dem Wasserbade eingedampft, bis nur noch ganz wenig 
Mutterlauge hinterbleibt. Diese wird abgeschuttet u. das Salz entweder bei 100° ge- 
troeknet, oder einige Tage an der L uft stehen gelassen. Die Atzung geschieht bei 100°, 
wobei nur das Eisenphosphid braun gefarbt wird, das Eisencarbid bleibt selbst boi 
stundenlangem Atzen weiB. (Arch. Eisenhuttenweson 3. 149—56. Aug. Leoben, Monta- 
nist. Hochsch.) W lLK E.

Kotaro Honda, Tsutomu Kase und Yoshiharu Matuyama, Uber die Volumen- 
dnderung von Gu/3eise.n wahrend des Erstarrens. Wiederholung u. Verifizierung friiherer 
Verss. von H o n d a  u . E n d o .  (Chem. News 139. 153. 6 /9 .)  W r e s c h n e r .

W. Jolly, Ergebnisse zeigen, dafi die Scherpriifung zur Untersuchung von Gup- 
eisen nicht geeignet ist. Vielfach wird der Zugvers. in  den GieBereien ais n icht rnafi- 
gebend orachtet u. dafiir dor Schervers. vorgeschlagen. Dies ist ohne Zweifel falsch, 
denn m an kann gute u. gleichmaBige Resultate m it dem Zugyers. erhalten, wenn er 
sorgfaltig durchgofiihrt wird. Nach den Verss. des Vfs. g ibt die Scherpriifung keino 
gleichmaBigen Ergebnisse. Auch dio Schorzugergebnisse yerschiedener Autorcn 
schwanken betrachtlich, was die Ungeeignotheit dieser Priifung dartu t. Die Herst. 
der Proben bei dieser Priifung ergibt eine Oberflaehe, dio nicht einwandfroi ist. Sofern 
nicht gute Prufapp. u. genau auf die richtige GroBe bearbeitete Proben benutzt. werden, 
ist es aber unmóglich, Biegebeanspruchung wahrend der Versuchsdauer u. dam it falsche 
Resultate zu yermoiden. Koine bostimmto Beziehung konnte zwischen der Scher- u. 
Querpriifung gefunden werden, aber scheinbar ist letztere ais eine Standardpriifung 
fiir GuBeisen allgemein anerkannt. Der Zugyers. in  Verb. m it den Quer-, Biege- u. 
Hartepriifungen scheint das beste Verf. zur Feststellung der Q ualitat u. S truk tur des 
GuBeisens fiir ubliche Giisse zu sein. (Foundry 57. 779—83. 15/9. Manchester, England, 
Metropolitan-Vickers Electrieal Co., Ltd.) W lLKE.

W. J. Merten., Die Uberfuhrung von Schroltmalerial in  synthetischen Graugup 
im  Kupolofen. Hoch Si-haltiger Stanzblechabfall u. anderer Fe-Stahlblechsehrott 
kann ein sehr wertyolles H ilfsmittel sein, um GrauguB yon bestimmten Eigg. zu er
halten. Es werden einige Verbesserungen in der Schmelzpraxis besprochen m it der 
Absicht, durch geeignete Schrottauswahl u. entsprechende Ofenfuhrung, ohne weiteren 
Zusatz irgendeines Legierungsmaterials, einen SpezialgrauguB zu erhalten. So gelang 
es, ein Materiał m it 3,22% Si, 0,42%  0,062% P, 0,145% S u. 2,08% Gesamt-C
zu erhalten, das perlit. S truktur hatte. Durch Erhitzen auf 860“ wird die perlit. S truktur 
yollstandig zerstórt u. graphit. gemaeht. (Fuels and Fum aces 7- 1367—70. Sept. 
E ast Pittsburgh [Pa.], Westinghouse Electric Mfg. Co.) W lLK E.

Charles W. Veach, Herstellung von Stahlgiissen in  der modernen Gieflerei. M itt. I
bis V III. (Foundry 57- 458—60. 526—28. 554—56. 604—07. 648—50. 673. 708— 10. 
721. 739—41. 798—99. 1/8. 15/9.) W i l k e .

Prem N. Mathur, Eine Bemerkung uber die Stahlherstellung in  einem basischen 
Konuerter aus indischem Boheisen auf den Mysore Iron and Steel Works. Ind. Roheisen, 
das m it Holzkohle oder hoch P-haltigem Koks reduziert worden ist, ist wegen seines 
hohen P-Geh. (3,50—4,25% Gesamt-C, 0,03% S u. 0,12—0,40% P) zur Stahlherst. 
in  einem sauren Konyerter ungeeignet, wahrend zur Herrichtung des Roheisens zur 
bas. Konyerterbehandlung der P-Geh. mindestens auf 1,25% erhoht werden muB. 
Dies kann nur durch Zusatz von Fe-P zum Metali oder Phosphatgestein zur Hochofen- 
beschickung erreieht werden, was beides fiir Indien sehr teuer ist. Deshalb wird eine 
neue Methodc der Stahlherst. fiir Indion yorgeschlagen. Entsprechend der Konvcrter- 
kapazitat werden bestimmte Mengen Kupolofen- oder direktes Hochofenmetall in 
einer Pfanne gesammelt u. dann in den bas. Konyerter gegossen, dem eino bestimmte 
Menge gebrannter K ałk  u. Gliihspan yorher zugesetzt worden war, um den sehr groBen 
Geh. an durch die Si-Oxydation in  der Charge gebildeter S i0 2 aufzuheben, u. gleieh- 
zeitig eine stark  oxydierende bas. Schlacke zur P-Entfem ung zu bilden. Der Wind 
wird dann angewendet u. das Metali wie bei der iibliehen sauren P rasis yerarbeitet.
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Der Hauptunterschicd der beiden Behandlungsarten ist der, daB fiir die Oxydation 
u. Entfernung des P  kein Nachblasen notwendig ist. Das in der Charge enthaltene 
Si u. Mn rufen eine fiir GieBzwecke geniigend hohe Temp. heryor. Am SchluB der 
Blaseperiode wird der zur gewiinschten Zus. notwendige Zusatz an Wiederkohlungs- 
u. Desoxydationsmitteln in Form yon Fe-Mn u. Fe-Si zugesetzt. Auf den M y  s o r  o 
I r o n  & S t e e l  W o r k s  bewahrt sich dieses Verf. jetzt. Direktes Holzkohlen- 
hochofen-Fe m it 0,12% P  oder Kupolofenmetall m it 0,14—0,15% P  wird im besten 
Falle danach auf 0,026%, im schlechtesten auf 0,066% P  reduziert. F iir ind. Ver- 
haltnisse ist dieses Verf. billig. (Journ. Indian chem. Soc. 6 - 353—55. 30/6. Jamshedpur, 
Tata Iron and Steel Co., Ltd.) WlLKE.

W alter M. M itchell, Chromeisen und -Sldhle tćeisen slarh unterschiedliclie Eigen- 
sćhaften auf. Vf. unterscheidet 4 Klassen, die eingehend behandełt werden: Korrosions
bestandige Stahle fiir H artę u. Abnutzungswiderstand; sie bediirfen der Warmebehand- 
lung. Weichere korrosionsbestandige Stahle fiir hohe physikal. Eigg., wie Zugfestigkeit 
u. Zahigkeit zusammen m it maschineller Bearbeitbarkeit u. D uktilita t; sie sind dort 
von Bedeutung, wo Festigkeit u. Zahigkeit wichtiger ais der Korrosionswiderstand sind. 
Korrosionsbestandige Fe sind Legierungen m it niedriger Festigkeit, aber hoherer 
'Duktilitat u. hoherer Korrosionsfestigkeit; sie werden nicht warmebehandelt. Die 
Cr-Fe sind bei Warmebestiindigkeit u. m it hóherem C-Geh. bei Abnutzung u. Abrasion 
von gróBter Bedeutung. (Chem. metallurg. Engin. 36. 532—34. Sept. Massillon [Ohio], 
Contral Alloy Steel Corp.) W i l k e .

W. E. Jominy, Eine Unlersuchung des Verbrennens und tjberhiłzens von StaM. 
Der Zweck des 2. Teils der Arbeit (1. vgl. C. 1929. II . 1970) war, weiter die Bedingungen 
zu untersuchen, unter denen Stahl yerbrennt, u. genauer die Tempp. zu ermitteln, bei 
denen die Verbrennung beginnt, um so die Grenztempp. fiir das Schmieden festzulegen. 
Die Unterss. wurden an einer Reihe reiner C-Stahle u. Legierungsstiihle durchgefiihrt, 
u. die Ergebnisse in einer Tabelle zusammengestellt, die angibt, bei welchen Tempp. 
die yerschiedenen untersuehten Stahle yerbrermen, wonn sie unm ittelbar nach dem 
Erwarmen in einem direkt gasgefeuerten Ofen bei Anwendung iibersohussigen Gases 
oder L uft geschmiedet wurden. Die untersuehten Stahle enthielten: 1025: 0,28% C,
0,57% Mn, 0,035% S u. 0,020% P. 1045: 0,47°/0 C, 0,64% Mn, 0,020% S u. 0,022% P. 
1090: 0,93% C, 0,30% Mn, 0,016% S, weniger ais 0,05% P. 1 0 1 2 0 : 1,19% C,
0,29% Mn, 0,014% S, weniger ais 0,005% P. 2320: 0,24% C, 3,48% Ni, 0,05% Cr,
0,60% Mn, 0,031% S u. 0,020% P. 3140: 0,43% C, 1,20% Ni, 0,39% Cr, 0,54% Mn,
0,026% S u. 0,025% P. 3250: 0,52% C, 2,05% Ni, 0,83% Cr, 0,53% Mn, 0,022% S 
u. 0,023% P. Die gróBte Gefahr beim Verbrennen ist die Tatsache, daB in yielen Fallon 
der Stahl auf der Oberflache ganz gut aussehen kann, wahrend er im Innern in ganz 
schlechtem Zustande sein kann. Es gibt kein Mittel, um festzustellen, ob die Probe 
yerbrannt ist m it Ausnahme des Durehsehneidens des Stiickes. E in Stahlstiick, das 
yerbrannt ist, kann geschmiedet werden u. durch weiteres Schmieden bei SchweiB- 
hitze kónnen yiele Liicken zugeschweiBt werden. Jedoch ist es nicht moglich, auch 
wenn keine Oxyde anwesend sind, alle Liicken zu schlieBen. Es ist die Ansicht des 
Vfs., daB yiele ungeklarte Fehler durch die Ggw. yon Liicken des yerbrannten Stahles, 
die tro tz Schmieden gelcgentlich bestehen bleiben, hervorgerufen werden. (Trans. 
Amer. Soc. Steel Trcating 16. 372—92. Sept. Ann Arbor [Mich.], Univ. Michigan.) Wi.

L. Hacha, Die Scliiemnlierstellung aus Thomasstahl. Die hauptsachlichstcn Ein- 
wande, die gegen die aus Thomaseisen hergestellten Schienen erhoben werden, sind auf- 
gezahlt u. a S  ihre Riehtigkeit hin gepriift worden. (Rev. uniyerselle Mines, Metallurgie, 
Travaux publics etc. [8] 2. 161—66. 15/9. Societś d ’Ougrće-Marihaye.) W i l k e .

John R. Freeman jr. und H aig Ń. Solakian, Die Wirkung der Benutzung auf 
die DauerbeanspruchungseigenscJiaften von Schienensliihlen. In  einem friiheren Bericht 
(J. R. F r e e m a n  j e . ,  R. L. D o w d e l l  u . W. J . B e r r y ,  Bureau Standards Techn. 
Paper 363 [1928]) wurden Untersuchungsergebnisse iiber Wechselbeanspruchungseigg. 
des Stahles von neuen Schienen gegeben. In  der yorliegenden Arbeit werden die gleichen 
Eigg. an denselben Stahlen nach langerer Benutzung u. an 2 Stahlen, die wegen eines 
transyersalen Risses yersagten, gepriift. Die Schienen wurden von der B a l t i m o r e
& O h i o R a i l r o a d u .  C a n a d i a n  P a c i f i c  R a i l w a y  nach 1%—2-jiihrigor 
Benutzung zur Wiederbest. der Eigg. aus den Betrieb genommen. Bei den Schienen 
der B a l t i m o r e  & O h i o  R a i l r o a d  waren dio Wechselbeanspruchungen der 
Stahle die gleichen wie vor der Benutzung. Unterss. wurden auch angestellt, um dio 
Wrkg. eines schatzbaren OberflachenflieBens u. darauffolgenden H artens des obersten
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Teiles der Schienen auf die Dauerbeanspruchungseigg. zu ermitteln. Es konnten keine 
Anzeichen irgendoiner Schwachung durch „tjberbeanspruchung“  oder Starkung dureli 
„Untorbcanspruchung" des Stahls unm ittelbar unter der arbeitsgeharteten Schicht 
gefunden werden. Alles in  allem wurde bei dieser Eisenbahn der Schienenkopf keincn 
groBoren Ermiidungsbeanspruchungon untorworfen, ais die Dauerbcanspruchungs- 
grenze ist. Die ahnlichen Unterss. an den Schienen der C a n a d i a n  P a c i f i c  
R  a i 1 w a y  ergaben nicht so einwandfrei deutlich Ergebnisse. In  vielen Eallen zeigten 
die Proben eine sehr deutliche Streuung der Dauerbcanspruchungswerte, die auf eino 
Inhom ogenitat des Stahles zuriickzufiihren war, u. zwar auf eine Anzahl kloincr 
ąucrlaufender Spriinge. Mkr. Unterss. zeigten, daB sie hauptsachlich transkrystallin 
waren, in  wenigen Eallen waren auch interkiystalline Briiche zu sehen, die sicher schon 
vor Indienstnahmo vorhanden waren. Sofern diese Bruche nicht vorhanden waren, 
gab der Stahl nach dem Dionst in den meisten Eallen die gleichen Dauerbeanspruchungs- 
werte wie vor der Benutzung. Dio Belastung bei der B a l t i m o r e  & O h i o R a i l -  
r  o a d betrug rund 2 0 Millionen t, bei der anderen etwa 12 Millionen. Bemerkenswert 
ist, daB nachtraglicli bei den neuen Schienen, die die C a n a d i a n  P a c i f i c  
R  a i 1 w a q in Benutzung nahm, vor Inbetriebnahm e Spriinge festgestellt wurden, 
so daB wegen des dortigon Versagens keine woittragenden Schliisse gezogen werden 
diirfen. Nach den vielen Verss. kann man annehmen, daB die kleinen Risse ais 
Spannungserhóher oder Keim punkt des transvorsalen Sprunges wirken, so daB die 
Aussage von M o o re  u. K o m m e r s : „Die Querbriiche scheinen sich aus einigen Eehlern 
zu entwiclceln, dio anfanglich in  der Schiene sind, u. die wic Keime fiir den Ermudungs- 
bruch wirkon“ , bestiitigt wird. Unterss. iiber eine Erschoinung, die im Schienenstalil 
bei hohon Tompp. beobachtet werden kann, u. moglicherwoise einon Zusammonhang 
m it diesen anfanglichcn Fehlern hat, sind im Gange. (Buroau Standards Journ. Res. 3. 
205—46. Aug. Washington.) W ilk e .

Georg M ars, Ber E influ fi der Tonerde au f die Eigenschaflen der Schlacken in 
den Slahlschmelzofen. Der bei der Herst. des Stahles am meisten iiblichcn Reihenfolge 
der metallurg. Aufgaben entsprechend, gliedert sich die Arbeit in dic folgenden Ab- 
schnitte: die Entphosphorung, Entschwefelung u. Desoxydation des Stahles m it A120 3- 
reicher Schlacko. In  dem 1. Abschnitt sollte auch die Móglichkoit der Entphosphorung 
bei ganzlicher Abwesenheit von CaO untersucht werden. Im  2. A bschnitt war die Erage 
zu beantworton, ob auch eine Entschwefelung allein durch A120 3 zu bewirken sei. Im 
Zusammonhang hierm it sollte der Vers. von Mc Ca n c e , Eisensulfid durch Al zu ent- 
scliwefeln, wicderholt werden, um nachzuweisen, ob die Entschwefelung von Fe- 
Legierungen durch metali. Al in der T at quantita tiv  yonstatten geht. In  einem 4. Ab
schnitt: die A120 3 ais Baustoff fiir Stahlschmelzofen, sollte dic Frage beantwortet 
werden, m it Hilfo we'chor feuerfeston Stoffe sich die gefundenen Ergebnisse im prakt. 
Botriebo am boston verwerten lassen diirften. Dio Verss. ergeben folgendes: Die E n t
phosphorung des Stahles im Elektroofen m it Al20 3-reichen Schlacken ist schwerer 
durchfiihrbar ais m it reinen Kalkschlacken, im Siemens-Martinofen ist sie prakt. iiber- 
haupt nicht durchfiihrbar. Auch bei den Al20 3-reichen Einschmelzschlacken der Elektro- 
ófen muB der Metalloxydgeh. einon Mindestwert aufweisen, um einen guten Verteilungs- 
koeffizienten fiir P  zu erlialten. Dicscr Mindcstgeh. liegt bei etwa 25%  Gesamtmotall- 
oxydgeh. Die Entphosphorung von Fe-P m it reiner A120 3 ist ganz undurchfiihrbar, 
da Al-Phosphat in einer Schmolzo m it A120 3 u. Eisenoxyd durch metali. Fe reduziert 
wird, indem Eisenphosphid entstoht. — Die Entschwefelung des Stahles im Siemens- 
Martinofen m it Al20 3-reichen Schlacken is t noch weniger durchfiihrbar ais m it Kalk- 
schla-cke. Die Entschwefelung von Fe-C-Legierungen u. von reinem Schwefeloisen 
ist iiber einem Elektroofen m it Kalk-Al20 3-Gemischen ebenso wie m it reiner A120 3 
durchfiihrbar. Die Entschwefelung der Ee-C-Legierungen im Elektroofen geht bei 
Venvendung von CaO-Silicatschlacken wahrscheinlich durch Siliciumcarbid, bei Vor- 
wendung von Ca0-Al20 3-Schlacken durch Aluminiumcarbid vonstatton. Das Ent- 
schwofelungsprod. ist boi Vern'endung von CaO-Silicatschlacken Siliciumsulfid u. 
Calciumsnlfid u. bei Benutzung von CaÓ-Al20 3-Sehlacken Alurniniumsulfid u. Calcium- 
sulfid. Dor Schwefelabbrand scheint im ersten Falle durch die Fliichtigkeit der Sulfide 
gróBer zu sein ais im letzteren. Eino Wiederholung des Vers. von ł t c  Ca n c e  ergab 
eine vollstiindige Umsetzung des S bei der Mischung von geschmolzenem Schwefeleisen 
u. Al. — Die selbsttatige unmittelbare Desoxydation geschieht im Elektroofen durch 
dieselben Carbide wie die Entschwefelung, u. ist bei Verwendung der Ca0-Al20 3- 
Schlacken wirksamer ais bei der Verwendung der Kalkschlacken, da die ersteren eine
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gro Ber o Neigung zur Carbidbldg. zeigen ais die letzten. (Arek. Eisenhiittenwesen 3. 
103—16. Aug. Csepel bei Budapest.) W i l k e .

