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A. Allgemeine und płiysikalische Chemie.
H. Tertsch, Zur Herslellung non Kryslallgilłermodelleń. Es werden Krystallmodelle 

besehrieben, bci dencn man dio Konstruktionsbelielfe moglichst unauffallig macht. 
Die Gittcrbausteine werden ais Halbkugeln auf diinnen Glasplatten dargestellt u. 
das Gitter so schichtweise aufgebaut. Weiter wird auf die Móglichkeit der Anwendung 
von Spiegeln hingewiesen, wenn das Gitter Symmetrieebenen besitzt. (Ztrbl. Minera]., 
Geol. Palaont. Abt. A. 1 9 3 0 . 36— 38. Wien.) T r o m e l .

P. M. Ginnings, Darstellung von tert.-BiUylchlorid. Fiir Vorlesungszwecke eignet 
sieli folgendes Verf.: Je 50 ccm tert.-Butylalkohol u. HC1 (D. 1,18) im Scheidetrichter 
einige Min. schiitteln, absetzen lassen, untere Sehicht abtrennen, obere Scłiicht mit- 
stark verd. wss. K 2C03-Lsg. waschen, iiber festem K 2C03einige Min. trocknen, filtrieren. 
Ausbeute 30— 40%. (Journ. chem. Education 7- 313. Febr. Greensboro [North Carol.], 
Coli.) L in d en b au m .

A. van den Broek, Zum Problem der Isołopie. Eino von K r a m e r s  besorgte 
Oberset/.ung ins Deutsche eines naehgelassenen Manuskripts von VAN DEX B r o e k  
(t  1926) aus dem Jalire 1925, das Spekulationen iiber das Zahlensystem der isotopen 
Atomarten enthii.lt. (Areh. Neerland. Sciences exact. nat. Serie 3a. 12 . 143— 46. 
1929.) E. R a b in o w its c h .

Oscar Knefler Rice, U ber die Quanlen?nechanik chemischer Realctionen. Prii- 
dissoziation und unimolekulare Zerselzung. (Vgl. C. 1 9 3 0 .1. 321.) Vf. zerlegt eine R k . in  
3 Stufen: Aktivierung, R k ., Desaktivierung. Ais Beispiel einergenauen quantenmechan. 
Behandlung einer R k . wird die Behandlung der Priidissoziation gegeben. E s wird gezeigt, 
daC man unter gewissen Bedingungen eine genaue Wellengleichung aufstellen kann, 
die das Molekuł im Zustand der Pradissoziation besehreibt u. aus dem man die Zer- 
fallsgeschwindigkeit bercchnen kann. Die Ahnlickkeiten u. Unterschiede zwisehen 
diesem einfachen Fali u. dem gewóhnliehen Fali einer therm. Aktivierung u. eines 
Zerfalls beim StoB werden diskutiert. (Physical Rev. [2], 34. 1451— 62. 1/12. 1929. 
Birkeley, Univ. of California.) E . R a b in o w it s c h .

Donald Statler Villars, Chemische Aktivierungsuurme. Vf. versuclit, die Akti-
vierungswarme der Rk. H J  +  H J =  J2 -j- H„ (empir. Wert 44 kcal.) in folgender
Weise theoret. zu berechnen: Er betrachtet einen „eindimensionalen“ ZusammenstoB:

( J )  — >- ©  (^ ) . Er nimmt an, daB die Rk. ais eine strahlungslose Umlagerung 
aufzufassen ist, dio folgenden Bedingungen entsprechen muB: 1. Energet. Bedi?igung: 
x +  y  +  Q — a +  b [x, y , a, b — Schwingungsenergien von (H J)X u. (H J)2, H2 u. J2; 
Q =  Warmetonung]. Es wird also angenommen, daB kinet. Energie keine Bedeutung 
fiir die Rk. hat; Vf. meint, daB diese Annahme mit den Ergebnissen iiber die energet. 
Resonanzerscheinungen zwisclien Atomen u. Moll. ( B e u t l e r  u . J o s e p h y ,  C. 1 9 2 9 . 
II. 133) im Einklang steht. 2. Geometr. Bedingung. Die Rk. tr itt n u r  ein, wenn die 
Erfiillung der Bedingung 1 o hne  Anderung der Kernabstande eintreten kann. (Diese 
Bedingung is t dem FRANCK-CONDONschen Postulat fiir die Anregung von Elektronen- 
banden nachgebildet.) —  Proberechnungen fiir 100 yerschiedene Kombinationen 
von x  u . y  fiihren unter Beriicksichtigung der Potentialkurven des H J, J 2 u. H2 zur 
SehluBfolgerung, daB der kleinste Wert yon x  +  y, bei dem die Erfiillung der beiden 
Bedingungen móglich wird, ca. 50 kcal. betragt; die Differenz gegeniiber dem empir. 
W ert 44 kcal. is t gerade von der GróBenordnung der VAN DER W AALSseben Anziehungs- 
energie zwischen 2 HJ-Moll. (Sublimationswarme des H J =  5,5 kcal.); diese Energie 
kann aber m it der therm. Aktivierungsenergie bei der Rk. zusammenwirken. (Physical 
Rev. [2] 3 4 . 1063— 64. Okt. 1929. Univ. of Minnesota, School of Chem.) E . R a b .

Bernhard Lewis und Hans-Joachim  Schumacher, Eine fesłe Phasenreaktion 
m ter  Ordnung. Bei Unterss. iiber die K inetik der therm. Zers. von 0 3, das dureh
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Ggw. von Br-Dampf scnsibilisiert isfc, fanden Vff., <laB Br langsam, abor quantitativ  
aus der Gasphase yerschwindet u. an den GefiiBwanden ais festes (bisher unbekanntes) 
Oxyd niedergeselilagen wird. Bei dicser Oxydbldg. zers. sich 0 3 mit konstanter Ge- 
schwindigkeit, bis alles 0 :, yerschwunden ist. 2 0 3 — y  3 0 2. Vff. konnten zeigen, 
daC die 0 3-Zers. nicht in  der Gasphase vor sich geht, es kandelt sich auch nicht um 
eine Oberflachenrk., da eine VergrdCerung der Oberflache ganz wirkungslos bleibt. 
Vff. nchmen daher an, daB die Bk. eine B k. erster Ordming is t  u. in  der festen Krystall- 
phase stattfindet. Dics scheint die erste bekannte Bk. dieser Art zu sein. Fiir eine 
bestimmte Oxydmenge erscheint die Bk. sogar von nullter Ordnung, da zersetztes 
Oxyd unmittelbar dureh 0 ;t wieder gebildet wird, so daB eine konstantę Oxydmenge 
erhalten bleibt. (Naturę 125. 129. 25/1. Pittsburgh, Pa., Bureau of Mines u. Princeton, 
U n iy .) WRESCHNER.

G. Tammann und W. Oelsen, Die Abhangigkeit der Konzentration gesattigter 
Mischkryslalle von der Temperatur. Vff. benutzen die magnet. Methode zur Best. der 
Loslichkeiten ferromagnet. Metalle in  nichtferromagnet. D ie Methode beruht darauf, 
daB, wenn sich ein an dem ferromagnet. Metali reicher Mischkrystall m it einem Misch- 
krystall, der wenig yon dem ferromagnet. Metali enthalt, im Gleichgewicht befindet, 
der Ferromagnetismus des Krystallitenkonglomerats linear m it der Gesamtzus. wachst. 
D ie B est. erfolgt m der Weise, daB eine Beihe von Legierungen auf eine bestimmte 
Temp. erhitzt, dann abgeschreckt u. bei Zimmertemp. die Magnetisierbarkeit fur 
gleiche Gewichte bestim m t wird. Die MeBvorr. hierzu wird beschrieben. Fiir eine 
B eihe yon Co-Cu-Legierungen wird die spezif. Magnetisierung fiir verschiedene Ab- 
schrecktempp. in  Abhangigkeit vom Gesamtkobaltgeh. bestimmt, u. die gefundenen 
Werte diskutiert. Ferner wird die Abhangigkeit des Ni-Geh. yon Ag- u. Pb-reichen 
Mischkrystallen von der Temp. tabellar. u. graph. angegeben, desgleichen der Fe-Geh. 
von Cu-reiehen gesatt. Mischkrystallen, u. die spezif. Magnetisierung der Cu-reichen 
Legierungen. Bei den Cu-reichen Legierungen werden ferner untersucht bzw. diskutiert 
der EinfluB der Kaltbearbeitung, der Brinellharte in  Abhangigkeit von der Abschreck- 
teinp., der Dauer des Anlassens, der Zugfestigkeit u. Hiirte auf die spezif. Magnetisierung.
—  Vff. bestimmen weiter nach der magnet. Methode die Loslichkeit von Fe in Pb, Ag, 
Sb u. Cd, von Co in Pb, Ag u. Sb, nach der magnet, u. potentiometr. Methode die Los
lichkeit yon Fe, Co u. N i in  Hg. —  Fiir die Aufstellung eines Zustandsdiagrammes 
sind die Abkiihlungskurven nicht brauchbar, es muB yielmehr die aus der Schmelze 
erhaltene Legierung bis auf eine Temp. dicht unterhalb der eutekt. Horizontalen erhitzt 
werden, wobei die Menge des Eutektikums abnimmt u. schlieBlich yerschwindet. Auf 
diese Weise ist es moglich, fiir eine bestimmte Temp. das Verschwinden bzw. das Auf- 
treten des Eutektikums festzustellen u. die Loslichkeit von B  in  den 4-K rystallen  zu 
bestimmen. In  yielen Fiillen kann der Verlauf dieser Lóslichkeitskurven durch die 
Gleichung: log x — a /T  +  b wiedergegeben werden. Hierin bedeutet x die Sattigungs- 
konz. v o n B  in den *4-Krystallen bei der absol. Temp. T, a u. b sind Konstantę. SchlieB
lich werden Angaben uber die Temp. gemacht, unterhalb welcher sich das Gleich
gewicht zwischen den ^1-reichen ^Iischkrystallen u. den j5-Krystallen so langsam ein- 
stellt, daB die Loslichkeit von B  im /i-reichen Mischkrystalł prakt. unabhangig yon der 
Temp. erscheint. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 186. 257— 88. 7/2. Góttingen, Physikal.- 
Chem. Inst. d. Uniy.) ~ AsCHERMANN.

P. W. Siniaków , tlber die JcałalyliscJie Bildung vcn Cyaniuasserstoff avs Ammoniah 
und Kohlenoxyd. D ie K inetik der Blausaurebldg. nach N H 3 - f  CO =  HCN +  H20  
wurde an Katalysatoren, wie ThOs, Zr02, A120 3, Ce20 3, V20 6, U 0 2, n. an einigen Ge- 
mischen dieser Osyde bei 460— 560° in  einem Zirkulationsapp. an Hand des CO-Ver- 
brauehs yerfolgt. Bei frisch eingebauten Katalysatoren zeigte sich stets eine groBe 
Aktivitatsverminderung; so fiel z. B. der CO-Yerbrauch im Yerlaufe yon 20 Min. bei 
Uranoxyd yon 70 auf 18, bei Thorosyd yon 64,5 auf 20, bei Cerosyd von 32 auf 14 cem 
pro Min.; hierauf Yerminderte sich die A ktivitat nur langsam, u. naherte sich einem 
konstanten Wert. Zr02 zeigte die kleinste Aktiyitatsanderung (yon 34 auf 29 cem CO 
pro Min.), u. war der beste Katalysator in  bezug auf die Dauerhaftigkeit. Durch Be- 
handlung im Luftstrom bei 500° konnten die Katalysatoren regeneriert werden, mit 
Ausnahme yon U ranosyd u. Cerosyd. Vf. fuhrt die Vergiftungserscheinungen auf die 
starkę selektive Adsorption von Kolilensaure an den akt. Punkten des Katalysators 
zuriick. C 02 bildet sich stets infolge von Nebenrkk. nach 1. H 20  +  CO =  H , +  C 02 
u. 2. 2 CO =  C +  C 02; diese Bkk., wie auch die thenn. Zers. von N H 3 wurden an den- 
selben Katalysatoren studiert. Zugabe von W.-Dampf fiihrt zu C 02-Bldg.; wie zu
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Verminderung der HCN-Ausbeute (von 9,8 auf 8,7— 5,4%)- Bei T h 02, Z r02, u. ins- 
besondere bei Z r02-V20 3-Gemischen wurde fast keine Kohleabscheidung beobachtet, 
dagegen warcn U 0 2 u. Cc02 sohon in 1— 2 Stdn. verruBt, u. fur die HCN-Bldg. inakt. 
geworden. N H 3 wurde durch die Oxyde des Th, Ce, Zr u. V nicht zers.; dagegen ergaben 
Bimsstein, Sand u. Ton eine 4-, 10- bzw. 25%ig. N H 3-Spaltung. D ie HCN-Bldg. ver- 
lauft nach der nullten Ordnung; Verdiinnung m it H2 bis zu 50% Yerandert die Rk.- 
Geschwindigkeit kaum. Es sind zwei Perioden zu unterscheiden: 1. Adsorption von 
C 02 an den akt. Punkten bis zur Einstellung des Gleiehgewichts, hierauf 2. Rk. nullter 
Ordnung nach d [HCN]/fż < =  K /]/C 0 2; die letzte Gleichung wurde nach dem Vorgang 
von L a n g m u ir  entwickelt. (Journ. Russ. phys.-ehem. Ges. [russ.] 61 . 997— 1009. 
1929. Moskau, K a rp o w  Inst.) A n d r u sso w .

H. Damianovich und O. F . F . Nicola, Chemisclie K inetik  des Systems H 2Or  
-r Elektrokolloide. Vff. untersuchen die Zers. von H20 2 (2% ig. wss. Lsg.) unter der 
katalyt. Wrkg. von Elektrokolloiden des Au u. P t in steigenden Mengen von 10 bis 
30 ecm, indem sie die Konstanten K  =  1/t- log (a/[a  —  x]) zu Beginn der Rk. u. in  be- 
stim m ten gleiehen Zeitabstanden nach Wiederherst. der urspriinglichen H 20 2-Konz. 
bestimmen. Aus der Abnahme von K , die in Abhangigkeit von der Zeit in gowissen 
Fallen einer Exponentialfunktion folgt, ergibfc sich der A ktm tatsverlust des Kataly- 
sators. Wird durch Zugabe von Zuckerlsg. die Viscositat der FI. erhóht, dann wird 
die Rk.-Geschwindigkeit erheblich vermindert u. die A ktivitat der Katalysatoren  
rasch zerstort. D ie beobachtete Abnahme der Rk.-Geschwindigkeit laBt sich erklaren 
durch die Annahme, daB die Zus. des adsorbierten Anteils u. zugleich durch Agglome- 
ration die Oberflaclienspannung der kolloiden Teilchen sich kontinuierlich andert; u. 
zwar is t diese Andcrung zu Beginn der Rk. starker ais im weiteren Verlauf, wie daraus 
hervorgeht, dafi die Gcschwindigkeitskurven zunachst scharf ansteigen, dann eine 
Periode geringerer A ktivitat durchlaufen, um schliefilich stark reduzierte A ktivitat 
anzuzeigen. Es ■wird keine Ausflockung der Sole, sondem nur Farbanderung beob
achtet. Messungen des Absorptionsspektrums u. róntgenograph. Best. der Teilchen- 
groBe kónnen vielleiclit weitere Aufkliirung iiber die vorliegenden Verhaltnis.se bringen. 
(Anales Asoc. quim. Argentina 1 7 . 142— 88. Juli/Aug. 1929. Buenos Aires.) R. K . Siu.

Farrington Daniels and others, Experimental physical chemistry. New York: Mc Graw-
Hill 1929. (475 S.) 12°. § 3.50.

C. N. Hinshelwood, The Kinetics of chemical change in gaseous systems. 2nd. ed. London:
Oxford Univ. Pr. 1929. (266 S.) 12 s. 6 d. net.

A ,. Atomstruktur. Radlochem le. Photochem ie.
W. Heisenberg und W. Pauli, Zur Qmntentheorie der Wellenfelder. II. (I. vgl.

C. 1 9 2 9 . II. 1375.) (Ztschr. Physik 59 . 168— 90. 2/1. Leipzig u. Zurich.) E is e n s c h .
E. Schródinger, Verwaschene Eigenwertspektra. Vf. erlautert am Beispiel der 

Wellengleichung, die einer eindimensionalen Bewegung zugeordnet ist, die Behauptung, 
daB streng diskrete Eigenwertspektren nur einen idealen Grenzfall darstellen, u. 
daB man prakt. stets m it Streckenspektren zu rechnen hat, die unter geeigneten 
Bedingungen die Form sehr schmaler u. spitzer, aber immerhin endlich breiter In- 
tensitatsmaxima annehmen. (Sitzungsber. Preufi. Akad. Wiss., Berlin 1 9 2 9 . 668 bis 
682. 28/11.) E. R a b i n o w i t s c h .

L. Decombe, Der Versuclt von Melde und die Bedingungen von Sommerfeld. 
Vf.  v e ra llg em ein e rt d ie  friiheren  B e tra ch tu n g e n  (C. 1 9 3 0 . I .  1743). E s  laB t sich  e ine  
A hn lich k e it zw ischen  d en  SoMMERFELDschen Q u an tis ie ru n g sb ed in g u n g en  u . d e r 
Bldg. d e r  a k u s t .  R eso n an z  v o n  M e l d e  zeigen. (C om pt. ren d . A cad . Sciences 1 8 9 . 
1251— 53. 30/12. 1929.) L o r e n z .

C. J. Davisson, Eleklronenwellen. Vortrag. Uberblick iiber die Verss. zur 
Elektronenbeugung bis April 1929. (Journ. Franklin Inst. 2 0 8 . 595— 604. Nov. 1929. 
New York, Bell Telephone Lab.) R upp.

E. Rupp, tlber Anwendungen der Elektronenbeugung. tjberbliek iiber die An- 
wendungsmoglichkeiten der Elektronenwellen zur Strukturanalyse u. iiber die prakt. 
in Betracht kommenden Vers.-Anordnungen. (Metall-Wirtschaft 9. 33— 34. 10/1. 
Berlin-Reinickendorf.) R U PP.

K. F. Bonhoeffer und P. Harteek, Die Eigenschaften des Parawasserstoffs. 
(Vortrag bei der Tagung der Bunsen-Gesellschaft 8.— 12. Mai 1929 in Berlin.) Kurzer 
Bericht iiber die Darst. u. Eigg. des ,,Parawasserstoffs“ (vgl. C. 1 9 2 9 . II. 127. 1-376).
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Aus der Zunahmo der Geschwindigkeit, m it der sich Parawasserstoff in  n. Wasserstoff 
umwandelt, mit der Temp., wird dio Aktivierungsenergie dieser Umwandlung vor- 
laufig zu etwa 50 kcal. bestimmt. (Ztschr. Elektrochem. 35 . 621— 23. Sept. Berlin- 
Dahleni, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physikal. Chem. u. Elektrochem.) E . R a b in o w it s c h .

E. J u sti, Versiiclie zur Ilerstellung von reinem Parastickstoff. Aus den Intcnsitats- 
yerhaltnissen im Banden- u. Ramanspektrum des N 2 ist zu schlieBen, dafi dieser —  
wie H , —  normalerweise aus cinem Gemisch von zwei Teilen Parastickstoff u. einem  
Teil Orthostickstoff besteht. Das beim H 2 angewandte Verf. zur Anreicherung bei 
eincm Bruchteil der charakterist. Temp. erscheint bei allen anderen Gasen zur Ge- 
winnung der Paramoll. ungeeignet, weil ilire Triigheitsmomente mindestens 30-mal 
gróBer sind, die charakterist. Tempp. also lióchstens 2,5° absol. betragen. Dagegen 
kommt man auf Grund theoret. tjberlegungen iiber den festen Stickstoff zu dem  
SchluB, daB seine Moll. weder in  dem Krystallisationszustand oberhalb, nocli unter- 
halb 35° absol. rotieren; er ware dann, falls das P au li-V erb ot streng gilt, ais Para
stickstoff zu bezeichnen. Die Seltenheit der Kombinationen zwischen Ortho- u. Para
stickstoff laBt nun erwarten, daB er sich durch Erwarmen in  fl. bzw. gasfórmigen Zu- 
stand liberfiihren liiBt. In der Tat zcigt verfestigt gewesener N  einen Kp., der um rund
0,1° hóher liegt ais der des gewóhnliehen, einerlei ob man von Tempp. iiber oder unter 
35° ausgeht. Besonders bezeichnend fiir das Umwandlungsverf. ist folgender Y ers.: 
LaBt man zwei Proben von n. N 2 ungefahr bei der Temp. des Tripelpunktes kondensieren, 
u. zwar so, daB die eine yorwiegend verfestigt, die andere yorwiegend verfliissigt ist, 
so ergeben die so vorbehandelten Gase am Kp. etwa 9 mm.Dampfdruckuntersehied; 
er halt sich durch 3 Tage fast unyerandert, wenn man zwischendureh nicht verdampft. 
Dagegen wandelt sich das Gas in  4 Tagen vollstandig zuriick. —  Entsprechende Verss. 
an 0 2, der kein Kernmoment besitzt, zeigen einen auf mindestens 0,001° unyerandertcn 
Kp. (Naturwiss. 18 . 227— 28. 7/3. 1930. Berlin-Charlottenburg, Physikal.-Techn. 
Reiehsanst.) L e s z y n s k i .

A. Smits und J. de Gruyter, Untersuchung iiber die Kom plezital des Sticlcstoffs. 
(Vgl. C. 1 9 3 0 . I. 1427.) Es wird von Yerss. zum Nachweis der komplexen Natur des 
N 2 beriehtet. Wahrend bei H2 sich die Lage des totalen inneren Gleichgewichtes ober
halb 170° absol. beinahe nicht mehr iindert, ist dies to ii  N 2 ungefahr von 3° absol. an 
zu erwarten. Wenn die Einstellung des inneren Gleichgewichtes nicht zu schnell ver- 
liiuft u. die Fliichtigkeit der beiden Pseudokomponenten hinreichend voneinander 
versehieden ist, miiBte der Nachweis der K om plexitat durch die Methode der fraktio- 
nierten Dest. durchfiihrbar sein. Dio Apparatur zur Reindarst. u. Dest. des N2 m rd  
eingehend beschrieben. Der Dampfdruck des Destillats u. des Restes wird mittels 
eines Differentialmanometers zeitlich verfolgt. D ie MeBergebnisse stimmen unter- 
einander gut iiberein u. weisen darauf hin, daB dio Pseudokomponenten des N 2 sich 
sehr wenig in  ihrer Fliichtigkeit unterscheiden u. sich rasch in inneres Gleichgewieht 
setzcn. D a die gefundenen Druckdifferenzen sehr klein sind (entspreehend einer Temp.- 
Differenz von ±0,025°), betonen Vff., daB sie die Ergebnisse noeh nicht ais Beweis 
fiir die K om plexitat des N 2 auffassen. D ie Verss. werden fortgesetzt, insbesondere 
wird der EinfluB einer intensiven Troeknung untersucht. —  Die Diskussion des Phasen- 
gleichgewichts des N , ergibt, daB die Pseudofigur des N 2 —  in Abweichung von der 
des H 2 —  ein Entmischungsgebiet im festen Zustande enthalten wird, da Stickstoff 
einen Umwandlungspunkt besitzt. —  Vff. weisen darauf hin, daB es stark verwirrend 
wirkt, von den zwei „Modifikationen“ des H2, N„ usw. zu reden, da unter „Modifikation“ 
immer eine „Phase“ u. nicht eine Molekiilart oder „Pseudokomponente“ zu yerstehen 
ist. (Koninld. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 33 . 86— 95. 1930. Amster
dam, Lab. f. allg. u. anorgan. Chemie d. Univ.) L e s z y n s k i .

Sinkiti Sekito, Die K rystalh truktur von Mangan. Vf. bestatigt die E sistenz von
3 Manganmodifikationen. Durch Abschreckverss. u. darauffolgende Róntgenauf- 
nahmen werden die Esistenzgebiete der 3 Modifikationen wie folgt festgelegt: a-Mn 
unterhalb 800°, /S-Mn 800— 1100°, y-Mn oberhalb 1100°. Bei Mischkrystallen y-Mn-Cu 
niihert sich das Achsenvorhaltnis c/a  =  0,940 der reinen tetragonalen, flaehenzen- 
trierten y-Mn dem Wert 1, der bei 20°/0 Cu erreicht wird. (Ztschr. Kristallogr. Kristall- 
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. 72. 406— 15. Nov. 1929. Sendai, Tóhoku 
Imp. U niv., The Res. Inst. f. Iron, Steel and other metals.) W a g n e r .

S. Konobejewski, Vb(r eine feste Losung von Eisen in  Graphit. D e b y e -  
ScH ER R ER -A ufnahm en v ersch ied en er G ra p h itv o rk k . zeigen, verg lic lien  m it  Auf- 
n a h m e n  v o n  k u n stlich em  a m e rik a n . Graphit d eu tlich e  Unterschiede. Es i s t  d ie In -
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tensitiit der gleichen Linien bei yerschiedenen Praparaten versćhieden, os fehlen 
Linien oder treton neue au f, die sich nicht durch yerunreinigende Beimischungen 
erklaren lassen. Da es dem Vf. gelang, durch Gltikon kiinstlichen Graphits m it Fe 
Praparate zu erhalten, dereń Rontgendiagramme denen einiger natiirliclier Graphite 
ahnlich iat, wird die Intensitatsveranderung ais Folgę des Entstehens einer festcn  
Lsg. Yon Fe in  Graphit gedeutet. D ie wahrseheinliche Lage der wahrscheinlich F e2C 
bildenden Fe-Atome wird angegeben. Das Auftreten yon „Uberstrukturlinien“ spricht 
fur eine regelmaBige Verteiłung der Fe-Atome. Es werden die geringen Anderungen 
der Konstanten des Graphilgitters ais Folgę der Bldg. einer festen Lsg. von Fe aus 
den Aufnalimen bereehnet. (Ztschr. Kristallogr. Kristallgeometr., Kristallpłiysik, 
Kristallohem. 72. 381— 97. Nov. 1929. Moskau.) W a g n e r .

Ralph W. Gr. W yckoff und Alice H. Armstrong, Das Róntgenstrahhnbeugungs- 
rermogen von Chlor und Ammonium in N H fil .  D ie Intensitat der ersten 19 Linien  
eines reinen N H 4C1-Pulvers bei Durchstralilung m it Mo-Ka-Strahlung wird naeh der 
bei H a v ig h u r s t , C. 1926. II. 983, besehriebenen Methode mittels Ionisationsspektro- 
graphen gemessen. Aus diesen Werten wird das atomare Streuungsvermogen fur 
Ń H 4 u. Cl bereclinet u. in Abhangigkeit vom Reflexionswinkel d&rgestellt. (Ztschr. 
Kristallogr. Kristallgeometr., Kristallpłiysik, Kristallohem. 72. 319— 26. Nov. 1929. 
N ew  York City, R o c k e f e l l e r  Inst f. Med. Res.) W a g n e r .