Edmund Richard Thews, Das Rąffinieren des Antimons. Dies Metali is t eins 
der wenigen metallurg. Prodd., die im internationalen Handel nieht nach der Zus., 
sondorn nach der Markę gckauft werden. Es wird vor allen Dingen nach dem Aussehen 
der Obcrfliicho, d. h. nach der A rt der Sternbldg. (,,S tarring“ ), beurteilt, wobei von 
vielen Kauflouten angenommen wird, daB diese Oberflaehenkrystallisation tatsachlich 
den Reinheitsgrad des Sb yerbiirgt. Richtig ist nur, daB sachgemaB gesternte Blócke 
absol. frei yon K ratzen u. anderen unl. Verbb. sind. Bis zu einem gewissen Prozent- 
satz storen die gewóhnlichen Verunreinigungen (Fe, S, Pb, As u. Cu) diese Krystallbldg. 
nieht merklich. Von den Verunreinigungen t r i t t  das Pb am haufigsten auf, da die 
Mehrzahl der Sb-Erze Bleiverbb. enthalt. Fe findet sich in  Mengen yon 3—5°/0, wenn 
der unraffinierte Regulus nach dem engl. Verf. (Behandlung des geschmolzenen Sulfids 
mit metali. Fe) horgestellt wurde. GróBere Prozentgehh. As werden zum gróBten Teil 
wahrend der Oxydationsperiode ausgetrieben, der groBte Teil des Fe -wird durch Aus- 
saigern entfernt, wahrend der R est des Fe u. die anderen Vorunreinigungen in  sach- 
gemaB zusammengesetzte Schlaclcen eingefiihrt werden. Cu u. Fe werden unter anderem 
sohr yorteilhaft durch Verwendung einer aus Antimonsulfid, Soda oder Pottasche 
oder Glaubersalz u. Holzkohle bestehenden Sclilacke entfernt. Je  lióher der As-Goh., 
desto mehr Soda wird zugesotzt, dio das As in Natrium - oder Kaliumarseniat um- 
wandeln. Am schwierigsten erweist sich von den Vorunreinigungen das Pb. Das Raffi- 
nieren des Roh-Sb wird in 2 getrennten Stufen yorgenommen: Aussaigern des Fe u. 
Ausschlacken der restliehen Verunreinigungen. Das Aussaigern des Fe beruht darauf, 
daB das Fe interm etall. Verbb. Fe3Sb2 u. FeSb2 bildet, die zuerst erstarren. Beide 
Reinigungsprozesse kann man in Flamm- oder Tiegelofen ausfuhren. Der Erfolg der 
Krystallbldg. hangt in hohem Mafie von der Geschicklichkeit der GieBer ab. Die 
Schlacko, dio so zusammengesetzt ist, daB ihr Erstarrungspunkt wesentlich unterlialb 
dem des Metalles liegt, muB das Sb allseitig umgeben. Dio Schlackensehieht soli an 
der Oberfliiche 5—7 mm betragen, an den anderen Seiten 1—2 mm. Das Verhaltnis 
des Metalles zur Schlacke betriigt 4: 1 bis 6 : 1. Zum SchluB wird das engl. Tiegelverf. 
mit Fe beschrieben. (Metallborse 1 9 . 2049—50. 2105— 6. 21/9.) W i l k e .

A. Anable, E in  halbes Jahrhundert Cyanidbeliandlung. 3 Zeitraume sind zu unter- 
scheiden. In  den 14 Jahren  von 1886—1900 liegt die Erfindung des Cyanidverf. u. 
seino erfolgreicho Anwendung, von 1900—1912 t r i t t  eine Konsolidation des Yerf. ein, 
wobei im Westcn dio Ganzschlammethode im Gegensatz zu Sudafrika m it dem ge
trennten Behandeln der Sando u. Schlamme angewandt wird, u. im letzten Zeitraum 
tr i t t  eine starkę W irksamkeit in der Entw. der Spezialmaschinerie fiir dieses Verf. ein, 
was eingehender beschrieben wird (Canadian Mining Journ  50. Sonder-Nr. 136—41. 
190—94. Aug. D o r r  Co., Inc.) W i l k e .

E. S. Leaver und J. A. W oolf, Die Wirkung des Kupfers und Z inks bei der 
Cyanidbeliandlung m it Sulfid-Saure-Fullung. Die Ggw. 1. bas. Metalle in  Edelmetallerzen 
macht gewohnlieh die Cyanidbehandlung ais beste Behandlungsmethode unmoglich. 
Die yorliegenden Laboratoriumsyerss. zeigen die Moglichkeit der Cyanidbehandlung 
yon Au-Ag-Erzcn m it weniger ais 0,5°/o eyanidloslichem Cu u. die Wrkg. des Zn in dor 
Cyanidlsg. Alle bekannten Cu-Mineralien, m it Ausnahmo yon Chrysocolla u. Chalco- 
pyrit, sind unter den iiblichen Verhaltnissen der Cyanidbehandlung geniigend 1., um 
starkę Cyanidyerluste zu yerursaehen, wenn nieht das m it dcm Cu gebundene Cyan 
regeneriert wird. Die Cu-Mineralien m it As u. Sb yerursaehen einen weiteren Cyanid- 
yerlust u. ein Faulen der Lsg., das auf dio Lsg. von otwas As u. Sb zuriiekzufuhren ist. 
Das Verhaltnis des gcbrauchten Cyanids zum gel. Cu schwankt von 1,85—2,75 fiir dic 
yerschiedenen Mineralien. Dieses Schwanken ist auf den Qualitatsunterschied der 
gebildeten komplcxen Cj'anidsalze u. auf die zum Losen anderer m it den Cu-Mineralien 
yorkommendon Metalle zuriiekzufuhren. Das Cu laBt sich am besten m it N a2S in  m it 
H 2S04 angesiiuerter Lsg. ausfallen. Der Prozentgeh. des bei diesem Verf. regenerierten 
Cyanids betragt durchschnittlich 80°/o- Die regenerierte Lsg. is t so akt. beim Auflosen 
der Edelmetalle, wie eine frische Lsg. Die benotigtc N a2S-Menge ist direkt den ztf' 
fallenden Metallen proportional. Der H 2SO.|-Verbrauch schwankt m it der Starko der 
Lsg. an Gesamtcyanid u. K alk oder freiem Alkali. Die Ggw. von Gu in Betragen vón 
nieht uber 10 lb  je t  beeintrachtigt die W irksamkeit der Lsg. ais ein Au- u. Ag-Lósuńgsm. ę  
nieht, yorausgesetzt, daB die Lsg. ebensoyiel freies Cyanid enthalt, wie die in  friścher 
Lsg. zur Erlangung maximaler Extraktion notwendige Menge. Die doppelte.; Na-Cu?'



2726 H vm. M e t a l l u b g ie  ; M e t a l l o g e a p h ie  u s w . 1929. II.

Cyanidlsg. ist in Abwesenlieit freien Cyanids nur ein schwaches Losungsm. fur dio Edel- 
metalle. — Die Zn-Mineralien Smithsonit (ZnC03), Hydrozinkit (3 ZnC03-2 H 20) u. 
Zinkit (ZnO) sind unter den iiblicłien Verhaltnissen so 1., daB sie eine scłmelle Zn- 
Ansammlung in  der Lsg. hervorrufen, u. so dereń W irksamkeit den Edelmetallen gegen- 
tiber vermindcrn. Handelsiiblicher Zn-Staub ist ebenfalls in der Cyanidlsg. sehnell 1., 
so daB ein UbersekuB iiber die zur Fallung der Metalle notwendigen Menge zu vermeiden 
ist. Wird Zn-Staub zur Cu-Fallung aus Cyanidlsgg. benutzt, so fau lt die Cyanidlsg. 
beim Wiederbenutzen bald. Auch das doppelte Na-Zn-Cyanid ist ein schwaches 
Losungsm. fur Au u. Ag, aber ein Kalkzusatz m acht etwas Cyanid frei, so daB die Wirk- 
samkeit der Lsg. sich erhoht. Zur maximalcn Ausbeutung der Edeimetalle muB das 
Zn jedoch entfernt werden, was gleichfalls wie beim Cu m it Na3S u. H 2SO,, geschieht. 
In  den meisten Fallen sind die Ckemikalienkosten etwas groBer ais der Verkaufspreis 
des gewonnenen Cu. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1929. 
Nr. 250. 21 Seiten. Eeno [Nev.], Rare and Precious Metals Expcrim ent Station, 
U. S. Bureau of Mines.) W lLK E.

R. Law, Einige Cliarakteristika ton Neu Guinea-Gold. Vf. untcrsuclite ver- 
schiedene Au-Proben aus Neu-Guinea. 1. Geschmolzenes Gold in  Barren, da dessen 
Vorgeschichte n icht bekannt war, kóimen aus den Unterss. keine besonderen Schliisse 
gezogen werden. 2. Ungesclimolzenes Au, das roh von Quarz u. Gangart getrennt war. 
Dieses Metali sieht gewóhnlicli dunkel u. schmutzig aus u. hat einen Gek. von ca. 60% 
Au, einige Stellen scheinen feineres Au zu enthalten. Quarz, Sulfide u. Fe-Verunreini- 
gungen sind liaufig vorkanden. 3. Stcinc u. Kiesel, die vom W. m itgefiihrt wurden. 
Es sekeint, daB das Au zusammensintert, wakrend die Gangart fortgespiilt wird. Der 
Au-Geli. betragt nur 53—57%, die sekone Au-Farbe is t nur oberflachlich. 4. A lhm ales 
Au in  Staub oder kleinen Kliimpchen, siekt wie alluviałes Au aus anderen Gegenden 
aus. Es ist durck Fe verfarbt u. hat Einsckliisse von Quarz, Sand u. dgl. Der Feingek. 
sekeint 95% zu betragen, u. der Priifstein sekeint dies zu bestatigen; w ird das Au aber 
geschmolzen u. in  Barren gegossen, so findet m an nur 50—60%. E in zweiter Strick 
auf dem Priifstein m it der gleicken Stelle zeigt stets einen geringeren Gek. ais der erste 
Strick. Die auBere sekone Au-Farbe verschwindet bei Tempp. unter 700°, sio is t also 
nicht durch den EinfluB von H itze entstanden. Mkr. u. chem. Unterss. fiikren den 
Vf. zu einer Tkeorie der Entstehung solcher Au-Kliimpeken. Au von 53—56% m it 
Ag zusammen ist in  den Gcsteinsadern vorkanden. Durck Wettereinfliisse u. durck 
mechan. Wrkgg. wird die G angart entfernt bei gleickzeitigen Losungsm.-Wrkgg. an 
der Oberflache. Das Feingold sin tert an den Oberfiaclien zusammen. Die Ersckeinung, 
daB die Feinheit allim aler Au-Ivliimpcken von auBen nacli innen abnimmt, is t bei dem 
Neu-Guinea-Au zum erstenmal beobachtet worden. (Chem. News 139. 193 bis 
195. 27/9.) W b e s c h n e b .

Yoshiliaru Matuyama, Uber die Bichle von geschmlzenen Metallen und Legierungen. 
(Vgl. C. 1929. II. 841.) Die D.D. von gesehmolzenem Antimon  u. Silber, sowie von 
fl. Zink-Anlimon-Legienmgen werden gemessen. Es ergeben sich auck im fl. Zustand 
interm etall. Verbb. Eine Methode wird yorgescklagen zur Unters., ob die betr. Verb. 
die Liquiduslinie erreicht oder sich vorher zersetzt. (Buli. In st. physical chem. Res. 
[Abstracts], Tokj-o 2. 73. Aug.) W. A. Roth.

C. Benedicks, N. Ericsson und G-. Ericson, Beslimmung der spezifischen Volumina 
ton  Eisen, Nickel und Eisenlegierungen in  gesehmolzenem Zustand. (Vgl. C. 1924. II. 
1960.) Yon zwei kommunizierenden U-Rokren, dereń eine (k.) m it Hg gefiillt ist, 
wakrend die andere (zweckmaBig aus MgO) das zu untersuckende Metali en tkalt u. 
auf die gewiinsckte Temp. iiber dem F. gekeizt wird, werden bei yerschiedenem Gas- 
druck iiber den Rohrschenkeln die Menisken abgelesen u. daraus die spezif. Voll. be
stim m t. Die Versucksapp., der Versuchsgang u. die moglichen Fehlerquellen werden 
eingehend besprochen. U ntersucht werden: Kohlestahl aus dem Martinofen, Lancashire- 
stahl, Roheisen aus elektr. Hochbfen, Mn- u. N i-Stahl yersekiedener Zus., Ni, Cr- 
haltiges Fe u. andere Fe-Legierungen. Die gefundenen spezif. VolI. sind in  einer aus- 
fuhrlichen Tabelle m it Anmerkungen iiber H erkunft u. Vorbehandlung der einzelnen 
untersuehten Proben u. in  einigen graph. D arstst. wiedergegeben. Der Vergleich m it 
friiheren Messungen zeigt, daB die Methode der kommunizierenden Róhren der Senk- 
kórpermethode in  dem Temp.-Gebiet. wo beide anwendbar sind, iiberlegen ist u. bei 
hoken Tempp. allein zuverlassige Resultate ergibt. — Das spezif. Vol. der Fe-C-Legie- 
rungen steigt bei konstanter Temp. m it zunehmendein C-Geli. bis 0>4% C sehnell, 
von da bis ca. 2,5%  C langsam, dann wieder rascher bis 4,2% C. Die Anderungen des



1929. II. H m . M e t a l l u r g ie ; M e t a l l o g b a p h ie  u s w . 2727

spczif. Gew. sind demnach symbat. m it der Liquidus-Kurve der Fe-C-Legierungon. 
Das spezif. Vol. ist hier, im Gegensatz zu dem n. Verk. fester Lsgg., gróBcr ais sich 
nach der Mischungsregel errechnen laBt. Letzteres g ilt auch fiir Fe-Ni-Legierungen, 
am groBten ist hier die Differenz bei etwa 35% N i; derartige Legierungen, z. B. Invar, 
zeigen (wie W. zwischon 0 u. 4° C) negatiye Vol.-Ausdehnung m it der Temp. u. zwar 
zeigen auch mehrmals im Vakuum geschm. u. wieder erstarrte Legierungen diese 
Eigenschaft. Dio spezif. Voll. der Legierungen von Fe m it Al, C, Cr, Mn, Ni, P, Si 
u. W andern sich stark  m it der Zus., im allgemeinen proportional der Konz. der Nicht- 
eisenelemento. Dio Anderungen des spezif. Vol. von fl. Fe stimmen im ganzen recht 
gut uberein m it denen, die bei festem Fo durch verschiedeno gel. Bestandteilo ver- 
ursacht sind. (Jernkontorets Aimaler 1929. 423—90.) R. K. M u l l e r .

W . E . Rem iliers, Die Ursachen von napfformig ausgehóhllem Draht. Diese Er- 
scheinung ist nicht auf ein einziges Materiał beschriinkt, sondern findet sich bisweilen 
in allen Metallen, die zu D raht gezogen werden. Eingehende Unterss. fehlon. Vf. stellte 
fest, daB das Verf. der Best., eines Spannungsbruches im D raht das empfindlichste zur 
Entdeckung dieser Eig. des Drahtes war. Andere Metkoden, wie mkr. Unters. der liing- 
lichen Schnitte, radiograph. Rontgenstrahlenunterss., Wegatzen der auBeren Schichten 
mit H N 03, Brechen durch Biegen usw., kónnen allo zur Feststellung yon napfformig 
ausgehóhltem D raht benutzt werden, aber der Spannungsbruch gibt die Brueheigg. 
dieser Erseheinung oher ais die anderen Verff. an. Von den verschiedenen Bcdingungen 
waren gradsoitige u. gekrummto Zieheisenkonturen, die Reduktionshohe durch die 
Ziebeisen, die Wrkg. eines Schmiermittels, der 0 2-Geh. des Cu usw. untersueht worden. 
Cu-Stabe m it 0,019, 0,042 (n.) u. 0,139% 0 2 wurden benutzt. Alies in allem seheint 
eine Beziehung zwischen dem Zieheisemvinkel u. dom 0 2-Geh. des Cu-Drahtes zu be- 
stehon, die die Giite des Drahtes bestimmt. Diese Beziehung kann durch verschiedene 
Faktorcn geiindert worden. Leicht gekrummto Ziehoisen u. starko Reduktionsbetrage 
geben ein besseres Prod. ais Umkehr in  der Zugrichtung, mehrere Redd. usw. (Techn. 
Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1929. Nr. 237. 10 Seiten. Chicago [111.], 
Western Electric. Co., Inc.) W lLK E.

— , Das Melalliiberzugsverfahren nach der Helhode Schoop. In  groBen Ziigen wird 
das bekannte Verf. u. seino Anwendung beschrieben. (Recherehes e t Inventions 10. 
274—75. Okt.) W i l k e .

Colin Gr. Fink, Elektrolytisch niedergeschlagene tlberziige fiir  widerstandsfaliige 
Oberflaćhen. Die augenblicklich herrschenden Ansichten, die Fortschritte gegen 
friiher u. die Absclieidung einiger Elemente werden kurz skizziert. (Chem. metallurg. 
Engin. 36. 557—58. Sept. New York, Columbia Univ.) W i l k e .

Peirce D. Schenck, Metalle und Legierungen mit Korrosionswiderstand gegen 
Sulfale und Schwefelsdure. AuBer Pb kommen ais Materialien in  Frage: Al-Bronzen 
m it 7—11% Al u. 1—3%  Ee fiir h. yerd. H 2S 04, AI-, Ni- u. Ammoniumsulfate, dio 
Cu-Si-Mn-Logierungen fiir etwa die gleichen Substanzen, Hoeh-Ni-Cu-Legierungen 
fiir h. verd. H 2SO,„ Ni-, Zn-, Ba- u. Al-Sulfate, wenn kein Ferri-Fe anwesend ist, 
Cr-Ni-Stahlo fiir CuS04-Lsgg., A1-, Mg- u. Ammoniumsulfat u. h. Mercurosulfatlsg. 
u. Ni-Si-Stahlo m it 15—35% Ni u. 5%  Si fiir yerd. H 2SO.„ A1-, Mg-, Ni-', Zn-, Am- 
monium- u. Nicotinsulfat. Davon sind die Stiihle m it niedrigerem Ni-Geh. nicht fiir 
Ferri- oder Mercurosulfatlsgg. geeignet, wohl aber die Sorte m it 35%  Ni. (Chem. 
metallurg. Engin. 36. 575—76. Sept. D ayton [Ohio], D uriron Co.) W lLK E.

— , Wo hochsiliciumhallige Eisen in  der chemischen Industrie rericandt werden. 
Der EinfluB der Veriinderung des C- u. Si-Geh. auf die Eigg. wird zuerst gezeigt. Das 
besto Prod. ha t eine Zus. von 14,25—14,50% Si, 0,75—0,85% C u. 0,30—0,60% Mn; 
es ist ein KompromiB zur Erlangung der maximalen Saurefcstigkeit gleichzeitig m it 
der lióchsten Festigkeit. Diese Legierung ist prakt. allein gegen li. konz. H 2SO.,, 
CuSOj-Lsg., SnCl., u. H N 0 3 +  H 2S 0 4 bestandig, zwar nicht gegen h. konz. HCl, 
wohl abor bei schwachen h. HCl-Lsgg. u. konz. k. Lsgg. Die gróBto Schwierigkeit 
in der Anwendung liegt bei App., dio starken Tcmp.-Anderungen ausgesetzt sind. 
Man yersucht, diesen Ubelstand auf yerschiedenon Wegen zu bannen, was beschrieben 
wird. Die Erfahrung lehrt, daB die Hohe bei runden Querschnitten nicht groBer sein 
sollte ais 11/2 Durchmesser. Begrenzto Bearbeitungsmoglichkeiten bestelien bei An
wendung von Wolframcarbidwerkzeugen. (Chem. metallurg. Engin. 36. 541—42. 
Sept.) W lLK E.

E. L. Chappell, Gewóhnliches Eisen und Slahl kann friihzeitiges Veraltern nach 
sich zielien. Es werden 3 yerscliiedene Angriffsformen unterschieden: W. u. 0 2, hohe
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Temp. +  Oo u. chem. Angriff (organ. Materialien, Sauren, Alkalicn u. Salze) u. die 
A rt ihres Angriffs u. etwaige zu empfehlende Legierungen behandelt. (Chem. metallurg. 
Engin. 36. 540—41. Sept. Pittsburgh [Pa.], National Tube Co.) W i l k e .

Charles L. Mantell, Ungewohnliche Yerwendungen erhohen die Zinnanwendungen. 
Die yerschiedensten Anwondungen werden besprochen, so u. a. bei Bichromaten, 
W., Oleum, Essig-, Salicyl-, Weinsaure, Natrium hydrosulfid, photograph. Lsgg. u. 
Milch. (Chem. metallurg. Engin. 36. 552. Sept. Brooklyn [N. Y.], P ra tt  Inst.) W il.

E . L. Chappell, Yerzogerer ais ein M iłlel der Korrosionsverminderung. Eine Uber- 
sicht iibor das bisher Erreichte m it Literaturangaben. (Chem. metallurg. Engin. 
3 6 . 539. Sept. P ittsburgh [Pa.], N ational Tube Co.) W i l k e .

K. H. Logan, Bodcnkorrosionsuntersitchungen. 1927—1928. Diese Arbeit is t die 
Fortfiihrung einer vorliiufigen friiheren Mitteilung (C. 1928. II . 939). Die unter- 
suchten Proben sind diesmal nur Fe-haltiges Rohrenm aterial u. Kabelhiillen, keine 
anderen Nichteisenmaterialien ais Kabelhiillen, Róhrenuberziige oder verzinkte Bleche 
wurden diesmal aus dem Erdboden genommen. Durch die M itarbeit privater Organi- 
sationen sind je tz t wcitere Inform ationen iiber dio Eigg. dor Boden u. Materialien 
vorhanden. Ergiinzende Eeldunterss. haben die Ergebnisse des B u r  e a u s dahin- 
gehend bestatigt, daB die Eindringungsmengo der punktfórmigen Stellen in  GuBeisen 
m it dem Alter des Rohres sich vermindert. Begrenzte Unterss. dor Ollinien haben 
angezeigt, daB ein Teil der festgestellten Korrosion das Ergebnis einor galyan. Zellen- 
bldg. ist, wenn die Róhren durch 2 verschicdene Bodenarten gehen. Dies ha t eine 
Bezieliung zur Verbindungsart u. der bei diesen Linien beniitzten Uberzugssorte. 
Tabellen sind aufgestellt worden, die die Korrosionsergobnisse der 1924, 1926 u. 1928 
aus dem Erdboden gewonnenon Proben veranschaulichen. Die Ergebnisse der beiden 
letzten Zeitabschnitto sind in den meisten Fiillen iihnlich u. zeigen dam it an, daB die 
Verhaltnisse bei den Priifungen einen beinahe gleichm&Bigeu Zustand erreieht haben. 
Bis jo tz t liegen noch keine Ergebnisse vor, die die ersten vorlaufigen SchluBfolgerungen 
des friiheren Berichts sta rk  verandern. Im  allgemeinen ist die Korrosion m it wenigen 
Ausnahmen geringer geworden. Die Menge der punktfórmigen Angriffe ha t in  den 
meisten Boden nachgelassen u. eine erhohte Korrosion seheint vor allem das Ergebnis 
eines Ausbreitens dor Korrosion zu sein, das Eindringen geht langsamer vor sich ais 
es dom Gewichtsverlust entspricht. Kleine Unterschiede in der Zus. der verschiodenen 
Proben des gleichen Materials, gewóhnlich Risse, u. besonders die Unterschiede des 
Bodens an verschiedenen Stellen des gleichen Grabens ergeben unterschiedliche 
Resultate, die es unmoglich machen, die Bedeutung dieser kleinen Unterschiede in 
den Korrosionsbetragen abzuschiitzen, ehe mehr Proben untersueht sind. Deshalb 
sollen keine Schliisse iiber die relativcn Vorziige der Materialien oder die Lobensdauer 
irgendeines Stoffes gezogen werden, bis mehr Ergebnisse vorliegen. (Bureau Standards 
Journ. Res. 3 . 275—302. Aug. Washington.) W i l k e .

Robert W . Loyd und Bertch W . Moye, Metaline Falls, V. St. A., Schauinscliwimm- 
verfahren. P b  u. Z n  enthaltende Erze werden m it NaCl u. ZnSO., vermahlen, zum 
Broi verruhrt u. unter Zusatz von X antlm t u. Sehaumerzeugungsmitteln flottiert. 
Bei dieser Beliandlung geht das Pb iiber, Zn bleibt im Riickstand. Zu letzterem werden 
weitere Mengen NaCl, CuSO., u. Schaummittel gegeben, u . zwecks Austreibens des 
Zn vonneuem  flo ttiert. (A. P. 1 7 2 7  472 vom 12/12.1927, ausg. 10/9.1929.) K u h l i n g .

Bayerische Berg-, HLitten- und Salzwerke Akt.-Ges., Miinchen, Aufscldiefkn 
von Erzen, insbesondere konglomeratisclicn Rdherze.11 oder dereń Zwischewproduklen, durch 
Zerlrummerung in  der Masse, dad. gek., daB das Gut ais ununterbrocliener Strang 
durch ein Walzdruckkaliber (z. B. Walzen) m it stetig aber nur so w eit abnehmendem 
Durchsatzspalt hindurchgescliickt wird, daB der kleinste D urchsatzspalt immer wesent
lich groBer ais die KorngróBe ist. -—• Eine Anfeuclitung des Gutes, insbesondere unter 
Zusatz an sich bekannter (Juellmittol, wrirk t giinstig. Das Gut s tau t sich uber den 
Walzen, so daB der Druck innerhalb der M. ubertragen wrird. H ierdurcli sollen die 
Zerkleinerungslinien den Stoffbegrenzungslinien entsprechen. (D. R. P. 482748 KI. l a  
vom 16/12. 1925, ausg. 19/9.1929.) H e i n e .

Jakob Hilber, Neu-Ulm, Schwaben, In  of fenem Trog drehbare lYaschlrommel 
sum Ldutern von lehmigem oder tonhaltigem Gul, wie Erzen oder Sanden, dad. gek., daB 
die in  bekannter Weise innen m it Vortriebsschnecke ausgestattete Trommel am 
Schneckenende m it 2 wechselweise abschlieBbaren Ausliissen versehen ist, von denen 
der eine in  den Trog u. der andere in  einen m it bekannter Austj-agvorr. ausgestatteten
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Raum der Trommel mundet, u. daB diese am anderen, dem Schneckenbeginri ent- 
spreehendcn Ende m it an sieh bekannten Schópfvorr. versehen ist, durch welche beim 
Umlauf der Troginlialt in  die Trommel zuriickgeschópft wird. — Je  nach W ahl kann 
dann m it kontinuierlieliem Austrag oder m it Riicklauf des Gutes gearbeitet werden. 
(D. R. P- 482 424 KI. l a  vom 1/2. 1929, ausg. 13/9. 1929.) H e i n e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Sćhmelzfluf3ele1ctrolyse. Die 
Beschickung der elektr. Ofen geschieht durch Fuhrungen, welche die Decke oder die 
Wandę der Ofen durchsetzen u. auf eine geneigte Verteilungsplatte miinden, welche die 
obere Elektrodo umgibt. (Belg. P. 351 242 vom 11/5. 1928, ausg. 7/11. 1928. D. Prior. 
18/5. 1927.) _ K u h l i n g .

Tliaddeus F. Baily, Alliance, V. St. A., Ferrosilicium. S i02 wird mittels Kolile 
zu Si reduziert, Abfalleisen oder Eisenoxyd fur sieh in  Ggw. von Kohle geschmolzen 
u. es werden die Erzeugnisse bcider Yerff. in  vorher bestimm ten Verhaltnissen ver- 
cinigt. Bei geniigend gesteigerterTemp. wird iiberschiissige Kohle in  Graphit verwandelt. 
(A. P. 1 7 2 7 1 9 3  vom 19/7. 1927, ausg. 3/9. 1929.) K u h l i n g .

Henning Gustav Flodin, Scliweden, Ferrosilicium. Abwechselnde Schichten 
von Quarz, Kohle u. ein Bindem ittel bzw. Eisenerz, Kohle u. ein Bindemittel ent- 
haltenden B riketten werden im  Liclitbogenofen erhitzt. (F. P. 662 961 vom 26/10. 
1928, ausg. 14/8. 1929. Schwed. Prior. 25/11. 1927.) K u h l i n g .

C. Kluytmans, Briissel, Perlitisches Chifieisen. Das Erzeugnis w ird in  Kuppel- 
ófen, dereń Windzufiihrungsrohre Ausmessungen besitzen, welche in  passendem Ver- 
hiiltnis zum Ofendurchmesser stehen, aus Abfallstahl, Resten vorangehender gleich- 
artiger Schmelzen, Ferrosilicium u. Ferromangan erschmolzen. (Belg. P. 351110  
vom 5/5. 1928, ausg. 7/11. 1928.) K u h l i n g .

C. E. Kluytmans, Briissel, Schwarzbriichiges Gufleiseń. Gemische von Abfall
stahl, Resten friiherer Schmelzen, Ferrosilicium u. Ferromangan werden unter Yer- 
wendung von móglichst schwefelfreier Holzkolile ais Brennstoff im  Kuppelofen ge
schmolzen. Die erhaltenen GuBstiicke werden in  Sand oder Erzabfall verpackt u. nach- 
erhitzt. (Belg. P. 351246 vom 11/5. 1928, ausg. 7/11. 1928.) K u h l i n g .

Midwest M etallurgical Corp., New York, iibert. von: David W illiam s, Massillon 
und Marcus A. Grossmann, Canton, V. St. A., Verhindern des Sclidumens gegossenen 
Stalils. Dem Stahl wird, zweckmiiBig im Schmelzkessel etwas Al zugefiigt, etwas CaF2 
oder eine andere F  entlialtende Verb. wird in  die GuBform gegeben. (A. P. 17 2 7  088 
vom 30/1. 1928, ausg. 3/9. 1929.) K u h l i n g .

American Smelting and Refining Co., New York, iibert. von: Roscoe Teats, 
Denver, V. St. A., Cadmium aus bleilialligen Róhstoffen. Die meist neben Cd u. Pb 
Cu, Zn, As u. gegebenenfalls Sb entlialtenden Rohstoffe werden m it Kohle u. einem 
FluBmittel, wie Kalkstein, gemischt, fein gemahlen u.' auf 825— 850° erhitzt. Dabei 
yerfliichtigt sieh das Cd allein u. oxydiert sieh auBerhalb der Reduktionszone zu CdO. 
(A. P. 1 7 2 7  492 vom 20/3. 1926, ausg. 10/9. 1929.) K u h l i n g .

J. Baschilow, Yerarbeitung von Uran- Vanadinerzen aus dem Gabiele von Fergan. 
Die zerkleinerten Erze werden in  bekannter Weise m it technischer, d. h. H 2S 04-haltiger 
HC1 u. darauf m it konz. HC1 behandelt. Die salz- u. schwefelsauren Ausziige werden 
zwecks Abscheidung der schwefelsauren Salze vereinigt. (Russ. P. 6669 vom 30/1. 
1922, Auszug veroff. 31/10. 1928.) R i c h t e r .

T .H . Kelly, London, Legierungen, bestehend aus 20—40 Teilen Ni, 20—40 Teilen 
Cu u. 40—60 Teilen Fe. Das Fe kann zum Teil durch Cr ersetzt werden. Die Legierungen 
konnen k. bearbeitet werden. (Belg. P. 351 585 vom 23/5. 1928, ausg. 7/11. 1928. 
E. Prior. 31/5. 1927.) ' K u h l i n g .

General Electric Co., Schenectady, V. St. A., iibert. von: Karl Schroter, 
Berlin, Werlczeuge. Gemischen von pulverfórmigen, harten, oberhalb 2000° schm. 
Metallcarbiden u. weioheren Metallpulvern, z. B. Co, Ni oder Fe, wird annakernd 
die Form der herzustellenden Werkzeuge gegeben. Die Erzeugnisse werden bei 700 
bis 1000° gesintert, dann durch Feilen, Abschleifen o. dgl. ziemlich genau in  die end- 
giiltige Form gebracht, bei 1300—1600° gegluht u. gegebenenfalls nachgefeilt, -geschliffen
o. dgl. (A. P. 1728  909 vom 23/7.1926, ausg. 17/9.1929. D. Prior. 12/12.1925.) K u h l .

Leopold Radó, Deutschland, Herstellung von Metallfolien. Man iiberzieht zwei 
Blattchen aus Papier, Pappe usw. auf einer Seite m it Hilfe eines Klebmittels m it einer 
Metallfolie, z. B. aus Al, nach dem Trocknen werden die beiden Folien m it den nicht 
mit der Metallfolie uberzogenen Seiten vereinigt. Die Al-Folie wird zweckmaBig vor 
dem Aufkleben auf der m it dem Klebstoff zu uberziehenden Seite m it einer Lsg. von

XI. 2 177
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Celluloid, Nitrocellulose usw. iiberzogen. Nach dem Troeknen kann die Folie m it einer 
wasserfesten Lack-, z. B. einer Celluloidlsg. iiberzogen werden. (F. P . 662 660 vom 
18/9. 1928, ausg. 9/8. 1929. D. Prior. 9/12. 1927.) F r a n z .

Henry Gilbert, Philadelphia, V. St. A., Lótslab, bestehend aus etwa 88,74% Al, 
2,42% Cu, 8,06% Cd u. 0,78% Bi. Die Erzeugnisse dienen zum Verlóten von Al u. 
Legierungen des Al. (A. P. 1 728 052 vom 30/7. 1928, ausg. 10/9. 1929.) K u h l i n g .

W estingliouse Electric & Mfg. Co., Pcnnsylvanien, iibert. von: James Silber- 
Stein,Wilkinsburg, V. St. A., Bleilegierungen, besteliend aus 99— 80% Pb u. 1— 20%Th. 
Die Legierungen schmelzen bei Tempp. oberhalb 300°; sie werden vorzugsweise ais 
Lotmiłtel verwendet. (A. P. 17 2 8  772 vom 9/9. 1927, ausg. 17/9. 1929.) K u h l i n g .

Electrolyse Belge Elpewe, Briissel, Unoxydierbare meiallische Uberzuge. Die 
tjberzuge bestehen aus Cd. Sie werden elektrolyt. aus Badem, welche ein Salz des 
Cd u. ein Alkalicyanid enthalten, auf den ais K athoden geschalteten Gegenstanden 
niedergeschlagen, die iiberzogen werden sollen. Die Anoden bestehen aus Cd. (Belg. P 
351149 vom 8/5. 1928, ausg. 7/11. 1928.) K u h l i n g .

Julius von Bossę, Deutschland, Entgasen von Mełallteilen. Die zu entgasenden 
Metallteile werden im Vakuum ais (beliebige) Elektroden von Wechsel- bzw. Kathoden 
von Gleichstrómen geschaltet. Das Verf. is t besonders fiir aus Leichtmetallen be- 
stehende Gegenstande von Bedeutung, welche nacheinander vernickelt u. verchromt 
werden. Die frisch hergestellten Nickel- bzw. Clirombelage werden in  der angegebenen 
Weise v o n H 2 befreit. (F. P. 663 049 vom 26/10. 1928, ausg. 14/8. 1929.) K u h l i n g .