A. Ferrari und F. Giorgi, Die Krystallstruklur der tcasserfieien Jodide zweiuierłiger 
Metalle. I. Kobalt-, Eisen- und Manganjodid. In  Fortsetzung der krystallograph. 
Unterss. der Metallbromide (C. 1929. II. 2748) wurden die Strukturen von Co</2, F eJ2 
u. M nJ2 erstmalig bestimmt, u. zwar ronlgenograph. ; goniometr. Messungen sind un- 
móglich, da die Jodide der zweiwertigen Metalle mit Ausnahme von Cd, Pb u. H g auBer- 
ordentlieh sehnell an der Luft zerflieÓen. CoJ2, F eJ2 u. MnJ2 zeigen den gleichen hexa- 
gonalen Typ wie das von B o z o r t h  (C. 1923. I. 1614) untersuchte CdJ2. Vff. fanden  
fiir die Elementarzelle:

CoJ2 a =  3,96 A c =  6,65 A c/a =  1,68 D . bereehnet 5,75
F eJ2 a =  4,04 A c =  6,75 A c/a — 1,67 D. bereehnet 5,39
Mn Jo a. =  4,16 A c =  6,82 A c/a =  1,64 D. bereehnet 5,01.

Fiir P b J2 werden in der Literatur yersehiedene voneinander abweichende Werte 
angegeben. Naeh Best. der Vff. ist:

P bJ2 a =  4,53 A c =  6,92 A c/a =  1,53.
(A tti R . Acead. Lincei [Roma], Rend. [6] 10. 522— 27. 17/11. 1929. Mailand, 
U niy.) W r e s c h n e r .

Otto Hahn u n d  Otto Werner, Uber Gruppenbildung radioaktiver Atomairten. 
Im Anschlufi a n  d ie  Arbeit vonH A H N  u . I m r e  (C. 1930 .1 .1280) nehmen Vff. a n , daB 
d ie  yon Ch a m ie  (C. 1929. II. 969) beobaehteten Gruppon n u r  dann auftreten, wenn 
es sich u m  radioakt. Stoffe handelt, die  N eigung  zur Bldg. sog. ,,Radiokolloide“ zeigen. 
D a  hierbei d e r  Ausdruck „N eigung  zu r Bldg. yon Radiokolloiden“ prakt. m it dem  
makroskop. Begriff d e r  Hydrolysierbarkeit gleichgesetzt werden kann, is t das Auf
treten von Gruppen.in Lsgg. radioakt. Stoffe n u r  dann zu erwarten, wenn naeh dem  
chem. Charakter des Elementes u . der Art d e r Lsg. die  Mógliehkeit einer Hydrolyse 
gegeben ist. D ie Hydrolysenprodd. lagern sich dann a n  d ie  beim ub lieh en  Arbeiten 
stets. yorhandenen Verunreinigungen a n  u . werden so p h o to g rap h . nachgewiesen 
(vgl. J ę d r z e j o w s k i , C. 1929. II. 830). N ich th y d ro ly sie ren d e  E lem en te  u. solche 
Lsgg., bei denen die  Hydrolyse durch Saurezusatz oder Komplesbldg. aufgehoben 
ist, geben keine Gruppen. Diese Vorstellungen konnen experimentell bestatigt werden. 
Das typ. „Radiokolloid“ Th C laB t den E influB  der Saurekonz. (HC1) auf die Gruppcn- 
bldg. deutlich erkennen. Durch Erhóhung der Aciditiit wird die Hydrolyse u. damit 
die Gruppenbldg. zuriickgedrangt. Das gleiche Ergebnis wird durch Zusatz von  
Neutralsalzen erreicht; Alkali- u. Erdalkalichlorid yerhindern durch Bldg. 1. Kom- 
plexe m it Wismutoxychlorid die Hydrolyse u. Gruppenbldg. Dagegen bleiben Sulfate 
unwirksam. Wirksam is t Mannit durch Bldg. 1. Komplexe, unwirksam Ham stoff 
u. Traubenzucker. Ais Beispiel eines nicht hydrolysierenden Salzes wurde Radium- 
bromid untersucht, das auch in neutraler Lsg. keine Gruppenbldg. zeigt. (N a tu rw iss . 
17. 961— 62. 6/12. 1929. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Chem.) L e s z y n s k i .

A. Dorabialska, Die Warmeenlwicklung des Poloniums. (Vgl. C. 1930. I. 1267.) 
Mit einem friiher (C. 1928. I. 380) besehriebenen adiabat. Mikroealorimeter wird die 
Warmeentw. yon 2 Po-Praparaten von ca. 3000 elektrostat. Einheiten bestimmt. In 
der ersten Yersuchsreihe wird eine Po- Quelle von 3125 elektrostat. Einheiten, die auf
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einer Ag Folie niedergeschlagen ist, benutzt; die Messungen werden in versohiedenen 
Calorimetern aus Al, Zn, Ag u. Cu versehiedener Dicke ausgefiilirt. In  einer zweiten 
Yersuchsreihe wird der EinfluB der Unterlage des Po m it einer Quelle von 2607 elektr- 
stat. Einlieiten, die auf N i niedergeschlagen ist, untersucht. Die Calorimeter waren aus 
Cu, Zn u. Ag. AuBerdem wurde eine Mefireihe m it einer Po-Quelle, die in einom 
N-gefullten Cu-Róhrchen entłialten war, ausgefuhrt. Der M ittelwert der 3 MeBreihen 
ergibt 24 Cal./Stde. m it einem Fehler von 1,2%. Die aus diesem Wert bereehnete 
Anzahl der a Strahlen betragt 3 ,35 -1010 pro Sek.; die Gesohwindigkeit der a Strahlen 
is t 1 ,59-108 cm/sec. (Compt. rend. Aead. Sciences 1 8 9 . 988— 90. 2/12.1929. 
Paris.) G. S c h m id t .

J. M. Bijvoet und W. A. Frederikse, Das Streuungsvermvgen fu r RonłgenstraMen 
mul die Elekironcni-erteilung des H-Ions. Vorl. Mitt. (Vgl. BlJYOET, C. 1 9 2 8 . I. 469.) 
Vff. untersuchten quantitativ dio Diffraktionsintensitaten von LiH . Numer. Daten 
liegen noch nicht vor. Vff. folgern, daB die beobachteten Diffraktionsintensitaten 
in  guter tJbereinstimmung m it dem Atommodell der Quantenmeehanik sind. (Rec. 
Trav. chim. Pays-Bas 4 8 . 1041— 46. 28/8. 1929. Amsterdam, U niy.) K . W o l f .

Yoshikatsu Sugiura, Die Richtung sverteilung der Intensiłał des konlinuicrlichen 
Ronlgenspektrum-s. (Vgl. C. 1 9 2 9 . II. 1889.) Vf. berechnet ąuantenmechan. die Intensitat 
u. Polarisation der von einer estrem  diinnen Scliicht unter Einw. yon Kathodenstrahlen  
in  bestimmter Richtung emittierten kontinuierlichen Róntgenstralilung. Durch einen 
besonderen Ansatz, der den Zusammenhang zwischen diskretem u. kontinuierlichem  
Spektrum herstellt, wird die Auswertung der im Intensitatsausdruck auftretenden 
Integrale ermóglieht. Das Ergebnis wird am vorliegenden Erfahrungsmateiial, der 
Emission diinner Aluminiumfolien gepriift; die ais erste Naherung aufzufassende 
Theorie wird qualitativ bestatigt. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 11. 
251— 90. 15/10. 1929.) E is e n s c h it z .

J. Stark, Weitere Beobachtungen iiber die Dissymmelrie der Emission von Serien- 
linien. Weitere Beobachtungen an einer Reihe von H- u. He-Limen ergeben die 
Festlegung folgender RegelmaBigkeit bei dem in einer vorigen Zuschrift (C. 1 9 2 9 . 
II. 1379) beschriebenen Dissymmetrieeffekt: Alle Starkeffektkomponenten, die im 
elektr. Feld eine Rotverschiebung zeigen, werden in der Richtung des Feldes schwiicher 
em ittiert ais in der Richtung gegen das Feld; Linien, die sich mit wachsender Feld- 
starke nach Violett verschieben, zeigen das entgegengesetzte Yerh. (Naturę 1 2 4 . 
946. 21/12. 1929. Munchen-GroBhesselohe.) E. R a b in o w it s c h .

L. Vegard, Neue Typen von Emissionsspektren. In einer Reihe von vorangehenden 
Arbeiten hat Vf. iiber Luminescenzspektren rerfestigter Gase berichtet, die sich durch 
Uberlagerung von Elektronenspriingen u. von Schwingungen der Atome im ICrystall- 
verband deuten lassen. Eine nahere Unters. des Luminescenzspektrums des N 2 fiihrt 
zu der Auffindung einer „Feinstruktur“ aller Linien (4— 7 Komponenten im  Abstand 
von 40 bis 70 cm-1  roneinander). Folgende Deutung wird vorgeschlagen: D ie a-Form 
des festen N» besitzt ein ausgesprochenes Molekulgitter. Demnach darf man die 
gróBeren Schwingungsquanten (1200— 1400 cm-1 ), dio den Abstand der einzelnen 
Spektrallinien voneinander bediiigen, den Schwingungen von N-Atomen im N 2-Mol. 
zuschreiben, die neu entdeckten kleinen Quanten dagegen den Schwingungen der 
N 2-Moll. im  Krystallverband. (Naturwiss. 1 8 . 67— 68. 17/1. Naturę 1 2 5 . 14. 4/1. 1930. 
Oslo, Phys. Inst.) E. R a b in o w it s c h .

W. Finkelnburg, Kontinuierłiche Gasspektren. Zusammenfassender Bericht mit 
ausfuhrlichem Literaturverzeichnis, das 323 Arbeiten iiber kontinuierłiche G asspek tren  
enthalt. Inhalt: 1. Atom-Grenzkontinua (Ionisierungsspektren), 2. Molekuł-Grenz- 
kontinua u. Pradissoziationsspektren (Zerfallskontinua), 3. Besondere Diskussion der 
noch nicht endgiiltig gedeuteten Halogenkontinua, 4. Wasserstoffkontinua, 5. Kon- 
tinuierliche Quecksilberbande , 5. Kosm. Kontinua (Kometen, Korona), 6. Konti- 
nuierliche Spektren, die bei hohen Drucken u. Tempp. erzeugt werden (Flammen- 
spektren; Gasentladungsspektren bei hohem Druck, Unterwasserfunken). (Physikal. 
Ztschr. 31. 1— 21. l / l . )  E . R a b in o w it s c h .

G. W. Kellner, Die lonisierungsspannungen von Atomkonfig-urationen m it 2 Elek- 
tronen. AnlaBlich einer Veróffentlichung von H y l e r a a s  (C. 1929. II. 127) weist 
Vf. darauf hin, daB er schon vor H y l e r a a s  die wellenmeehan. Berechnung der Grund- 
terme von H e u. von Ionen m it zwei Elektronen durchgefiihrt hat, nach einer gleichen 
Methode, wenn aueh m it weniger w eit getriebenen Genauigkeit. (Naturwiss. 18. 86. 
24/1. Berlin.) E. RABINOWITSCH.
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W illiam  W. Watson, Unslabilitał von Rolationslermen und die Entkopplung des 
Elektronenbahn-Drehimpulses von der Kernachse in  zweiatomigen Molekiilen. Vf. dis- 
kutiert das anomale Verh. der Rotationsterme des CaH u. BaH  bei łiohcn Rotations- 
ąuantenzahlen u. fiihrt dieses Verh. auf die Entkopplung des -Ł-Vektors vor der Kern- 
achse zuriłek (eino sonst nur beim H 2 u. He2 gut untersuehte Erscheinung). Diese 
Entkopplung mu£ nach der Meinung des Vf. eine Bedeutung haben fur die Begrenzung 
der Rotationsenergie, die ein Mol. aufzunehmen vermag, u. mu 13 daher bei der Deutung  
des oft beobachteten plotzlichen Abbrechens der Banden bei bestimmten Rotations- 
zahlen beriicksichtigt werden. (Physical Rev. [2] 34 . 1010— 14. Okt. 1929.) E. R ab .

A. G. Shenstone, Sekundare Diffrakticnsmazima von Spekiralłinien. Vf. ent- 
nimmt aus einigen neuen Veróffentlichungen, daC yiele Spektroskopiker die Tatsache 
vergessen haben, dafi jede im Spektrograph erseheinende Spektrallinie nur das zentralo 
Beugungsbild der Lichtąuelle ist, welehes nach beiden Seiten von weiteren ahnlichen 
Bildern kleinerer Intensitat umgeben ist. Er zeigt an Hand von Abbildungen, wie 
stark diese Nebenmaxima bei geeigneten Lichtąuellen u. langer E sposition werden 
kónnen u. weist auf die Notwendigkeit hin, bei Feinstrukturmessungen u. Raman- 
effektunterss. besonders genau auf solche Diffraktionserscheinungen zu achten. (Phy
sical Rev. [2], 34 . 726— 29. 1/9. Princeton, U niv., P a l m e r  Phys. Lab.) R a b .

E. Lau und O. Reichenheim, Uber eine Methode zum Nachweis der Anregungs- 
spannungen verschiedener Spektra in  der Gasentladung. Wenn man dem II2 Gase m it 
kleinerer Ionisierungsspannung zumiselit, so wird der Potentialverlauf an der Grenze 
zwischen dem PAEADAYschen Dunkelraum u. der positiven Saule verandert; an dio 
Stelle eines scharfen Sprungs tritt ein allmahliehes Ansteigen. Das Ergebnis dieser 
Vera.nderung des Feldverlaufs ist, dali die verschiedenen Spektren des H 2 u. der Zusatz- 
gase n ic h t  gleiehzeitig, sondern n ach  ihren Anregungssparmungen abgestuft auftreten; 
z. B. erscheint in  einem H2 +  N 2 +  Hg-Gemisch am nachsten zum Dunkelraum  
das Hg-Spektrum, dann die roten, spater die blauen N 2-Banden, nocli spater die 
Balmerlinien u. erst zum SchluB das Viellinienspektrum. Eine analoge Erscheinung 
kann man sta tt in  der positiyen Saulo auch im Anodenleuchten beobaehten, wenn 
man die Anodę bis zum Yerschwinden der positiven Saule vorschiebt; durch Erhitzen 
der Metallanode kann man Metalldiimpfe in die Entladung bringen, u. die Metallinien 
erscheinen im Spektrum ebenfalls nach ihren Anregungssparmungen abgestuft. 
(Naturwiss. 18 . 86— 87. 24/1. Berlin-Charlottenburg.) E . R a b in o w it s c h .

S. Goudsmit und R. P. Bacher, Der Paschen-Back-Effekt der Hyperfeinslrukl-ur- 
komponenlen. (Vorl. Mitt.) Die Unters. der Hyperfeinstruktur im wachsenden Magnet- 
feld gibt die Móglichkeit, alle Stadien des PASCHEN-BACK-Effektes zu beobaehten, 
wahrend dies bei den Multiplettkomponenten prakt. nicht vollstandig durchfiihrbar 
ist. PASCHEN-BACK-Effekt der Multiplettkomponenten besteht in  der allmahlichcn 
Entkopplung des Bahnimpulses l von dem Drallimpuls 5 durch waehsendes Magnetfeld; 
der PASCHEN-BACK-Effekt der Hyperfeinkomponenten —  in der analogen Entkopplung 
des resultierenden Elektronenimpulses j  von dem resultierenden Kernimpuls i. Yff. 
leiten die theoret. Formeln des PASCHEN-BACK-Effektes fur Hyperfeinstruktur- 
komponenten ab, dio sich von den allgemeinen ZEEM A N -Effektfornleln von H e i s e n -  
b e r s  u. J o r d a n  (C. 1 9 2 6 . II. 702) u. von D a r w i n  (C. 1 9 2 7 . II. 1669) nur infolge der 
versohiedenen Auswahlregeln fiir l \A 1 =  T 1) u. fur {A j  =  T 1 oder 0) unterscheiden. 
Ais Beispiel der empir. Anwendung wird das Aufspaltungsbild der Linie 3776 A  bei 
43350 Gauss nach einer noch unveroffentlichten Aufnahme von B a c k  u .  W u lf  mit- 
geteilt. Das Bild entspricht einer noch nicht Tollstandigen PASCHEN-BACK-Umwand- 
lung; die Komponentenabstande u. -intensitaten stimmen gut m it den Berechnungen 
uberein. (Physical R ev. [2] 34. 1499— 500. 1/12.1929. Univ. of Michigan.) E . R a b .

G. Balasse und G. Galet, Jodspektren bei schwacher Anregung. Vff. beschreiben 
das Spektrum des Jods, das durch ungedampfte schwingende elektrodenlose Ent- 
ladungen erzeugt wird; diese Anregungsart bringt nach Erfahrung von B a l a s s e  
(vgl. C. 1927- II- 215) vonviegend Bogenlinien hervor. Es wird eine Tabelle von  
ca. 200 J-Linien (2300— 5235 A) mitgeteilt, die wahracheinlich dem Bogenspektrum  
zugeschrieben werden diirfen. Es wird weiterhin das Auftreten der Banden u. Kon
tinua u. ihre Variation m it der Temp.-Anderung im eigentlichen Entladungsrohr u. 
im Ansatzrolir m it J  bebandelt. Das Maximum bei 4770 A yerschwindet bei 600°, 
wahrend das Maximum 3430 A noch bei 800° beobachtet werden kann. Das erste 
ist demnach dem J 2, das zweite dem J  zuzuschreiben. (Buli. Acad. R oy. Belg., 
Classe Sciences [5] 15 . 913— 27.1929. Bruselles, Univ. librę, Fac des Sciences.) E . R ab .
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S. M. Naude, E in  Sticksloffisotop von der Masse 15. Vorl. Mitt. Vf. untersuclit 
die 1 — >- O-Bande (2154 A) u. die 0 — y  O-Bande (2269 A) des NO auf etwaige Iso- 
topenstruktur. Die Isotopenaufspaltung ivird theoret. vorausbercchnet fiir die Moll. 
N(m)Ouo>> (gewohnliches NO) N U4)0 Q7), N^jOdg) u. N U5)0 (16). Die zu erwartenden 
Verschiebungen betragen z. B. fiir die Qr Kanten der 1 -— y  O-Bande 35,193, 67,030 u. 
45,729 cm-1 . D ie Unters. wird in  Absorption durchgefuhrt m it einer H2-Lampe ais 
Lichtąuelle. Alle 3 isotopen Modifikationen werden auf den vorausberechneten Stellen  
gefunden. Dureli Veranderung der NO-Dielite iiberzeugte sich der Vf., daB die ver- 
schobenen Kanten den Isotopen des NO u. nicht polymeren Moll., wie (NO)2, an- 
gehoren. D ie Anzahl der Moll. N [15)0 (i6) is t etwa gleich derjenigen der Mdli. N (14)0 (18). 
Es scheinen auch Andeutungen von N(10)O(18)-Kanten vorhanden zu sein. (Physical 
B ev. [2]. 34 . 1498— 99. 1/12. 1929. Chicago, U niv., R y e r s o n  Pliys. Lab.) R a b .

W. R. V. W ijk, Intensitatsmessungen im  Bandenspeklrum des Stickstojfs. Die 
Messungen von O r n s t e in  u. V. WlJK (C. 1 9 2 8 . II. 1651) ergaben fiir das Intensitats- 
verhaltnis der geraden zu den ungeraden Rotationslinien in  den negativen N 2-Banden 
den Wert 2,0: 1, was ais Beweis eines Kerndralls von der GroBe i  =  1 angeselien werden 
kann. Dieses Ergebnis war angesichts der ungeraden Anzahl der im N-Kern ent- 
haltenen Teilclien uncrwartet u. bedeutungsvoll. Vff. untersuclien daher, ob man 
auch bei der Variation der Entladungsbedingungen u. bei der Ausmessung anderer 
Bandensysteme zu demselben Intensitatsverhaltnis kommt. E s wird die Bandę 
3914 A der negativen Gruppe (N2+) bei Drucken 0,003— 30 mm N 2 untersucht u. 
der Wert 2,0 fur das Intensitatsverhaltnis bei allen Drucken bestiitigt. AuGerdem 
wird die positive Bandę 3371 A des neutralen N 2 ausgemessen; an die Stelle des Ver- 
haltnisses der geraden zu der ungeraden Rotationslinien tr itt in diesem Ealle das 
Verhaltnis der beiden Dublettkomponenten der aufgespaltenen Rotationslinien; 
auch dieses Verhaltnis wurde zu 2,0 bestimm t. (Ztschr. Physik 5 9 . 313— 19. 9/1. 
Utrecht, U niv., Phys. Lab.) E . R a b in o w it s c h .

D. Burger, Untersucliungen iiber die Ildium spcktrcn. Unterss. iiber das Inten- 
sitatsverhaltnis der „D ublett“ -Komponenten der Ortho-Heliumlinien (die ihre wahre 
Triplettstruktur bestatigen); iiber das Intensitatsverhaltnis Triplett: Singulett u. uber 
den Abfall der Intensitaten in  den Nebenserien m XD  — >■ 2 lP ; m 3D  — y  2 3P ,
m 1S — y  2 JP  u. m 3S ---- y  2 3P  bis zum 12. bis 17. Serienglicd (vgl. C. 1 9 2 9 . II.
2302). (Arch. Nćerland. Sciences exact. nat. Serie 3a. 12 . 147— 63. 1929.) R a b .

W. Elenbaas, Intensitaten im  He-Speklrum ais Funktion von Druck und Eleklronen- 
geschwindigkeit. II . In  Fortsetzung einer friiheren Arbeit von P e t e r l  u . E l e n b a a s  
(C. 1 9 29- II. 135) bestim m t Vf. die Anregungsfunktion der p-He- u. o-He-Linien bei
0,1 u. 0,04 mm He-Druck. Aufgenommen wurden a!le 14 sichtbaren He-Linien (3889 
bis 6678 A) bei Elektronengeschwindigkciten 28— 250 Volt. E s werden niclit nur dio 
Intensitaten der einzelnen Linien bei verschiedener Elektronengeschwindigkeit,sondern 
auch die Intensitatsverhaltnisse der Linien zueinander bestimm t. Alle Anregungs- 
kurven scheinen aus zwei Teilen zu bestehen: der erste Anstieg fiihrt zu einem Maximum 
bei 30— 40 V., worauf eine Abnahmc u. ein Wiederanstieg zu einem zweiten Masimum  
folgt. In der Sdl'ie m 1P  — ->- 2 * 5  is t  das erste Maximum nur schwach angedeutet; 
in den Serien m 3P  n 3S  fehlt der Wiederanstieg, diese Triplettserien weisen nur 
ein Intensitatsmaximuin bei kleinen Voltzahlen auf. Weitere Ergebnisse der Arbeit 
beziehen sich auf das Verhaltnis der Linienintensitat bei 0,1 zu derjenigen bei 0,04 V., 
das nieht konstant gleich 2,5 ist, sondern m it zunehmendcr Elektronengeschwindigkeit 
zunimmt, was man auf sekundare Intensitatsverschiebungen durch StóBe 2. A rt zu- 
riickfuhren kann. E s wird weiterhin das Singulett-Triplett-Intensitatsverhaltnis be
stim m t; es nimmt m it wachsender Elektronengeschwindigkeit zu. Bei gróBerem Druck 
werden die Triplettlinien etwas begiinstigt. Der Intensitatsabfall innerhalb einer 
Serie hangt nicht von der Elektronengeschwindigkeit, wohl aber vom Druck ab. Zum 
SchluB werden Angaben gemacht uber die Anregungsfunktion der He+-Linie 4686 A, 
die erst oberhalb 75 V. erscheint, u. iiber die Anderung der Polarisation m it wach
sender Elektronengeschwindigkeit. Bei der Anregungsspannung ist der Polarisations- 

■grad Nuli; er erreicht einen maximalen W ert bei der doppelten Anregungsspannung. 
(Ztschr. Physik 5 9 . 289— 305. 9/1. Utrecht, U niv., Physikal. Inst.) E . R a b in o w its c h .

F . Paschen, Lym ans Heliumlinien. Zur genauen Best. der Wellenlangen der
L in ien  m  1P ---- y  1 lS  im  H e l-S p e k tru m  (d e r LYM ANschen „ e r s te n  H a u p tse r ie " ) ,  d ie
im Gebiet 5— 600 A liegt, schlagt Vf. ais Normalen die Linien der Lymanserie des H 

•(900— 1200 A) u. der Serien m * P — y i 2S  (230— 300 A) u. m * P , S  — y  2 P , S  des
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He+ (9B0— 1G50 A) vor. Die Wellenlangen doiser Linicn werden mit Hilfc der SOMMER- 
FELD schen Feinst.rukturformel genau berechnet, indem a) die Wellenlangen der ein- 
zelnen Komponenten bestimmt u. b) unter Benutzung der wellenmeehan. Intensitats- 
faktoren die Schwerpunkte der Linien ermittelt werden. Zum Vergleieli der H el-Linien  
m it den so gewonnenen Normalien wurden Aufnahmen verwendet, die Kruger m it 
einem 1,5 m-Konkav-Vakuumgitter im Physikal. Inst. der Cornell-Univ. (Ithaca, N . Y.) 
gewonnen hatte. Die genauesten Werte wurden erhalten dureh Vergleieh der H el- 
Linien in  der 2. Ordnung mit den H eli-L in ien  972,5, 992,4, 1025,3 u. 1215,1 A in  
1. Ordnung. Es ergeben sieli folgende Werte:

m  ł P — ^ l 1̂  m — 2 3 4 5 usw. bis 12
l  =  584,344 537,038 522,221 515,624........................

D ie Bereelinung der Grenze ergibt 1 1S0 =  198307,9, entsprechend einer Ionisierungs- 
spannung von 24,4764 Volt. Die LYMANsehe Deutung der Linie 591,420 A ais einer
Interkombination 2 3P 1 — y  1 1S0 wird dureh diesen 1 1»S'0-Wert bestatigt; die Ver-
mutung, daB die Linie 600,019 eine verbotene Kombination 2 l Sa— y  1 l S0 ist, wird 
dagegen widerlegt, da diese Kombination eine Wellenlange von 601,415 A ergeben 
miiBte. Die Natur dieser Linio bleibt ungeklart. Fur die erste krit. Spannung des H e 
(Erzeugung des metastabilen 2 3<S1-Zu3tandes) erhalt man den W ert 19,7301 Volt. 
F ur N-Linien in  derselben Gegend (1134,975, 1199,497, 1200,707 A) werden ebenfalls 
genaue Wellenlangen angegeben. (Sitzungsber. PreuB. Akad. Wiss., Berlin 1 9 2 9 . 
662— 66. 28/11.) E . R a b i n o w i t s c h .

E. Fermi, Uber den 4d-Komplex des Heliummólekuls. Mit Hilfe der ąuantcn- 
meehan. Stórungstheorie werden die Differenzen zwischen den Termen 4 d a ,  4 d n ,
4 d ó des Komplexes berechnet. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Bend. [6] 1 0 . 515— 17. 
17/11. 1929.) W r e s c h n e r .

P. Queney, Uber das Arsenspektrum im  eztremen Ullramoletl. Die Ergebnisse sind 
bereits in der C. 1 9 2 9 . II. 2410 ref. Arbeit enthalten. (Journ. Physiąue Radium [6]
10 . 448— 52. Dez. 1929.) E . R a b in o w it s c h .