IX . O rganische P rap arate .
Louis Desvergnes, Unlersuchung des Verfahrens von Wolfenstein und Boters zur 

Darslellung von Pikrinsdure aus Benzol. Bei einer eingehenden Priifung des von 
V ig n o n  (C. 1920. I II . 665) nachgearbeiteten Verf. von W o l f e n s t e in  u .  B o te r s  
(D. R. P. 194 884; Ber. Dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 588) auf seine industrielle Ver- 
wertbarkeit findet Vf., daB eine Ausfiihrung im GroBen wahrscheinlich ausgezeichnete 
Ergebnisso liefern wiirde. Es unterbleibt bei dieser Einw. von H N 0 3 auf Bzl. in Ggw. 
von H g(N 03)2 die Bldg. von Phenol u. die wenn auch in  maBiger Ausbeute entstehende 
Pikrinsdure ist vollkommen frei von Hg, das in den Riickstandsauren verbleibt. Die 
Sauren des Riiekstands kónnen unbegrenzt weiter Verwendung finden, es ist ohne 
Zugabe von Hg nur nótig, m ittels neuer Sauro den Titer wieder einzustellen. AuBer 
den im P aten t von B r e w s t e r  (A. P. 1 380 185 [1921]) angegebenen N itraten  des 
Mn u. Al wurden auch die N itrate  von Cu u. Zn auf ihre Brauchbarkeit an Stelle von 
H g(N03)2 untersucht, es wurden aber nur schlechtere R esultate erhalten. Eingehend 
■wird eingegangen auf die Verss. von B r o d e r s  (Travaux effectućs au laboratoire de 
recherehes do la  Poudrerie de Saint-Fons [Saint-Fons, 17. Febr. 1919]), durch die der 
Mechanismus der Bldg. der Nebcnprodd. 2,4-Dinitroplienol u. Nilrobenzol zutage tr itt , 
wenn auch der vollstśindige Rk.-Verlauf noeh nicht absolut gekliirt ist. Die Einw. 
von H N 03( +  H g(N 03)2) auf Bzl. fiihrt erst zu Diphenyląuecksilber, (C6H 5)2Hg, das 
von R o se  (B r o d e r s ,  1. c.) in  geringer Menge isoliert wurde. Daraus bildet sich einer- 
seits 2,4,2',4'-Telranitrodiphenylquecksilber, das tro tz  seiner groBen Unbestiindigkeit 
gegen W. u. H N 0 3 in  sehr geringer Menge isoliert werden konnte u. m it H N 0 3 in 
2,4-Dinitrophenol iibergeht, andererseits Nitrosobenzol, das sofort zu Nitrobenzol 
oxydiert bzw. in  geringer Menge zu p-Dinitrobenzol n itrie rt u. o iyd ie rt wird. (Chim. 
e t Ind. 22. 451—61. S e p t . ) __________________ B e h r l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., F rankfurt a. M. (Erfinder: Richard Leopold,
Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von Triacetonpinakon neben 2,6-Diniethyllieptan- 
2,4,6-triol, dad. gek., daB Triacełondialkohol (I) unter standiger Neutralisation des frei 
werdenden Alkalis m it Na-Amalgam reduziert wird. —  Z. B. wird eine Lsg. von I in 
W. unter Einleiten von C 02 m it Na-Amalgam reduziert, das ausgesohiedene Pinakon 
m it W. gewaschen, zur Reinigung in  A. gel. u. in  W. gegossen; Nadeln, wl. in  W .,11. 
in  A. oder Aceton, sil. in  A., Eg., F . 150°, 1. in  konz. H 2S 04 m it orangeroter Farbę. •— 
Aus dem wss. F iltra t des Pinakons wird das Triol m it K 2C 03 abgeschieden, K p .9 150 
bis 153°, K p .;60 267—270°, F . 50—57°, aussalzbar, 1. in  konz. H 2S 0 4 m it dunkelroter 
Farbę. — Die Neutralisation wahrend der Red. laBt sich auch m it CH3COOH durch- 
fiihren. Die Red.-Prodd. entstehen in  etwa gleichen Mengen. (D. R. P. 480 034 KI. 12o 
vom 23/6. 1925, ausg. 29/7. 1929.) A l t p e t e r .
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Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Soliweiz, Darstellung 
von quatemdren Amnio)iiumverbindungen durch Einw. yon alkylierend oder aralkylierend 
wirkenden M itt ein auf die nach E. P . 219304 erhaltlichen monoacylierten bzw. unsymm. 
diacylierten Diamine. — Z. B. wird Oleyldidthyldthylendiamin (I) m it C 7/,J behandelt, 
wobei unter Warmeentw. sich ein óliges Prod. der Zus. C,7H 33-CO-NH-CH2-CH2- 
N(C2H 5)2-(CH3) - J  bildet. Die analoge Verb. entsteht durch Einw. yon Dimethylsulfat 
auf eine Suspension von I  in  W. —' Durch Einw. von Dimethylsulfat auf Stearyldidthyl- 
athylendiamin entsteht eine seifeniihnliche M. — Die Prodd. werden im Gegensatz 
zu den tertiiiren Verbb. durch Alkalien nicht aus ihren Lsgg. abgeschieden. (E. P. 
294582 vom 26/7. 1928, Auszug veróff. 19/9. 1928. Schwz. Prior. 26/7. 1927. Zus. zu 
E. P. 219304; C. 1925. II. 2569.) ALTPETER.

Henry Dreyfus, London, Herstellung aliphatischer Saureanhydride, inśbesóndere 
von Essigsdureanhydrid aus don entsprechenden Sauren durch therm. Zers. bei 200 
bis 700°, insbesondere bei 300—700°, in  Ggw. von nicht metallkaltigen anorgan. oder 
organ. Basen, wio NH3, prim ., sek. oder tertiare Aminę, Tetraalkylammoniumbasen, 
Pyridin, Picolin, Chinolin, Piperidin, Anilin, Toluidin, Cyclohexylamin, oder von dereń 
Salzen, insbesondere HC1-, H 2SO;I- oder H 3PO.,-Salzen, in  Mengen von 1— 10%- — 
Ein Gemisch von Essigsauredampf u. 2—7%  NH 3 wird in  raschem Strom durch ein 
auf 550—600° erhitztes Cu- oder Quarzrohr geleitet u. dann fraktioniert kondensiert, 
wobei das W. in  Dampfform weiter geleitet wird, wahrend das Saureanhydrid sich 
kondensiert. (E. P. 317 907 vom 26/5. 1928, ausg. 19/9. 1929.) M. F . M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Gewinnung von Acetaldehyd und seinen Poły- 
merisations- und Kondensationsprodukten durch Einw. von C2H 2 auf Lsgg. von Hg- 
Salzen in  Mineralsauren, organ. Sauren oder Saurcmisehungen, dad. gek., daB man 
das C2H 2 bei einer Temp. nicht iiber 70° durch die Lsg. durchleitct u. dio gebildeten 
Rk.-Prodd. durch Abdestillieren, gegebenenfalls im Vakuum oder durch Aussalzen 
oder durch Extrahieren isoliert. (Russ. P. 6520 vom 9/10. 1926, Auszug veróff. 29/9.
1928. D. Prior. 8/12. 1910.) R ic h t e r .

Soc. an. Le K etol, Paris, Gewinnung von Buttersaure o. dgl. durch Vergiirung von 
starkehaltigen Stoffen mittels reiner oder symbiot. Buttersiiurekulturen, wobei die 
Entw. der K ulturen durch Regelung dor Nahrstoffzufuhr u. der Temp. begiinstigt wird. 
(F .P . 662321 vom 10/2. 1928, ausg. 6/ 8 . 1929. Belg. P. 349 881 vom 20/3. 1928,- 
Auszug veróff. 7/11. 1928. F. Prior. 10/2. 1928.) M. F. M u l l e r .

Soc. an. Le E śto l, Paris, Gewinnung von Fettsauren oder fettsauren Salzen durch 
Vergiirung zuckerhaltiger Stoffe bei geeigneten Tempp. Nach der Giirung wird ein- 
gedampft u. krystallisiert. (F .P . 662322 vom 10/2. 1928, ausg. 6/ 8 . 1929. Belg. P. 
349 882 vom 20/3. 1928, Auszug veróff. 7/11. 1928. F. Prior. 10/2. 1928.) M. F. Mu.

Giovanni Acuto, Vogogna, Ossola, Italien, Elelctrischer Dreiphasenofen zur Her
stellung von Schwefelkohlensloff m it einem im wesentlichen zylindr. Scliacht, der gleich- 
achsig iiber einen Ofenherd angeordnet ist, wobei die Hóhe im Schacht u. Herd etwa 
im Verhaltnis 3: 1 steht u. die Beschiekungsóffnung fiir die Kohlc sowie dieAusgangs- 
óffnung fiir den CS2 am oberen Endo des Schachtes angeordnet sind, wahrend dic 
um die Sehachtsohle verteilten Elektroden m it ihren unteren Enden in  den H erd hinein- 
ragen, 1. dad. gek., daB der Ofenherd eine derartig abgeflachte u. iiberwólbto Kammer 
bildet, daB die Bldg. yon freien Raumen zwischen Bescliickung einerseits u. Gewólbe 
andererseits yermieden ist. — 2. dad. gek., daB die Einfiikrungsóffnungen fiir die 
Elektroden sowie die Ventiltrichter fiir die Einbringung des S sowie eine geoignete 
Zahl von Schauoffnungen derart angeordnet sind, daB sie von einer gemeinsamen 
Arbeitsbiilme aus bedient werden kónnen. (D. R. P. 483 409 KI. 12 i vom 22/4. 1926, 
ausg. 1/10. 1929.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Durstellung von Mono- und 
Dilialogenderivaten der Terephthalsditre durch erschopfende Halogenierung von 1,4-Di- 
methyl-2-halogon- bzw. -2,5-dihalogenbenzolen in der Seitenkette, worauf dio Hexa- 
lialogenderiyy. der entstandenen Dihalogenterephthalsjiure yerseift werden; durch 
Einw. von nitrierenden Mitteln auf Monohalogenderiw. der Terophthalsaure lassen 
sich diese in  Mononitroverbb. iiberfiihren. — Z. B. wird 1,4-Dimethyl-2-chlorl)enzol 
unter starker Belichtung m it Cl2-Gas chloriert, hierauf abgekiihlt, das entstandene 
krystallin. Prod. (Kp. iiber 300°) in  H 2S04 (66° B6) eingetragen, wobei unter heftiger 
Rk. bei etwa 70—80° Verseifung ein tritt. Die M. wird auf Eis gegossen u. die en t
standene 2-Chlorterejńthalsdure (I) aus 50%ig- A., umkrystallisiert; F . iiber 300°, F. 
des Dimńhylesters 60°. — In  glcicher Weise wird aus l,4-Dimetliyl-2,5-dicldorlenzol
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iiber das Hcxaclilorid, dio 2,5-Dichlorterepliihalsaure erhalten, F. iiber 300°, F. des 
Dimcihylesters 137—138°. — Aus Monobrom-p-xylol wird durch Einw. von Br2 bei 
120—-150° unter starker Belichtung zunaohst die Hcxabromverb. (Krystalle, Kp. iiber 
300°) dargestellt, welche durch Verseifung m it H 2S 0 4 bei 120—130° die 2-Brom- 
terephthalsdure (II) liefert, Krystalle aus A., F . iiber 300°. •— Aus 2,5-Dibrom-l,4- 
dimethylbenzol entsteht in  gleicher Weise 2,5-DibromłerepWialsaure. — Durch 
N itrierung von I  m it H 2S0.,-HN03 bei 65° entsteht 2-Chlor-5-nitrobenzol-l,4-dicarbon- 
siiure, Krystalle aus 50%ig. A ., F. 265°. — In  gleicher Weise wird aus II 2-Brom-5-nitro- 
benzol-l,4-dicarbonsaure erhalten, Krystalle aus HCOOH, F. 260—262°. (F. P. 663791  
Tom 10/11. 1928, ausg. 26/8. 1929. D. Prior. 11/11. 1927.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., DarsteUung eines Thiodthers 
der Anthrachinonreihe, dad. gek., daB m an auf l-DiazoantliracIiincm-2-carbonsaure in 
H 2S04-Lsg. 2,5-Dichlorthiophenol einwirken laBt. Die entstandene Antliracliinon-
l-ihio-2',5'-dicMorpJienyl-2-carbonsdure ist eine gelbe, in Siiure unl. Verb., dereń Mg- 
Salz in W. 1. ist. (Hierzu Ygl. D. R. P. 460087; C. 1928. I I .  1719.) (Sehwz. P. 132 613 
vom 30/1. 1928, ausg. 1/7. 1929. D. Prior. 2/2. 1927.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von 1-Amino-
carbazol und dessen Derimten  durch E rsatz der OH-Gruppe in  l-Oxycarbazol (I) gegen 
die Aminogruppe. — Z. B. wird I  einige Stdn. im Autoklay m it 10%ig. NH 4H S 0 3-Lsg. 
auf 150—160“ erhitzt. Das entstandene 1 -Aminocarbazol w ird aus A. oder Bzl. um- 
krystallisiert, F . 196— 197°. — Aus 3,G-Dibrom-l-oxycarbazol (dargestellt durch Einw. 
von Br auf I  in Eg. oder CS2 bei Ggw. einer Spur J  u. im Sonnenlicht) w ird in  gleicher 
Weise l-Amino-3,6-dibromcarbazol erhalten. — Der Austausch dor OH-Gruppe laBt 
sich auch durch Erhitzen von I  m it ZnCL u. NH 3 (28%ig.) unter Druck auf 200—210° 
wahrend 36 Stdn. durchfiihren, ferner m ittels N H 4C1 +  NH3, N aH S03 +  NH3. (E. P. 
316 962 Yom 7/5. 1928, ausg. 5/9. 1929. F. P. 654 074 vom 10/5. 1928, ausg. 2/4. 1929.
D. Prior. 14/5. 1927.) A l t p e t e r .

Imperial Chemical Industries Ltd.. London, Ernest Harry Rodd und Herbert 
Holroyd Stocks, Blackley, Manchester, Herstellung von 3,7-Tetraalkyldiaminoxanthonen 
durch Einw. von S auf 3,7-Tetraalkyldiaminoxanthene u. Umwandlung der entstandenen 
Xanthione in  Xanthone, z. B. durch Erwiirmen m it Siiuren. — Z. B. wird 3,7-Tetra- 
metliyldiaminoxanthen m it S in  Xylol am RiickfluB erhitzt u. nach etwa 24 Stdn. das 
gebildete Xanthionderiv. abfiltriert, Krystalle aus Nitrobzl., F . 308—309°. Dieses 
geht durch Erhitzen m it HC1 bis zum Aufhóren der H„S-Entw. in  das 3,7-Tetramethyl- 
diaminoxanthon iiber, Krystalle aus A., F . 240—-242°. — 3,7-Tetraathyldiaminoxanihen 
wird m it N aaS, S u. Xylol unter RiickfluB erhitzt (90 Stdn.), liierauf das Xylol abdest., 
der Riickstand m it W. gowaschen, m it 15°/0ig. HC1 bis zum Aufhóren der H 2S-Abspaltung 
gekocht u. das entstandene Xanthonderiv. m it Alkali abgeschieden. Krystalle aus
verd. A., F . 129—130°. — Dic Verbb. fluorescieren in  H 2S 04 blau, in  Eg. griin. (E. P. 
314 826 Yom 3/3. 1928, ausg. 1/8. 1929.) '  A l t p e t e r .

X . F arb en ; F a rb ere i; D ru ck erei.
— , Bęaclitenswerte Funkie beim Farben von Halbwolle. Vf. bcspricht die Ver- 

meidung ungleicher Farbtone beim Farben von Halbwolle, Schwierigkeiten, die beim 
Farben von Halbwollstoffen, die Effekte aus Acetatseide enthalten, auftreten, u. gibt 
Beispiele zum Farben von Dunkolmarineblau u. von Brauntonen auf Halbwolle. (Dtsch. 
Farber-Żtg. 65. 953. 29/9.) B r a u n s .

— , Das Atzdrucken und die Reservage mit Kiipenfarbstoffen. F iir die Reseryage 
sind die Mn- u. Zn-Salze Yon groBer Bcdeutung. Gute Erfolge erhalt m an z. B. 
m it einer Pastę, die ein 1. Mn-Salz, wie MnCl2, zusammen m it einem Oxydationsmittel, 
wie Xatriumbichromat, enthalt. Dadurch wird Mn-Bronze auf dor Faser gebildet, 
dessen oxyd. u. mechan. Wrkgg. Yerhindern das Anfiirben. Nach dem Farben wird 
der Druck m it verd. H 2S 0 4 +  KCN behandelt, wodurch alles Mn entfernt wird. 
Durch Zusatz einer Diazolsg. zu der urspriinglichen Pasto u. Drucken auf naphtho- 
liertem Tuch kónnen gefarbto Reservagen erhalten werden. E in ausgezeichneter 
Erfolg kann durch folgende Mischung erreicht werden: 500 Verdickungsmittel, 80 
oder 100 50o/oig- Kaolinpaste, 400 oder 200 ZnCl2, 0 oder 200 MnCl2 u. 20 oder 0 Leuco- 
trope W. F iir farbige Reservage werden 800 Teile obiger Mischung u. 200 Teile 
Diazolsg. genommen u. auf m it Naphthol prapariertem Tuch gedruckt. Im  librigen 
ist die Arbeit eine Zusammenstellung des gesamten Schrifttums u. der wichtigeren
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Patente iiber diesen Gegenstand. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 5. 246—49. 
Juni.) W lLKE.

Herbert Brandenburger, Die Farberei der Acelalseide. (Kunstseido 11. 338 
bis 345. Sept. — C. 1929. II . 2106.) B r a u n s .

F ćlix  Lyon, Seine, Frankreich, Farbeuerfahren. Zum Farben verwendet man 
eine Misohung des Farbstoffes m it Seife, hierbei w ird der Farbebehalter u. die Hando 
nicht beschmutzt. (F .P . 658 954 vom 13/8. 1928, ausg. 22/6. 1929.) F r a n z .

Everhard Eertwyn Bouwman, Holland, Fdrbeverfahren. Das zu farbende oder 
zu impragnierende Gewebe wird uber eine Rolle in  einen Farbebottich gefuhrt, in  dem 
ein gebogenes Blech so angeordnet ist, daB das Gewebe in  Falten gelegt wird; in  dem 
Bchalter sind ferner Riihrer angebracht, um die Farbflotte standig durchzumischen; 
falls das Gewebe noch einer Fiussigkeitsbehandlung unterworfen werden soli, wird 
es uber Walzen in  ein zweites derartiges GefiiB gefuhrt. (F. P. 655 661 vom 13/6.
1928, ausg. 22/4. 1929.) F r a n z .

Meyer Góralski und Lejb vel Leon Mitlin, Polen, Erzeugung von Farbungen 
auf Fasersloffen. Man erzeugt die Farbungen durch Behandeln m it erhitzten Metall- 
platten. (F .P . 663 894 vom 13/11. 1928, ausg. 27/8. 1929.) F b a n z .

Anton Picareff Art Studios, Inc., ubert. von: Anton Picareff, New York, 
Mitiel zum Farben von Geweben. Man lost einen Farbstoff in  sd. W., gibt bei Verwendung 
eines bas. Farbstoffes eine Lsg. von Tannin, bei Ver\vendung eines sauren Farbstoffes 
Essigsaure zu. Nach dem Abkiihlen gibt man ais Yerdickungsmittel Akaziengummi 
zu. Nacli dem Aufbringen der Farbę auf das Gewebe, z. B. durch Malen, Schablonieren 
usw. wird das Gewebe gedampft, gewasclien u. gebiigelt, die Farbungen sind echt. 
(A. P. 1 7 2 2  392 vom 14/5. 1927, ausg. 30/7. 1929.) F b a n z .

J. R. Geigy, iibert. von: Hermann Muller, Basel, Schwciz, Farbstofflosung. 
(Can. P. 260 686 vom 22/9. 1925, ausg. 11/5. 1926. — C. 1924. II. 2421 [D. R. P. 
400 684].) F b a n z .

Du Pont Rayon Co., V. St. A., Bleichen und Farben von Kunstseide. Man setzt 
die Farbstoffe den Ausgangsstoffen vor dem Koagulieren zu u. zwar entweder dem 
Zellstoffbrei, oder der zur H erst. der Alkalicellulose dienenden Lauge oder Viscoselsg. 
Setzt man der Viscoselsg. geringe Mengen eines Gemisches von einem blauen u. einem 
violetten Farbstoff zu, so erhalt man nach dem Koagulieren eine rein woiCe K unst
seide. (F. P. 661536 vom 5/10. 1928, ausg. 26/7. 1929. A. Prior. 26/11. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Deutschland, Gefarbte plastische Massen. Man 
yermischt innig piast, oder plastifizierbare wasserl. Massen m it wasserunl. organ, oder 
anorgan. krystallisiertem oder grob gepulvertem Farbstoff. — Z. B. misclit m an 60 Teilo 
krystallisiertes 1,4-Diaminoanlhracliinon in  einer W e r n e r - P f l e i d e r e r schen Knet- 
maschine m it 40 Teilen Na-Salz eines Kondensationsprod. (Phenolharzes), das im 1. Bei- 
spiel des D. R. P . 449276 (C. 1927- II- 2237) beschrieben ist. Man erhalt ein violettes 
Pulver, das sich in  W . lost, ohne auch bei langerem Stehen den Farbstoff abzusetzen, 
u. das sich zum Bedrucken oder Farben von Gelluloseacelatkunsiseide eignet. (F. P. 
663175 vom 30/10. 1928, ausg. 17/8. 1929. D. Prior. 8/11. 1927.) T h i e l .

Renck Klischee-Anstalt, Inh. Heinrich Renck, Hamburg, Herstellung von 
Flachdruckformen, dad. gek., daB ais Bildtrager eine P latte  aus einem Metell benutzt 
wird, auf welchem durch Behandlung m it Quecksilber ein festhaftender Amalgam- 
liberzug erzeugt werden kann. Wenn erst das Bild auf der P latte  erzeugt wird, haftet 
die Amalgamliaut nur an den vom Bilde nicht bedeckten Stellen. Oder es wird auf 
die P latte ein Oberzug aus nicht amalgamierendem Metali (z. B. Ni) u. hierauf das 
Bild aufgetragen, worauf der Uberzug an den bildfreien Stellen entfernt u. an diesen 
Stellen eine Amalgamschicht erzeugt wird. (Schwz. P. 132 631 vom 2/4. 1928, ausg. 
1/7. 1929.) G r o t ę .

Astra Sark und Jaków Koroloff, RuBland, Klischeemasse fu r  Vielfarbendruck, 
bestehend aus Kreide, Ton, Talkum, Kaolin, Bleiwei/3 oder ahnlichen Fullstoffen, 
einem Bindemittel, wie Gummiarabicum, Starkemehl, Sirup  oder Seife, u. Farbstoffen. 
Die yerscliiedenfarbigen Muster, Figuren usw. werden durch Formen, Prśigen, Pressen, 
Walzen, Ausschneiden usw. aus der M. hergestellt u. zusammengefugt, Beizmittel u. 
F ixative der M. zugegeben u. dio zu bedruckcnden FliŁchen m it alkoh. oder anderen 
Lsgg. befeuchtet. — Z. B. mischt man 15 Teile Kaolin, 18 Teile Sirup, 2 Teilc Gummi
arabicum u. setzt Farbstoffe zu. (F. P. 659704 vom 7/5.1928, ausg. 2/7.1929.) T h i e l .
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Ault & Wiborg Co., New York, iibert. von: Earl H. M cLeod, Rutherford,
V. St. A., Eisenfarbstoffe. Lsgg. von F eS 0 4 werden mittels CaOCl2 o. dgl. oxydiert,
mittels N a2C03 gefallt, zweckmiifiig nach Entfernung des entstandenen CaSO,„ un- 
oxydiertes FeSO,, zugegeben, yon neuem mittels N a2C03 gefallt u. getrocknet. (A. P 
17 2 6  851 vom 26/10. 1922, ausg. 3/9. 1929.) K u h l i n g .

Ault & W iborg Co., New York, iibert. von: Earl H. M cLeod, Rutherford,
V. St. A., Eisenfarbstoff. E ine Lsg. von FeCl3 wird mittels N a2C03 gefallt, gel. FeSO,
zugegeben, von neuem m it N a2C03 gefallt, gefiltert u. der gewaschene Riickstand 
getrocknet. Jo nach dem Mengenverhaltnis von im Erzeugnis yorhandenem Fe20 :, 
u. F e(0H )2 entstehen gelbe, rote, braune oder schwarze Farbstoffe. (A. P. 17 2 6  852 
vom 26/10. 1922, ausg. 3/9. 1929.) K u h l i n g .

Maryland Pigm ent Corp., iibert. yon: Albert E. Marshall, Baltimore, V. St. A., 
Tilanfarbstoff. Ilm enit wird m it S i0 2 gemischt, das Gemiseh fein gemahlen u. z.yecks 
Verfliichtigung des Geh. an Fe m it einem chlorierenden Mittel, yorzugsweise C0C12, 
behandelt. Der Riickstand wird, z. B. durch Schmelzen m it N a2C03, aufgeschlossen, 
die Schmelze in  W. gel., die Lsg. z. B. m it H 2SO., angesauert u. gekocht. Es scheiden 
sieb rein weiBe Gemisehe von Si(OH),, u. Ti(OH )4 ab, welche zu den Anhydriden ver- 
gliiht werden. (A .P . 1 7 2 8  296 vom 1 / 1 2 . 1923, ausg. 17/9. 1929.) K u h l i n g .

,,Sachtleben“ Akt.-Ges. fiir Bergbau und chem isehe Industrie (Erfinder: 
Hermann Piitzer, Homberg, Trocknung von Bohlithopon. (D. R. P. 483 520 K I. 22f 
vom 31/7. 1925, ausg. 3/10. 1929. — C. 1926. II. 111 [F. P. 602794].) K u h l i n g .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. yon: Leopold Laska, Friedrich 
Krecke und Fritz Weber, Offenbach a. M., o-Oxyazofarbstoffe. (A. P. 1 709 989 
vom 29/9. 1927, ausg. 23/4. 1929. D. Prior. 5/10. 1926. — C. 1928. II . 714 [D. R. P.
461 648].) F r a n z .

Grasselli D yestuff Corp., New York, iibert. yon: Leopold Laska und Fritz
Weber, Offenbach a. M., Deutschland, o-Oxyazofarbstoffe. (A .P . 1 7 0 6  927 yom 
26/9. 1927, ausg. 26/3. 1929. D. Prior. 5/10. 1926. — C. 1928. II. 1269 [D. R. P.
462 2 12 ].) F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., Ronald Sidney Barnes, John Edmund Guy Harris und
John Thomas, Grangemouth, Schottland, Darstellung von Schuiefelsaureanhydrid- 
verbindungen tertiarer Basen durch Einw. yon K 2S20 7 auf te rtiare Basen. -— Z. B. wird 
K i8 i0 1 m it Pyridin  zum Sieden erh itzt u. die Lsg. li. filtrie rt; beim Erkaiten krystalli- 
.siert das Pyridin-Sclmefelsaureanhydrid aus. Die Verb. kann zur H erst. von Schwefcl- 
saureestern yon Farbstoffen, z. B. Leukotliioindigo Verwendung finden. — Z. B. wird 
Leukothioindigo in  Pyrid in  m it P yridin-S03 15 Min. auf 60° erwarmt, hierauf in  yerd. 
NaOH gegossen, m it Dampf das Pyrid in  abdest., der Riickstand filtrie rt u. umkrystalli- 
siert. — In  gleicher Weise lassen sich S 0 3-Verbb. yon Chinolin oder anderen tertiaren 
Basen lierstellen. (Hierzu ygl. E. P . 294 507; O. 1929. I. 300.) (E .P . 317736 vom 
16/2. 1928, ausg. 19/9. 1929.) A l t p e t e r .

Grasselli D yestuff Corp., New York, iibert. . von: Heinz Scheyer, Frank- 
,furt a. M., ' Kupenfarbstoffe der Anthrachinonreihe. (A. P. 1 709 956 yom 26/9. 1927, 
ausg. 23/4. 1929. D. Prior. 30/9 1926. — C. 1929. I. 580 [F. P . 644 782].) F ra n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: W alter Mieg, Vohwinkel, 
Deutschland, Anthrachinonkiipenfarbstoffe. (A. P. 1 706 933 vom 22/3. 1927, ausg. 
26/3. 1929. D. Prior. 24/3. 1926. — G. 1928. II . 1946 [E. P . 291 878].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., E rahkfurt a. M., iibert. yon: Georg Kranz- 
lein  und R alf Ebert, Hochst a. M., Anthrachinonkiipenfarbsloffe. (A. P. 1 709 985 
yom 11/6. 1925, ausg. 23/4. .1929. D. Prior. 13/8. 1924. — C. 1926. I. 1049 [E. P. 
23S 523].) _ F r a n z .

Grasselli D yestuff Corp., New York, iibert. yon: W alter Mieg und Adalbert Job, 
Elberfeld, Darstellung von mononitrierien Diphthaloylacridonen durch Einw. yon nitrie- 
rendon Mitteln auf Diphthaloylacridone. — Z. B. wird 3,4,5,6-Diphthaloylacri<k»i (dar
gestellt aus l-Chloranihrachinon-2-carbonsdure u. 1-Aminoanthrachinon durch Einw. 
von konz. H 2S 0 4; ygl. D. R. P. 268219; C. 1914. I. 203; Zus. I) m it 80%ig. H N 0 3 
auf 80—90° erwarmt, wobei sich die Mononitroverb. abscheidet; Krystalle aus Nitro- 
bzl., 1. in  konz. H„SO;1 m it orangegelber Fiirbung. — Durch Einw. yon 80%ig- H N 0 3 
auf eine Lsg. von 1,2,5,6-Diphthaloylacridon (H) in  H 2SO,, bei 5— 10° oder in  Nitrobzl. 
bei 120—140° wird eine Mononilroverb. erhalten, die aus Nitrobzl. in  carminroten 
■Nadeln krystallisiert u. in  konz. H 2S 0 4 m it gelbroter Farbę 1. ist. — Die Verbb. sind
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1 C=0 NH ,/ c  °

C— O
Z w isohenprodd. zur Herst. v o n  Kiipenfarbsloffen. (A. P. 1709  945 v om  23/5. 1927, 
ausg. 23/4. 1929. D. Prior. 27/5. 1926.) A l t p e t e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Mordecai Mendoza, Black- 
ley, Manchester, Pyrazolonderivate und -farbstoffe. In  Diarylsulfonen oder -sulfiden 

d«r nebenstehenden Formel, in  der X  SO oder S u. Ar einen 
arom at. Rest m it einer Aminogruppe bedeutet, w ird letztere 
in  bekannter Weise durch den Pyrazolonring crsetzt. Diese 

y\ Q g  Pyrazolonderiw . sind wertvolle Zwisohenprodd. fur Azofarb-
q q q jj  stoffe, dereń Nuance beim Nachchromieren nur wenig geiindert

wird. — Man diazotiert 2-Amino-4-sidfophenyl-2-oxy-3-carboxy-
1-naphthylsulfon (erhaltlich gemiiB E. P. 297855; C. 1929. I. 2242) durch Einriihren 
der neutralen, m it N aN 02 versetzton wss. Lsg. in  verd. HCI, gibt die gelbe Suspension 
langsam zu einer eiskalten Lsg. von N a2S 03, sauert nach 3—4 Stdn. m it HCI an u. 
erhitzt mehrere Stunden zum Sieden. Hierbei scheidct sich das Hydrazinderiv. (I) 
ais dicke gelbe krystallin. M. ab. W ird I  in  sodaalkal. Lsg. m it Acetessigester mehrere 
Stunden unter Riihren auf 80—90° erhitzt, so wird das entsprechende 3-Methyl-5-pyra- 
zolonderiv. (II) gebildet, das durch Ansauern m it starker HCI ais sandfarbenes krystallin. 
Pulver abgeschieden wird. Durch Umsetzen von I  m it Oxalessigcster bei Ggw. von 
Na-Acetat wird das entsprechende 3-Carboxy-5-pyrazolonderiv. (HI) ais hellbraunes 
Pulver erhalten. In  gleicher Weise konnen aus anderen Aminodiarylsulfonen oder 
-sulfiden, wie 2-Amino-4-sulfo-2'-oxy-3'-carboxy-5'-methyl-(5'-chlcr)-diphenylsulfon (IV),
2-Amino-4-sulfo-2'-oxy-3'-carboxy-5'-methyl-(5'-chlor)-diphenylsulfid (V), 2-Amino-4-sul-
fophenyl-2-óxy-3-cąrboxynaphthylsulfid (VI) u. dgl. (vgl. E. PP. 297855 u. 299501. —
C. 1929. I. 2242—2243) die entsprechenden Hydrazin- u. Pyrazolonderiw . gewonnen 
werden. — Bei der Kombination von H  m it diazotierter Sulfanilsaure in  sodaalkal. 
Lsg. wird ein Farbstoff erhalten, der m it Cr-Beize auf Baumwolle gedruckt, gelbe gut 
seifen- u. chlorechte Tóne liefert, u. Wolle in  gelben Tónen anfarbt, die beim Nach. 
chromieren etwas. gruner werden. Farbstoffe m it ahnlichen Eigg. werden gebildet: 
Aus H m it den Diazoverbb. von NaplUliionsdure (orange), p-Nitranilin  (gelbbraun),
l-Amino-2-naplitliol-4-sulfonsaure (rot), aus HI m it den Diazoverbb. von Sidfanilsaure, 
Naphthionsdure, p-Nitranilin  (samtlich braun) oder aus den H u. III entsprechenden 
Pyrazolonderiw. von IV. Die 3-Metliyl- bzw. 3-Carboxy-5-pyTazolondcriw. aus V 
u. VI ergeben m it diazotierter Sulfanilsaure gelbe, m it den Diazoverbb. von Naphthion- 
saure oder p-Aminoacelanilid braune Farbstoffe. Werden die 3-Carboxy-5-pyrazolon- 
deriw . aus V u. VI m it der Monoazoverb. aus 1 Mol. Tetrazobenzidin u. 1  Mol. Salicyl- 
sdure kombiniert, so entstehen Farbstoffe, die auf Baumwolle m it Cr-Beize gedruckt, 
braune Tone u. auf Wolle gefarbt ein klares Orange liefern, das beim Nachchromieren 
nur sehr wenig gebraunt wird. (E. P. 300 321 vom 19/8. 1927, ausg. 6/ 1 2 . 1928. F. P. 
659744 vom 14/8. 1928, ausg. 2/7. 1929. E. Prior. 19/8. 1927.) H o p p e .

J. R. Geigy, iibert. von: Paul Langer, Basel, Schweiz, Alkylisorosindulinsulfon- 
saure. (A. P. 1 703 772 vom 16/12. 1927, ausg. 26/2. 1929. D. Prior. 27/12. 1926. —
C. 1928 I. 2010 [E. P . 282 803].) _ F r a n z .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, iibert. von: Alfred Rheiner, Basel, Schweiz, 
Slilbenazofarbstoffe. (A. P. 1 7 0 8  897 vom 13/12. 1926, ausg. 9/4. 1929. D. Prior. 
19/12. 1925. — C. 1 9 2 7 .1. 2366 [E. P. 263 192].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es.,F rankfurt a. M., Herstellung von Farbsloffen 
der 2-Thionaphlhen-2-indolreilie. Man kondensiert Isatin -a-deriw ., dio in  7-Stellung 
eine Alkylgruppe, in  6-Stellung ein Halogenatom oder eine zweite Alkylgruppe u. in  
5-Stellung ein Halogenatom enthalten, m it einem Oxythionaphthen, das in  5-Stellung 
ein Halogenatom u. in  7-Stellung H, Halogen oder Alkyl enthalt. Man kondensiert



2736 H XII. K a u t s c h u k ; G u t t a f e b c h a ; B a la t a . 1929. II.

5-Brom-6-chlor-7-methyl- oder 5,6-Dichlor-7-melhyl- oder 5-Chlor-6,7-dimethylisatin- 
a-chlorid m it 5-Chlor-7-methyl-3-oxythionaphthen oder 5-Brom-6-chlor-7-7nethylisatin-
a.-chlorid u. 5-Chlor-3-oxythionaphthen. (E. P. 312 347 vom 18/4. 1929, Auszug veróff. 
17/7. 1929. Prior. 26/5. 1928. Zus. zu E. P. 297376; C. 1929. I. 3473.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Violette Kiipenfarbstoffe der 
2-TMonaphthen-2-indolindigoreihe. (Schwz. P. 130 083, 130 084, 130 085, 130 086 
u. 130 087 Tom 14/2. 1927, ausg. 16/1. 1929. D. Prior. 19/2. 1926. Zus. zu Schwz. .P. 
127 268. — C. 1 9 2 8 .1. 1721 [A P. 1 655 697].) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, iibert. von: Josef Haller, Wiesdorf b. Koln, 
Deutsehland, Indigoide Farbstoffe. (A. P. 1 709 977 vom 9/12. 1926, ausg. 23/4. 1929.
D. Prior. 7/1. 1926. — C. 1928. II. 397 [E. P . 286 359].) F r a n z .

G esellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, iibert. von: 
Bertram Mayer, Basel, und Jakob W lirgler, Neuewelt b. Basel, Schweiz, Indigoide 
Farbstoffe. (A. P. 1 707 918 vom 6/3. 1926, ausg. 2/4. 1929. Schwz. Prior. 18/3. 1925.
— C. 1927- II . 340 [F . P. 31 422].) F r a n z .

F elix  Claireaux, Paris, Verfaliren zum Uberziehen von Gegenstanden mit einer 
Deckschicht, dad. gek., daB die Gegenstande wiederholt in  ein Bad getaucht werden, 
welches aus in  dest. W. aufgel. Gelatine, Terpentinol u. Glycerin besteht, daB sie nachher 
der Einw. yon Formaldehyd ausgesetzt u. schlieBlich in  ein Vaselinbad von 80° getaucht 
werden. — Das Verf. eignet sieh zum Uberziehen von Gegenstanden aus Ilolz, Pappe, 
Metali u. zur Herst. yon Nachahmungen von Marmor, Emaille u. dgl. (D. R. P. 
482482 KI. 75c vom 16/11. 1926, ausg. 13/9. 1929. F. Prior. 15/9. 1926.) E n g e r o f f .

Erich Frenkel, Deutsehland, Verfahren zum schnellen Aufbringen mahrerer 
Vberzitge hintereinander auf Gegenstande aller Art. Man trag t zunachst einen grun- 
dierenden tlberzug auf, dessen bindender Stoff aus m it Schwefelchlorid vorbehandeltem 
fettem Ol besteht. Alsdann trag t man, noch bevor der Grundanstrich trocken ge- 
worden ist, den zwei ten u. erforderlichenfalls den dritten  Anstrich auf, ebenfalls 
bevor der zweite Anstrich trocken geworden ist. Der Trocknungsvorgang erfolgt 
von innen heraus durch die ganze M. Man kann auf diese Weise binnen einem Tage 
einen dreifachen Anstrich aufbringen. Der Deckanstrich kann m it beliebigen Lacken 
ausgefiihrt werden, z. B. auch m it Nitrocelluloselack. (Aust. P. 12787/1928  vom 
13/4.1928, ausg. 9/4. 1929. D. Prior. 14/4. 1927.) E n g e r o f f .

X II. K au tsch u k ; G uttap erch a; B a la ta .
A. van Rossem, Kolloidiechnische Sammelreferate.. X II. Kolloidchemie und Kaut- 

schukinduslrie. I . (X I. vgl. C. 1929. II. 1515.) Die kolloidchem. L iteratur von 1924 
bis 1929 wird referiert. — I. Latex ais kolloidchem. System. II . Koagulation. I II . Di- 
rekte Anwendung von Latex in der Kautschukindustrie. (Kolloid-Ztschr. 48. 283—93. 
Juli.) R. S c h m ie d .

H. L. Curtis, A. T. Mac Pherson und A. H. Scott, Der Einflu/3 von Tem
peratur, Druck und Freąmnz auf die elektrisćhen Eigenscliaften von Kautschuk. Messung 
der elektr. Eigg. (DE., „power factor“, u. W iderstand) von Kautschuk in  Abhangigkeit 
von S-Geh., Temp., Druck u. fiir die beiden erstgenannten GroBen von der MeBfreąuenz. 
Die Ergebnisse werden verstandlich, wenn m an auf die elektr. Momente u. die Ro- 
tationsbewegliehkeit der Moll. bzw. Mol.-Gruppen zuriickgoht. Die elektr. Momento 
sind abhangig von der chem. Zus., wahrend die Rotationsbeweglichkeit von Druck u. 
Temp. bestimm t wird. (Physical Rev. [2] 33. 1080. Jun i. Bureau of Standards.) L e s z .

P. Stamberger und C. M. Blow, Quellung von Kautschuk. Es wird der Dampf- 
druck von Lósungsmm. (CS2, Chlf., Bzl.) u. der Quellungsdruck gemessen. — K au t
schuk verschiedenen Ursprungs, sowio verschiedener mechan. Vorbehandlung ruft 
die gleiche Dampfdruckerniedrigung hervor. In  hóheren Kautschukkonzz. ist die 
Dampfdruckerniedrigung nicht mehr der Konz. proportional. — Mechan. nicht vor- 
behandelter Kautschuk weist einen ganz anderen Quellungsdruck auf ais mechan. 
vorbehandelter. (Naturę 124. 13. 6/7. London, Univ. Coli.) R. S c h m ie d .

M. Kroger und Wan-Nien-Yao, Das Spannen und Entspannen von Kautschuk- 
lamellen, uber die kritische Gleitlemperatur und ihre Verschiebung durcli Zusatze. Das 
unbehinderte Aufblasen von Kautschukmembranen zu angenaherten Kugelkalotten 
is t eine hauptsachlich durch Gleiten verursachte Deformation. Die Energieaufnahme 
bei unbehindertem Aufblasen ist die gleiche wie bei Langsdehnung (5 mkg/qcm). 
Die Ursache des Gleitens, molekulare Prozessc, sind also bei beiderlei Beanspruchung
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dieselben. — Es konnte eine krit. Gleittemp. festgestellt werden, die durch Zusatze 
erhoht werden kann. (Ztschr. Elektrochem. 35. 358—62. Juni. Leipzig, Univ., Phys.- 
Chem. Inst.) __________________  R . S c h m ie d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Vulkanisieren von Kautschuk. 
Ais Vulkanisationsbeschleuniger verwendet man die wasserlóslichen anorgan. Salze 
der Dithiocarbaminsauren. Besonders geeignet sind die Erdalkali- u. Mg-Salze. Man 
lóst das Mg-Snlz dor Dibenzyldithiocarbaminsdure oder das Ca-Salz der Athylphenyl- 
dithiocarbaminsdure oder das Uet-Salz der Athylhexaliydrophenyldithiocarbaminsaure in  
W. u. vulkanisiert in  diesem Kautscliukgegenstande in  einer halben Stunde. (F. P. 
658757 T om  5/5. 1928, ausg. 19/6. 1929. D. Prior. 6/5. 1927.) F r a n z .

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. von: A. M. Clifford, Akron, Ohio, Vulka- 
nisieren von Kautschuk. Zum Verbessern der Alterungseigg. von K autschuk verwendet 
man Arylidonaphthochinone, die m an durch Einw. von Anilin auf 1,2-Naphthochinon- 
4-sulfonsaure erhalten kann, wie 2-Oxy-l,4-anilidonaphihochinon. (E. P . 313 486 vom 
19/4. 1929, Auszug veróff. 8/ 8. 1929. Prior. 12/6. 1928.) F r a n z .

Im perial Chemical Industries Ltd.. London, und W illiam Johnson Smith 
Naunton, Manchester, Vulkanisieren von Ólen. Man Yulkanisiert in  einer n icht losen- 
den F l. suspendierte F ette  u. Ole m it einem Geh. an ungesatt. ó le n  bei Tempp. iiber 
100°. Man kann dem Emulgierungsmittel oder dem Schwefelungsmittel Schutzkolloide, 
Alkali, organ. Beschleuniger u. einen Aktivator, wie ZnO, zusetzen. Man emulgiert 
z. B. Leinol m it der gleichen Menge W., das Casein u. NH 4-01eat m it einem UberschuB 
an NH3 enthalt, u. g ib t hierzu eine Mischung von kolloidalem Schwefel, dem Reaktions- 
prod. aus Anilin u. Heptaldehyd u. kolloidalem ZnO. Man vulkanisiert das Gemisch 
durch Erhitzen im  Autoklaven auf 160—170°. Die erhaltene kolloidale Lsg. des vulka- 
nisierten Ols kann m it Kautschukmilcli vermischt oder getrocknet werden. (E. P. 313 252 
vom 5/4. 1928, ausg. 4/7. 1929.) F r a n z .

H. Beckmann, Zehlendorf b. Berlin, Adsorptions-, Filter- und Schmiermittel. Man 
verwendet hierżu den nach E. P. 240430 darstellbaren porósen Kautschuk in  pulveri- 
sierter oder granulierter Form. (E. P. 313 052 Vom 4/6. 1929, Auszug veroff. 31/7.
1929. Prior. 5/6. 1928.) F r a n z .

Eduard Salomon Ali-Cohen, Holland, Herstellung von Guttapercha ahnlichen 
Sloffen aus Kautschukmilch. Man vermischt eine Emulsion von Harzen oder Wachsen 
in einer Seifenlsg. m it Kautschukmilch u. koaguliert diese Mischung m it A12(S0 4)3 
oder Alaun. Die Prodd. sind n icht hygroskop. u. kónnen ais elektr. Isoliermittel ver- 
wendet werden. Zu einer sd. Lsg. von Seife g ib t man unter Riihren NaOH, Kolophonium, 
Schellack u. Bienenwachs, koaguliert m it einer Lsg. von Alaun, wascht m it w. W., 
preBt das Prod. zwischen geheizten Walzen ab, walzt zu Fellen aus u. trocknet. (F. P. 
661178 vom 28/9. 1928, ausg. 22/7. 1929.) F r a n z .

. Anodę Rubber Co. (England) Ltd., Herstellung von durchsichligen mlkanisierten  
Kautschukgegenstdnden. Man verwendet Mischungen von Kautschukmilch, Schwefel 
u. einem Zn-haltigen Ultrabeschleuniger, die Kautschukmilch kann vorher durch 
Dialyse, Schleudern usw. kónzentriert werden. Zur H erst. von Kautsćhukgegenstanden 
nach dem Tauchverf. verwendet man eine Mischung von Kautschukmilch, Schwefel, Zn- 
Diathyldithiocarbamat, Olsaure, Casein u. KOH, nach dem Tauchen wird getrocknet 
u. 35 Min. in  sd. W. vulkanisiert. Bei wiederholtem Tauchen taucht man den Nd. 
in eine Lsg. von CaCl2 oder NH 4-Acetat. (F. P. 661497 vom 4/10. 1928, ausg. 25/7.
1929. E. Prior. 5/10. 1927.) F r a n z .

X V . G arungsgew erbe.
— , Die Enlwicklung des Aceton-Butylalkohol-Prozesses. . Es wird die Entstehung 

der Fabrikation von Afceton u. Butylalkohol durch FermentationsprozeB u. die weitere 
Entw. der Industrie in  der neuesten Zeit geschildert. (Chem. Trade Journ. 85. 238 
bis 240. 13/9.) JUNG.

J. H. Irish  und M. A. Joslyn, Die Lebensfahigkeit der Hefe. Die Wirkung der 
Aufbewahrung in  gefrorenem Traubensaft. Nach 18-wóchiger Aufbewahrung war 
noch keine Schadigung festzustellen. (Fruit Products Journ. Amer. Vinegar Ind. 
8. Nr. 12. 11. Aug.) K o l b a c h .

Franz von K och, Beliandlung des Ilopfens nach der Trocknung. Vf. be- 
spricht dio Technik der Hopfentrocknung mittels dor Feuerungsdarre. Auch bo
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richtig aufbereiteter Ware kann Erwarmung eintreten, da ja  die Mikroorganismon 
beim Trocknen nicht abgetótet werden. Das wird erst durch das Schwefeln erreicht. 
Vf. se tzt sich dafiir ein, daB der Ansicht entgcgengetreten wird, die Hopfenbauern 
trocknen u. pflegen die Ware n icht richtig. Wenn der Handel den Hopfen auf dio 
Schwefeldarre gibt, so bezweckt man dam it n icht die Nachtrocknung des angeblich 
von den Produzenten mangelhaft getrockneten Hopfens, sondcrn die Abtotung aller 
Keime, die Konservicrung. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 69. 1257. 18/9. Rohrbach, 
H allertau.) L u c k ó w .

E. Liihder und B. Lampe, Verarbeitung von Kartoffelflocken auf Spiritus. Vff. 
stelltenYerss. an, um ein moglichst einfaches Verf. auszuarbeiten, das in  jeder Brennerei 
ohne Erhohung der Betriebskosten eingefiihrt werden kann. Die Verarbeitung der 
Flocken geschah nach zwei Verff., einmal: Aufkochen der Flocken auf 77—79°, naeh- 
herige Verzuckerung, ferner: Dirckte Verzuckerung der Flocken ohne vorheriges Auf
kochen (m it der Variation: Verringerung der Malzgabe um 50°/o). Die Methode der 
direkten Verzuekerung erwies sich ais vorteilhafter; es wird liierbei nicht nur Zeit 
gespart, sondern aucli Dampf, Kohlen u. andere Betriebsmittel. Vff. geben fur alle 
Vorgange genaue Angaben der Zeitdauer, ebenso fiir die einzelnen Verff. dio Alkohol- 
ausbeuten aus 100 kg Flocken. (Ztschr. Spiritusind. 52. 281—82. 12/9. Brennerei-Ztg. 
4 6 .192—93. 9/10. Laboratorium des V ereinsDeutscherKartoffeltrockner.) L u c k ó w .

Curt Lucków, Die moderne Geclimacksanalyse zur Beurteilung von Spirituoscn. 
Der H auptw ert bei der Begutachtung von Spirituoscn ist nicht mehr auf die chem. 
Analyse, sondern auf die eingehende degustative Priifung yermittels der fraktionierten 
Dest. an Birektifikaten zu legen. Diese Methode der Unters. liefert aber nur dann 
einwandfreie Ergebnisse, wenn sie von einem Sachverstandigen u. wirklichen Kenner 
der betreffenden Geschmacksstoffe vorgenommen wird, wozu infolgc der Schwierig- 
keit der Materio eine sehr lange Ubung notwondig ist. Vf. erlautert eingehend Wesen 
u. A rt der Birektifikatormethode unter Beifiigung einer Abbildung u. bespricht dio 
in den einzelnen Anteilen der Dest. auftrotenden Geschmacksnuanccn. Wahrend in 
der Originalware dio Aromastoffe sich iiberdecken u. demzufolge Fśilschungen boi 
direktem Verkosten mcist nicht erkannt wordon, treten  bei dor neucn Methode dio 
Stoffe geschmacldich hintereinander auf u. konnen so identifiziert werden. Vf. weist 
unter Beifiigung einer Abbildung auf das Kostglas ,,A. T . L .“  kin, das ebonso wie der 
Birektifikator in der Glasblaserei des In stitu ts  fiir Garungsgewerbe, Berlin, hergestellt 
wird, in dcm das Vorkosten dor Destillatanteile besonders gut vorgenommen werdon 
.kann. (Dtsch. Destillttteur-Ztg. 50. 620—21. 21/9. Berlin, In s titu t fiir Garungs
gewerbe.) L u c k ó w .

E. I. du Pont de Nemours, Wilmington, ubert. von: Frank A. Mc Dermott,
Claymont, Delaware, U . S. A., Herstellung von Glycerin durch Garung. Eine Maische, 
die eine Lsg. von garungsfahigem Zucker enthalt, wird durch Hefe der Glyceringarung 
unterworfen, indem von Zeit zu Zeit der Maisohe ein die Bldg. von Glycerin fórdernder 
Stoff, z. B. eine sodaalkal. Lsg. von Melasse, wahrend der Garung zugesetzt wird. 
Dio Garung kann durch eine besondere A rt von Bakterien (vgl. A. P. 1551997; C. 1926.
I. 256) oder durcli andero, wio Saccharomyces ellipsoideus, hervorgerufen werden. (A. P. 
1725 363 vom 7/11. 1922, ausg. 20/8. 1929. E. P . 316 567 vom 27/4. 1928, ausg. 
29/8. 1929.) U l l r i c h .

X V I. N a h ru n g sm itte l; G enuB m ittel; P u tte r m itte l.
F. Marsh und J . Henderson, Vorkommcn von Tetanasbazillen in  Bucliscnerbsen. 

Dio nahere Unters. bombierter Biichsen, dereń Inhalt durch Stiele u. Bliitter ver- 
unreinigt war u. fauligen Geruch besaG, ergab u. a. dic Ggw. von Tetanusbazillen, 
die auch in Rcinkultur erhalten u. durch Tierverss. (Ratten) identifiziert wurden. 
(Analyst 54. 536—37. Sept. Persian Gulf, Anglo-Persian Oil Co., Ltd.) G r o s s f e l d .

Hilda Black Kifer und Hazel E. Munsell, Der Vilamingehalt in  Honig und 
Honigipaben. In  drei' Proben verschiedener Herkunft konnten keine Vitamine fest- 
gostellt werden. (Journ. agricult. Res. 39. 355— 66 . 1/9. U. S t. Dep. of Agric.) T r e n e l .

Curt Lucków, Uber das Verharzen von Zitronenmosl. Bei langerem Lagern von 
Siiften, die m it Schalenaroma hergestellt sind, t r i t t  eine Verharzung des Citronenols 
ein, die wieder zu bescitigen nach dem heutigen Stande der Wissenschaft nicht mog- 
lich ist. Die Safte werden daher zweckmaBig erst kurz yor dem VerkaujE oder aber
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ohne Schalenaroma horgestellt, das dann spater zugesetzfc wird. Vf. berichtet von 
Verss., dio gezeigt haben, daB weder durch K alte noch durch LuftabschluB oder 
Dunkelheit die Verharzung aufgehalten werden kann, MaBnahmen, die oftmals falsch- 
licherweise zwecks Haltbarmachung der Ware empfohlen werden. (Dtsch. Destillateur- 
Ztg. 50. 644. 1/10. Berlin, In stitu t fiir Garungsgewerbe.) L u c k ó w .

V. R. K okatnur, Die. Haltbarmachung von Citniśfruchtsaften hat manche neue 
Verbesserungen erfahren. Vf. hebt die Vorteile seines neuen Verf. (A. P. 1715932;
C. 1929. II. 1359) hervor, nach dem der Saft unter Zusatz von Schalenauszug 3 Stdn. 
bei 100—108° F. gehalten wird. Fiir 100 Orangen benótigt man den Gesamtauszug 
von 10 Schalen. Die Vitamine A, B u. C bleibon erhalten. (F ruit Products Journ. 
Amer. Vinegar Ind. 9. No. 1. 16—17. 22/9. Bombay.) G r o s s f e l d .