G. H. Dieke und W. Lochte Holtgreven, Einige Banden des Kohlensiojfmolekiils. 
Das Spektrum einer kondensierten Entladung in einer KW-stoffatmosphare zeigt 
neben bekannten S w an- u. CH-Banden ein bis jetzt noch nicht analysiertes System. 
Dieses wird von den Vff. m it Hilfe eines 21 FuB-Konkavgitters aufgenommen u. die  
Rotationsstruktur aufgelost. Das Spektrum besteht aus 10 Banden («/ =  0, 1, 2, 3; 
n" =  0, 1 , 2, 3; 3398— 4102 A). Die Feinstruktur wird bei den 7 Banden 0 — V  0 
(3852 A), 1 — j- 0 (3607 A), 0 — y l  (4102 A), 1 — 1 (3825 A), 2 — >- 1 (3593 a ) ,
1 — ->- 2 (4068 A) u. 2 — y  3 (4042 A) naher untersucht. Jede Bandę enthałt zwei P -  
u. zwei .Ś-Zweige. In jedem Liniendublett (P x, P 2; B lt JR2) fehlt eine Linie (abwech- 
selnd P j oder P 2 usw.). Daraus folgt die Symmetrie des emittierenden Molekiils (wahr- 
seheinlich C2) u. der Singulettypus des Systems (wahrscheinlich 1iZ‘— y  1TL). Folgendo 
Molekularkonstanten werden berechnet:

"o B' B ” J ' J " CJ)j

in  —y  in  .
m  —y  m  .

• 25 969,16 
19 373,87

1 773-’ '44
1,750

1,601 i 
1,626

15,62
15,84

17,? 2 
17,03

1764,9
1752,4

1584,2
1618,1

(Swan-Banden)
v0 =  Elektronensprungfreąuenz; B' u. B ” =  Konstanten der Rotationsenergiegleichung; 
J ' u. J"  die Tragheitsmonemte (s -1 0 40); <u0' u. w„" die ersten Schwingungsąuanten. 
(Naturę 1 2 5 . 51— 52. 11/1. Groningen, Rijks-Univ., Natuurkund. Lab.) R a b .

A lb r e c h t  U n s ó ld , Uber die Bałmerscrie des W asserstoffs im  Sonnenspektrum . 
Die hohe Intensitat der Balmerlinien im Absorptionsspektrum der Sterne is t auf- 
fallend, da zu ihrer Absorption H-Atome im zweiquantigen Zustand (10 V  Anregungs- 
energie) erforderlich sind. Vf. untersucht daher niiher die Balmerserie im Sonnen
spektrum. Wahrend man auf Grund visueller Beobachtungen fruher annahm, daB 
die Balmerserie nur bis H^ im Sonnenspektrum enthalten ist, findet man beim Photo- 
metrieren auch weitere 10 Serienglieder. Die genaue Unters. der Linienform fiihrt 
zur Annahme, daB die Form der spateren Serienglieder durch den Druck- u. Stark- 
effekt bestimm t wird, wahrend die Form der ersten Serienglieder der waliren L o r e n t z -  
sehen Dampfungsverbreiterung entspricht u. somit eine reine Funktion der Anzahl 
der absorbierenden Atome darstellt. Vf. berechnet daraus die Anzahl der 2-quantigen 
H-Atome in der umkehrenden Schieht der Sonne zu 5-1016 pro qcm. Wenn man
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daraus nach der BoLTŹMANNschen Verteilungsformel die Gesamtzahl der H-Atomo 
berechnet, so erhalt man ca. 2 -1026, was ełnem H-Druck auf der Basis der umkelirenden 
Schicht von etwa 1 at entspricht. Dieser Wert is t unmóglieh; der wirkliche H-Druck 
kann nach verschiedenen Uberlegungen nicht iiber 10-4 bis 10-3 a t betragen. Die 
Verteilung der H-Atome auf den ein- u. den zweiąuantigen Zustand in der Sonnen- 
atmosphare gehorcht also nicht der BoLTŹMANNschen Formel, es findet vielmehr 
eine Anhaufung der angeregten Atome sta tt. Der Vergleich m it Beobaehtungen v o n  
A d a m s  u .  R u s s e l l  (C. 1 9 2 8 . II. 1859) an Sternen zeigt, daB solche Anhaufungen 
hochangeregter Atome auch bei andern Elementen stattfinden, daB aber m it zuneh- 
mender Sterntcmp. die Abweichungen vom therm. Gleichgewicht allmahlich ver- 
schwinden. Eine befriedigende Erklarung fur die anomale Anhaufung hochangeregter 
Atome in  kiilteren Sternen (zu denen die Sonne gehórt) kann noch nicht gegeben 
werden. Im SchluBabschnitt werden einige Beobaehtungen iiber die H-Linien in  der 
Chromosphare u. in den Protuberanzen m itgeteilt. (Ztschr. Physik 59 . 353— 77. 9/1.
Miinchen, Inst. f. theoret. Physik.) E. R a b in o w it s c h .

J. L. Snoek jr., Priifung der Quantenmechanik des Wasscrsłoffałoms durch Ab- 
sorptionsmessungen in  der Babnerserie. Vf. untersucht die Absorption der Balmer- 
linien in einem elektr. angeregten H 2-Geisslerrohr. Der Vergleich der Absorption der 
beiden IComponenten der H^-Linie m it Hilfe eines Eehelons fiihrfc zur Verneinung 
des metastabilen Charakters des ersten angeregten H-Zustandes (der von der alten  
SOMMERFELDschen Theorie gefordert, v o n  der neuen Elektronendralltheorie der 
Feinstruktur unwahrscheinlich gemacht wurde). Die absol. Best. des Absorpfions- 
verhaltnisses u. H^/H^, ergibt eine befriedigende t)bereinstimmung m it der
ScHRODiNGERschen Thorie. (Arch. Nćerland. Sciences exact. nat. Serie 3a. 12. 
164— 204. 1929.) E. R a b in o w it s c h .

L. Goldstein, U ber das IntensitatsverM ltnis der Feinstrukturkomponenten im W assir- 
stoffspektrum. Vf. berechnet die re)ativc Intensitat der Peinstruktirrkomponenten im 
H-Spektrum m it Hilfe der D iR A C schen relativist. Gleichungen. D e r Vergleich mit 
den empir. Werten fallt unbefriedigend aus. Vf. meint aber, daB ein einwandfreier 
Vergleich erst dann moglich sein wird, wenn das Experiment die Abtrennung des 
Anregungseinflusses u. die Best. des „reinen“ Emissionsverhaltnisses erlauben wird. 
(Journ. Physiąue Radium [6]. 10. 439— 47. Dez. 1929.) E . R a b in o w it s c h .

E. Fermi, U ber das Intensitdtsverl>allnis der Dubleltkomponenten der Alkalien. 
Vf. zeigt, daB man die empir. gefundenen Abweichungen des Intensitatsverhaltnisses 
der Dublettkomponenten in den Hauptserien der Alkalien von dem Wert 2 theoret. 
deuten kann. Der aus den Intensitatsregeln folgende Wert 2 wird namlich von der 
Wellenmechanik nur bei Benutzung ungestorter Eigenfunktionen geliefert; wenn man 
die Storung durch andere Terme derselben Serie beriicksichtigt, erhalt man schon in 
erster Naherung eine viel bessere Tjbereinstimmung m it der Erfahrung (z. B . 4,3 fiir 
das zweite Cs-Dublett u. 2,16 fiir das zweite /i-D ub lett gegen die empir. Werte 3,85 u. 
2,10). D ie groBe Abweichung vom Wert 2 beim zweiten Serienglied riihrt von dem 
EinfluB des ersten Serienglieds her, der viel starker m it dem gemeinsamen Endterm  
der Serie kombiniert. (Ztschr. Physik 59 . 680—86. 1/1. Rom.) E. R a b in o w it s c h .

Ernest O. Lawrence und N. E. Edlefsen, Pliotoionisation von Kaliumdampf. 
Vff. untersuehen die Photoionisation des K-Dampfs (210°) ais Funktion der Wellen- 
lange des absorbierten Lichtes in derselben Apparatur, die schon friiher (C. 1930 .
I. 641) zur Unters. des Rb u. Cs gedient hat. Es ergibt sich eine Ionisierungsfunktion 
m it z w e i  M asimalstellen (2856 A =  Seriengrenze, u. 2340 A). Das erste Maximum 
u. der Verlauf der Kurve ań beiden Seiten dieses Maximums entspricht vollkom m en 
den Beobaehtungen an Cs u. Rb; keine Parallele findet beim Cs u. Rb das Auftreten 
eines Minimums bei 2700 A u. eines neuerlichen Anstiegs nach kurzeń Wellen mit 
einem sehr hohen Maximum bei 2340 A (dieses Maximum is t etwa 3-mal hoher ais 
das erste). Die schon friiher ausgesprochene Hypothese, wonach dieser Teil der Kurve 
der Ionisation von K 2-Moll. entspricht, wird diskutiert u. wegen der kleinen Anzajil 
dieser Moll. im Dampf ais unwahrscheinlich bezeichnet. (Physical R ev. [2]. 34 . 1056 
bis 1060. Okt. Univ. of California, Dep. of Phys.) E . R a b i n o w i t s c h .

Ebbe Rasm ussen, Serien im  Spektrum der Radhnnemanalion. Vf. fiihrt eine 
Neuuntersuchung des RaEm-Spektrums aus; ais Zusatzgase werden Ar u. He benutzt. 
Im  extremen Dltraviolett werden zwei starkę Linien gefunden, die offenbar Resonanz- 
linien derRaEm darstellen: 1785,8 A =  2 s2 — >-1 V (6,905 V.), 1451,6 A =  2 s., — Y 1? 
(8,494 V.). Im  nahen U ltrayiolett im Sichtbaren u. im  Ultrarot werden auBer den
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bercits bekannten eine Eeihe von neuen Linien ausgemessen. Es gelang, 8 Serien
zusaminenzustellen, die ais Hauptserien: m pk ---- y  2 s4 u. m p k — >• 2 s5 (k =  5— 10)
gedeutet werden. Die Extrapolation der Grenze fiihrt zur Best. der absol. Termwerte. 
Fur den Grundterm 1 p0 1iSr0 findet Vf. 86704 c m '1, was einer Ionisierungsspannung 
von 10,70 V. entspricht. (Naturwiss. 18. 84— 85. 24/1. Kopenliagen, U niv., Inst. f. 
theoret. Phys.) E. R a b in o w it s c h .

E rik  Svensson, Uniersuchung uber das Bandenspeklrnm des Cadmiumhydrids. 
Vf. fiihrt eine Neuausmessung von Platten u. Analyse des CdH-Spektrums durch. 
Das teilweise sehon friiher bekannte siehtbare Bandensystem 27Z‘/„> >/.— ->- -Z  wird 
yollstandiger analysiert u. 2 neue Systeme, 2 Z ' — >- 2Z  im Ultraviolett u.’ 22 "  — y  -TI, 
werden eingeordnet. Das System 2 TL — y  2Z  enthalt 18 Banden im Gebiet 3800 bis 
5600 A. Es werden yollstandige Linientabellen fiir 9 Banden: 4500, 4791, 5081, 5368, 
4300, 4198, 5146, 4026 u. 3980 A wiedergegeben; alle Banden haben — genau wie die 
entspreehenden MgH-, ZnH- u. HgH-Banden —  je zwei P-, Q- u. R-Źweige. Die 
aus der Rotationsanalyse berechneten Molekiilkonstanten der Terme 2Z  u. 2 TI sind in 
Tabelle 1 enthalten. Das System 2 Z ' — ->- 2Z  bildet eine Serie von naeh R ot abschat- 
tierten Banden, die das Gebiet 3500—2900 A ausfullen. Die Banden enthalten je 
zwei P- u. R-, aber keine Q-Zweige. Vollstandige Linientabellen werden fiir die Banden 

'3524, 3420, 3332, 3249, 3174, 3042 gegeben; 2J5'-Termkonstanten siehe in  der Tabelle. 
Die Banden des 2S '  — •>•2Z -Syst-ems zeigen Perturbationen, die offenbar auf einer 
energet. Resonanz der 2-S'-Zustande m it hochschwingenden 2//-Z ustanden beruhen. 
Von dem 2Z "  — -> 2iZ-System wird eine Bandę gefunden, die im Sichtbaren bei 
4930 A liegt; da sie naeh R ot abschattiert is t u. nur P- u. R-Zweige enthalt, kann 
sie dem 2TL— >- 2Z,-System nicht angekóren; die Ubereinstimmung der Rotations-
struktur des Endterms dieser Bandę m it dem Anfangsterm der 2TT/, (1/ 2) -----y 2Z-
Banden laBt sie ais die Kombination eines hochangeregten 2JC"-Terms m it dem Term 
-TT';.  ( ł/j) erscheinen.

Tabelle 1. Termkonstanten des CdH.

Term n B J n . 10« rn ( h D

22 ...................... ’/» 0 5,32 5,207 1,785 0,67 Volt
3/2 1 337,1 5,04 5,496 1,833 =  15,5 kcal
5/, 2 459,3 4,71 5,881 1,897 == 5425 cm-1
7* 3 614,8 4,32 6,412 1,981

■ 7 j 4 496,1 3,81 7,270 2,109

277v, . . . . ‘A 22 271,5 5,95 4,655 1,687
*/* 23 948,6 5,73 4,834 1,720

-n-i, . . . . 7, 23 272,1 6,02 4,601 1,678
7 . 24 952,6 5,78 4,792 1,712
7 j 26 563,8 5,4 5,130 1,771

-E ’ 7 S 28 359,1 2,91 9,519 2,413 0,91 Volt
*/* 29 205,4 2,79 9,928 2,464 =* 20,9 kcal
5/2 29 996,4 2,72 10,184 2,495 =  7400 cm-1
7» 30 757,5 2,67 10,375 2,519
9/2 31 489,0 2,59 10,695 2,558

"/s _ — — —
” /» 32 849,4 2,45 11,306 2,629
‘7* 33 479,5 2,35 11,787 2,685

J yr/
e/t?) 42 527,7 5,03 5,507 1,835 |

n =  Schwingungsąuantenzahl; v — Hohe des rotationslosen Terms iiber dem Grund
term * E (7 ,) ;  B  =  Konstantę der Rotationstermgleichung; J n =  Traghcitsmoment; 
r„ =  Kernabstand im  rotationslosen Zustand; D  — Dissoziationsenergie des Terms.

Wenn man fiir den *2- Grundterm eine Dissoziation in die unangeregten Atome 
Cd (1Ś) +  H  (2S) annimmt, so entspricht die Hohe der Konvergenzgrenze des 2S'~ 
Terms (28359 +  7400 —  5425 =  30344 cm-1  =; 3,74 V. tiber der Konvergenzstelle des 
Grundzustandes) gut einer Dissoziation in ein unangeregtes H-Atom (2S) u. ein Cd- 
Atom im  ersten'angeregten Zustand (3P 0 =  3,78 V.); doch is t auch ein Cd- (3P{) Atom
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ais Dissoziationsprod. nicht ganz ausgeschlośsen. Zum SchluB der Arbeit wird erwahnt, 
daB die gegebene Deutung der Bandę 4930 A noch nicht endgiiltig ist; es is t  u. a. 
aueh eine Deutung ais 2iZ ( y 2) — >-22 "  moglich, mit eincm in der Nahe des Grund- 
terms liegendcn Endterm 2£ " .  (Ztsclir. Physik 5 9 . 333— 52. 9/1. Stockholm.) R a b .

R. Mecke und R. M. Badger, Das Absorptionsspektrum von Ammoniakgas im  
nalien Ullrarot. (Trans. Faraday Soc. 25- 936— 38. Dez. 1929. Bonn, Univ. — C. 1 9 3 0 .
I .  10.) D a d i e u .

Maurice Lambrey, Der Einflu/3 fremder Ga-se avf das Absorptionsspektrum des 
Slicl:oxyds. (Vgl. C. 1 9 2 9 . II. 3212.) Die spektroskop. Untcrs. des chem. Gleichgewichts:
2 NO„ 2 NO +  0 2 zeigt, daB die Beimischung eines absorbierenden Gases, wie N 0 2 
zu NO stets eine Zunahme der opt. D . des NO verursacht. Die aus den Absorptions- 
koeffizienten des reinen Gases berechnete NO-Menge scheint groBer zu sein, ais die 
aus den chem. Gleichgewichtsgesetzen berechnete NO-Mengo, auch wenn man die 
photochem. Zers. des N 0 2 durch ultraviolettes Licht in  Rechnung zieht. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 1 90 . 261— 63. 27/1.) W r e s c h n e r .

Julius v. Koczkas, Die u ltrw iolettc Absorption der anorganisclien Salzlosungen.
I . Die Absorption der Chloride. Vf. untersucht m ittels Quarzspektrographen u. Sektor- 
photometer die ultraviolette Absorption (2400— 4400 A) von HCl, L iC l, CaCl2, SrCl2, 
BaCl2, MgCU, CdCl2, CoCl2, M nCl2, ZnCl2, AlCl3, N iC ł2, CuCL, FeCl3 in  wss. Lsg. 
verschiedener Konzz. D ie Erdalkalichloride haben bei ca. 2690 A eine Absorptions 
bandę; der Extinktionskoeffizient nimmt von B a  gegen Ca ab. Bei M n, Zn, A l  werden 
nur schwaehe verwaschene Banden gefunden. Bei Cu, Fe werden Abweichungen vom  
BEERschen Gesetz festgestellt. (Ztschr. Physik 5 9 . 274— 88. 2/1. Pćcs, Phys. Inst. 
d. „Elisabeth“ Univ.) E i s e n s c h i t z .

K. SchloBmacher, Absorption und Lichtbrećhung der roten, blauen und violetten 
Spinelle von Ceylon. Zur Best. der Absorption im sichtbaren Gebiet wurde die Photo- 
zelle angewendet. D ie untersuchten roten u. blauen Yarietaten des Spinells wurden 
bei gleicher Farbę in verschiedener Farbdichte ausgemessen u. es wurde versucht, 
bei den dunkleren Platten m it der hóheren Konz. der farbgebenden Substanz eine 
einfache Vervielfachung des Absorptionsvermógens anzunehmen. E s zeigen sich aber 
merkliche Anderungen der farbgebenden Wrkg. in  Abhangigkeit- von der Konz., so 
daB sich ahnlich wie bei kolloid verteilten Metallen EinfluB des Dispersionsgrades 
ergibt. Vf. fiihrt aus, daB auch Anderungen des inneratomaren Absorptionsvorganges 
yorJiegen miissen, infolge der m it der Versehiedenheit der TeilchengróBe verbundenen 
Anderung der Beziehungen zwischen dem Krystallgitter u. den Komplexen des Farb- 
mittels. D ie Absorption der violetten Spineile liiBt sich nur naherungsweise ais eine 
einfache Addition der Wrkgg. zweier nebeneinander vorhandener farbender Substanzen 
(Cr20 3 u. FeO) erklaren. D ie Abweichungen werden durch die Yon vornherein zu 
erwartende gegenseitige Beeinflussung der Farbkomplese erklart. Fur die unter
suchten Krystalle wird gleichzeitig die Liehtbrechung u. dereń Dispersion nach der 
Minimalablenkungsmethode im gleichen Bereich des Spektrums bestimmt. D ie blauen 
Spinelle haben eine etwas hóherex Liehtbrechung ais die roten, bei beiden bedingt 
hohcre Farbdichte eine Verschiebung der Dispersionskui'ven nach hóheren Werten. 
D ie violetten nehmen eine Zwischenstellung ein. (Ztschr. Kristallogr. KristaUgeometr. 
Kristallphysik, Kristallchem. 7 2 . 447— 75. Jan. Kónigsberg, Univ.) T r o m e l .

B. J. Spence und M. A. Easley, Absorptionsspektren einiger Habgenderivate des 
Athans im  nalien Ultrarol. Vff. untersuehen m it Hilfe eines Konkavgitters (2500 u. 
10000 Linien/Zoll) u. eines 'empfindlichen Radiometers das ultrarote Absorptions- 
spektrum folgender V erbb.: C2H5Br, C,HSJ, CH„C1-CH2C1, CH2B r• CH2Br, CH3-CHC12, 
CH3CHBr2, CH2C1-CHC12, CHC12-CHĆ12, CC13-CHC12, CC13-CC13, CCl2:COl2, CHBr2• 
CHBr2, CHC1: CIIC1 im Gebiet 0,8— 3 p.. Es werden zahlreiche neue Absorptions- 
banden gefunden; nur H-freie Verbb. zeigen keine Banden im ganzen untersuchten 
Gebiet. Dic Banden verschiedener Verbb. zeigen ahnlicho Struktur; doch erscheint 
vorerst weder eine Einordnung in  Bandenserien, noch eine Deutung des Banden- 
ursprungs moglich. (Physical Rev. [2], 34. 730— 42. 1/9. Evanston, III., North
western Univ.) E . R a b in o w it s c h .

E. Widmer, Das Brećhungsvermogen der wasserfreien plithalsauren Monoalkalisalze. 
Um diese Salzreihe fur das Studium der Mol.-Refr. zu verwenden, werden die 
optischen D aten ermittelt. D ie D .D . sind nach der Schwebemethode bestimmt, die 
Brechungsindiees durch Einbettung. Das K-Salz nim m t in bezug auf opt. Achsen- 
ebenen u. auf die Dispersion der Achsen eine Sonderstellung ein. D as stim m t iiber-
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ein mit den Befunden bei Doppelselenaten u. Doppelsulfaten. (Ztschr. Kristallogr. 
Kristallgeometr., KristaUphysik, Kristallchem. 72. 442— 46. Jan. Zurich, Univ.) Tro .

K. S. Krishnan, Ein fiu  fi von Form und Anisotropie der Molekule auf Brechung 
U 7 id  dielektrisches Verhalten von Fliissigkeiten. D ie Theorie von R a m a n  u .  K r i s h n a n  
iiber die Liclitbrechung in Fil. m it anisotropcn Moll. (vgl. C. 1 9 2 8 . I. 1618) wird auf 
Benzol angewendet. Unter Verwendung des von diesen Autoren gegebenen Ausdruckes 
f  iir das polarisierende Feld tritt in die LoRENZ-LoRENTZsche Formel noch ein Faktor, 
der von den 3 „Hauptdielektrizitatskonstanten“ der einzelnen Moll. abhangt. Diese 
Werte sind aus der Depolarisation des Streuliehtes im Dampfzustand zu entnehmen, 
wenn man das Benzolmol. rotationssymm. annimmt. Die Mol.-Refr. der FI. bereehnet 
sich um 3,6°/o kleiner ais die des Dampfes; aus Messungen von WASASTJERNA ergibt 
sieh 3,8%  (vgl. Soc. Sci. Fenn, Phys. Math., Bd. 2 1924). In  die Berechnung der Temp.- 
Abhangigkeit der Refraktion fl. Bentols gcht die Temp.-Abhangigkeit der Dopolarisation 
im  Dampf ein. Obwohl die Obereinstimmung m it der Erfahrung nicht schr gut ist, 
wird doch eine Verbesserung gegeniiber der LORENZ-LOEENTZsehen Theorie fest- 
gestellt; dasselbe gilt fiir die Berechnung der DE. des fl. Benzols aus dem Dampf u. 
die Temp.-Abhangigkeit der DE. des fl. Benzols. Ferner gibt Vf. eine Uberlegung 
an, nach welcher aus der Druckabhangigkeit des Brechungsindexes, der Kompressi- 
bilitat u. des therm. Ausdehnungskoeffizienten die Temp.-Abhangigkeit des Brechungs- 
indexes abgeschatzt werden kann. Andererseits gibt die LORENZ-LoEENTZsehe 
Theorie eine Berechnung derselben GróBe aus dcm Brechungsindęx u. dem therm. 
Ausdehnungskoeffizienten. Die bciden Theorien werden an Aceton, Schwefelkohlenstoff, 
Ghlf., Athylather, Metlianol, Alhanol, n-Propanol, Toluol, Cldorbenzol, Nitrobenzol 
m ittels vorliegendcr Zahlenwerte geprtift. Die experimentellen Werte liegen durchweg 
niiher an don Resultaten der neuen Theorie. (Proceed. Roy. Soc., London.. Serie A. 
1 2 6 . 155— 64. 2/12. 1929. Dacca, Univ.) E i s e n s c h i t z .

A. Dadieu und K. W. F. Kohlrausch, Ramaneffekt und Chemie. Der fiir den 
Ghemiker wichtige Teil der bisherigen Ramanergebnisse wird dargestellt. Neben der 
Darst. des Phanomens selbst, der Methodik u. Deutung des Vorganges werden die 
Ramanspektren von ca. 90, meist organ. Substanzen schemat, wiedergegeben. Die fiir 
einzelne chem. Bindungen charaktcrist. Ramanfrequenzen werden aus dem gegebenen 
Materiał abgeleitet u. am Beispiel der C—H- u. C—O-Bindung gezeigt, wie der kon- 
stitu tiye EinfluB an Hand des Ramanspektrums verfolgt werden kann. D ie Konst. 
der Salpetersaure, des Kdhlenoxyds, des Benzols u. der Senfóle wird auf Grund ihrer 
Ramanspektren diskutiert. Die quantitative Auswertung der Verss. wird eingehend 
dargelegt, die Begriffe der „inneren“ u. ,,auBeren“ Schwingung analyt. aus der Formel 
fiir den harmon. Oscillator abgeleitet. Ausgehend von der Theorie des anharmon. 
Oscillators konnen weiter die riicktreibende Kraft u. die Spaltungsarbeit einer chem. 
Bindung bereehnet werden, wenn der Asymmetriekoeffizient der Schwingung aus dem 
Ultrarotspektrum bekannt ist. Andererseits lassen sich bei Kenntnis dęr thermochem. 
Spaltungsarbeit u. der im RAM AN-Effekt ermittelten Grundschwingungen die ultra- 
roten Obertóne einer Schwingung berechnen. Fiir die bisher im Ramaneffekt stu- 
dierten einfachen, doppelten u. dreifachen Bindungen laBt sich zeigen, daB die mittleren 
riicktreibenden Krafte sich fiir diese Bindungen nahe wie 1 : 2 : 3  verhalten. Es ergibt 
sich weiter, daB die Spaltungsarbeiten fiir verschiedene C— H-Bindungen von kon- 
stitutiven Einfliissen merklicli abhangig sind u. sich bei Werten zwisehen 93 u. 
120 Cal./MoL bewegen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63 . 251— 82. 5 /2 ..Graz, Techn. Hooh- 
schule.) D a d i e u .

R. Bar, Ramaneffekt an Kryskdlpuhern. Bemerkung zur gleichnamigen Arbeit 
von M e n z ie s  (C. 19 3 0 . I. 1099). Es wird bestatigt, daB das an Krystallpulvern re- 
flektierte Licht kein Hindemis fiir die Beobachtung des Ramaneffektes bildet. Das 
BeobachtungsgefaB is t ein Glastrog mit planen Wanden u. wenigen ccm Inhalt. Beob
achtung senkrecht zur Einstrahlung. Unters. von Naphtlialin, N aN 03, N H ,N O s, 
C a(N 03)z, N a N 0 2, NaCl, N II.fil u. krystall. C 02. Innerhalb der Fehlergrenzen Uber- 
einstimmung m it den Ergebnissen an Fil., Lsgg. u. groBen Krystallen derselben Kórper, 
doch werden fast .in a] len Fallen die schwacheren Freąuenzen der Korper nicht ge- 
funden. Ziemlich starker kontinuierlicher Untergrund ist in den meisten Spektren 
vorhanden u. erschwert die Beobachtung der Ramanlinien. Fur NaCl, NH.,C1 u. C 02 
wird kein Ramaneffekt erhalten. (Naturę 1 2 4 . 692. 2/11. 1929. Zurich, Univ.) D a d ie u !

W alther Gerlach, Konstitution des Wassers und Ramaneffekt. Lsgg. von LiCl u. 
CoCl2 in W. rufen eine Yeranderung der bei v1 =  21-290, vz =  21 480 u. v3 — 24 050
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liegenden Ramanbanden des W. hervor. v2 verscliwindet in  boiden Lsgg., r, wird 
intensiver. wird in  CaCL-Lsg. sehr soharf, das Maximum liegt bei 23 880. Es 
soheint, ais ob Entpolimerisation die Ursache ware. Móglicherweise tritt in  der LiCl- 
Lsg. aueh eine neue Ramanbande boi /  4850 au f; schwache Fluoreseenz der Lsg. ver- 
hindert die siebere Feststellung der Bandę. (Naturwiss. 1 8 . 68. 17/1. Munchen, 
Univ.) , D a d i e u .

G. B . B onino und L. B riill, Untersuchungen iiber den Ramanefjekt. V. Pinen  
und Menłhen. (IV. vgl. O. 1 9 3 0 .1. 1270.) In  den friiheren Un^erss. der Yff. wurde 
gezeigt, daB die Ramanspektren genauere Hinweise auf die chem. Struktur geben, ais 
clie gewohnlichen ultraroten Absorptionsspektren. Es konnten die Linien der CH- 
Gruppen gesatt.. KW -stoffe (/. =  3,4 fi —  CH Typ a u. }. =  3,5 fi —  OH T ypy) unter- 
schieden werden von den Linien der CH-Gruppen am Benzolring (A ca. 3,27 // —  CH 
Typ /?), oder an einer C-Doppelbindung. In  Fortsetzung dieser Verss. wurden die 
Ramanspektren von Pinen u. Menthen aufgenommen. Wie nach den Strukturformeln 
zu erwarten war, wurden die Linien der CH-Gruppen aller drei Typen (a, fi, y ) auf- 
gefunden. (Gazz. ebim. Ital. 59 . 728— 33. Okt. 1929. Bologna, U niv.) W r e s c h n e r .

M. Fraymann, Untersuchung der Leuchtcrscheinungen, die wahrend der Elektrolyse 
an den Elektroden auftreten. Es wurden drei verschiedene Lcuehterscheinungen beob- 
achtet: 1. Elektrolyt. Luminescenz, diese is t an das Yorhandensein einer sehr diinnen 
festen Schicht gebunden, die die Elektroden umkleidet. Diese Luminescenz tritt 
z. B . bei elektrolyt. Ventilzellen auf, u. wird (besonders m it Al) schon bei sehr schwachen 
Stromdichten beobachtet, je nach dem yerwendeten Elektrolyten, nur an der Anodę, 
nur an der Kathode oder an beiden Elektroden; das Spektrum is t kontinuierlich.
2. Elektrolyt. Funkeln (an der Kathode oder Anodę) u. 3. violettes Leuehten (an der 
Kathode). Diese beiden Erscheinungen, besonders das Funkeln, werden z. B. beim 
WEHNEI.T-Unterbrecher beobachtet, sie treten allgemein boi der Elektrolyse auf, 
wenn groBe Stromdiehte vorhanden ist, u. sind an das Yorhandensein einer gasformigen 
Schicht gebunden, die die Elektrodę umgibt. Bei der spektrograph. Unters. mussen die 
beiden kathod. Erscheinungen gleichzeitig beobachtet werden. Is t der Elektrolyt 
H „S04, so erhalt man das Bogonspektrum des Katliodenmetalls u. die C-Linie, manch- 
mal auch die F-Linie des H. (Recherches et Inventions 11 . 36—41. Febr. Paris, Sor- 
bonne u. Bellevue, Magnet. Forschungslab.) W r e s c h n e r .

Fritz Schroter und Waldemar Ilberg, Vergleich von Selen- und Photozellen. 
Berechnung einer Sehaltung, in  welcher eine Selen- oder Photozelle die Gitterspannung 
einer Róhre mittels Widerstandskopplung steuert. Es wird berechnet, wie groB die 
Anderung der Gitterspannung wird, wenn sich die Beleuchtung der Zelle um einen 
vorgegebenen Betrag andert. Im Falle optimaler Kopplung is t die Photozelle merklich 
gunstiger. Bei schnellen Beleuchtungsschwankungen treten bei beiderlei Zellen Ver- 
schlechteruncen auf, die sich rechner. nicht erfassen lassen. (Physikal. Ztschr. 30 . 
801— 04. 15/11. 1929. Berlin, Labor. d. Telefunken-G.m.b.H.) EiSENSCHlTZ.

F e lix  E hrenhaft, Magnctophotophorese und Elektrophotophcrese. (Vgl. C. 1 9 1 8 .
II. 592.) Vf. untcrsucht die Bewęgung kleiner Teilchen durch Einw. des Lichtes im 
elektr. u. magnet. Feld; diese Bewegung kann senkrecht zur Lichtrichtung erfolgen 
(transversale Photophorese) oder in  der Riehtung der Lichtstrahlen (longitudinale 
Photophorese). D ie verwendete Apparatur, elektr. Kondensator u. mikromagnet. 
App., sind in  der friiheren Verdffentlichung des Vfs. (1. c.) besohrieben. 1. Transversah 
Magnetophotoplwrese. E in Teilchen vom Radius 10-4 bis 10-5 cm, das sich in  einem 
homogenen vertikalen magnet. Feld von ca. 3000 GauB befindet-, wird von links her 
durch ein konz. Lichtbiindel groBer Intensitat beleuchtet, von rechts her durch ein 
diffuses Strahlenbiindel. Das Teilchen wird von vorn, also senkrecht zu den Licht
strahlen, beobachtet u. abwechselnd von links u. rechts beleuchtet. Gleichzeitig kann 
ein eloktr. Feld in der Gravitationsrichtung angelegt werden. Einige Teilchen von Fe u. 
N i zeigen im homogenen magnet. Feld im diffusen L icht nur eine sehr geringe Fall- 
geschwindigkeit, bei intensiver Belichtung bewegen sie sich im Sinne des magnet. 
Feldes oder umgekehrt. D ie Bewegung der Teilchen andert sich m it der Feldrichtung. 
Manche Teilchen zeigen diesen Effekt schon im remanenten Feld. 2. Longitudinale 
MagnetopJiotophorese. Viele Teilchen zeigen longitudinale Photophorese ohne magnet. 
Feld, sie wandern entweder m it dem Lichtstrahl (positive Photophorese) oder gegen 
den Lichtetrahl (negative Photophorese). D ie Geschwindigkeit dieser longitudinalen 
Bewegung andert sich im magnet. Feld, sie nimmt zu oder ab. Es gibt auch Teilchen, 
dio ohne magnet. Feld keinc longitudinale Photophorese zeigen, wohl aber im magnet.
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Feld. 3. Transuersale Elektrophotophorese. E in ungeladenes Teilchen im elcktr. Feld  
bewegt sich nur unter dem EinfluB der Scliwerkraft u. sinkt langsam; wird es intensiy  
beleuehtet, so bewegt es sich im Sinne des elektr. Feldes oder umgekehrt. Wird das 
Licht oder das elektr. Feld ausgeschaltet, so hort die Bewegung sofort auf. Die Ge- 
schwindigkeit der Bewegung hangt yon der Natur der Teilchen ab; Teilchon yon Te, 
Sb, J  bewegen sich schon bei geringen elektr. Kraften (0,017 elektrostat. Einheiten), 
Teilchen von N i, Fe, Sc erst bei gróBercn Intensitaten, manche Teilchen erst bei 
20 elektrostat. Einheiten. Auch diese Bewegungen andern sich bei Umkehrung des 
Feldes. D ie Geschwindigkeit der Bewegung is t der elektr. Kraft nicht proportional, 
sie wachst langsamer u. scheint einem Grenzwert zuzustreben. Die Geschwindigkeit 
wachst m it der Lichtintensitat, aber die Bewegungsrichtung is t unabhangig von der 
Lichtrichtung. In  einem elektr. Wechselfeld (48 Perioden) tritt auch bei 20 elektrostat. 
Einheiten keine transversale Photophorese auf; hat man gleichzeitig ein elektrostat. 
Feld u. ein Wechselfeld, so nimmt die Elcktrophotophorese ab. 4. Longitudinale Elektro- 
'photoyliorese. Es gibt Teilchen, dereń longitudinale Photophorese in einem elektr. 
Wechselfeld abnimmt. Die Unterss. dieses Falles sind noch nicht abgeschlossen. —  
W ill man die Photophorese m it anderen Erscheinungen yergleichen, so kann man an 
den thermomagnet. Effekt denken, bei dem ein yon einem Warmestrom durchflossenes 
Plattchen durch ein Magnetfeld beeinfluBt wird. Analoge elektr. Wrkgg. sind noch nicht 
bekannt. (Compt. rend. Acad. Sciences 190 . 263— 65. 27/1.) W r e s c h n e r .

V. Pospisil, Eine neue Kraftwirkung des Lickles auf die Materie. Die B r o w n  sche 
Bewegung yon Kolile- u. J /asiiiteilchen  in W. oder CHCl3, ferner einer Picein-Xylol- 
W ,-Emulsion wird in  Abhangigkeit yon der Einw: sichtbarer u. ultraroter Bcstrahlung 
untersucht. D ie Yersehiebungsn werden durch Licht beeinfluBt, wobei auch die Vis- 
eositat des Suspensionsmittels sich ais maBgebend erweist. Durch polarisiertes Licht 
wird die Kugelsymmetrie der BROW Nschen Bewegung gestórt. Aus einem groBen 
Versuchsmaterial zieht Vf. den SchluB, daB es sich nicht um einen therm. Effekt, 
sondern eine direkte Kraftwrkg. des Lichtes handelt. (Physikal. Ztschr. 31 . 65—78. 
15/1. Prag, 1. PhjTs. Inst. d. bohm. Techn. Hoehsch. Yortrag d. V. Deutschen Physiker- 
tages in  Prag, 15— 21/9. 1929.) E i s e n s c h iTz .

V. Pospiśil, Zur Nadelslrahlung und Brownschir Bewegung. (Vgl. vorst. Ref.) 
Die vom Vf. gefundene Einw. des Lichtes auf die BROWNsche Bewegung wird auf 
die gerichteten „ Quantendruck“-Impulse der Strahlung zuriiekgefuhrt. (Physikal. 
Ztschr. 31- 78— 80. 15/1. Prag, 1. P h y s . Inst. d. bóhm. Techn. Hoehsch.) E is e n s c h .

Aj . E lek tro ch em ie . T herm ochem le,
H. V. Steinwehr, Uber die gesehichtlicJte EntwicMung der elektrischen Einheiten. 

(Ztschr. Instrumentenkunde 50- 19— 32. Jan. 1930. Charlottenburg, Physikal. Techn. 
Reichsanstalt.) S k a l ik s .

H. A. Stuart, Uber den Verlauf der elektrischen Momente in  homolcgen Reihen. 
Innerhalb homologer Reihen bleibt in einzelnen Fallen das elektr. Moment konstant, 
in anderen Fallen hat es einen regelmaBigen Gang oder unregelmaBige Anderungen. 
Um das m it der Hypothese des fiir die Bindung charakterist. Moments (ygl. C. 1929.
II. 1898) in  Einklang zu bringen, muB eine Polarisation der unpolaren durch die polaren 
Substituenten angenommen werden. Im CI13CN  addiert sich das Teilmoment der 
CN- Gruppc zum in  seiner Verlangerung gelegenen induzierten Moment der C //3-Gruppe 
u. yergróBert so das Gesamtmoment. Bei G2H&GN  u. C3H7GN  kommt in  gleicher 
Weise noch ein kleiner Beitrag dazu. Infolge der Wechselwrkg. der Teildipole unter- 
einander wird diejenige Stellung der lot z ten C7/3-Gruppe beyorzugt eingenommen, 
welehe eine YergróBerung des Moments bewirkt. Fiir den Vergleich CH3Gl, C2HsCl, 
gelten ahnliche Betrachtungen, die eine Zunahme des Moments bedingen; im CsH,Cl 
is t aber die Konfiguration geringster potentieller Energie derart, daB das Moment 
wieder abnimmt. In  der Reihe (CH3)żO, (C2H5)20 , (C3H7)20  muB das Moment ab- 
nehmen. In  der Reihe der Alkohole steht das Moment senkrecht zur O— C -Bindung. 
Betrachtung der atabilcn Konfiguration ergibt angenaherte Unabhangigkeit des Mo
ments yon der Lange der Kette. Diese Abschatzungen sind durchweg m it der Er- 
fahrung in  Ubereinstimmung. (Physikal. Ztschr. 31. 80—83. 15/1. Kónigsberg,
2. Phys. Inst.) EISENSCHITZ.

Arnold WeiBberger und Rudolf Sangewald, Uber die elektrischen Momente 
einiger unstarrer Molekiile. (Vgl. C. 1930 . I. 1102.) Vf. bestimmt in  bekannter Weise 
aus der D E. u. D ichte yerdiinnter Lsgg. die obere Grenze der Dipolmomente einer
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Anzahl unstarrer organ. Moll. Untersucht werden: Hydrochinondiathylather in  Bzl., 
Tetrachlorkohlcnsloff, Cyclohexan u. Schwefelkohlenstoff ais Lósungsmm., ferner in  
benzol. Lsg. Ilydrochinondimethyl-, -dibutyl- u. -dioctylather, Diathylbenzol, p-X ylylen- 
dichlorid, Resor cindimethylather, Brcnzcatechindimethylather, Resorcindidthylather u. 
Brenzcatechindidthylulhcr. Die Messungen an Hydrochinondiathylather bestiitigen dio 
TJnabhiingigkeit des Moments vom Lósungsm. Wie erwartct liat Diathylbenzol kein  
Moment. D ie Momente der Ather des Hydrochinons nelimen m it zunehmender Ketten- 
liinge nur sebr wenig ab, im Gegensatz zu den aliphat. Athern. An den Diozybenzol- 
dialkylathern findet man in der p-Verb. Momente, die beim tlbergang zu den m- u.
o-Verbb. abnehmen. Fiir Hydrochinondimethylather berechnet Vf. aus Anisol u. der 
Annahme, daB das Moment der Methoxylgruppe senkreeht auf der Ringebene steht, 
einen um 11% zu kleinen Wert. Dieselbe Rechnung liefert fiir die m- u. o-Verbb. 
das gleiehe Moment. D a die Verss. damit in Widerspruch stehen, erseheinen den Vff. 
stereochem. Sohltisse aus Dipolmomenten von Substanzen m it gewinkelten polaren 
Gruppen noch nicht geniigend gesichert. (Pliysikal. Ztschr. 30. 792— 801. 15/11. 
1929. Leipzig, Chem. Labor. u. Phys. Inst. d. Univ.) E is e n s c h it z .

J. Malsch, Dielektrizitatskonstante und Assoziation. Fiir die Untcrs. der dielektr. 
Sattigung stark polarer Substanzen in  starken Feldern is t wegen der merklichen Leit- 
fahigkeit die Schwebungsmethode nicht geeignet. Dagegen ist dio Emfunkenmethode 
bis zu Leitfahigkeitcn von 10_3/3_1 cm-1 brauchbar. Aus'Messungen, die nach dieser 
Metliode an II20 , Glycerin, Nitrobcnzol, Methyl-,- Athyl-, ii-P ropyl-, n-Butyl-, n-Amyl- 
\i. Benzylalkohol ausgefiihrt wurden, ergibt sich eine qualitative Bestatigung der ein- 
fachen DEBYEschen Dipoltheorie an den Substanzen mit kleinerer D E.; es zeigt sich  
eine dielektr. Sattigung in  einem theoret. yorauszuselienden AusmaBe. An den Fil. 
m it groBer D E. bleibt der beobachtote Effekt w eit hinter dem berechneten zuriick. 
Diese Diskrepanz ist eine Folgę der auch aus anderen Erseheinungen erkennbaren 
Assoziation. (Physikal. Ztschr. 30. 837— 38. 15/11. 1929. Koln, Ybrtrag des V. Deut- 
schen Physikertages, Prag 15— 21/9. 1929.) E is e n s c h i t z .

Yoshitane Ishiguro, Die Hochfreguenzfunkenentladung in  Luft. Vf. untersucht 
die Funkeniiberspannung in Abliangigkeit von der Funkenliinge in  Luft bei Freąuenzen 
von 91 000 u. 196 000 unter Yerweńdung verschieden geformter Elektroden. All- 
gemein wird bei hoher Freąuenz das Funkenpotential erniedrigt; bei den beiden an- 
gewendeten Freąuenzen hat es nahezu den gleichen Wert. D ie Wrkg. einer stromenden 
Bewegung der Luft is t geringer ais bei niederer Freąuenz. Aus einer Anzahl Beob- 
achtungen ergibt sich Analogie der Hoclifreąuenzentladung m it der Bogenentladung 
bei niederer Freąuenz. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 2■ 95— 96. 
Okt. 1929.) E is e n s c h i t z .

H. Kulenkampff, Bemerkungen zur lonisierungswirkung schneller Elektrmen. 
Ausgehond von einer Zusammenfassung der Messungen der Gesamtionisierung in 
Luft durch E i s l  (vgl. C. 1930. I. 1104) berichtet Vf. y o n  durch F. W isshak aus- 
gefiihrten Messungen der K-Ionisierung, die aus Beobaehtungen iiber die In te n s i ta t  
der if-Linien in  Abhangigkeit v o n  der Kathodenstrahlgeschwindigkeit ermittelt 
ATOrde. D ie  Messungen wurdfen an Cu, Cr, Mo u. Ag  ausgefiihrt. D ie erhaltenen 
K u rv e n  w erd en  den n a ch  der THOMSONschen T h eorie  (P h ilos. Magazine 23 [1912]. 449) 
zu erwartenden gegeniibergestellt. D ie experimentellen Kurven zeigen gegenuber 
der theoret. einen flach eren  Verlauf, u. der Abfall der Ionisierungswrkg. m it wachsender 
Ordnungszalil e rfo lg t ra sch o r ais n ach  der THOMSONschen T h eo rie . (Physikal. Z tsch r. 
30. 777— 80.1/11.1929. Miinchen. V o rtra g  auf d. V. Dtsch. Physikertag in Prag.) LESZ.

Leonard B. Loeb und Lauriston C. Marshall, Die Rekombinaticmstheońe gas- 
formiger lonen. Yff. diskutieren die Bedeutung der neuen Unterss. von MARSHALL 
(C. 1930. I. 1600) fiir die Theorie der Rekombination gasfórmiger lonen. GemaB den 
Gleichungen fiir die BROW Nsche Bewegung zweier lonen entgegengesetzten Vor- 
zeichens wird die mittlere R elatiwerschiebung t  im Gas nur wenig durch die An- 
ziehungskrafte beeinfluBt, auBer wenn ihr gegenseitiger Abstand (boi Zimmertemp.) 
etwa 10-5 cm unterschreitet. Die Folgerung, daB im allgemeinen die Relativbewegung 
der lonen zueinander gróBtenteils die der n. Diffusionsbewegung entsprechende ist, 
steht im Einklang m it den Vers.-Ergebnissen von M a r s h a l l  uber die Abhangigkeit 
des Rekombinationskoeffizienten a von der Zeit u. Ionenkonz. Gleichzeitig.erweist 
es sich, daB dio theoret. Ansicht von L a n g e v in  iiber den Rekombinationsmechanismus 
(EinfluB der elektr. Felder auf groBe Entfernungen) unhaltbar, die vou J. J. THOMSON 
liingegen durch die neueren Esperim ente gerechtfertigt erscheint (Warmebewegung
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der Ionen, elektr. Anzicliung nur bei sehr geringem Abstand). Eine nahere Diskussion 
der letzteren Thcorie zeigt, daB sie die Vers.-Ergebnisse qualitativ gut wiedergibt; 
eine exaktere Theorie ist noch so lange nicht aufstcllbar, ais die Masse der Gasionen 
(eventuello „Haufenbldg.“ neutraler Moll. um ein Zentralion) noch unbekannt ist. 
Dann ware auch die z. Z. noch iiberraschcnd geringe Variation von a fiir ganz ver- 
schiedenartige Gase besser zu verstehen. (Journ. Franklin Inst. 2 0 8 . 371— 88. Sept.
1929. California, Univ.) FRANKENBURGER.

Leonard B. Loeb, Die Rekombinalion gasfórmiger Ionen. Der Inhalt deckt 
sich im wesentlichen m it dem der vorst. referierten Arbeit; er enthalt auBerdem eine 
nahere Beschreibung der MARSHALLschen Verss. In diesen dient ais ionisierendes 
Agens die Strahlung einer 100 K ilo v o ltró n tg en ro h re  (Strahlungskonstanz bis auf
0,1% ), welche durch einen rotierenden Sektor in eine Ionisierungskammer eintritt; 
Anderung der Sektoróffnungen ermoglichst Variation der Ionisierungszeiten. Ein auf 
dem Sektor angebrachter Kommutator bewirkt sofort naeh erfolgtcr Ionisierung An- 
legen hoher Feldspannung an den mit Ionen erfiillten Raum u. „Absaugen“ aller dort 
vorhandenen Ionen. Messung des Ionenstroms erfolgt mittels einer Nullmethode. 
Die Hauptergebnisse dieser Unterss. sind die folgeńden: Der Rckombinations- 
koeffizient a  is t veranderlich u. hangt sowohl von der Dauer der Ionisierungsperiode V, 
ais auch von der Dauer, wahrend welcher die Rekombination gemessen wird (t), sowio 
von der Anfangsdichte der Ionen (n0) ab. J e  ldeiner t u. V, um so groBer is t a. a sinkt 
von W erten von etwa 4-10-6 fiir Zeitintervalle (V +  /) =  1 ,6 -10~3 Sek. auf 1 ,2 -10~6 
fur Intervalle (t ' +  t) =  1,25-10-2 Sek., u. bleibt dann beim Erreichen eines Wertes 
von 0,8—0,9-10“° konstant, cc is t um so kleiner, je hóher der Wert der urspriinglichen 
Konz. ?Iq der Ionen ist; fiir niedrige Konzz. is t es enorrn hoch. Anwesenheit von Elek- 
tronen erhoht a nicht starker (durch eventuell raschere Vereinigung m it positiven  
Ionen) ais Anwesenheit negativ geladener Gasionen. (Trans. Amer. eleetrochem. Soe.

P. H. Moon und A. S. Norcross, Drei Arten des Durchschlagsmerhanistnus er- 
lialten m it Glas unter Ausschaltung der „ R a n d w ir lc w n g Zahlreiehe Durehschlags- 
verss. an Gfosproben verschiodener Form u. Zus. ergeben drei Arten des Durchsehlags- 
meehanismus, die sich durch die Abhangigkeit von Temp. u. Schichtdicke unter- 
scheiden. (Journ. Franklin Inst. 208 . 705—29. Dez. 1929. Massachusetts, Inst. of

A. Lissiitin, Die Schwingungen der QuarzlameUe. (Ztschr. Physik 5 9 . 265— 73. 
2/1. Leningrad, Hauptkammer fiir MaBe u. Gewichte.) E is e n s c h it z .

F. Bloch, Zurn elektrisclien Widerstandsgeselz bei liefen Temperaturen. Die Theorie 
des metali. Zustandes, wie sie vom Vf. entwickelt wurde (vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1782) fiihrt 
auf eine Integralgleichung; ihre Lsg. bei tiefen Tempp. wird durchgefiihrt. Der Wider- 
stand ergibt sich danach proportional der 5. Potenz der absol. Temp. Vergleich der 
Rechnung m it dem bekannten Widerstand von Au  bei 11— 58° absol. ergibt zwar 
gute tlbereinstimmung, die aber nicht geniigend genau ist, um ais Beweis der Theorie 
zu gelten. (Ztschr. Physik 59 . 208— 14. 2/1. Utrecht, Phys. Labor.) EiSENSCHiTZ.

Werner Braunbek, Bemerkung zur Frage des elektr i sclun Widerstandes diinner 
Metallschichten. In  den Messungen der Verdampfungsgeschwindigkeit von Hg bei 
tiefen Tempp. haben V o l m e r  u . E s t e r MANN (vgl. C. 1 9 2 2 . I. 921) die Menge des 
auf eine Glasplatte aufsublimierten Quecksilbers aus der Widerstandsanderung in- 
direkt ermittelt. Dabei wurde die Verdampfungsgeschwindigkeit den Zeiten pro
portional gesetzt, die bei yerschiedenen Yerdampfungstempp. zur Erzielung derselben 
Widerstandsanderung notig waren. Die stillschweigendc Yoraussetzung der Ahnlich- 
keit aller verglichenon Widerstands-Zeitkurven wird vom Vf. ais erfiillt nachgewiesen. 
Aus jedcm einzelnen Vers. von VOLMER u. E s t e r m a n n  kann namlich ein relatiyes 
DickemaB der Quecksilberschicht u. damit die Abhangigkeit dos spezif. Widerstands 
von der Dioke ermittelt werden. Aus 10 Verss. ergibt sich die gleiche Kurve, obwohl 
in ihnen die Dampfdichte des sublimierenden Hg sich wie 25 :1  andert. Eine Ab- 
schatzung der absoluten Schichtdicke fiihrt auf dic folgende Abhangigkeit des spezif. 
Widerstands n in  cm Q  von der Schichtdicke d  in mu:

d 220 430 620 1060 2420
105 q  22 4,3 3,1 2,65 ■ 2,42.

Der spezif. W iderstand kompakten festen Quecksilbers betragt bei gleicher Temp.
0,70-10-5 cm /2 . D ie Grenzdichte, unterhalb der ein scharfer Anstieg des spezif. 
Widerstands einsetzt, liegt bei 200—300 m u, wahrend an anderen Materialien haufig

5 5 . 16 Soiten. Sep.) F r a n k e n b u r g e r .

Technology.) E is e n s c h i t z .
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viel kleinere Dicken gofundon wurden. (Ztschr. Pliysik 59 . 191— 97. 2/1. Stuttgart, 
Phys. Inst. d. Techn. Hochsoh.) ElSENSCHITZ.