O.Mezger und J . Umbrecht, Die msnschliche Bang-Bazilleninfektion und der 
Eohmilchgenu/3. Hinweis auf die Ubertragungsmoglichkeit u. vorgekommene t)ber- 
tragungen der K rankheit durch RohmilchgenuB. Kurze Beschreibung der Krank- 
heitserscheinungen. Bestes Schutzmittel ist Dauerpasteurisierung der Milch. (Siid- 
dtsch. Apoth.-Ztg. 69. 620—21. 27/9. S tu ttgart, Chem. Unters.-Amt d. Stadt.) G r o s s f .

G. T. Pyne, Die Wirkung von Viscogen (Calciumsaccharat) auf Milch und Rahm. 
Der Zusatz von Ca-Saccliarat bewirkt zuniichst Bldg. von Ca3(PO.,)2 unter MitreiBung 
betrachtlicher Mengen yon Casein; in dieser Mitfallung des Caseins liegt wahrscheinlieh 
der einzige Grund des Einflusses auf die Viscositat. Casein allein wird von Yiscogen 
nicht direkt gefallt, aber die Viscositat seiner Lsg. durch die Erhohung der Alkalitat 
durch das Reagens ctwas erhólit. Doch ist dieser EinfluB auf die Yiscositiit von Milch 
u. Rahm nur gering. (Journ. agricult. Science 19. 463—71. Juli. College, Cork., 
Univ.) G r o s z f e l d .

E. Truninger, Allgcmeine Beobachtungen und Untersuchungen iiber Wesen, Ursaclie 
und Verlauf der Selbsterhitzung und Selbstentziindwig von Diirrfuller. Die bisherigen 
Erkenntnisse u. Erfahrungen iiber die Entstehung u. den Verlauf der Selbsterhitzung 
u. Selbstentziindung von I)iirrfutter werden geschildert. Bisher ha t noch keine Theorie 
der exakten Nachpriifung standgehalten. Ais Vorbeugungsmittel kommt nur die 
stiindige Temperaturiiberwachung in  Frage neben Einbau von Luftschachten oder 
anderen geeigneten Vorrichtungen zur Begiinstigung der Luftzirkulation. Die n. 
Garung verlauft bei einer Hóchsttemp. bis ca. 55°, zwischen 55 u. 65° setzt bei leichter 
Ubergarung die Braunheubldg. ein, zwischen 65 u. 85° is t starkę tjbergarung m it gróBeren 
Nahrstoffverlusten u. entsprechender Verminderung der Verdaulichkeit des Futters, 
bei 85—95° beginnende Verkohlung u. vollstandige Entwertung des Futters, iiber 
95° Brandgefahr. (Landwirtschl. Jalirbch. Scliweiz 43. 278—62. Liebefeld-Bern.) G ri.

E. Crasemann, Futterungsversuche m it normal vergorenem und ubergorenem Diirr- 
futter. A . Verdaulichkeitsversuche. (Vgl. vorst. Ref.) Die prakt. Verss. ergaben, daB 
schon durch mittelstarke tjbergarung die Verdaulichkeit der im D iirrfutter enthaltenen 
Niihrstoffe stark  herabgesetzt wird. Vor allem leiden die Proteine, aufierdem treten 
bedeutende Verluste an Nahrstoffen u. Starkewerten ein. (Landwirtschl. Jahrbch. 
Schweiz 43- 363—68. Ziirich.) G rim m e .

J . Landis, Futterungsversuche m it normal vergorenem und ubergorenem Diirr
fuller. B . Praktische Milchfutterungsversuche. (Vgl. die vorst. Reff.) Die chem. Unters. 
von ubergorenem Rauhfutter ergab stets Riickgang der Yerdaulicbkeit der Proteine, 
steigend. m it dem Grade der Oberhitzung. Verdaulichkeitsverss. am Hammel be- 
statigten jeweils den chem. Befund. In  der prakt. Milchviehfiitterung kann man diese 
Ausfalle durch Beigabe von proteinreichen K raftfuttern ausgleichen. Auch die N-freien 
Extraktstoffe u. die Rohfaser werden merkbar in  der Verdauliclikeit beeinfluBt. Dber- 
liitztes Rauhfutter enthalt allerlei Abbauprodd., welche unter Umstanden zu Ver- 
dauimgsstórungen fiihren kónnen. H ier kommen vor allem organ. Sauren (Ameisen
saure) in  Frage. (Landwirtschl. Jahrbch. Schweiz 43 . 368— 97. Liebefeld-Bern.) G r i .

G. Ruschmann, TJntersuchungen und Erórterungen uber die Bedeutung des Sicker- 
safles bei der Sauerfiilterbereitung. I . M itt. Frischer Sickersaft. Der bei der Einsauerung 
von Mais entstehende Sickersaft unterliegt bereits wahrend der Fiillung des Silos bei 
vollem L uftzu tritt einer schnollen u. starken Milchsauregiirung. Der frische Sickersaft 
ist dunkelbraun gefarbt m it einem grunlichen Stich, Geruch leicht arom at., etwas 
siiB-sauerlich, honigartig. E r enthielt 8,75% pflanzliche Extraktstoffe, D. 1,033, 
FEHLlNGsche Lsg. stark reduzierend, Proteingeh. 1,731%. Die gel. Bestandteilo 
bestanden zu 80,2% aus N-freien Extraktstoffen u. zu 19,8% aus RoheiweiB. pn =  4,2. 
Durch Kulturverss. lieBen sich an Keimen ca. 85% Milchsaurebaktcrien, 13% SproB-



2740 Hxtii. F e t t e ; W a c h s e ; S e i f e n ; W a s c h m i t t e l . 1929. II.

hefen u. 2%  Schimmelpilze feststellen. Alle MaBnahmen, welche die Bldg. des Sicker- 
saftes begiinstigen, sind von hoher Bedeutung fiir den guten Verlauf der Sil ago. (Land- 
wirtschl. Jahrbch. 69. 311—25. Berlin, In st. f. Garungsgewerbe.) G r im m e .

A. Beythien, Die neuen Leitsatze fiir  die Beurteilung von Konfitiiren (Jams), 
Marmeladen und Gelees. Erlauterung der Leitsatze. (Konserven-Ind. 16. 505—07. 
521—23. 5/9. Dresden.) ___________________ G r o s s f e l d .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Haltbarmachen von Kohlenhydralen in  
Biibenbnollen, -sćhnitzeln u. dgl. Das Prod. wird in zerkleinertem Zustand m it narkot. 
wirksamen Mitteln, z. B. Chloroform, in Gas- oder Dampfform behandelt. (E. P. 
266 695 vom 9/2. 1927, ausg. 27/4. 1927. D. Prior. 26/2. 1926.) .SCHUTZ.

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Haltbarmachen von Biibenknollen, 
-sclinitzeln u. dgl. Kolilehydrathaltige Riibenkópfe werden m it einem narkot. wirkenden 
Mittel vermischt. Das M ittel wird in verdampftem Zustand benutzt. (E. P. 308 820 
vom 27/3. 1929, Auszug veroff. 23/5. 1929. Prior. 29/3. 1928. Zus. zu E. P. 266695; 
s. vorst. Ref.) ' S c h u t z .

Bruno Zimmermann, Danzig und Leo J. Kónig, Warschau, Protein-Vitamin- 
gemisch fiir Bachwaren. Dem Mehl werden pflanzliche Proteinę (bis zu 25%), die mit 
2°/o Vitamin vermischt wurden, zugesetzt. (Poln. P. 9465 vom 15/10. 1927, ausg. 
4/1. 1929. Prior. 21/9. 1927.) S c h o n f e l d .

Emil Isliker, Dubendorf, Schweiz, Apparat zum Slerilisieren von Frućhtsaften. 
Der Apparat ist m it einem in den Heizraum eingebauten Wasserschiff u. einem in  das
selbe eintauchenden, den Eruchtsaft zwecks Erliitzens aufnelimenden HeizgefaB ver- 
sehen, wobei das letztere zwei senkrechte, ineinander angeordnete Zylindermantel be- 
sitzt, die einen im Querschnitt kreisringfórmigen Hohlraum zum Durchleiten des Frucht- 
saftes frei lassen. (Schwz. P. 133 460 vom 26/7. 1928, ausg. 16/8. 1929.) S c h u t z .

Bernhard Hug, Thalwil, Schweiz, Apparat zur Sterilisation von Frućhtsaften. 
Der Apparat enthalt mindestens zwei in einer ais GefaBabschluBpfropfen ausgebildeten 
Eiihrung gelagerte isolierte Leitungsarme, die an dem einen Ende m it einem AnschluB- 
kontakt, am anderen Ende m it je einer Elektrode versehen sind, zum Zweck, die Elek- 
troden in  den Eruchtsaft zwecks elektr, Erhitzung einzutauchen, wobei M ittel zur 
Temp.-Kontrolle angebracht sind. (Schwz. P. 133 461 vom 28/11. 1928, ausg. 
16/8. 1929.) S c h u t z .

X V n. F ette ; W ach se; S eifen ; W a sch m itte l.
—, Walter Herbig. Von H. H. F r a n c k  und H. S t a d l i n g e r  unterzeichneter Nach- 

ruf der Wissenschaftlichen Zentralstelle fiir Ol- u. Fettforschung m it besonderer Beriick- 
sichtigung der Arbeiten des bekannten Textilforschers auf dem Fettgebiet. (Chem. 
Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 36. 261—63. 29/8. Berlin.) R i e t z .

Kyosuke Nishizawa, Studien iiber Timtchellsche Fettspalter. I. M itt. Um den 
Fettspaltungsmechanismus eingehender kennen zu lernen, wurde die Emulgierfahiglceit 
von Idrapid-, Pfeilring- u. Kontaktspalter auf das System Olivenol-W. unter ver- 
schiedenen Bedingungen u. m it verschiedenen Zusiitzen untersueht. Die Emulgierungs- 
kraft wurde durch Best. der Tropfenzahl in der modifizierten Donnanpipette im 
Thermostaten ermittelt. Die Ergebnisse der Verss., die in Tabellen u. Diagrammen 
niedergelegt sind, lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Emulgierfiihigkeit wachst 
m it der Konz. des Spalters; sie wachst durch Zusatz von Sauren, u. zwar um so mehr, 
je starker die Sauro ist; bei Elektrolytzusatzen lauft die Emulgierungskraft durch 
ein von der N atur des Spalters abhangiges Maximum u. wird dann infolge Aussalzung 
des Spalters geringer. Am saureempfindlichsten is t der Kontaktspalter. Das Na- 
Salz der Spalter erhóht dereń Wrkg. etwas, ebenso (entgegen P e t r o f f s  Befund) 
Zusatz von Glycerin. Stark erhohend auf die Emulgierungskraft w irkt freie Fettsaure 
im  Rohól. Bei 70% freier Saure erreicht dereń Wrkg. ein Optimum. (Chem. Um
schau Fette, Ole, Wachse, Harze 36. 277—84. 11/9. Sendai, Kaiserl. Univ.) H . H e l l .

M. Auerbach, tlber eine eigenartige Verfdlschung von Palmol. Um den Geh. an 
freien Fettsauren herabzudriicken, riihren die Neger in Lagos 1—2%  Holzasehe in das 
Rohól ein. Vf. empfiehlt daher stets Priifung auf Seifen u. Best. der freien Fettsauren 
nach Vorbehandlung des Fcttes mifrMineralsaure. (Chem. Umschau, Fette, Ole, Wachse, 
Harze 36. 26S. 29/8. Hamburg 8, Fachlab. d. Fettind. Dr. L. A l l e n . )  R i e t z .
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H enri Dackweiler, Der Erstarrungspunkt fetler Ole. Ricinusól hatte  uber Nacht 
eine Temp. von —20° erreieht. Bei 0° blieb es noch mehrere Stdn. fest. Verss. zeigen, 
daB der E . des Ricinusoles bei —27° bis —29° liegt, wahrend meist — 10° bis -—-18° 
angegeben wird. Die Best. geschah mittels des belg. App., der dem der A. S. T. M. 
sehr iihnlicli ist, in einem Bad aus Kohlensaureschnee. Bedingung: 3—4° Temp.- 
Erniedrigung pro Minutę, Differenz zwischen Ol- u. Badtemp. nicht iiber 6°. Das wieder 
erwarmte Ol war in einigen Fallen noch bei +10° triibe. (Journ. Pharmac. Belg. 11. 
629—30. 15/9. Chem. Lab. d. Heeres.) H . H e l l e r .

John E . Rutzler jr., Eine Probe auf Neutralol in  Seife oder Fettsauren. Die 
Vorschrift von L e w k o w i t s c h  : 3 ccm Fettsauren in 15 ccm 95 Vol.-%ig. A. losen u. 
15 ccm Ammoniaklsg. hinzufugen, erwies sieh in Verss. des Vfs. ais brauchbar. Dio 
Emulsion des Unverseiften in  der Lsg. ist jedoch nicht stabil; nach 1 Stde. pflegt sie 
verscliwunden zu sein. ZweckmaBig erwies sieh ein App., der auch feinste, durch Un- 
verseifbares bedingte Triibungen festzustellen erlaubt. Das Licht einer im ubrigen 
abgeblendeten Lampe geht durch ein ca. 1 m langes Eisenrohr, auf dessen oberem Ende 
ein NeBlerrohr sitzt. Man kann feine Triibungen in diesem auch bei Tage beobachten 
u., wie leicht ersichtlich, auch quantitativ  auswerten. (Oil F a t Ind. 6 . Nr. 9. 23— 24, 
29. Sept. P ilot Lab.) __________________  H . H e l l e r .

Jean Motte, Frankreich, Gepinnung von Feli und Eiweifi aus kolloiden Lósungen 
ólhalliger Samenkórner. Man unterw irft dic óllialtigen Samen einer trockenen Mahlung 
u. fiigt danaeh zu dem erhaltenen Mehl W. u. Łosungsm. Die Mahlung wird bei erhóhter 
Temp., etwa bei 40°, fortgesetzt. Die unl. Stoffe (das cellulose- u. starkehaltige Materiał) 
werden durch Dekantieren, Filtrieren oder Zentrifugieren abgetrennt. Dic erhaltene 
Emulsion is t eine Pflanzenmilch, dic in  ihre Bcstandteile, Fettstoffe u. EiweiBstoffe 
durch erneutes Zentrifugieren zerlegt wird. (F. P. 657 687 vom 1/12. 1927, ausg. 
25/5. 1929.) E n g e r o f f .

Filtro l Co. of California, Californien, iibert. von: W alter S. Baylis, Los Angeles, 
Californien, Enlfarben und Reinigen _von roliem Baumwollsamenól. Man erwarmt das 
Ol auf nicht iiber 44°, mischt alsdann W. in  das erwarmte Ol u. entfernt das W. m it 
den Fremdstoffen. Man fiigt aktivierten Ton zum Ol u. bewirkt innige Mischung 
beider. SelilieBlich werden beide wieder Yoneinander getrennt. (A. P. 1725 895 vom 
1/11.1924, ausg. 27/8. 1929.) E n g e r o f f .

A tlantic Coast Fisheries Co., iibert. von: H. F. Taylor, New York, Kmservieren 
wn Fischleber. Man behandelt Fischleber, z. B. Leber vom Kabeljau, Scliellfisch u. dgl., 
mit einer Lsg. eines in Ol 1. u. leicht entfcrnbaren Konservierungsmittels, z. B. einer
2—4%ig- w. Lsg. von N aJ. Das Mittel wird dann vor der Extraktion des Oles m it 
W. entfernt. (E. P. 316 656 vom 1/3. 1929, Auszug veróff. 25/9. 1929. Prior. 2/8.
1928.) S c h u t z .

A. Jacobi Akt.-Ges., Darm stadt, Seifen. Die Seife wird wahrend der ganzen 
oder auch wahrend eines Teiles der Zeit, in  der die Kiihlung vorgenommen wird, ge- 
schiittelt oder geriittelt. (E. P. 308 985 vom 2/4. 1929, Auszug veróff. 29/5. 1929.
D. Prior. 30/3. 1928.) E n g e r o f f .

X V III. P aser- u n d  S p in n stoffe; P ap ier; C ellu lo se ;
K unststoffe.

Chester A. Amick, Einige Probleme fiir  den Textilcliemiker. Yf. behandelt die 
Stellung des Chemikers in der Textilindustrie u. seine Tatigkeit, die verschiedonen 
Probleme in  diesem Botrieb, das Arbeiten iiber Cellulose u. regenerierte Cellulose, 
den EinfluB yon Metallen auf die Farbstoffe u. die Behandlung von Celancseseide. 
(Amer. Dyestuff Reporter 18. 575—77. 2/9.) B r a u n s .

A uerbach , Die Zerselzung von Chlorbleichlaugen. Bcrichtigung eines im Ref. 
(ygl. C. 1929. II. 1096) nicht enthaltenen Druckfehlers. (Ztschr. ges. Textilind. 32. 
478. 12/6.) K r o n e r .

Thomas F. Hughes, Wie Kunslseide erfolgreich in  der Bleicherei behandelt wird. 
Vf. bespricht das Zusammennahen der Stiicke, das Sengen, das Abkoehen im Kier, 
das Bleichen u. das Aufschlagen, die zum Bleichen notwendigen Chemikalien, die 
Bleichtemp. u. das Griffigmachen. (Textile World 76. 39—40. 31/8.) B r a u n s .

Thomas F. Hughes, Das Bleichen von Seide. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 
608—10. 628—30. 16/9. — C. 1929. II. 367.) B r a u n s .
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H erbert C. Roberts, Das Einweichen von Seide. Vorbereitung der Gebinde, Her
stellung des Bades, Verhinderung von Schimmel und anderes. Kurzer tJberblick iiber 
die Vorbereitung der Seide vor der Verarbeitung. (Textile W orld 76. 1329 bis 
1334. 7/9.) B r a u n s .

Pradel, Etu-as iiber Gasreinigung in  der Zellstoff- und Papierinduslrie. Es wird 
die Gasreinigung in  der Zellstoffabrik bei der S 0 2 zur Laugebereitung, sowie im Kraft- 
betrieb zur Ausscheidung des Kohlenstaubes aus Sehwaden, der llohrentrockner fur 
Kohlenmiililen bei Kohlenstaubfeuerung u. dor Flugasche aus den Abgasen behandelt. 
Die hauptsachlicbsten Reinigerarten, ihre Anwendungsmdglichkeiten u. ibre Wirt- 
sehaftlichkeit werden besprochen, ferner die Verhiitung der Flugaschenbldg. wahrend 
der Verbrennung. (Papierfabrikant 27. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chcmiker u. 
-Ingenieure 581—86. 22/9.) B r a u n s .