W. Schottky und W. Deutschmann, Zum Mećhanismus der Bichtwirkung in  
Kupferoxydulgleichrichtem. Ais Gleickrichterlamelle wird eine K up jer schcihc ver- 
wendet, die auf der einen Soite m it einer Cw20-Schicht bedeekt ist. Auf das Oxydul 
ist Zn  ais Stromzufiihrung gespritzt; eine zwoite ebenfalls zinkgespritzto 6'«.-Scłieibe 
is t ais zwoito Elektrode angepreBt. Durch stat. Sondenmessung wird das Vorhanden- 
sein einer sehr diinnen Sperrschicht nachgewiesen; ferner wird die Gleichstrom- 
charakteristik aufgonommen. Mit dem Ziel, die Kapazitat der Sperrschicht zu cr- 
m itteln, werden m it Wechselstrom der Frequenzen 800—2500 Messungen des Wirk- 
u. Blindwiderstandes durchgefiihrt, wobei die Temp. zwischen — 73 u. + 2 0 °  yariiert 
wird. Das Ergebnis der Messungen kann durch zwei gleiehbcrechtigte Ersatzschalt- 
bilder aus einer K apazitat u. zwei Widerstanden wiedergegeben werden. Trotz dieser 
Unsicherheit kann die K apazitat der Sperrschicht abgeschatzt werden. D ie starkę 
Temp.-Abhiingigkeit u. geringe Feldabhangigkeit der W iderstandskomponentcn ist 
nicht im Einklang m it dem Mećhanismus der erzwungenen Elektronenentladung. 
Der negative Temp.-Koeffizient des Sperrwiderstandes is t von ctwa gleicher GroBe 
wie der des spezif. Widerstandes des Cu20 ; der Leitungsmechanismus in  der Sperr- 
sehicht seheint m it dem in reinem Cu20  in  Zusammenhang zu stehen. (Physikal. 
Ztschr. 3 0 . 839— 46. 15/11. 1929. Berlin-Siemensstadt. Vortrag d. V. Deutschen  
Physikertages, Prag 15— 21/9. 1929.) E is e n s c h i t z .

Malcolm E. Mc Gregor, Der Mećhanismus der elektrolytischen Oleichrichtung. Vf. 
untersucht eingehend die Ventilwrkg. von Al u. einigen Al-Legierungen; er yerwendete 
dabei eine besondere Elektrolytlsg., die sich gegen Anoden aus Al u. Kathoden aus 
„passivem“ Stahl reyersibel verhii.lt (E. P. 284 039 u. andere schwebende). Mkr. Beob- 
achtung zeigte, daB sich unter diesen Bedingungen die Anodenoberflache m it einer 
auBerst diinnen Oxydhydroxydschicht bedeekt, unter derselben, auf der Metallober- 
flaehe bilden sich hier u. da ldeine „Kissen“ von Gas. D ie eine Seite des Gaskissens 
ist in  K ontakt m it dem Metali, die andere m it dem Oxydiiberzug. Die durchgehenden 
Elektronen durchbrechen die Oxydhydroxydschicht iiber diesem Kissen, aber die 
Kleinheit der dadurch entstehenden Offnungen, die Oberflachenspannung u. der Druck 
des Elektrolyten halten das Gas in seinen Kammern zuriiclc, u. die einseitig gerichtete 
Leitfahigkeit des Gascs wirkt zwischen Metalloberflache u. Elektrolyt. Danach seheint 
es, daB die Gleichrichterhypothesen yon B u r g e s s  u. H a MBUECHEN u. von G u n t h e r - 
SCHULZE beide tcilweise richtig sind, u. kombiniert die wahre Erkliirung geben. Einen 
weiteren Beweis dafiir fand Vf. bei Unterss. der Vorgiinge bei der ,,Funkcnspannung“, 
hierbei wird das Durchbrechen der Gaskissen, der neue Zugang von Elektrolyt zur 
Metalloberflache u. die Neubldg. der gleichrichtenden Gaspunkte durch die Scin- 
tillationen bezeiehnet. (Naturę 1 2 5 . 128. 25/1. Greenbriar, Cobham, Surrey.) W r e s c h .

H. O. VOn Samson-Himmelstjerna, Zur elektrolytischen Beladung von Metallen 
mit Wasserstoff. Wenn die Diffusion yon 0 2 zur Kathode yerliindert wird, so wird 
von den Metallen Fe, N i, Cu, Ag  u. A u  nicht mehr ais 0,2 ccm H  pro 0,05 ccm Metali 
absorbiert. Wenn hingegen dei\anod. entwickelte 0 2 an die Kathode gelangen kann, 
so sind die kathod. entwiekelten H 2-Mengen geringer, wahrselieinlicli infolge Ver- 
einigung der Gase zu H20 . H20 2 konnte hierbei nicht nachgew esen werden. —  Die 
H„-Verluste an Elektrodcn aus yerschiedenen Metallen sind yon derselben GróBen- 
ordnung, etwas gr.óBer an weichen Fe- u. Ni-Kathoden. E in groBerer H2-Verlust bei 
Verwendung von NaOH erklarte sich durch Anwesenheit yon N a20 2, welches von dem 
kathod. entwiekelten H2 reduziert wird. —  Bei der Elektrolyse von H„SO., m it Au- 
Elektroden beobachtete Vf. einen 0 2-Verlust an der Anodę, der mehr ais doppelt so 
groB wie der H2-Verlust war. D a die groBe 0 2-Menge jcdoch bei weitem nicht zur Oxy- 
dation der angelaufenen Au-Anodę yerbraucht war, muB der groBe 0 2-Verlust auf die 
Wiederyereinigung m it dcm H 2, u. auf das Entweiehen von 0 2 durch die Oberflaehe 
des Elektrolyten zuruckgefiihrt werden. —  Bei der Elektrolyse von verd. H2S 0 4 oder 
NaOH bildet sich auf emer Goldanode eine m atte orangefarbige Schicht. Wenn diese 
Schieht diinn ist, so entstelien beim Trocknen des Au-Bleches schwache Anlauffarben, 
welche m it der Zcit sowohl im Licht, ais aueh im Dunkeln sehr leuchtend werden. Bei 
streifigem Auftreten der Anlauffarben entspreclien die Farben der Streifen der n. 
Reihenfolge der Anlauffarben vom R ot I. bis zum R ot VI. Ordnung. Daraus ist zu ent- 
nehmen, daB sich die Anodę m it einer keilformigen Schieht bedeekt. D ie Dicke der 
Schichten betragt etwa 120— 700 m/t. D ie Anlauffarben andern sich an der Luft im
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Laufe cincs Jahres nicht. Beim Erhitzen auf 150° verschwinden die Farben, wobei 
feinverteiltes Au entstcht. —  Ce u. La  absorbieron bei 20° kathod. entwiekelten H2. 
Die H2-Verluste nehmcn mit der Zeit ab, weil dio Kathoden nach ihrer Beladung mit 
H2 die NaOH zers. u. hierbei I i , entwickeln, wobei von der La-Kathode ein weiBlicli- 
graues, von der Ce-Kathode ein braunes Pulvcr zu Bodcn sinkt.

D ie Krystallstruktur von Pd-Blechen andert sich durch kathod. Beladung m it H 2. 
Die Pd-Plattchen kriimmen sich hierbei; bei Entgasung im Vakuum bei 250° geht die 
Kriimmung wieder zuriick. Bei kleinen Stromdichten entwickelt sich kein H2 an Pd- 
Kathoden, da er yollstandig absorbiert wird. Die masimale Absorptionsgeschwindig- 
keit wird bestimmt. —  Durch kathod. Beladung wurden von 1 Atom Pd 0,85 bis
0,96 Atome H  absorbiert. Die Abgabegescliwindigkc.it von H 2 is t je nach der Krystall 
struktur der Pd-Bleche sehr verschieden, u. zwar yerlieren zuvor auf 400° erhitzte 
Plattchen ihren H2 schneller ais gleich groBe, auf 1100° erhitzte. Hartę Pd-Plattchen  
werden bei 200° schon teilweise cnthartet, infolgedessen is t die Abgabegeschwindigkeit 
dieser Bleehe nicht einheitlich. Weiches elektrolyt., m it H 2 gesatt. Pd gibt wahrend 
des Walzens seinen H2 teilweise selion bei 20° ab, der R est entweieht im Vakuum bei 
200° m it der maximalen Geschwindigkcit. Unter eincm Druck von 1000 kg/qcm wird 
elektrolyt. nicht merklich mchr H» aufgenommen ais bei 1 kg/qcm, namlich 0,70 Atome H  
auf 1 Atom Pd. Bei — 65° absorbiert Pd nicht merklich mehr H 2 ais bei + 2 0 ° . (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 186- 337— 56. 7/2. Góttingen, Inst. f. physikal. Chemie.) A s c h .

A. T. Dann, Organische Elektrochemie. Vf. legt die Bedeutung der organ. Elektro- 
synthese an einigen Beispielen dar. Von Verbb., die in Lsg. genugend ionisiert sind, 
wird zunaehst das K-Acetat untersucht, dessen durch Elektrolyse seiner wss. Lsg. 
an der Anodę abgeschiedenes CH3COO' gemaB den Gleichungen:

1. 2 CH,COO — >- CH3CH3 +  2 C 02
2. CH3Ć 0 0  — ^ CH3 +  C 02; CH3 +  CH3COO — ->- CH3COOCH3
3. 4 CH3COO — >- 2 CH3COOH +  C2H., +  2 C 02
4. CH3COO +  OH — >- CH3OH +  C 02

zur Bldg. von Alhan, Mełhylacetat, Ałhylen u. CHsOH AnlaB gibt. Ahnlich reagieren 
m it gewissen Abweichungen die hóheren Pettsauren, unter denen besonders das Irichlor- 
essigsaure Natrium  wegen Bldg. des Esters CCl3COOCCl3 Beachtung verdient. —
Bei Elektrolyse der Estersalze zweibas. aliphat. Sduren findet Rk. 1. statt, so daB z. B.
K-Athylsuccinat den Adipinsaurediathylester ergibt: C2H6OOC-CH2CH2COOH— >- 
C2H5OOC-CH2CH2CH2CH2COOC2H5. Dagegen reagieren TMocarhonsauren unter Ver- 
kniipfung zweier Radikale durch den S, z. B. CH3COSNa— y  CH3COS-SCOCH3. 
Weiter werden dann die Na-Salze der Enolformen tautomerer Substanzen besprochen, 
z. B. Na-Malonsćiureesłer, der bei Elektrolyse wie folgt reagiert:

GjHjOOC-CH : C < Q ^ sj^ 5 — >- (C2H6OOC)j‘ CH-CH-(COOCjH6)2 .
Ahnlich verhalten sich bei der Elektrolyse die Na-Salze von Nitrokohlenwasserstoffen, 
z. B .:

N 0 2 n o 2
CH3̂ p — o f j j ,  .  CH3.  A_____q ^ C H 3

Von Bedeutung sind dann auch jene organ. Verbb., die selbst keine Elektrolyte sind, 
aber m it den von anderen Substanzen bei der Elektrolyse gelieferten Ionen reagieren, 
wobei es sich um kathod. oder anod. Depolarisation handeln kann. Nach theoret. 
Betrachtungen iiber die Kathodenrkk. (K unen) u. Bespreehung des Einflusses yer- 
schiedener l^lektroden, wird ais Beispiel die kathod. Red. von Nilróbzl. untersucht, 
die iiber Nitrosóbenzol zu Plienylhydroxylamin fiihrt. Letzteres wird in neutraler Lsg. 
u. bei rasehem Arbeiten zu A nilin  reduziert, wahrend es in alkal. Mittel durch Rk. m it 
Nitrosobenzol Ażoxybenzol liefert, das bei lioheren Stromdichten zu Hydrazobenzol 
hydriert wird. Dieses kann bei nun sinkender Stromdichte zu Ende des Prozesses 
zu Azobenzol osydiert werden. In starli saurer Lsg. erleidct CeH5NHOH Umwandlung 
in p-Aminophenol (photograph. Entwiekler Rodinal). Nach Anfiihrung der Ursachen 
der geringeren Beherrschung der komplizierteren anod. R k k , wird ais Beispiel die 
Jodoformda,Tst. durch Elektrolyse einer alkal. KJ-A. (Aceton)-Lsg. besprochen 
(Apparaturskizze). (Chem. Engin. Mining Rev. 2 1 . 444 46. 5/8. 1929.) H e r z o g .

J. H. van  Vleck und A. Frank, EinflufS der Zeemaneffektgrufien zweiter Ordnung 
auf die magnelischen Suszeptibilitaten der sellenen Erden und der Eisenmetalle. (Yorl. 
Mitt.) V an  V l e c k  (C. 19 2 8 . I- 2912) wies schon frttker auf den Umstand hin, daB

]22*
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man bei der theoret. Berechnung der magnet. Susceptibilitiitcn von freien Atomon u. 
Ionen sich niclit m it der einfaehen Enorgieformel W — W0 +  g f}-M  H  ( W  =  Energie 
im Magnetfeld II, W0 =  Energie ohne Feld, g — LAN D Escher Faktor, fS =  BoHRscher 
Magneton, M  =  magnet. Quantenzalil) begnugen kann, sondern aueli die Glieder
2. Ordnung mitberucksiehtigen muB, die auf der Niclitparallelitat des magnet. Moments 
eines Atoms u. seines meehan. Drehmoments —  also letzten Endes auf dem „doppclten  
Drallmagnetismus“ —  beruhen. Die Yff. benutzen diese Uberlegungen zur theoret. 
Berechnung der Susceptibilitiiten der Ionen der seltenen Erden u. der Metalle der 
Eisenreihc. Der EinfluB des Gliedes 2. Ordnung wird dort groB, wo L  u. S  groB, J  
aber klein ist. D ie Korrektur is t also nur betrachtlich in  den ersten H alften der Rcihen 
(da die zweite Halfte invertierte Grundterme hat, so daB die Termkomponenten mit 
kleineren J-W erten nur in  Korrektionsgliedern m it kleinen BoLTZM A NN-K oeffizienten 
behaftet ersche inen). Besonders groB wird die Anderung beim Sm3+ (0 ,84 B oH R sche 
Magnetonen nach der Berechnung von H u n d , 1,83 nach der neuer Berechnung, 1,54 
bzw. 1,32 nach Angaben von Ca b r e r a  bzw. St . M a y e r ) sowie beim E u3+ (0 nach 
H u n d , 3,56 nach der neuen Berechnung, 3,61 bzw. 3,12 nach empir. Angaben). Beim  
Cr3+, Mn3+, Cr2+ u. Mn2+ gibt die neue Berechnung gróBere Werte ais dio alte von  
LAPORTE, doch sind Unterschiede gegeniiber den empir. W erten immer noch groB 
(z . B. Mn++: 15,7 W E isssche Magnetonen n a c h  L a PORTE, 19,0 n a ch  der neuen Iiech- 
nung, 25 nach der Erfahrung). Zur Erklarung der groBen Diskrepanzcn zwischen 
Theorie u. Erfahrung bei den Ionen Fo++, Co++, N i++ u. Cu++ konnen die Reehnungen 
der Vff. nicht beitragen, da diese Ionen der zweiten Periodenhalfte angehoren. (Phy
sical. R ev. [2]. 34 . 1494— 96. 1/12. 1929. Univ. of Wisconsin, Dop. of Phys.) R a b .

N. S. Akulow, U ber ein Gesetz, das verschiedene Eigenschaften ferromagnetischer 
Kryslalle miteinander ve.rkniipfl. Dio magnet. Enorgiedichte von i^i-Einkrystallen 
wird ais Summę einer Dipol- u. Quadrupolenergie angesetzt. Es werden Eormeln 
abgeleitet betreffend Magnotostriktion, Verlauf der Energiedichte u. dereń Aniso- 
tropie, der Normalkomponentc der Magnotisierung, den Zusammenhang dieser GroBen 
untereinander u. m it der Feldstarkc u. Anderung der elektr. Loitfiihigkeit unter dem 
EinfluB der Magnotisierung. Die Reehnungen werden durch das vorliegonde Erfah- 
rungsmaterial bestatigt. Aus der Theorie ergibt sich ein einfacher Zusammenhang 
zwischen Magnetostriktion u. Widerstandsanderung. (Ztschr. Physik 59. 254— 64. 
2/1. Moskau, I. U niv., Magnot. Lab.) E i s e n s c h i t z .

S- B hagavantam , Die magnelischen und optisc7im Eigenschaften des Benzolringes 
in  aromałischen Verbindungen. (Vgl. C. 1929. II. 3173.) C,c(CJff:j)(i-Krystalle werden 
magnetisch u. opt. untorsucht; unter Verwendung der bekannten Krystallstruktur
—  IĆrystallklasse Gf m it 1 Mol. im Elemontarkorper —  ergeben sich Sohlusso uber 
die Eigg. des einzelnen Mol. In  einer CURIE-Waage werden die drei Hauptsuszepti- 
bilitaten gemessen. Senkrecht zur Ebene des Benzolrings ist die diamagnet. Sus- 
zeptibilitat am groBten, wahrend die entspreehende Krystallachse gogen die Flachen- 
senkrechto oinen betrachtlichen Winkel bildot. Unters. im Polarisationsmikroskop 
ergibt, daB das opt. Ellipsoid eine auBerst geringe Dispersion hat u. daB seine Haupt- 
achsen m it den magnet, zusanimenfallen. D ie genauen Werte der Brechungsindices 
boi 6230—5090 A werden mittels interferometr. Messung bestimmt. Bei 5870 A 
betragon sie 1,5038, 1,8012, 1,7475; ihnen ontspreohen die diamagnet. Suszeptibilitaten  
1 9 0 ,1 1 6 ,1 0 5  • 10“ °. Die Richtung senkrecht zur Ringebene hat den kleinsten Brechungs- 
index. D ie Richtung groBtcr Lichtbrechung entspricht dor mittleren Suszeptibilitat. 
In  der Ringebene laufen also magnet, u. elektr. Moment symbat, ein Zusammenhang, 
der bisher nur in  aliphat. Stoffen gefundon wurde. Unter der Annahme, daB die opt. 
Anisotropie der R rystalle von C6ff0, m -G ^ H ^ G H ^ G ^ G H ^  nur von der
Anisotropie der Moll. herriihrt, berechnet Vf. diese Grofle, um sie an der Depolarisation, 
dos Streulichts in  don Dampfen kontrollieren zu konnen. Fiir dieselben Substanzon 
u. p-GriHi(CH :i)2 berechnet Vf. unter wahrscheinlichen Voraussetzungen die magnet. 
Anisotropie der Moll. u. vergleicht sie m it der gemessenen des Krystalls; die t)ber- 
einstimmung ist gut. D ie Reehnungen ergeben, daB Substitution von — CH3 an einen 
Benzolkern die opt. Anisotropie vergróBert, die magnet, herabsetzt, D ie Beobach- 
tungen zeigen noch eino geringe magnet, u. opt. Unsymmetrie in  der Ringebene bei 
C6(CH,)8 im Gegensatz zu den andern zur Diskussion herangezogenen aromat. Stoffen. 
(Proceed. Roy. Soe., London. Serie A. 126. 143— 54. 2/12. 1929. Calcutta, Lab. of 
the Indian Assoc. for the Cultivation of Science.) E i s e n s c h i t z .

W illi Doebke, Ferromagnetische Mischkorper. Ein Mischkórper, bei dem ein
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Materiał Mx kornclienweise in ein anderes Materiał M0 eingebcttet ist, is t in seiner 
wirksamen (magnet., elektr., diełektr.) Leitfahigkeit auBer den Volumverhaltnissen 
noch durch die Lagerung der Teiłchen bestimmt; zu dereń Charakterisierung wird eine 
Konstantę cc eingefiihrt. Es wird eine Formel gewonncn zur Bercchnung der spezif. 
Leitfahigkeit, u. ihre Resultate verglichen m it MeCergebnissen an Massekcrnen. 
(Ztschr. techn. Physik 11. 12—16. 1930- Hauptłab. d. Fernmeldekabelfabrik d. AEG. 
Vortrag auf dcm 5. Dtsch. Pliysiker- u. Mathematikertag Prag.) S k a l i k s .

W. H. Keesom, Uber die ezperimentellen Grundlagen der Internationalen Tem
peratur skala, speziell fu r liefe Temperaturen. (Arch. Nćerland. Sciences exact. nat. 
Serie 3a. 12. 115— 39. 1929. Leyden, Kryoskop. Lab. —  C. 1930. I. 951.) R a b .

W. Holtzschmidt, Aklwitalskoeffizientcn der Komponcnten eines binaren Systems. 
Nach einer Besprechung der Theorie von L e w i s  (C. 1901. II. 754) wird nach der 
Metłiode von J a h n  (C. 1902. II. 623) eine Funktion fiir die Energie eines binaren Ge- 
misches (im Gebiete mittlerer Konzz.) thermodynam. abgeleitet, u. somit die von L e w i s  
empir. gefundenen Beziehungen theoret. begrundet. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. 
[russ.] 61. 1097— 1106. 1929.) A n d r u s s o w .

W. H. Rodebush, Die Dampfdichte von N atrium . Erster Hinweis auf eine Unters., 
die Vf. gemeinsam m it Walters ausgefuhrt hat; fiir gesatt. Na-Dampf bei 706° wurdo 
dabei ein scheinbarcs Mol.-Gew. =  25 gefunden. Mit Hiłfe der Formel von G ib so n  
u. H e i t l e r  (C. 1928. II. 1533) ergibt sich daraus der Wert fiir die Dissoziationswarme =
0.75 V olt. Der vom Vf. (C. 1927. II. 392) berechnete Wert fiir die Entropie des ein-
atomigen Na-Dampfes braucht nicht geśindert zu werden. (Naturę 125. 130. 25/1. 
Illinois, U niv.) W r e s c h n e r .

P. W . Bridgman, Die Kompressibilitat und der Druckkoeffizient des eleklrischen 
Widerstandes verschiedener Elemente und Einzelkryslalle. (Vgł. C. 1930. I. 1530.) 
Der zu diesen Messungen angewandte App. ist ahnlich dem, den der Vf. schon in  
friiheren Arbeiten benutzte. Der Vf. bestimmt bei 25° u. 75° den EinfluS des Druckes 
(bis zu 12 000 kg) auf den elektr. Widerstand der Metalle: In , M n, Cr, A s. Immer 
nimmt m it steigendem Druck der Widerstand zu; die Abhangigkeit des Widerstandes 
vom Druck liiBt sich durch Gleichungen 2. Grades (In, Mn) oder durch eino solche
1. Grades (Cr) angeben. Fiir die Messungen an As yersucht der Vf., dadurch Ein-
krystalle zu erlialten, daB er As in eino dickc Quarzcapillare gieBt u. diese dann in  
einem elektr. Ofen langsam abkiihlt. Auf diese Weise erhalt er aber keine Einkrystalle, 
wohl aber eine weitgehende Orientierung der Yielkrystalle, derart, daB die Spalt- 
ebenen parallel der Stabachse sind; sonst ist ihre Richtung aber regellos; dasselbe 
Verh. zeigt auch unreines Te. Fiir As bestimmt der Vf. den EinfluB des Druckes auf 
den elektr. Widerstand u. auf die Kompressibilitat. Bcide Kurven (gegen den Druck 
aufgetragen) zeigen bei 5500 kg einen Knick (Vers.-Temp. 35°); der Vf. yermutet, 
daB oberhalb dieses Druckes eine neue As-Modifikation vorliege. Die Umwandlung 
findet von beiden Seiten aus statt. In  den yerschiedencn krystallograph. Richtungen 
muB bei As (rhomboedr.) die Kompressibilitat stark wechseln (bis zum 6,7-fachen 
Wert). —  Der Vf. miBt noch dio Zusammendriickbarkeit einiger weiterer Substanzen:
B, dargestellt nach der VAN ARKELschcn Methode durch therm. Zers. von BC1:)- 
oder BBr3-Dampf an einem W-Draht; in yerschiedencn Richtungen seheinen sich 
yerschiedene Werte fiir die Kompressibilitat zu ergeben, so daB yermutet wird, daB 
B nicht kub. sei. •— T i, dargestellt durch Elektrolyse einer Salzsehmclze, ergibt eine 
starkę Zunahme der Kompressibilitat mit der Temp. —  Mn, dessen Werte wegen 
Verunreinigungen nur ungenau bestimmt werden konnten. —  K - Cr-Alaune, dereń 
Werte ałlc ungefiihr gleich sind; doch zeigt K-Ałaun einen ausgepragten negativen  
Temp.-Koeffizienten. —  N aCl03 u. N aB r03; die Werte von NaBrOa sind kleiner ais 
die des Chlorates, obwohl Br2 Ieichter zusammendriickbar ist ais CI2. —  N a N 0 3; par
allel der trigonalen Achse sind die Werte 3-mal groBer ais in  den dazu senkreckten, 
Richtungen. —  Seignettesalz. —  Ammontartrat; in  Richtung der c-Achse sind die Werte
3-mal groBer wie in  der Richtung der a-Achse. —  Weinsaure, m it einem groBen posi- 
tiyen Temp.-Koeffizicnten. —  Die organ. Substanzen Diplienylamin  u. besonders 
(NHsC,H-J.,SnCle sind stark zusammendruckbar; bei 12 000 kg betragt die Yol.- 
Abnahme° ca. 15%; in  den yerschiedenen lcrystaOograph. Richtungen ergeben sich 
jedoeh annahernd dieselben Werte. —  Balcelit ist auch stark zusammendruckbar. 
(Proeeed. Amcr. Acad. Arts Sciences 64. 51— 73. Dez. 1929. Cambridge [Mass.], The 
Jefferson Physical Labor., Harvard U niv.) F a b e r .
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W. T. David iuid W . D avies, Oasverbrennung. Vff. nohmen an, daB die Leucht- 
intensitat eines explodierten Gasgemisches voIlig oder fast yollig von der Temp. ab- 
hiingt, u. daB die Menge der chem. Umsetzung nur wenig oder keinen EinfluB auf diese 
Intensitiit hat. D ie von den Yff. untersuehten explodierten Gase leuchteten noch 
lange, nachdem die chem. Umsetzung yollendet war (das wurde durch chem. Analysen 
sclmell gekuhltcr Gasprobon be wiosen), u. wurden wieder heli leuchtend naeh adiabat. 
Kompression. Unterss. von PRINGSHEIM u. anderen haben gezeigt, daB die perrtia- 
nenteren Gase nicht leuchten, wenn man sie auf Tempp. erhitzt, bei denen explodierte 
Gase leuchten. Vff. nehmen daher an, daB die Moll. der explodierten Gase durch die 
chem. Umsetzung in eincn abnormen Zustand gekommen sind, in dem ihre Licht- 
sehwingungen leichter angeregt werden kónnen. Diesen abnormen Moll. muB eine 
yerhaltnismaBig lange Lebensdauer (yon mehreren Sekunden) zugesehrieben werden. 
Yff. brachten Pt-Drahte in  die explodierten Gase u. fanden, daB auch bei starker Gas- 
bewegung die Temp. der Drahte oft bis 500° hoher w'ar, ais die Temp. des Gases. Daraus 
liiBt sich schlieBen, daB die Moll. naeh der chem. Umsetzung einen groBen UberschuB 
an innerer Energie besitzen, der leieht an die Oberflache der h. Pt-Drahte abgegeben 
werden kann. Diese Erseheinung kann einige Sekunden andauern. Das Stadium der 
ersten chem. Umsetzung kann durch folgendes Sehema dargestellt werden:

A  -\- B  — y  A B. -i ( / /  —  x) 
wobei H  die Vcrbrennungswiirme bedeutct. Fur das zweite Stadium gilt das Schema:

]A \ B  — >- A  B  Ą- x.

W enn A  u. B  Atomkerne bedeuten, u. i i eine Elektronenatmosphiire, so stellt 
A ] B  einen móglichen Typ anomaler Struktur dar, u. A 11 die n. Struktur. Dem  

Zustand A B  muB in  der Gasphase eine gewisse Stabilitat zugesehrieben werden, 
doch handelt es sich dabei yielleicht nur um eine scheinbare Stabilitat, die durch 
dauernde Dissoziation u. Rekombination zustande kommt. D ie Verss. m it dom Pt- 
Draht deuten darauf hin, daB x  einen betriichtlichen Bruchteil von II ausmaclit. 
(Naturę 125. 127— 28. 25/1. Leeds, U niv.) W r e s c h n e r .

Max Planck, Vorlesungen ubor Thormodynamik. 9. Aufl. Berlin: W. de Gruyter & Co.
1930. (X I, 288 S.) gr. S°. Lw. M. 11.50.

As. K o llo ld ch em le . C ap illarch em le.
Neda Marinesco, Dielektrische Polarisation und Struktur hydrophiler Kolloide 

Im AnschluB an friihere Beobachtungen des Vfs. (vgl. C. 1929. II . 146) werden Formeln 
fur das Mol.-Vol. u. fiir das elektr. Moment aufgestellt. (Compt. rond. Acad. Sciences 
189. 1274— 76. 30/12. 1929.) W r e s c h n e r .

M. E. Laing Mc Bain und James W. M cBain, Die Identitdt der Kolloidteilchen 
in  Seifensólen und -gelen. Bei friiheren Unterss. (C. 1921. III. 27) gelang es Yff., zwei 
Proben der gleichen Seifenlsg. “boi gleichcr Temp. sowohl in  der Form eines Sols, ais 
auch in der Form eines typ. durchsiehtigen Gels zu erhalten, wobei bedeutsame Eigg., 
wie Leitfiihigkeit, Dampfdruckerniedrigung u. Na-Ionenkonz., bei beiden Formen die 
gleichen waren. Sol u. Gel unterseliieden sich nur in  ihren mechan. Eigg., wie Starrheit 
u. E lastizitat. Vff. schlossen daraus, daB die starre Gelstruktur durch allmahliehe 
Zusammenlagerung von Teilchen zustande kommt, die schon vorlier im Sol yorhanden 
waren. Diese Anschauung is t in neuerer Zeit yon  yerschiedenen Seiten angegriffen 
worden. W enn es aber móglich ist, ident. Sol- u. Gelproben in  der oben besehriebenen 
Art herzustellen, so seheinen auch die obigen SchluBfolgerungen zwingend zu sein. 
Vff. halten daher ihre A nsicht weiter aufrecht. (Naturę 1 25 .125 . 25/1.) WRESCHNER.

Tom inosuke Katsurai, Der Einflv.fi von Autoklavbchandlung auf die Form von 
H ydrozyden und auf die N atur kolloider Suspensionen. Durch Zusatz von Alkali zu 
Metallsalzlsgg. wurden Hydroxyde liergestellt, diese wnrden im Autolday erhitzt, 
dann langsam abgckuhlt u. am niichsten Tage herausgenommen. D ie Hydroxyde von 
M g, 'A l, N i u. Co zeigten naeh dieser Behandlung keine Veriinderung, CV-Hydroxyd 
wurde bei Drucken von 10 at an leicht gelatinos, P i-H ydroxyd yerwandelte sieh in  ein 
nichtgelatinóses Pulver, Fe-H ydrosyd, das durch Zusatz von N H 3-Lsg. (6-n.) zu einer 
Lsg. yon Fe2(S 0 4)3 hergestellt wurde, yerwandelte sich yollstandig in  eine rote Farbo.
—  Gibt man ZnŚO., zu K^efCNJo, so bildet sich ein besonders bestandiges Sol
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K.^Zn^F elfiN )^, das auch durch mchrfaclies Kochen u. langcs Stehen nicht vcrandert 
wird, boi Drucken von 5 at an wird es zu einem dunkelbraunen Pulyer koaguliert. 
Gleichfalls koagulieren im Autoklaven die Sole von Kupferfcrrocyanid, Preufiisch Blau, 
Tum bulls Blau u, dic Silberhalogenidc. Afsentrisułfidsol dagegen wird nicht koaguliert, 
sondern lost sich bei 10 at zu einer klaren FI. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res.
12 . 161— 66. 20/12.1929.) _ W r e s c h n e r .

Hans Z o cli er und Wilfried Heller, ScMllerschichten ais Reaktionsprodukte der 
langsamen Eisenchloridhydrolyse. Es wird eine Methode bcschrieben, m it der es gelingt, 
Schilłerschichłen herzustellen in der Art, wie sie von Z o c h e r  (C. 1925. II. 1662) an 
einem alten Eisenoxydsol (Taktosol) beobachtct wurden. Solche Sole erhielten Vff. 
durch langsame Hydrolyse in Lsgg. mit einem Geh. von 1/3 bis 1% FeCl3. Die Entw. 
dieser neuen Schillerschichten, dereń Glanz u. Reinheit an nicht schillerndem Scdiment 
m it wachsender Verdiinnung der Ausgangslsg. zunehmen, erfolgt rascher im diffusen 
Tageslicht. Auch maCige Temp.-Erhóliung yermag sio unter gewissen (noch nicht 
abgegrenzten) Bedingungen erheblich zu besclileunigen. Dic Taktosole erleiden eine 
zeitliche Verandcrung, indem die Periode der Schichtung stetig zunimmt, dic Schiller- 
farben also, bis zu einem teilweise angedeuteten Maximalabstand, immer hóheren 
Ordnungen zustreben. Gleichzeitig nimmt der Glanz des Scliillers im Gesamteffekt 
ab. Bei Verdiinnung m it W. peptisieren sich die Schillerschichten sofort zu einem truben, 
bei Oricntierung der Teilchen anisotropen Sol. Wird die ursprungliche FeCl3-Lsg., 
wenn auch nur miŁBig, dialysiert, so entsteht kcin Taktosol. Verschiedene Beob- 
achtungen lassen vermuten, daB H-Ioncn- u. Cl-Konz. fiir Bildung u. Yeranderung 
der Schillerschichten maBgebend sind. Auch in nicht dialysierten GRAHAMschen 
Solen kónnen stark accidentell doppelbrechende Sedimente auftreten. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 1 8 6 . 75— 96. 23/1. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. physikal. 
Chemie u. Elektrochemie.) W r e s c h n e r .

H ans Kroepelin. Uber Zahigkeitsmessungen an Kolloiden. Methodische Be
merkungen. D ie Zahigkeit kolloider Lsgg. kann in drei Fallen Anomalien aufweisen:
1. Der Abstand der kugelformigen Kolloidteilchen is t kommensurabel m it ihrem Durch- 
messer; die Teilchen beeinflussen sich hydrodynam. —  2. D ie Kolloidteilchen haben 
Stabchenform; die Teilchen werden parallel gerichtet, u. zwar stiirker bei hóherer 
Strómungsgeschwindigkeit. AuBerdem tritt Schwarmbldg. auf. —  3. Das Kolloid ist 
ausgepragt lyophil. — Trotzdem ist es móglich, Zahigkeitsmessungen an solchen ab- 
normen Kolloiden auszufiihren, sogar in Capillaren yerschiedener W eitc u. yerschiedcner 
Lange. Da sich namlich zeigen laBt, daB die scheinbare Zahigkeit vom Gescliwindigkeits- 
gefdlle abhangt, muB man nur das mittlere Gesehwindigkeitsgefalle oder Da ton an- 
geben, die dessen Bereclmung erlauben. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 2 . 3056— 60. 4/12. 
1929. Erlangen, Univ.) B e r g m a n n .

Hans Kroepelin, Bemerkungen zu einigen Zahigkeitsleobachtungen von II. Slaudinger 
und W. Heiier. Vf. diskutiert auf Grund der im vorst. Ref. wiedergegebenen Be- 
trachtungen die Zahigkeitsmessungen von St a u d in g e r  u . H e u e r  (C. 1 9 3 0 . I .  1142) 
an kolloiden Lsgg. liochmolekularer Verbb. u. kommt zu dem SchluB, daB die Ein- 
fiihrung yon besonderen Hy])othesen zur Erklarung der Beobachtungen unnotig ist. 
(Ber. D tsch. chem. Ges. 62.' 3061— 63. 4/12. 1929. Erlangen, Univ.) B e r g m a n n .

F. A. H. Schreinemakers, Osmose in  terndren Flussigkeilen durch eine fiir  zwei 
der drei Subslanzen durchlassige Membran. (Vgl. C. 1929. II- 2168.) Allgemeine Be- 
trachtungen uber ein osmot. System, bestehend aus zwei die SubstanzenX, Y  u. W (= W .) 
enthaltenden FIL, welche durch eine fiir X  undurchlassige Membran getrennt werden. 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48- 926— 30. 28/8. 1929. Leiden, Univ.) K . W o lf .

Sakuji Kom agata, Einige Bemerkungen zur Tlieorie der Elektrooswwsc. I. Teil. 
Es werden Formeln aufgestellt fiir die Elektrizitatsleitung in  Capillaren, fur die elektros- 
mot. Stromung in  Capillaren u. fiir den elektr. Strom in Capillaren. (Buli. chem. Soc. 
Japan 4. 255— 64. Nov. 1929. Shibaura, Tokyo, Elektrotechn. Lab. d. Verkehrs- 
ministeriums.) WRESCHNER.

Gino Bozza. Die Erscheinungen des Massenfalls und der SedimeTitaticm. Zusammen- 
fassende Darst. iiber den freien Fali fester Teilchen von unregelmaBiger Form in  einer 
FI. D ie Unterss. wurden nach einer inyersen Methode ausgefiihrt durch Best. des Gleich- 
gewichts suspendierter Teilchen in einer aufsteigenden II . Im ersten Teil zeigt Vf., 
daB der W iderstand, den die FI. d en  Teilchen bietet, sich wie beim freien Fali durch eine 
zweigliedrige Formel ausdriicken laBt. Das erste Glied enthalt das Prod. aus der Ge
schwindigkeit des Teilchens u. seinem Durchmesser, das zweite Glied enthalt das
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Quadrat dieses Prod. Jcdes Glied wird m it einem speziellen Koeffizienten multipliziert, 
dieser ist nur abhangig von dem Verhaltnis des mittleren Teilchendurchmessers zur 
mittleren Entfernung zwischen dem Mittolpunkte jedes Teilchens u. der Obcrflśiche 
des Naehbarteilchens. Im zweiten Teil werden die Tlieorien weiter entwickclt, u. auf 
prakt. Pragen, z. B. auf das Dekantieren, angewendet. (Memoire R. Aeoad. Naz. Lineei 
[6 ] 3 . 404— 52. 1929. Alailand, U niv.) W r e s c h n e r .

Marie Anna Schirmann, Uber Aktivierung von Meiallen im  Hochvakuum zu 
Sorbentien beliebiger, auch inerter Oasc. (Thermische Molekularsorption.) (Physikal. 
Ztschr. 30. 876—79. 1/12. 1929. —  C. 1930. I- 1448.) W r e s c h n e r .

T. Nomitsu, R. Kamimoto und Y. Toyohara, Uber die Adsorption einer NaCl- 
Losung durch Sand. Yff. lieBen wss. NaCl-Lsgg. durch Sandfilter laufen, u. fanden, 
daB naeh dem Durehlaufen des Sandes die NaCl-Konz. der Lsgg. gestiegen war. Die 
Verss. wurden so wiederholt, daB jede Verdampfung von W . verhindert war, die Er- 
scheinung der negativen Adsorplion blieb bestehen, auch dann, wenn die Verss. mit 
griindlich ausgewaschenen Sandproben ausgefiihrt wurden. (Memoirs Coli. Science, 
Kyoto Imp. U niy. Serie A. 12. 265— 74. Sept. 1929.) W r e s c h n e r .

Sachindra Nath Chakravarty und K. C. Sen, Die Adsorplion durch chemisch- 
aklive Fldchen und Traiibes Ilegel. Bei Adsorption von Ameisen-, Monochloressig-, 
Essig-, Butter-, Propion-, Milch-, Aminoessig-, Aminopropion-, Benzoe-, o-, m- u. 
p-Aminobenzoesaure durch frisch gefalltes Zirkonhydroxyd wachst sowohl in  der 
Fettsaurereihe ais auch in  der Benzoesaurereihe der Bctrag der Adsorption m it der 
Starkę der Sauren. Durch die Wahl eines Adsorptionsmittels, welches m it dem gel. 
Stoff chem. reagiert, wird also die reine Capillaraktivitat in  gewissem Umfange durch 
diese neue Anziehungskraft uberlagert. Eine derartige polare Adsorption verlauft 
demnach anders, ais wenn ein inerter Stoff ohne spezif. Anziehung fiir Sauren oder 
Basen ais Adsorptionsmittel benutzt wird. D ie TRAUBEsche Regel is t also fur Palle, 
bei denen chem. A ktivitat zwischen der Oberflaehe u. dem gel. Stoff besteht, un- 
gultig. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 186. 357— 64. 7/2. Allahabad, Allahabad 
tTniv.) A s c h e r m a n n .

W. Herz und Miriam Levi, Lbslichkeił und Adsorbierbarkeit von Benzoesdure 
und Salicylsdure in  Gegenicart gemischler organischer Losungsniittel. Adsorptionsverss. 
m it Lsgg. von Benzoesaure u. Salicylsaure an Kohle aus Losungsmm.-Gemischen 
(Bzl.-Heptan, Heptan-CCl4, Bzl.-CCl,,). Versuchsmethodik ygl. C. 1929. I. 2960. Es 
bestatigt sich gut die RegelmaBigkeit, daB bei der Adsorption an Kohle die Adsorbier
barkeit abnimmt, wenn die Loslichkeit der Stoffe in  den Losungsm.-Gemischen 
zunimmt. (Kolloid-Ztschr. 50. 21— 22. Jan. Breslau, Phys.-chem. Abt. d. chem. 
Inst. d. U niv.) L in d a u .

L. Meunier und K. Le Viet, Uber die hydrophilen Eigenschaften des Kollagens. 
(Vgl. M e u n i e r  u. G u y o t , C. 1929. I. 3159.) Jede Substanz, die das Quellungsver- 
mogen des Kollagens irreversibel yerringert, ist eine gerbende Substanz; ihre zusammen- 
ziehende Kraft wird durch die Erniedrigung des Quellungsvermógens gemessen. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 189. 911— 13. 25/11. 1929.) WRESCHNER.

J. Duclaus, Les colloldcs. Paris: Gauthier-Villars et Cie. 1929. (VI, 264 S.) 8°. 
fruss-l S. W. Wolkowa, Zur Frage der Viscositiit und Diffusion in Glycerin-Wasser-Gemischen.

Mofkau: Inst. fur Industrie und Padagogik 1929. (11 S.) Rbl. 0.30.

B. Anorganisclie Chemie.
Hans Julius Braun, Bisherige Versuche zur Darslellung von Selentrioxyd. B e ric h t 

iib e r friih e re  V erss. u . d e re ń  N ach p riifu n g  d u rc h  H o f f m a n n  u .  L e n h e r  (C. 1930. I. 
1109). (M etallbó rse  19. 2806—07. 2862— 63. 25/12. 1929.) R. K . M u l l e r .

Horacio D am ianovicli, Die chemiśche Trdgheit der Edelgase. 1. Einudrkung von 
Helium auf P latin . Ausfuhrlichere Wiedergabe schon friiher (C. 1929. II. 1388. 1638) 
referierter Arbeiten. (Anales Asoc. quim. Argentina 17. 95— 141. Juli/Aug. 1929. 
Buenos Aires.) R . K . MULLER.

N. Parravano und E. Onorato, Die Blanc-Tonerdc. II. Mitt. (I. ygl. C. 1928-
II. 2541.) Bei niedrigeren Tempp. (unter 450°) bildet sich eine semikrystallinc 
Modifikation der Tonerde, diese ist opt. anisotrop (doppelbrechend), zeigt aber kein 
Beugungsspektrum der Rontgenstrahlen. Von ca. 540— 900° bildet sich eine zweite 
Modifikation, dereń RSntgenspektrum auf eine hexagonale oder rhomboedr. Symmetrie
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himyoist. Beim Ubergang von der ersten zur zweiten Form nimmt die D . zu von 2,2 
bis ca. 3,5, u. die Atome riieken niiher aneinander; ebenso ist die Umwandlung der 
zweiten Form in Korund von einer D.-Zunahme (von 3,5—3,9) u. einer Atomanniiherung 
begleitet. (A tti R. Aecad. Lincoi [Roma], Rend. [6] 10 . 475— 80. 17/11. 1929. Rom, 
U niv.) W r e s c h n e r .

B. GoCner und F. MuBgnug, u ber krystallographische Beziehungen zmschen Kalium - 
dichromat und Ammoniumdichromat. Um krystallograpli. Beziebungen zwisehen 
K 2Cr20 -  u. (At/ / 4)26V20 ,  zu finden, wird fiir das K-Salz eine von der gewohnlichen 
abweiebende Aufstellung gewahlt. Es ergaben sich dann nahe Bezieliungen in den 
Achsenvcrhaltnissen. Aus Drehkrystallaufnalimen werden die Dimensionen der Ele- 
mentarkorper gemessen, die je 4 Mol. enthalten.. K„Cr„0, (triki.) o = 7 ,5 0  A, 6 =  
7,38 A, c =  13,40 A, a =  82° 0', /J =  96° 13', y =  90° 51'. (NH.,)2Cr20 7 (monokl.) 
a  =  7,78 A, 6 =  7,54 A, c =  13,27 A, (5 =  93° 42'. Fiir (N H ,)2Cr20 7 wird die Raum- 
gruppe C’„ ag bestimmt. Die Beziehungen zwisehen den beiden Krystallarten werden 
erórtert u. es wird dargelegt, daB Isomorphie niclit vorliegt. (Ztschr. Kristallogr. 
Kristallgeometr., ICristallphysik, Kristallehem.72. 476— 81. Jan. Miinchen, Univ.) T ró .

E. N. Bunting, Phasengleicligetuicht im  System SiO.A-ZnO._ Durch Anwendung 
der Absehreekmethode wurde bewiesen, daB nur die Verb. 2ZnO • Ś i0 2 m it dem F. 1512° 
besteht. Es gibt 2 nicht mischbare Pliasen im Gleichgewicht m it Cristobalit bei 1695°, 
die sieh von 2 bis 35 Mol-% ZnO erstrecken. Ein Eutektikum zwisehen Tridymit u. 
2 Z n 0 -S i0 2 liegt bei 1432° u. 49,1 Mol-°/0 ZnO. Ein Eutektikum zwisehen ZnO u.
2 ZnO - S i0 2 liegt bei 1507° bei 77,5 Mol-% ZnO. ZnO hat den F. 1975 ±  25°. (Journ. 
Amer. ceram. Soe. 1 3 . 5— 10. Jan. Bureau of Standards.) S a l m a n g .

J. Perreu, Bestimmung der lelzten Verdunnungsu'arme von krystalluasserlialtigem  
Mangan-(2)-chlorid. D ie letzte Verdiinnungswarme von MnCl2• 4 11,0 wird bei 12° 
nach den zwei bereits beschrie^enen Methoden (vgl. C. 1 9 2 9 . II. 2543) bestimm t u. 
d ie  gefundenen Werte tabellar angegeben. (Compt. rend. A cad. Sciences 1 9 0 . 52 
bis 54. 6/1.) A s c h e r m a n n .

Frederic Joloit, tJber die eleJctrochemischen Eigensckaften des Poloniums. Vf. 
untersucht im AnschluB an eine fruhere Arbeit (C. 1 9 2 7 . II. 1432) das Abscheidungs- 
potential von Po auf polarisiertenAu-Elektroden. In H2S 0 4, HKOa, CH3C 0 0 H  betragt 
es + 0 ,3 7  V (± 0 ,0 2  V) bei kathod. u. + 1 ,1  V (± 0 ,0 3  V) bei anod. Abseheidung bei 
einer Po-Konz. von 3 X 10~9 bis 10~8 n (n /l =  Kalomel ais Vergleiehselektrode). 
In Osalsaure fand Vf. bei derselben Po-Konz. nur kathod. Abseheidung bei + 0 ,0 2  V 
(± 0 ,0 2  V), in  Chromatlsg. dagegen nur anod. Abseheidung bei + 1 ,0 8  V (± 0 ,0 3  V). 
Weiterliin untersucht Vf. den EinfluB von Oxydation u. R ed., denen Po-Yerbb. in  
obengenannten Sauren unterliegen konnen, durch Beobachtung der Verteilung des 
Po zwisehen Lsg. u. Elektrodo bei Innehaltung des tiefsten Elektrodenpotentials. 
Auf Grund der Versuchsergebnisse wird die Móglichkeit der Bldg. einiger Oxyde (PoO, 
P o 0 3 u. ein Suboxyd) diskutiert. (Compt. rend. Acad. Sciences 189- 986— 88. 2/12. 
1929.) K a d i n g .

N. Dem assieux, Die Wirkung der Alkalioxalate a v f Bleihalogensalze in  wdsscriger 
Losung. Fruhere Unterss. des Vfs. (C. 1 9 3 0 . I. 956) werden fortgesetzt, die Ergeb- 
nisse entsprechen den friiher gefundenen. Bei Zusatz von N a2C20 4 zu PbCl2 bzw. 
PbBr2 bildet sich zuerst ein gemisehtes Pb-Alkalisalz, das bei weiterem Zusatz von  
Alkalioxalat in ein einfaches Pb-Salz umgewandelt wird. Dio Umwandlungen werden 
wieder durch Leitfiihigkeitsbestst. verfolgt u. durch einen seharfen Knick u. Riehtungs- 
anderung der Lcitfahigkeitskurve angezeigt. Die Rkk. sind quantitativ u. v,-urden 
chem.-analyt. kontrolliert. Der Verlauf ist derart, ais ob ein einwertiges Radikal (PbX) 
vorkandcn wiire, das zuerst ais Ganzes in Rk. tritt. Bei Zusatz von uberschiissigem  
Reagens tr itt eine zweite Rk. ein. Diese Auffassung der Erscheinungen scheint durch 
die Rontgendiagramme (vgl. folgendes Ref.) bestatigt zu werden. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 1 8 9 . 535— 36. 7/10.) W r e s c h n e r .

Mathieu, Róntgenstrahlenuntersuchungen an einigen von Demassieilx hergeslellten 
Halogensalzen. (Vgl. vorst. Ref.) Es wurden Pulverdiagramme der verschiedenen 
Pb-Halogensalze aufgenommen. Bei den einfachen Salzen PbCl2 u. PbBr, zeigt sich 
ein Unterschied der Gitterdimensionen, wenn Cl durch Br ersetzt wird, dagegen ist 
bei den Salzen: (PbCl)2C03 u. (PbBr)2C03 einerseits u. (PbCl)2(COO)2 u. (PbBr)2(COO)2 
andererseits der durch den Halogenwechsel Terursachte Unterschied nur sehr gering. 
Diese Tatsaehe entsprieht dem bekannten Verh. des Atomvol., das je nach der Bindungs- 
art der Elemente variabel ist. So betragt z. B. der Unterschied des Gittervol. von
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NaCl u. NaBr (bezogon auf 4 Atomo Halogen) 32,3 A3, bei NaC103 zu N aB r03 nur 
20 A3 u. dgl. mehr. Aus dem Verłi. der Gittervoll. der Pb-Halogensalze von D e-  
MASSIEUX kann man schlieBen, daB dieselben Ionen (PbCl) oder (PbBr) enthalten. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 189. 536— 37. 7/10. 1929.) W r e s c h n e r .

Mathieu, Sontgenslraldenunlersucliung einiger Bleisalze. Ausfiihrlichere Wieder- 
gabe der vorst. ref. Arbeit. (Buli. Soc. chim. France [4] 45. 1002— 08. Nov. 1929. 
Paris, Univ.) W r e s c h n e r .

Ń. Dem assieux, Uber einige lcom/plexe Bleisalze. Zusammenfassung der C. 1927-
II. 1805, C. 1 9 3 0 .1. 809. 956 u. 1913 referierten Arbciten. (Buli. Soc. chim. France 
[4] 4 5 . 989— 1001. Nov. 1929.) W r e s c h n e r .

A. Ch. Vournasos, Die ersten Silberjodorhodanide. (Vgl. C. 1926. II . 1522.) Um  
Komplexverbb. des A gJ m it Rhodaniden zu erhalten, is t zur Vermeidung hydrolyt. 
Rkk. das vóllige Fernhalten von Verbb. m it OH-Gruppen notwendig. D ie Synthesen  
wurden daher in Ketonen, yorwiegend in  Aceton u. M ethylathylketon vorgenommen. 
Das AgJ bildet m it Ithodansalzen gemischte Verbb. durch Anlagerung der heterogenen 
Moll. Alle diese Verbb., die Vf. „Heteroplexe“ nennt, besitzen ein komplexes Anion, 
das sich aus ungleichen Faktoren zusammensetzt. D ie aus Acetonlsgg. erhaltenen 
Silberjodorhodanidsalzkrystalle werden durch hydroxylhaltige Verbb. zersetzt. In  
Acetonlsg. fiillt dabei dag A gJ ais blaBgelber Nd. aus. Aminę u. die organ. Basen 
diescr Verbb. bewirkcn eine molekulare Substitution, verdriingen die Rhodanido u. 
ycreinigen sich m it AgJ, jedoch in anderer Koordinationsweise. D ie m it anorgan. 
u. organ. Sauren oder auch m it Phenolen erhaltenen Aminsalze liefern dagegen durch 
molekulare Substitution Heteroplexe, entsprechend der allgemeinenFormel (A rN H 20 x )2 ■ 
A gJ. D iese Kórper sind zum gróBten Teil in Aceton schwer lóslich u. werden sofort 
in  Form yon Krystallnadeln abgesondert. —  N H 3 bewirkt in Abwesenheit von Feuchtig- 
keit keine Rk., in  10%ig. wss. Ń H 3-Lsg. findet dagegen unter Ersetzung der Rhodanid- 
moll. u. Anlagerung von 1 Mol. H 20  die sofortige Bldg. einer Ammoniakverb. statt. 
Diesclbe Verb. erhalt man aus jedem Silberjodalkali in starkem N H 3. .

Es wurden folgende Verbb. dargestellt: NalriunisilberjcdGrliodanid N a6(AgJ(SCN)6] 
aus A gJ u. NaCSN in Aceton, farblose prismat. Krystalle. —  Kaliwnsilberjodorhodanul 
analog dem Na-Salz, kurze gelbeN adeln. Durch Einw. von starker HC1 auf die Silber
jodorhodanide in  Acetonlsg. erhalt man eine Lsg. der Komplexsaure He [A t j j (SCAT)c]. —  
Amvioniwnsilberjodorhodanid (N H Ą)fi[A gJ(SC N )s] aus A gJ u. N H 4SCN in Aceton, 
farblose Prismen. Beim Durchleitcn eines elektr. Stromes erleidet die Acetonlsg. 
des Ammoniumsalzes eine elektrolyt. Spaltung, wobei an der Anodę sich das komplexe 
Anion [AgJ(SCN)8] abscheidet, welches sich schlieBlich ais amorphes gelbes Pulver, 
ais Pseudoschwefelcyan abscheidet. —  Methylaminsilberjodid \A gJ2CH3N H 2] aus 
Ammoniumsilberjodorhodanid u. wss. Methylaminlsg., farblose K rystalle. Auf analoge 
Weiso wurden die Athylamin- u. Propylaminverbb. gewonnen. —  Silberjodidammonialc 
A g(N H s)zJ -H 20  durch Einleiten von trockenem N H 3 in eine Acetonlsg. des Ammonium
salzes unter Zusatz einiger Tropfen W ., durchsichtige ąuadrat. oder achtcckige Tafeln. 
(Ztselir. anorgan. allg. Cliem. '182. 37— 48. 7/8. 1929. Athen.) K l e v e r .