K urt Berndt, Magnesialiallige Bisulfillaugen. Es werden die bisher bekannten 
Verff. zur Gewinnung magnesiahaltiger Bisulfitlaugen aus Dolomit, Magnesit, MgCl2 
u. MgSO., besprochen u. hinsichtlich ihrer techn. Durchfiihrbarkeit yerglichen. Ins- 
besondere wird ein neues Verf. zurH erst. vonM gS03 u. (NH4)2S 04 ausM gS04, NH,OH 
u. S 0 2 beschrieben, bei dem das MgS03 ais Nebenprod. au ftritt. Ferner wird die 
neuere L iteratur iiber die Venvendung magnesiahaltiger Bisulfitkochfll. u. die Eigg. 
der m it ihrer Hilfe hergestellten Zellstoffe erórtert. (Papierfabrikant 27. Verein der 
Zellstoff- u. Papier-Chemikcr u. -Ingenieure 565— 69. 15/9. Eberswalde.) B r a u n s .

Otto W urz, Natriumbisulfit ais Aufschlu/imiHel fiir  Roibuche, Weifibirkc und 
Fichte. Im  AnschluB an seine Arbeit (C. 1929. II . 2392) iiber den AufschluB von Rot- 
bucho u. Birko m it Bisulfitlsgg. berichtet Vf. iiber einigo Kochyorss. von Rotbuche, 
Birko u. Fichtenholz m it Na-Bisulfitlsgg. Es ist moglich, dam it gut bleichbaro Zell- 
stoffo zu erhalton. (Papiorfabrikant 27. Vcrein der Zellstoff- u. Papier-Chemikor u. 
-Ingonioure 576. 15/9. Graz.) B r a u n s .

W ilhelm A. Dyes, Kunsłseidene Gewebe und Mischgeicebe. tJberblick iiber facli- 
mannische Urleile, Patenie und chemische Verfahren. Es werden Urtoile, Patente u. 
chom. Vorff. iiber dio richtigo Auswahl u. Verwendung der Kunstseide, uber die 
Farberei, dio Grundlagen fiir dio Yerarbeitung, iiber dio Verschiedenheit der Kunst- 
seidon, iiber chem. Verarbeitungsfragen u. das Schlicliten behandelt. (Kunstseide
11. 297—300. 345—49. Aug.) B r a u n s .

Mancunian, Untersuchung weist den W eg. Die Zukunft derKunstfaser. Vf. ver- 
t r i t t  dic Ansicht, daB dio Entw. der Kunstfasorindustrio mehr auf die Erzeugung einer 
wollahnlichen ais einer seidenartigen Faser gehen wird. Dabei wird Gewicht auf eine 
Faser m it geniigender E lastizitat, Welligkeit u. F ilzbarkeit zu legen sein. Hierfiir 
muB eino neue chem. Basis gefunden werden. (Rayon Record 3. 322—23. 4/10.) Stlv.

Alois Herzog, Neue Hilfsvorrichtungen zur mikroskopischen und chemisclien 
Analyse von Fasersloffen. An neuen Hilfsvorr. zur mkr. u. chem. Analyso von Faser- 

‘stoffen werden ein Messingblock zur raschen Herst. von Faserquerschnitten nach dem 
Schnellverf. yon H e r z o g ,  ein Quadratglas zur Schatzung des Titers yon Kunstseide- 
einzelfasern, Planimeterharfen zur Flachen- u. Feinheitsbest. von Faserquerschnitten, 
MaBstiŁbe fiir mkr. Zwecke, Objekttrager fiir mkr. Ziihlungen, ein beweglicher Zahl- 
tisch u. ein Wageglas fiir Ziihlungen beschrieben. (Kunstseide 11. 334— 38. 
Sept.) B r a u n s .

W. N. Geer, Leitfahigkeits- und Wasserstoffionenkonzentrationsmessungen. Die 
Leitfahigkeit u. die pn-M essung  werden zur Kontrolle des Verlaufes der Sulfitkochung
u. des Auswaschens von Sulfit- u. Natronzellstoff benutzt. D azu geeignote App. werden 
an Abb. gezeigt. (Paper Trade Journ. 89. No. 4. 51— 53. 25/7.) B r a u n s .

M arkus W erder, Deutschland, Beschweren von Seide. Man behandelt Seide m it 
einer Lsg. von SnCl4 von 24—30° B ć u. dann nach dem Entfernen dęs Oberschusses 
durch Schleudern oder Abpressen ohne yorheriges Spiilen m it einer Lsg. von NH 4H 2P 0 4 
von etwa 12—16% bei etwa 50—60°, hieran anschlieBend kann man die Seide m it 
Lsgg. von N a2HPO., u. Wasserglas behandeln. (F. P. 656424 vom 25/6. 1928, ausg. 
7/5. 1929. D. Prior. 9/5. 1928.) F r a n z .

Lyons Piece Dye W orks, Paterson, iibert. von: Ernest Cadgene, Englewood 
Cliffs, iibert. von: George Rivat, Paterson, New Jersey, Erschweren von Gellvlo.se- 
acetatseide. (Can. P. 271232 yom 16/10. 1925, ausg. 31/5. 1927. — 0- 1928. I. 1731 
[E .P . 281 084].) F r a n z .
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Heberlein & Co., Akt.-Ges., W attwil, St. Gallen, Schweiz, Veredeln der pflanz- 
lichen Faser. Man behandelt die pflanzliche Faser m it wss. oder allcoh. Alkalilauge
u. dem Halid einer hóheren Fettsaure in  Ggw. eines indifferenten Lósungsm. Man 
venvendet die Halide der Capryl-, Caprin-, Laurin-, Palmitin-, Stearin- oder Olein- 
saure oder ihren Mischungen. Durch diese Behandlung wird die W eichheit u. die Be- 
stiindigkeit der Faser gegen Feuchtigkeit erhóht; die Faser wird nicht mehr von sub- 
stantiven Farbstoffen gefarbt. Man behandelt ein Gewebe aus Baumwolle m it NaOH, 
preBt ab u. behandelt m it einer Lsg. von Olsaurechlorid in  CCI,. (E. P. 313 616 vom 
14/6. 1929, Auszug veróff. 8/ 8 . 1929. Prior. 15/6. 1928.) F r a n z .

A. M. Collins Mfg. Co., iibert. von: Manuel Toro Gillbee, Philadelphia, Ge- 
farbles Papier. (Can. P. 268708 vom 15/10. 1926, ausg. 1/3. 1927. — C. 1927. II- 
764 [F. P . 621 887].) _ M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Vorrichtung zur Herstellung 
kiinstlicher Faden. E in  Band, das eine groBe Zahl von Fiiden enthalt u. einen hohen 
Gesamttiter, z. B. 60 000—80 000 Deniers hat, durchlauft eine Reihe von Badern 
zum Waschen, Bleichen, Seifen, zwischen denen jeweils Druckrollen m it einstcllbarer 
GeschwindigkeitsYorr. angeordnet sind. Das Band wird unter der Oberflache der 
Bader unter Zuhilfenahme von Glasstaben hergefiihrt. Die Vorr. ist besonders ge- 
eignet, wenn kein Zug oder nur ein geringer Zug auf das Band wahrend der Bad- 
behandlung ausgeubt werden soli. (E. P. 311399 vom 17/4. 1929, Auszug Yeróff. 
3/7. 1929. Prior. 11/5. 1928.) E n g e r o f f .

T. Muto, S. Hida, Kobe, und Kanegafuchi Boseki Kabushiki Kwaisha, Tokio, 
Kunstseide aus kolloiden Lbsungen von Nalurseide. Man verwendet ais Fiillbad eine 
Fl., die Essigsaure, Methylalkohol oder andero wasserentziehende M ittel enthalt, u. 
streekt den Faden um das Vier- oder Funffache seiner ursprungliclien Lange entweder 
wahrend der Koagulation oder naclidem der Faden teilweise, aber noch nicht voll- 
standig koaguliert ist. (E. P. 312114vom  18/2. 1928, Auszug Yeróff. 17/7. 1929.) E n g .

Aceta Ges., Berlin-Lichtenberg, Kunstliche Faden aus Gelluloseestern oder -atheni 
nach dem Na/3slreckspinnverfahren. Man fiigt zu den Fiillbadern, die quellend wirkende 
Salze enthalten, kolloide Stoffe, wie Melasse, Sulfillauge, Gerbsiofje, 1. Starkę, Eiwei/3, 
kiinstliche Harze, abgebautes Keratin. (E. P. 310 842 vom 17/4. 1929, Auszug yeróff. 
26/6. 1929. D. Prior. 1/5. 1928.) E n g e r o f f .

Richard Dietschy, Schweiz, Maltieren von natiirlicher oder kunsllicher Seide. Man 
erzeugt in der Faser swl. Salze der Erdalkalimetalle, indem man die Faser zuerst m it 
einem 1. Erdalkalisalz triinkt u. dann m it einem Fiillungsmittel behandelt oder um- 
gekehrt. Die Faser kann vorher m it einem (Juellungsmittel behandelt sein. Oder man 
behandelt die Faser m it einer kolloidalen Lsg. oder Suspension der swl. Erdalkalisalze. 
Man behandelt eine Kunstseide erst m it einer Lsg. von BaCl, u. dann m it CO, oder S 0 2. 
(F. P, 657 007 Yom 4/7. 1928, ausg. 16/5. 1929. D. Prior." 11/7. 1927. F r a n z .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebricli a. Rh., Filme. Celluloseliydratfilme, insbesondere 
solche aus Viscose, werden lialtbar gemacht, indem man sie frei olme Spannung zuerst 
in feuehter Luft u. dann in  trockener Luft aufhangt. (E. P. 312 076 vom 16/5. 1929, 
Auszug veróff. 17/7. 1929. Prior. 19/5. 1928.) E n g e r o f f .

M. M. Ehrlich, Paris, Lederersatz. Man vermischt K autsehuk m it Kork, tier. 
Haaren, Schwefel u. einem Pigment, MgO u. Lycopodium. Die Mischung dient zur 
Herst. von Schuhsohlen usw. (E. P. 312 644 vom 28/5.1929, Auszug yeróff. 24/7.1929. 
Prior. 29/5. 1928.) F r a n z .

Consortiura fiir Elektrochemische Industrie G. m. b. H., Miinchen, und 
O. Dorr, iibert. von: Dorr & Hofman, Alzenau, Deutschland, Plaslische Massen aus 
Vinyleslern. Man yermischt Vinylester oder Vinylesterlsgg. m it Schiefer-, Kork-, 
Leder- oder Holzmehl. Die Mischungen konnen ais Klebmiltel oder zur H erst. von 
Kunslleder, Linoleum  usw. verwendet werden. (E. P. 313 578 vom 14/6. 1929, Auszug 
veróff. 8/ 8. 1929. Prior. 14/6. 1928.) F r a n z .

X IX . B rennstoffe; T eer d e stilla tio n ; B e leu ch tu n g ; H eizu n g .
L. de Chaumont, Schlagende W et ter und die Bergwerkslampe. K rit. Uberblick 

uber Vorteile u. Nachteile der gebrauchlichen Sicherheitsgrvhenlampen. (Science mod.
6. 117—26. 161—68. Marz.) ............................  SlEBERT. _

E. Cortese, Bohrungen nach Steinkohle in  Sizilien. Die geograph. Lage u. die 
Gesteinsformation Siziliens macht das Vork. von Steinkohle wahrscheinlich. Vf. beklagt,
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daB die Bohrungen ais vergeblich aufgegeben worden seien, nachdem man in  235 m 
Tiefo gekommen war. E r h a lt die Befunde der bei den Bohrungen besehaftigten Ge- 
lehrten fur falsch u. ist der Meinung, daB weiter u., wio in  Holland, bis zu 1200 m 
gegraben werden miisse. (Rassegna mineraria metallurg. I ta lian a  69 .1 —3. Jan .) W e i s s .

Fritz  Muller, Bemerkungen iiber den derzeitigen Stand der Veredełung der Sleinkohle. 
Vf. u n te rsc lie id e t f iir  d ie  B e w irtsch a ftu n g  d e r  S te in k o h le  3 A u fg ab en : 1. U m w an d lu n g  
d e r R o h k o h le  in  fe s te  o d e r gasfórm ige B ren n sto ffe  m it  ed le ren  E ig g .; 2. U m w an d lu n g  
d e r  R o h k o h le  o d e r ih re r  Z w ischenprodd . in  O le; u n d  3. re s tlo se  u . g ew innbringende  
A u sn u tz u n g  d e r  jew eils v o rlieg en d en  N e b en p ro d d . bzw. ih re r  B e s tan d te ile . G ru p p e  1 
e n th a l t  V erk o k u n g , Sohw elung u . G asb e re itu n g . H ie r  w ird  iib e r F o r ts c h r i t te  hin- 
s ic h tlich  W assergeh . u . K orngróB o d e r  K o k sk o h len , dio A bm essu n g  d e r  K o k so fen  u. 
ih re  L e is tu n g sfah ig k e it, iib e r  tro c k n e  K o k sk iih lu n g  ( S u l z e r - K .  S. G . - C o l l i n )  u .  iiber 
d ie  Z erleg u n g  des H o e h te m p e ra tu r te e rs  b e r ic h te t  (z. B . Schm iero le  d u rc h  H y d rio ru n g , 
S p i l k e r ) .  W eite re  A u sfu h ru n g en  g e lte n  d e r  G ew innung  des K o h le n stic k s to ffs , de r 
E n tp h e n o lie ru n g  des R o h -A m m o n iak w assers ( P o t t - H i l g e n s t o c k )  u .  d e n  Schwel- 
yerff. E rw a h n t  se ien  d ie  au s  S ch w elteerp h en o len  e rh a lte n e n  P ra p a ra te  ZJfinol u, 
Tusputol v o n  h o h e r D e s in fek tio n sk ra f t. —  D ie  zu  G ru p p e  2 gehorigen. V erff. z u r  Ver- 
o lu n g  d e r  K o h le  seien  d u rc h  d ie  N a m en  B e r g i u s ,  I .  G .F a rb k n iN D U S T R IE , M e la m id ,  
P o t t ,  F i s c h e r ,  d ie  z u  G ru p p e  3 geh o rig en  V erff. d u rc h  d ie  N a m e n  R o m b a c h - L in d e -  
B r o n n  g ek en n ze ich n e t. (P e tro le u m  2 5 . 1310— 16. 25/9. B o ch u m .) N a p i i t a l i .

R. S. M cBride, Forlschrilt in  der Gasfabrikation. Bemerkungen zur Tagung der 
American Gas Associalion. Die W assergasindustrie sucht dio Fabrikation immer mehr 
autom at, zu gestalten. A nsta tt Koks wird bituminose Kohle in  Wassergasgeneratoren 
verarbeitet. Dio wirtschaftlichen Vorteile dieses Verf. werden diskutiert. Zwecks Car- 
burierung werden dem Wassergas Propan u. B utan aus Naturgasolin zugesetzt. Bei 
der Gasreinigung nach dem fl. Verf. darf das fortige Gas nur Spuren von 0 2 enthalten u. 
nicht mehr ais 10—12% inerte Gase. (Chem. metallurg. Engin. 36. 359—61. Juni.) N a.

A. K. Collinge, Das System der restloscn Vergasung unter Ausnutzung der Abgas- 
wannę. Bei der restlosen Vergasung von Kohle befindet sich wie iiblich eino Ver- 
kokungskammer direkt iiber dem Wassergasgenerator, so daB die entgaste Kohlo 
allmiihlich in diesen herunterwandert, walircnd das erzeugte Wassergas die Kammer 
durchstreicht. Hierbei wird aber nur ein D rittel bis zur Hśilfte der erforderlichen 
Verkokungswarme erhalten, der Rest wird nach dem ,,Regencrativ“-Verf. dadurch 
gedeckt, daB die fuhlbare u. latente Wiirme der Abgase der Heifiblaseperiode in  einem 
Regenerator aufgespeichert u. wahrend des Gasens der Verkokungskammer durch 
Uberhitzung des erzeugten Wassergases zugefiihrt wird. Vf. beschreibt eingehend 
die entsprechende Anlage zu Preston u. ihre Betriebsweise unter Heryorhebung der 
groBen wirtschaftlichen Vorteile. (Gas Age-Record 63. 7—8 . 13—14. 5/1. Preston, 
England, Preston Gas Co.) W o l f f r a m .

D. li. Jacobson, Das „Seaboard“-Verf. mit Verwertung der Aktim łorluft. Das 
,, S e a b o a r d “ -Verf. entfernt 85—95% des vorhandenen H2S aus dem Gase durch 
Waschen m it einer yerd. Na2C03-Lsg. unter Bldg. von Thiosulfat, die Regeneration 
der verbrauehten Lsg. erfolgt durch Einblasen von Luft in einen Turm, don ,,A kti- 
vato r“ . Dabei gehen 0,15% H 2S in die Luft iiber, die nur in  lilndliehen Gegenden 
durch einen hohen Schornstein entfernt werden kann; Vf. empfiehlt ihre Verwendung 
ais Verbrennungsluft bei den Feuerungen der Kessel, Ofen, Generatoren usw. Der 
Korrosionsgefahr wegen muB Yorhcr etwa mechan. mitgerissene F l. entfernt werden. 
Der S 0 2-Geh. der Abgase wird nur unwesentlich erhoht. Beispiele derartiger Ver- 
wertung der „A ktivator“-Luft, Betriebsergebnisse, Kosten. (Gas Age-Record 63. 
895—900. 29/6. Pittsburgh, Pa., The Koppers Co.) W o l f f r a m .

C. H. S. Tuphołme, Glycerinverfahren zur Gastrocknung. Anforderungen an eino 
Anlage zur Trocknung von Stadtgas u. an die zu verwendenden Troekenmittel. Be- 
sondero Eignung von Glycerin fiir diesen Zweck. Prufungsergebnisse bzgl. Wrkg. u. 
Kosten der m it Glycerin betriebenen Gastroeknungsanlage der Radford S tation in 
Nottingham. (Gas Age-Record 63. 311—13. 9/3.) WOLFFRAM.

[russ.] Instruktion zur Entnahme u. Zusammenstellung von Torf-Durchsohnittsiiroben.
jMoskau: Wissenschaftl.-techn. Verlag des obersten Volkswirtschaftsrates der S. S. S. R. 
Torf-Inst. (5 S.) Rbl. 0.05.
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