R. Vogel und W. Pocher, Uber das System  Kupfer-Sauerslojf. Das Zustands- 
schaubild Cu-CuO wird erklart. Insbesondere wird die Lóslichkeit des O im Cu u. die 
Mischungslucke im fl. Zustand im Konz.-Bereicli Cu-Cu20  untersucht. Weiter wird 
iiber die Zers. des Cu20  bei tieferen Tempp. berichtet. SchlieBlich wird das Ergebnis 
hinsiehtlieh des Zustandschaubildcs im Gebiet der Miscliungen von Cu02 u. CuO durch 
Aufnahme von Abkuhlungs- u. Erhitzungslcurven dargelegt. D ie Verss. wurden im 
offenen GefaB bei Luftzutritt ausgefiihrt. (Ztschr. Metallkunde 21. 333— 37. 368—71. 
N ov. 1929.) K a l p e r s .

Kurt Fischbeck und Oskar Dorner, Uber die Reduktion des Kupfersulfids durch 
Wa.ssersloff bei verscliiedenen Temperaluren. Zur Red. des CuS wurde durch das auf 
konstantę Temp. erhitzte Sulfidpulver H 2 hindurchgeleitet u. die Menge des gebildeten 
H 2S von Zeit zu Zeit bestim m t. Zur Heizung diente ein elektr. Widerstandsofen, 
das Rk.-GefaB war ein schwer schmelzbares Glasrohr. D ie Red. verlauft je nach 
der Art der Darst. des CuS versehieden. Untersucht wurde synthet., aus Cu u. S 
in  CS2 hergestelltes u. aus CuSO.}-Lsg. m it H 2S in der Kalte gefalltes u. iiber C02 
getrocknetes CuS. B ei dem synthet. CuS steigt die Red.-Gesch^indigkeit wahrend 
einer Induktionsperiode an, erreicht einen Maximalwert, um dann m it wachsendem  
Um satz wieder zu sinken. Bei gefalltem CuS steigt die Red.-Geschwindigkeit im 
Beginn der Rk. sehr langsam m it der Temp. an. D ie Red. kommt bei 440° u. einem



Um satz von etwa 50% zum Stillstand. Bei 560° lebt dio H2S-Entw. wieder auf. Zur 
Auswertung der Temp.-Abhangigkeit brauebbaro Ergebnissc konnten m it gefalltem  
CuS nicbt erhalten werden. Dio Aktmerungswarme ergab sich zu 30,2 kcal., be- 
zogen auf ein Mol. des entstebenden H ,S. (Ztscbr. anorgan. allg. Chem. 186. 365 
bis 372. 7/2. Tiibingen, Chem. Lab. d. Univ.) ASOHERMANN.

Alfred Schulze, Uber die angebliche Allotropie des Wismuts. Aus dilatometr. 
Messungen von Zimmertemp. bis 160° u. Messung des elektr. Widerstandes bis zum
F. war eine Modifikationsanderung von sohr rcinem Bi nicht nachzuweisen. Dasselbe 
ergab sich aus mkr. Unters. von Schliffen. —  Die Widerstandsiinderung beim Schmelzen 
wurde bestimmt; es ergab sich das Verlmltnis Wll./Wfest =  0 489 m it einer Genauig- 
keit von einigen Promille. (Ztschr. techn. Pliysik 1 1 . 16—23. 1930. Physikal.-Techn. 
Reicbsanstalt.) _ '  S k a l ik s .

Jacques Bardet und Arakel Tchakirian, Uber einige Vcrbindungen des Germanium- 
oxyds und der Oxalsaure. G e02 wird mit kochender'Oxalsaure behandelt, dio entsteliendo 
Verb. kann nicht isoliert werden, die Best. der Gewichtsrerhaltnisse deutet auf die 
Formel [Ge(C20 4)3]H 2. AVird die Lsg. der Ge-Oxalsaure konz., so erhalt man eine 
sirupartige, nicht krystallisierbare FI. Die Lsg. gibt mit A. oder A. keine Fallung. Nach  
einigen Stdn. beginnt eine Zers., wobei ein Nd. von G e02 erscheint; dio Oxalsaure bleibt 
in  Lsg. Das GeO, u. die Oxalsaure sind in der Verb. teilweise yersteckt, durch Hinzu- 
fiigen einer titrierten Sodalsg. kann man nur ca. %  der Oxalsaure neutralisieren. Das 
Hinzufiigen von Mannit gestattet die weitere u. nur partielle Neutralisation der Ge- 
Saure. Ebenso ist die beim Hinzugcben von K J  +  K J 0 3 freiwerdende J-Menge immer 
zu klein im Verhiiltnis zur Menge der Oxalsiiure. GeO, ist in  Ammoniumdioxalat besser
1. ais in  Oxalsaure. Nach einer Reihe fraktionierter Rrystallisationen der Dioxalatlsg. 
bleibt eine sirupartige, unkrystallisierbare FI., deren Gewichtsyerhaltnisse (Ge: Oxal- 
saure) fiihren zu der Formel Ge(C20 4)2, Ge0(C20 4), x -H ,0 . Das so gebildete Salz ist 
Reagenzien gegeniiber sehr stabil. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 9 . 914— 15. 25/11. 
1929.) W r e s c h n e r .

Paul Pascal und Andre Dansette, Vanadylamide und Vanadylimide. Vff. er- 
halten durch Einleiten von NH3 in VOCl3, welches in A., CC14 usw. gel. ist, je nach 
der Temp. verscliiedene Verbb. Oberhalb + 8 5 — 145° entsteht die Verb. VONH, 2 N H 3 
von weiGer Farbę, welche leicht in das Vanadylimid VONH von brauner Farbę uber- 
geht. Die Rk. verlauft nach der Gleiehung: 6V0C13 +  38N H 3 — 18N H 4C1 +  
N2 +  6 VONH, 2 N H 3. Bei — 80° u. sehr langsamem Einleiten von N H 3 entsteht 
hellbraunes Amid von der Zus. VO(NH2)3. Z%vischen — 80° u. + 8 5 °  entstehen Ge- 
mische von Im id u. Amid, zwischen + 2 0 °  u. + 7 0 °  scheint eine bestiindige Verb.: 
VO(NH2)3, 2 VONH, 2 NH3 von brauner Farbę zu existieren. Das n. Amid hydro- 
lysiert leicht nach der Gleiehung: VO(NH2)3 - f  2 H 20  — > NH,VO, 2 N H 3. 
Das Amid lost sich in W. mit tief violetter Farbę nach folgender Gleiehung: 4 VONH +
5 H20  — >- V4Oa-(NH 4)2 +  2 NH3. Dieser Korper oxydiert sich in Lsg. u. in trocke- 
nem Zustand leicht zu Vanadat. Vff. konnten hierbei ais Zwischenglied eine schwarze, 
mikrokrystalline Verb. V4O10(NH4)2 erhalten. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 0 . 
25—27. 6/1.) ” A s c h e r m a n n .

L. Andrieux, Uber die Herstellung und die Eigenschaften der Tantal- und Niobium- 
boride. Vf. stcllte erstmalig die Verbb. TaB, u. NbB2 her, durch Elektrolyse von Ta20 3 
u. Nb20 5 in  Biidern aus Gemischen geschmolzener Alkali- oder Erdalkalifluoride u. 
-borate (vgl. C. 1 9 2 7 .1. 2894). TaB2 u. NbB2 bilden kleine, graue, sehr harte Krystalle, 
die Quarz u. Topas leicht ritzen; D. TaB2 11,0, D. NbB2 6,4 bei 15°. Durch HC1, HNOs 
u. KónigsAvasser werden TaB2 u. NbB„~ nicht angegriffen, wohl aber langsam durch
H ,S 0 4 u . H2F , in der Wiirme; sie oxydieren an der Luft bei Rotglut u. werden durch 
geschmolzene Alkalihydrate, -carbonate, -bisulfate u. -peroxyde schnell zers., die Alkali- 
nitrate wirken weniger energ. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 S 9 . 1279— 81. 30/12. 
1929.) °  W r e s c h n e r .

Lothar Wohler, Uber Platinarseńid. Vf. erhielt im Gegensatz zu T iv o l i  (Gazz. 
chim. Ital. 14  [1884]. 487) aus H2PtCle-Lsg. u. AsH3 nicht die TlYOLische Verb. 
P t-A s-O H , die beim Gliihen in C 02 in P t3As2 ubergehen soli te, sondern eine schwarz- 
samtene Fallung, die ein mehr oder weniger sauerstoffhaltiges Gemenge von wechseln- 
dem Pt-As-Geh? m it beigemengtem P t u. As darstellt. Aus wss. K 2PtCl4-Lsg. wurden 
ahnliche, jedoeh 0 2- u. As-armere Fallungen erhalten. Aus Lsgg. von H2PtCl0 in  A. 
oder Essigester erhaltene Fallungen explodierten bei Luftzutritt durch den Geh. 
organ. Bestandteile. Nach mehrstd. Erhitzen in C 02 auf 109° in einem GefaB, das
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im Dcckel zwei Zuleitungsrohre m it Halinen hatte, entsprach die Fallung aus A.' der 
0 2-freien Formel m it Beimengung von metali. Pt. Aus der Sodaschmelze von As30 3 
u. Pt-Schwamm entstehen geschmolzene Legierungen weohselnder Zus. von geringerem  
Pt-Geh. ais PtAs2 entspricht. Rein konnte PtA s2 nur aus den Komponenten erhalten 
werden, welche sich im berechneten Verhaltnis im gesclilossenen Rohr bei 270° zu 
sperrylithahnlichen R rystallen vereinigen. D ie Rk., die mitunter esplosionsartig 
verlauft, kann durch As-OberschuB gemildert werden. Der t)berschuB laBt sich 
leicht entfernen durch Erhitzen auf 500° im C 02-Strom oder durch Erhitzen des Ge- 
menges im arsendampfgefiillten gesclilossenen Verbremiungsrohr auf eine konstantę 
Temp. von 650°. Das mattgraue Prod. P tA s, wird, wie der natiirliche Sperrylilli, von  
konz. H N 0 3 selbst in  der Hitzo nur schwer unter As-Verlust angegriffen. Kónigs- 
wasser wirkt langsam, konz. HC1 etwas mehr, konz. H 2S 0 4 der anwendbaren hóheren 
Temp. gemaB energischer unter S 0 2-Bldg. P t bleibt kompakt schwarz zuriick. An 
W. wird nur boi Ggw. von Luft arsenige Saure abgegeben. Im  Einschmelzrohrchen 
von wenigen ccm Inhalt lost boi 180° konz. H N 0 3 zu einer gelbgriinen Lsg., die beim  
Eindampfen rotbraunes, unl., bas. Pt-Salz hinterliiBt, durch Verdunnen aber m it 
NaOH oder N H 3 nicht gefallt wird. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 8 6 . 324— 36. 
7/2. Darmstadt, Chem. Inst. d. Techn. Hochsch.) A s c h e r m a n n .

L. Tschugajew und J. Tschernjajew, U ber Oxydaiion von Komplexverbindungen 
des P lałins. II . Oxydation durch Persulfat und freien Sauerstoff. VerfaBt von E. Fritz- 
m ann. (I. vgl. C. 1926. I. 2664.) Bei Einw. von (NH4)2S20 8 auf eine Reihe von  
Kom plessalzen des zweiwertigen P t beobaehtet man einerseits eine Erhóhung der 
W ertigkeit des Pt-Atom s u. andererseits eine Addition einer OH-Gruppe an dasselbe. 
E s entstehen so neue Hydroxoverbb. des dreiwertigen P t, welche beim Sicden eine 
Umgruppierung der OH-Gruppe erleiden u. stabilere Verbb. des drei- u. vierwertigen 
Pfc bilden. E ine analoge Oxydation findet bei Einw. von HNO, in  Ggw. von H 20 2 
sta tt, wobei an Stelle der OH-Gruppe eine Nitrogruppe addiert wird. Diese Rkk. 
kommen nur der cis-Konfiguration zu.

Bei Oxydation des Peyronesćhen Salzes [P t-2 N H 3-Cl2] durch Ammonium- 
persulfat bei Abwesenheit von K 2PtCl4, sowie durch H 2SO.,, H N 0 3 u. andere Sauren, 
die in Ggw. von H20 2 fahig sind, Persauren zu geben, erhalt man einen schwarzen 
N d., der Zus. [2 N B 3’P lC l20 H ]. D ie Verb. ist in  k. W. stabil, wahrend sich in sd. W. 
das PEYRONEsche Salz zuriickbildet u. eine Dihydroxovcrb. \2 N H 3 ■ PlCL{OH)2] in 
Lsg. verbleibt. Schwache Sauren, wie auch organ. Verbb., w ie A. u. A., bewirken keine 
Zers., wolil aber Alkalien u. N H 3. Bei der Oxydation in  Ggw. von K 2PtCl4 erhalt man 
lange Nadeln einer Substanz rotlichbrauner Farbung. Mit A gN 03 bildet sich Ag„PlClĄ, 
m it dem I-Chlorid R e i s e t  das grune Magnus salz. Einw. von N H 3, HC1 u. h. W. 
bewirkt Zers. in Platinclilorid u. PtCl4-Ion. —  Bei Oxydation von Alhylendiamin- 
‘plaiincMorid erhalt man einen roten taflich-krystallinen Nd. der Zus. \P lC l3 ■ C2/ / 8jV2]. 
Diese Verb. is t  sehr widerstandsfahig, selbst Sauren bewirken beim Erhitzen keine 
Zers. Verss. Isomere dieser Verb. hcrzustellen fuhrten zu keinem Ergebnis. —  
Die Oxydation des Magnussalzes m it Ammoniumpersulfat ergab, durch W. leicht zer- 
setzliche, feine goldgelbe rosanuancierte Nadeln der Zus. (P l ■ 4 SO,x)-(P lC lĄ)3-
( 0 / / ) 2. D ie Verb. reagiert m it Pyridin unter Bldg. einer blutroten Substanz, die durch 
W. leicht zers. wird. —  Almlich verlauft auch die Oxydation m it H N 0 3 in Ggw. von
H ,0 2 unter Bldg. einer violettrosa Verb. der Zus. (P t-4  NI-I?j)(NO.j)(PtClA), welche 
leicht zcrsetzlieh is t  u. m it Pyridin eine rote Verb. bildet. —  Bei Verss. Pentammin- 
verbb., analog dem TsCHUGAJEFFschen Salz durch Einw. von fl. N H 3 auf PtCl3 im ein- 
geschmolzenen Rohr darzustellen, erhielten Vff. eine in  W. u. Alkalien 11. weiBe Verb., 
dessen wss. Lsg. bei Zugabe von Saure amorphe Ndd. abscheidet. Nach Zugabe von 
Jod wird die Lsg. rdtlichbraun u. durch Essigsaure wird ein schwerer dunkelgefarbter 
Nd. gefallt. J lit Iv2PtCl4 bildet die Lsg. einen griinlichen N d. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 1 8 2 . 159— 72. 7/8. 1929. Leningrad, U niv.) K le y e r .

L. Tschugajew und B. Orelkin, tJber einige Jconiplexe Verbindungen des Platin- 
chlorurs m it Aminoacełal. VerfaBt von E. Fritzmann. Bei der Einw. von Amino- 
acetal auf eine wss. Lsg. von K.^PtCl^ erhalt man einen in  den meisten organ. Losungsmm.
11. gelben krystallincn N d. der Zus. [P t-2 A -C l], wo unter A  Aminoacetal zu verstehen 
ist. u. dem F. 133°. D ie B est. der mol. elektr. Lcitfahigkeit in CH3OH-Lsg. ergab, 
daB die Substanz kein guter Elektrolyt is t u. daB das Cl sehr schwer durch A gN 03 
gefallt wird. Bei Verss. diese Verb. aus h. HC1 umzukrystallisieren, bildete sich eine 
Substanz, dereń Pt-Geh. dem Diaminoacetaldehydplatinchlorid nalie kommt. Gleich-



zeitig bildet sich eine in W . 11. Verb. von schónen pseudotetragonalen Krystallen mit 
d em  F. 130,5°. Dieser Verb. kommt die  W ERNERsche Formel [ P t -4 A ]C l2 zu, d a  d a s  
Cl vollstandig durch A gN 03 gefiillt wird. —  Bei Einw. einer wss. Lsg. von K„PtCl4 
e rh iil t  man eine in  CILOH schwer 1. rosafarbene krystallin. Verb. der Zus. [Pt- 4 A]PtCl4 
m it dem F. 137°. Bei der Rk. des griinen MAGiNUSschen Salzcs m it [P t-4 A]C1., findet 
ein Farbumschlag in  rosa statt, der auf eine Bldg. von [P t -4 A]PtCl schlieBen faCt. —  
Bei Vcrss., Isomere der Verbb. 4 [P t-2 A -2 N H 3]C12 aus [P t-2A -C l„] u. einer wss. 
N H 3-Lsg., sowie aus [P t - 2 N H 3-C12] (Chlorid P e y r o n e )  u . Aminoacetal zu erhalten, 
zeigte es sich, daB in beiden Falten eine weiBe pulvrige Masse m it dem F. 127“ erhalten 
wird. Auch die Umwandlung in die entsprechenden Chloroplatinite [P t-2 A -2  N H 3]- 
P 1CI4 ergab keine Andeutung einer Isomerie. Bei der Rk. des K oE FO E D schen  Salzes 
[P tC l2-2(CH3)zN H \ m it Aminoacetal einerseits u. bei der Rk. von [P t-2  A-C12] mit 
Dimethylamin andererseits erhalt man sirupartige Chloride, welche m it K 2PtCl4 u. 
K 2PdOl4 keinen Nd. ergeben. Ersteres Chlorid bildet m it Platinbromid einen orange- 
rotenN d. der Zus. [P t-4 A \P lB r  mit dem F. 123°, das zweite Chlorid dagegen einen zahen 
sehwarzbraunlichen, harzartigen Nd. —  Zum SchluB w eist E . F r i t z M a n n  die Einwande- 
von F . K r a u s s  (vgl. C. 19 2 8 . II. 2634) betreffend der moglichen Zers. der Yerbb. 
des 0 s 0 4 m it Alkalien u. Erdalkalien zuriiek, da die experimentellen Befunde unter 
Berucksichtigung aller VorsichtsmaBregeln die Existenz der Verbb. ergeben haben. 
(Ztschr. anorgan. allg. Cliem. 182 . 28— 36. 7/8. 1929. Leningrad, U niv. u. Platininst. 
d. Akad. d. W issenschaften.) K l e y e r .
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Sydney Marks, Textbook of inorganic chemistry. V. 6, pt. 3, Vanadium, niobium and
tantalum. (Friends textbk. of inorganic chem.) Philadelphia: Lippincott 1929. (222 S.)
12°. S 10.— .

C. Mineralogiśche und goologisclie Chemie.
K. Chudoba, t/ber die Festlegung krystallograpMscJier JRićhtungen in  opaken 

Mineralif.n und Erzen im  auffallenden Licht. Yf. zeigt, daB es m it Hilfe zweier An- 
schlifflachen moglioh ist, die Orientierung zweier sich schneidender SpaltriBsysteme 
festzustjllen. Die zweite Schlifflacho \vird vorteilhaft so angeschliffen, daB sie mit 
der ersten einen Winkel von 30 bis 50° bildet, wobei erreieht werden muB, daB die 
Lamellensysteme auf ihr auch siclitbar sind. Zur Auswcrtung werden graph. Verff. 
beschrieben. (Ztrbl. Blineral., Geol. Palaont., Abt. B. 1930. 14— 18. Bonn, UniY.) T r o .

W . L aw rence B ragg, Krystallstm ktur von Phenakit, Be^SiO^ und Willemit, 
Zn2S i0 4. Im AnschluB an die friiheren Unterss., durch die die Lage der Si- u. O-Atome 
im B e2S i0 4 festgestellt worden war (vgl. C. 1927. II. 1327. 1928. I. 5), bestimmen  
die Vff. die Lage des Be, die nicht direkt aus den Intensitatsmessungen erkliirt werden 
kann, da das leiehte Be keinen groBen EinfluB hat. Eine Best. ist nur moglich durch 
Berucksichtigung der Koordination des Be in andem Be-Verbb. u. durch Analogie 
zum isomorphen Willemit Zn2S i0 4. Vff. finden angenahert folgende Koordinaten 
(im Teile der Seitenliingen des Elcmentarkórpers):

x y  z
Be,, 0,37 — 0,22 — 0,41
Be2 — 0,29 0,11 — 0,07

Um jede dreizahlige Schraubenachse liegt die Gruppe SiBeBe. Wenn Si u. Be ais 
gleichwertig betraclitet werden, dann nahert sich die Struktur sehr einer hexagonalen 
Anordnung in der Raumgruppe C2e/r Das gleiche Verh. beim Zn2S i0 4 wird ais Stiitze 
fiir Richtigkeit der Lage der Be genommen. Andere Yerbb. mit gleicher Struktur 
sind Li2BeF4, Li2M o04, Li2W 04. (Ztschr. Kristallogr. Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallchem. 72. 518— 28. Jan.) T r ó m e l .

B. R . W arren, Krystallstruktur und chemische Zusammensetzung der monoklinen 
Amphibole. Drehkrystallaufnahmen zeigen, daB es moglich ist, fiir die monoklinen 
Amphibole eine einheitliche Struktur nachzuwcisen. Es werden verglichen: Tremolit 
H2Ca2Mg5(S i0 3)8, Kupfferit H2Mg-(Si03)s, Aktinolit H2Ca2(M g,Fe)--(Si03)8> IJorn- 
blende H 2(C a,Ńa,K )2_3(M g,Fe,Al)5-[(S i,A l)03]8 u. Grunerit H2Fe7(S i0 3)8. D ie Auf- 
nahmen ergeben, daB fiir diese 5 Krystallarten Elementarkorper, Raumgruppe u. die 
allgemeine Struktur gleich sind, so daB die Struktur des Tremolits ais typ. fiir die 
monoklinen Amphibole angesehen werden kann. Die Unterschiede ergeben sich durch 
Frsetzungen strukturell gleichwertiger Ionen, lediglich Grunerit zeigt in  den Intensi-
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taten der Reflexe einige Abweichungen, aber es la-Bfc sich zeigen, daB auch diese Struktur 
der des Tremolits sehr ahnlich ist. D ie Aelisenlangen ergaben sich zu:

a b c
Tremolit 9,78 A 17,8 A 5,26 A
Kupfferit 9,7 17,8 5,25
Aktinolit 9,8 17,9 5,27
Hornblende 9,8 17,9 5,28
Griinerit 9,4 17,9 5,27

Die Raumgruppe is t C2h3. Ausgehend von der chem. Zus. des Tremolits gelingt eś 
unter Bcriicksichtigung der GróBe der Wirkungsradien der lonen, die oben aufgcfiihrten 
Formeln fiir die Amphibole abzuleiten. Dabei wird die BRAGGsche Anscliauung uber 
die Bedeutung der (C),OH,F)-Ionen fiir den Gitterbau der Silicate benutzt. Dio zahl- 
reichen diskutierten Analysen zeigen gute Bestatigungen der Annahme. Der grund- 
legende Unterschied zwischen den monoklinen Amphibolen u. Pyroxen wird angenommen 
in  dem yerschiedenen Bau der endlosen Si-O-Kette, die die Krystallc || zur c-Achse 
durchziehen. (Ztschr. Krystallogr. Kristallgcometr., Kristallphysik, Kristallchem. 72. 
493— 517. Jan. Cambridge, U. S. A., Univ. Manchester.) T r o m e l .

F elix  Mackatschki, Uber naliirlichen Domeykit und kiinstlichen Domeykit. Natiir- 
liche Domoykite, die recht gut der Formel Cti^As entsprechen, werden mkr. u. ront- 
genograph. nach D e b y e -S c h e r r e r  untersucht. D ie Diagramme der yerschiedenen 
Vorkk. weisen keine nennenswerten Unterschiede auf u. lassen sich einheitlich regular 
indizieren. E s ergibt sich aber die sehr groBe Gitterkonstante 19,22 A, auBerdem 
zeigt sich u. Mk. Inhomogenitat, so daB diese Indizierung ais Zufall gelten muB. 
Linien, die einer der bisher strukturell bekannten Phase aus dem System Cu-As ent
sprechen wurden, lassen sich nicht naehweisen. Cu3As wird dargestellt durch t)ber- 
leiten von As-Dampf iiber Cu, es erweist sich ais nicht ident. m it Dom eykit. Die 
erhaltenen Krystalle stimmen m it den friiheren Beschreibungen uberein, wobei hexa- 
gonale Symmetrie ais richtig angesehen wird. Gcnaue Strukturbest. is t  nicht moglich. 
Pulveraufnahmen ergaben a =  7,200 A, c =  7,478 A, c/a =  1,039, aus goniometr. 
Messungen c/a — 1,023. Die Elemcntarzelle enthalt bei d =  7,9 6 Molekule Cu3As. 
Umgeschmolzener natiirlicher Dom eykit is t ident. m it dem dargestellten Cu3As. Schmel- 
zen der Elemente Cu u. As im Hochyakuum im Verhaltnis Cu3As u. CubA s2 erwcisen 
sich ais sehr ahnlich. Cu5As2 is t nicht vollkommen liomogen, vorwiegende Phase ist 
Cu3As. Weder der natiirliche Dom eykit noch der kunstliche Cu3As sind m it dem 
hexagonal dichtest gepackten Dyskrasit Ag3Sb, wie friilier angenommen, isomorpli. 
Der Dom eykit zeigt zu den Kupferarseniden Algodonit u. W liitneyit keine krystall- 
chem. Beziehung. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1 9 3 0 . 19— 36. Gottingen, 
U niv.) T r o m e l .

R. Brauns, Die M ineralien der Grube Ferdinand bei Obersclield (Dillkreis), ins- 
besondere iiber Kupferpecherz. Vf. gibt einen Bericht iiber die auf dieser Grube bekannt 
gewordenen Mineralien. Es handelt sich hauptsśichlich um Kupfererze (Kupferkies 
m it Umwandlungsprodd.). Emgehend wird die Umbldg. von Kupferldes zu Kupfer
pecherz u. Ziegelerz behandelt. Kupferpecherz wird ais Gemenge von kolloidem Fe(OH)3 
m it oxyd. Kupfererz gedeutet. Weiter werden ungewohnliche Bldgg. von B aryt be- 
schrieben. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1 9 3 0 . 4— 14. Bonn, U niv.) T ró .

[russ.] J . W . Moratschewski, E inleitende C harak teristik  der chem ischen Zusam m ensetzung 
der Ssolikam er Salzablagerungcn. Leningrad: Geologisches K om itee 1929. (140 S.) 
R b l. 5.— .

N. H. W inchell and  A. N. W inchell, E lem en tary  optical m ineralogy: P a r t  3, D eterm inate 
tables. 2nd . ed. New Y o rk : W iley; L ondon: C hapm an & H all 1930. 8°. 22 s. G d.net.

D. Organische Chemie.
G. Bredig, tiber katalytisdie Wassersłoffanlagerung. B em erlom gen  zu d e r  A rbeit 

y o n  K r e s t i n s k i  u . P e r s s i a n z e w a  (C. 1 9 3 0 . I. 1453). (B er. D tseh . chem . Ges. 
63 . 488. 5/2. K a rls ru h e , T ee h n . H o ch seh .) O s t e r t a g .

Richard Kuhn und Theodor W agner-Jauregg, Molekeherbindungen und Farb- 
reaktionen der Polyene. II . (I. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 1405.) In der Bldg. von M olckiilverbb. 
m it aromat. Nitroverbb. gleielien die Polyene den aromat. KW-stóffen. Da letztere 
sich auch m it Chinonen u. chinonahnliclien Verbb. zu Chinhydronen vereinigcn, war
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die gleieko Eig. bei den Polyenen zu erwarten. Dies hat sich auch bestatigt gefunden. 
Farbrkk. treten schon andeutungsweise m it Diphenyl auf, u. ihre Intensitat steigort 
sich m it der Zahl der Doppelbindungen. Farbrkk. m it Polyenen geben: 1. Echte Chinone: 
Chinon, Chloranil. 2. Chinonahnlicho Siiureanhydride: Malein- u. PJithalsdureanhydrid.
з. Chinonahnlicho Saurechloride: Oxalyl-, Fumaryl- u. Phthalylchlorid, die beiden
letzteren besonders intensiv. Dagegen geben Fumar- u. Maleinsaureester keine Fiir- 
bungen, weil positivierende Gruppen (hier OR) bei Chinhydronen Farberhohung bc- 
wirken. Ferner geben SOCl.,, S(J„C'l2 u. SbCl5 intensive Farbrkk., welche aber wegen 
Zers. bald verschwinden. SiimtliChe Rkk. sind tabellar. zusammengestellt. —  Durch 
Aufnahme von Auftau-Sehmelzdiagrammen nach R h e in b o ld t  (C. 1926. I. 2069) 
konnte fiir Diphenylbutadien-Fumarsaureester keine Molekiilverb., hingegen fiir Di- 
phenylbutadien-Pikrylcldorid eine solche.im  Mol.-Verhaltnis 1 :2  festgestellt werden. 
(Helv. chim. Acta 13. 9— 13. 1/2. Zuricli, Techn. Hochsch.) LlNDENBAUM.

Paul Fantl und Julius Fisch, Zur Kenntnis der „MethanoUri$ulfon$dure“ . Der 
von RASCHIG u . P r a i i l  (C. 1928. I. 1017 u. friiher) entwickelten Auffassung der 
Aldehyd- u. Ketonbisulfite ais Salzen von Oxysulfonsauren stehen nur 2 Verbb. im  
Wege: 1. D ie a-Oxyisopropylsulfonsaure von SCHROETER, fiir welche dieser Autor 
nach neueren Unterss. (C. 1928. II. 1869) boi der Ansicht bleibt, daB sio eine wahre 
Oxysulfonsaure darstellt u. von der Saure des Acotonbisulfits verschieden ist. 2. Die 
,,Methanollrisiilfonsaure“ von v . PECHMANN (Ber. Dtsch. chem. Ges. 28 [1895], 
2374), welche gegen ad. verd. Sauren u. Allcalien bestandig ist, was man von einer Verb. 
dieser Konst. nicht erwarten sollte. Eine erneute Unters. hat denn auch ergeben, 
daB nicht Methanol-, sondern Methanlrisulfonsaure vorliegt, welche B a y n a l l  (Journ. 
chem. Soc., London 75 [1899]. 278) genauer beschrieben hat. Der endgiiltige Beweis 
wurde durch die Analyse des Ag-Salzes erbracht. Die Bldg. des K-Salzes erfolgt also 

N
nach der Gleiehung: ^ > C (S 0 3K)2 +  K H S03 =  N2 -f  CH(SO;,K)3. — Methanlrisulfon-

saures K , C H (S03K)3 +  H20 . —  Ba-Salz, [CH(S03)3]2Ba3 +  9H 20 . Aus rorigem  
mit h. BaCl2-Lsg. Krystalle aus viel HCl-saurem W. —  Ag-Salz, CH(S03Ag)3 +  H20_ 
Voriges in h. W. m it n. H2S 0 4 genau zerlegen, Filtrat m it feuchtem Ag20  sehutteln’ 
eingeengtes F iltrat m it A. fallen. Krystalle, 11. in W. —  Fre.ie, Saure. Aus Ba-Salz u’ 
H„SO.,, F iltrat vcrdampfen, im Yakuum iiber H 2S0., trocknen. Sehr hygroskop. Nadeln 
F. ca. 150°, stark sauer. (Journ. prakt. Chem. [2] 1 2 4 .159— 62. Jan. Wien, Univ.) Lb’

Erich Krause und Karl Weinberg, Metallorganische Verbindungen m it tertidren 
Alkoholradikalen. I. tert.-Butyl- und tert.-Amylzinnverbindungen. D ie tert. Alkyle 
zeigen in ihrer Verkettung mit Sn gegeniiber prim. Alkylen wesentliche Vcrschiedenheiten. 
Bei Einw. von SnCl.t auf ubersehiissigcs tert.-Alkyl-JIgCl entsteht nicht Sn(Alkyl),, 
sondern es erfolgt —  wie bei der Cyclohexylvcrb. (C. 1924. I. 2251) — Red., u. zwar 
bis zum tiefgefiirbten Dialkylzinn. LaBt man aber das RMgCl in die SnCl j-Lsg. tropfen, 
so bildet sich hauptsiichlich Dialkylzinndichlorid, auch bei t)berschuB von RMgCl. 
Vielleicht finden aus ster. Griinden mehr ais 2 tert. Alkyle um das Sn-Atom nur 
schwierig Platz. Erst durch nochmalige Umsetzung von Dialkylzinndichlorid m it Mg- 
Verb. konnte ein 3. tort. Alkyl an das Sn gebunden werden, aber auch nur teilweise. 
Im Gegensatz zu den festen prim. Dialkylzinndihalogeniden schm. die tert. niedrig 
oder sind fl., bilden also eine Art tjbergang zu den aromat. Verbb.

V e r s u c h e .  Es wurde ausschlieBlich m it den Organo-Mg-C h 1 o r i d e n ge- 
arbeitet (vgl. K r a u s e , C. 1929- II. 1279). —  Rohes Li-tert.-butylzinndibrmnid. In 
1 g-Mol. tert.-C.,H9MgCl ohne Kiihlung 35 g SnCl., tropfen, ausgekochtes W. zutropfen, 
rotgelbe ath. Schicht im N-Strom abdekantieren, sofort mit ath. Br-Lsg. bis zur 
bleibenden Farbung versetzen. Verbraucht ca. 16gB r. —  Di-terl.-butylzinndihydrozijd, 
C8H20O2Sn. Ath. Lsg. des vorigen mit 15%ig. KOH sehutteln, Nd. absaugen, mit W.
и. wenig A. waschen, zur Analyse aus A. umkrystallisieren. Winzige Stabchen. —  
Dibromid, C8HlsBr„Sn. Aus vorigem in A. durch Schiitteln m it 15°/0ig. HBr, ath. 
Lsg. iiber CaBr2 trocknen. Kp.14 128°. — Dichlorid, C8H18Cl2Sn. 1. Analog vorigem. 
Kp.H H 70j aber vóllig rein erst durch starkes Abkiihlen u. Absaugen der Krystalle. 
Saulen, F . 42°, bei 241° Zers. unter Sn-Abscheidung, sil. in PAe. 2. Durch Eintropfen 
von tert.-C4H9MgCl in benzol. SnCl4-Lsg. — Bifluorid. Aus dem Dibromid m it alkoh.- 
wss. KF-Lsg. Quaderformige Gebilde aus CH3OH, Saulen aus Pyridin, Zers. bei 254°. —  
Tri-tert.-butylzinnchlorid, C12H2,ClSn. Obiges Dichlorid mit ath. tert.-C4H3MgCl-Lsg. 
(UberschuB) 3 Stdn. kochen, A. abdest., 1V2 Stdn. auf sd. W.-Bad erhitzen, A. zuriick-
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geben, nocli 2 Stdn. kocben, W. eintropfen usw., A.-Lsg. einengen, Rrystalle von 
Di-tert.-butylzinnoxychlorid (ygl. unten) abfiltricren. Kp.J2 132°, F. 4°. —  Bromid, 
CI2H2TBrSn. Aus dcm Hydroxyd (vgl. unten) in A. m it 15°/0ig. HBr. K p.I2 137°. —  
Jodid, C12H2-JSn. Analog. K p.12 147,5°, Prismen, F. 21 ° .— Fluorid. Aus dem Cldorid 
u. KF. Prismen, bei 257° braun, bei 279° gelbliehes Sublimat, bei 290° schwarz. — Tri- 
tert.-butylzinnhydroxyd. Aus dem CMorid m it 20°/0ig. KOH. Doppelbreehende Prismen, 
bei 53° triibe, bei 153° geschm., dann Gasentw., bei 263° schwarz. —  Di-tert.-butyl- 
zinnoxychloricl, CaH10OClSn, doppelbreehende Stabchen, bei 147° sinternd, bei 170° 
geschm., bei 254° Gasentw., bei 293° schwarz. —  Oxybromid, CgH19OBrSn. Aus dem 
Dibromid u. tert.-C.,H0MgCl wie oben neben Tri-tert.-butylzinnbromid. Dcm yorigen 
ahnlich, bei 135° sinternd, bei 152° geschm. usw. —  Darst. der folgenden Verbb. analog. 
Di-lert.-amylzinndibromid, C,„H22Br2Sn, K p.13 166°, in festem  C 02 erstarrend, F . -—12,5°.
—  Dichlorid, C10H22Cl2Sn, K p.12 153°. —  Dijodid, C.0H22J 2Sn, 01, bei starker Kiihlung
erstarrend, F. — 14,5°, K p.12 186° unter teilweiser Zers. —  Difluorid, sternfórmige 
Prismen aus Pyridin, Quader aus CH3OH, bei 229° sinternd, bei 233° braun, bei 264° 
schwarz, Zers. — Dihydroxyd, C,0H21O2Sn, Prismen oder Rhomben, F . 200°, dann 
Gasentw., bei 245° gelbes Sublimat, bei 257° braun, erfrischend, sehwach campher- 
artig rieehend. (Ber. D tsch. chem. Ges. 63. 381— 85. 5/2. Berlin, Techn. Hoch- 
schule.) L i n d e n b a u m .

M. Picon, Uber die DarsteUung einiger organischer Wismiusalze und besonders 
■iiber eine Metliode, sehr leicht dissoziierende Verbindungen zu erhalten. (Vgl. C. 1928. II. 
1879.) Man kann iii-Salze organ. Sauren darstellen durch Einw. der Saure auf gelbes 
Bi20 3. Man erhalt so die neutralen Salze, daneben in manchen Fallen bas. Salze; die 
beiden sind leicht zu trennen, da die neutralen Salze in  Bzn. 1., die bas. darin unl. sind. 
Die Darst. gelingt nur in  Ggw. von etwas W., das nachher durch AbgieCen u. langeres 
Kochen m it Bzn. quantitativ entfernt werden mufi. D ie bas. Salze entstehen auch aus 
dem Na-Salz der Saure u. B i(N 03)3, beide in  wss. Glycerin gel. Leitet man in  eine auf 
dem Wasserbad erhitzte Suspension von B i20 3 in  W. C 02 ein, so erhalt man bei langerer 
(100 Stdn.) Einw. eine Verb., die der Zus. (B i0 ) ,C 0 3 nahekommt. — Octylsaures B i, 
(C7H 15C 02)3Bi, Darst. aus den Komponenten auf dem Wasserbad (Methode I), yiscose 
FI., sehr empfindlieh gegen W., wird durch Methylalkohol yollstiindig zers., wl. in  A.,
A., Essigester, Aceton u. 01ivenól, 11. in  Bzn., PAe., CCI.,, Chlf., sil. in  CS2. In  allen 
M itteln aufier CS, findet bei einigem Stehen mebr oder minder starkę Zers. statt. D a
neben entsteht das bas. Salz C7HlsC 0 2B i0 ,  das man aber besser aus Na-Octy la t u. 
Bi-N itrat in wss. Glycerin darstellt (Methode II). Es is t unl. in  den iiblichen Mitteln.
—  Palmitat, (Ci0H31O2)3Bi, nach Methode I, sehwach gelblicher Kórper, F. 82°, Lóslicli- 
keit ahnlich dem Octylat. Bas. Palm itat, C1(!H310 2B i0 , nach Methode I oder II, weiB, 
unl. —  Ricinolat, (Ci8H330 3)3Bi, nach Methode II, gelbliche, yiscose FI., die langsam  
erstarrt, Loslichkeit ahnlich dem Octylat. Mit Methylalkohol liefert es bas. Ricinolat, 
Ci8H 3303BiO, ll. in  Bzn., Chlf., CC14 u. CS2. Beide Salze losen sich gut in  fetten Olen, 
doch findet bald Zers. statt. —  Sulforicinolat, (C18H33O0S)3Bi, u. bas. Sulforicinolat, 
C18H32OfiS3(BiO)2, beide nach Methode II, sind weniger 1. ais die Ricinolate. —  Pinonat 
(ć 10H15Ó3)3Bi, nach Methode I  oder II, leicht gelblicher Kórper, Loslichkeit ahnlich 
dem Octylat, doch sind die Lsgg. weniger zersetzlich. —  Cyclohexanolacetat-(1,1), 
(CsH l30 3)3B i, nach Methode I  oder II, gelblich, in  Lsg. weniger bestandig ais yorige 
Verb. —  Campheroxalat, (C ,,Hi50 4)jBi, nach Methode I, gelblich, leicht u. yollstandig
1. in  Bzn., Chlf., CC14, CS2, fetten Olen, Methyl- u. Amylalkohol, Aceton u. Essigester, 
wl. in Lg. u. PAe.; unter sehwacher Dissoziation 1. in  A. u. A. (Journ. Pharmac. Chim. 
[8] 10. 481— 96.1/12.1929; Buli. Soc. chim. France [4] 4 5 .1056— 66. D ez. 1929.) H e r T.

F. A. Taylor, n-Tetrakosansaure. (Vgl. C. 1930. I. 395.) Lignocerinsaure aus 
Erdnufiól wird gewohnlieh durch fraktionierte Krystallisation der gesatt. F e tts a u re n  
dargestellt, bis die sehwerstl. Fraktion F. 80— 81° zeigt (ygl. L e v e n e ,  T a y l o r  u . 

H a l l e r ,  C. 1924. II. 2020). Vf. hat die Sauren einer system at. fraktionierten Dest. 
unterworfen, darauf nach Mol.-Gew. u. F . gruppiert u. aus viel A. umkrystallisiert, 
zuerst bei Raumtemp., dann bei 2— 5°. Aus den hóheren Fraktionen wurde eine mit 
n-Tetrakosansaure zweifellos ident. Saure erhalten, F . 84— 85°, Mol.-Gew. 372 (ygl- 
L e v e n e  u . T a y l o r ,  C. 1924. II. 309). (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 25. Okt. 
1929. Pittsburgh, Allegheny General H ospital.) L in d e n b a u m .

Karl Lorey, Uber Molehuherbindungen des Diazoessigesters m it anorganischen 
Salzen und Oxyden. Diazoessigester bildet m it gewissen anorgan. Salzen u. Oxyden, 
u. zwar m eist mit mehreren Moll. derselben, Molekulyerbb. Darst.: 1. Durch Ver-
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reiben der Komponenten; 2. durch Stehenlasscn des Gemisches (ca. 24 Stdii.); 3. durch 
Kochen des Estcrs uber der Komponentę unter ca. 15 mm. Man saugt ab, wiischt 
mit absol. A., preBt ab u. analysiert sofort. D ies gescliieht entweder durch Evakuieren 
im CaCl2-Exsiccator, wodurch der Ester vollig entfernt wird, oder durch Zers. mit 
verd. H 2SO,, u .  Messen des entwiekelten N . Dargestellt wurden: C JLO „N ,, CaCL; 
nach 1. C\H e0 2N 2, 2CaCl2- nach 1. u. 3. Ci H<i0 2N 2,2 C a S 0 i -, nach 1. Ct HaOtN 2, SCaSO.,; 
nach 3 (10 Min.). ć ',/ /0(ĄxY2, 6 CaSO,; nach 3 (30 Min.). CtHa0 2N 2, 6 CaCO-y, nach
1. C.iH60 2N 2, 0 CaO; nach 1, 2 u. 3. C J J /)2N 2, MgO; nach 1, 2 u. 3. —  Die Verbb. 
bilden lockere, gelbliche bis kanariengelbe Pulrer, fur welehc kein Losungsm. existiert. 
Durch W. oder .Schutteln mit absol. A. Zerfall in die Komponenten. Mit verd. Siiuren 
wird der gesamte N  abgespalten. —  Yerbb. mit Sehwcrmetallsalzcn konnten wegen 
Unbestandigkeit nicht erhalten werden. Wasserfreies CuSO., reagiert mit dem Ester 
unter Feuererscheinung. Gibt man wenig CuS04 zur absol. ath. Lsg. des Esters bei 27°, 
so entsteht unter N-Entw. fast quantitativ Fumarsdureester. (Journ. prakt. Cliem. [2] 
124 . 185— 90. Jan. Leipzig, Univ.) L in d e n b a u m .

R. Wurmser und J. Geloso, Uber das Potential von Zuckerlósungen. II . (I. vgl.
C. 1 9 2 9 .1. 1437.) Eine luftgeschiitzte Zuckcrlsg. bei T Q erreieht, nach einer bestimmten 
Entwicklungszeit ein Grenzpotential; die Entwicklungszeit rerringert sich m it zu- 
nehmender Alkalitat u. Temp. Der Grenzwert rn2 liangt nur von der Temp. T  ab, 
zwischen 10 u. 91° g ilt die Gleichung: rn 2 =  5000/2' — 8,8 ±  0,5. rii 2 is t prakt. 
unabhiingig von den librigcn Faktoren: Art der Zuckerlsg. (Glucosc, Lavulose), Art 
der Elektrode (Pt, Au, Hg), Art der Puffer (NOH, Phosphate, Carbonate, KC1 +  HC1), 
Ggiv. von Indicatoron, pn (6,5— 12,5) u. Konz. der Zuckerlsg. Dio gemessenen Werte 
fiir rji2 sind gut reproduzierbar (± 0 ,5 ). (Journ. Chim. physiąue 2 6 . 424—34. 25/10. 
1929.) W r e s c h n e r .

B. Rassow und W. Aełmelt, Speklrographische Uniersuchungen an Cellulose- 
derimlen. Vff. wenden die Methode der Unters. der Absorption des ultrarioletten  
Lichts durch chem. Stoffe nach B a l y -H a r t l e y  auf Cellulose u. ihro D er iw . an, 
um so vielleieht einen ziemlich einfachen Weg zur Best. der Hcrkunft der Zellstoff- 
arten u. ihrer D er iw ., sowie dadurch eine Kennzeichnung u. Verwendungsmóglichkeit 
dieser zu finden. Dio zur Unters. gelangenden Substanzen muBten restlos 1. sein. —  
Kollodiumwollen m it 11,9, 13,08 u. 11,5% Stickstoffgeh. absorbieren das Licht etwa 
gleich stark u. geben ein Endspcktrum. Eine Kollodiumwolle m it 12,7% N-Geh. 
wurde vor dem Nitricren merccrisiert u. nach dem Auswaschen im Stickstoffstrom  
getrocknet; dadurch war der Cellulosekomplex depolymerisiert worden; sie zeigt ein 
geringeres Lichtabsorptionsvermógeji ais alle anderen Nitrocellulosen. —  Nitro- 
cellulosen aus Holz- oder Strohzellstoff zeigen starkere Absorption ais die aus Baumwolle. 
Vff. nehmen an, daB diese Verstiirkung der Absorption von Inkrusten hcrriiliren, die 
bei der Herst. nicht ganz entfernt worden konnten. —  Vergleicht man die Absorptions- 
kurven von Acetylcellulosen m it der des Essigesters, so erkennt man, daB die Cellulose 
selbst ein groBes Lichtabsorptionsvermógen besitzt, das Spektrum der Acetate ist 
wiederum ein Endspektrum. Die Kurven der Diacetylcellulosen verlaufen etwa gleich, 
jedoch zeigt ein niedriger yiscoser Cellit (48,75 Essigsaurezahl) gegeniiber einem hoher 
viscosen m it 47,64 Essigsaurezahl deutliche Absorptionsvemngerung, was auf De- 
polymerisation schlieBen laBt. Da die Absorptionskurven der Triacclaie deutlicli 
anders ais die der Diacetate yerlaufen, so kann man auf diese Weise ziemlich leiehfc 
diese beiden Arten von Cellulosederiw. unterscheiden. Der allgemeine Kurvenverlauf 
verschiedener Triacetatc ist der gleiche; es treten jedoch merkliche Unterschiede auf, 
die wie bei den Nitrocellulosen den nieht ganz entferntcn Inkrusten zuzusehreiben sind; 
denn die aus Sulfitzellstoff u. besonders aus Strohzellstoff hergestellten Acetylcellulosen 
absorbieren trotz der geringen Yiscositat bedeutend stiirker ais Baumwollacetylcellulose.
— Spaltet man den Cel)ulosekomplex einer Triaeetyleellulose durch Mercerisation 
u. Alterung auf, so tritt eine starkę Abnahme des Absorptionsvermogens ein. —  Eine 
untersuchte Triałhylcellulose zeigt einen ahnlichen Kurvenvcrlauf -nie die Triacetyl- 
deriw .; die Athyle haben also auf die Liehtabsorption fast den gleichen EinfluB wie 
die Acetyle. —  Verss. zur Best. der Eigenabsorption der Cellulose fuhrtcn zu keinem  
Ergebnis, da die Eigenabsorption eines sog. „Losungsmittelgemisches“ Zinkchlorid +  
Salzsaure oder eines Dispergierungsmittels wie Calciumrhodanid zu stark war. —■ 
Die Cellidosexanthogenate geben wie das Athylxanthogenat selektiye Absorptionsspektren. 
Mit zunehmender Reifedauer nimmt das Absorptionsvermogen der Viscosen ab; in  
der Hauptsache m rd das selektive Spektrum kleiner. Yff. erklaren dies durch die
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Aufsprengung der C~S-Doppelbindung bei der Anlagerung von NaOH oder H ,0  
(ausfiihrliehe Formulierungen dieser Gleieliungen s. im Original). —  Ein m it A. ge- 
reinigtes Cellulosexanthogenat gibt ungefahr die gleiclie Absorptionskurye wie die 
R ołm scoscn; ebenso nimmt das selektiye Spektrum m it fortsehreitender Reifung 
bei m it Essigsiiure gereinigten Viseosen ab, sie unterseheiden sich aber von Rohyiscosen 
u. m it A. gereinigtem Xanthogenat durch das Fehlen eines zweiten selektiyen Spektrums, 
das bei diesen von Yerunreinigungen, wohl von Natriumtrithiocarbonat, herriihrt. —  
Beim Lósen von Yiscose in  W. oder NaOH lagern sich diese unter Aufspaltung der 
C— S-Bindung an den Thiocarbonatrest an; da NaOH ionisiert ist, so lagert es sich 
schneller an u. Yiscose lost sich daher sehneller in  NaOH ais in  H 20 . Dureh NaOH  
wird der Zerfall des Na-Salzes der Cellulosexanthogensaure yerlangsamt, weil die 
Dissoziation der Viscose zuriickgedrangt wird, die Saure selbst is t wahrscheinlich 
noch unbestandiger ais das Salz. Durch nascierenden Wasserstoff kann die Viseose- 
reifung ebenfalls gehemmt werden, da dann die freie CeUulosexanthogensaure nicht 
so rasch zerfallt. Das Cellulosexanthogenat verha.lt sich nach der NaOH-Anlagerung 
wie das Salz einer zweibas. Saure, wobei der Dissoziationsgrad beider Stufen yersehieden 
ist, u. schwache Sauren nur das N a der noch schwaeheren zweiten Stufe austausehen 
konnen. Das zweibas. Salz ist leichter 1., da die Viscose jetzt esterunahnlieher geworden 
ist. —  D a in dem Fallungsprod. m it hochprozentigem A. das Verhaltnis von S : N a =  1: 2 
ist, so wird durch A. wahrscheinlich ein Gemisch des zwei- u. des dreibas. Xanthogenats 
gefallt. D ie Fallung wird durch Dehydratation eines angelagerten H 20-Mol. bewirkt. 
Diese ganzen chem. Anderungen setzen gleich beim Losen des Xanthogenats ein, nicht 
am Ende der Reifezeit, u. die kolloidalen Veranderungen stehen daniit in  ursachlichem  
Zusammenhang. —  In  Laugen bis zu 8% Alkaligeh. wird durch Anlagerung yon NaOH 
an das Xanthogenat die Reifung yerlangsamt. Laugen hoherer Konz. wirken de- 
hydratisierend u. yerkiirzen daher die Reifezeit wieder. In  einer besonderen Kurve 
wird gczeigt, daB sich NaOH ex metallo infolge der groBen Hygroskopizitat in  150 Tagen 
bis zu einer Laugcnkonz. von 8°/0 NaOH-Geh. yerdunnt. —  Vff. untersuehen noch dio 
koagulierende Wrkg. yon yerschiedenen Salzen gleicher Normalitat u. finden, daB 
Salze einer starken Saure m it einer schwachen Base starker fallend auf Viscose wirken 
ais Salze einer starken Siiure m it einer starken Base. E in Salz w irkt um so starker 
fallend, je starker sauer es reagiert. D ie durch Hydrolyse entstandene freie Saure 
neutralisiert das angelagerte NaOH. —  Um das Verh. des am haufigsten auftretenden 
Nebenprod. zu studieren, untersuehen Vff. dieses Salz, das Natriumtrithiocarbonat 
Na,CS3, ebenfalls spektrograph. Es zeigt ein»ahnliehcs Lichtabsorptionsyermogen 
wie das Cellulosexanthogenat. Nach einer gewissen Zeit kann man ein zweites selektiyes 
Spektrum beobaehten, das sich auch bei ungereinigten Viseosen bildet. Hydratisierung 
u. Dehydratation von N a2CS3 lassen sich opt. gut beobaehten. (Cellulosechemie 10. 
169— 95. Beilage zum Papierfabrilcant 27. 10/11. 1929. Leipzig, Univ.) MlCHEEŁ.

Max Bergmann und Hans Machemer, tiber Zwischenprodukte der Cellulose- 
hydrolyse und- die chemische Ermiltlung ihrer Molekulargrófie. Alle fafibaren Abbau- 
prodd. von Aeetylcellulosen, wie uberhaupt alle Aldehydzucker reduzieren alkal. 
J-Lsg. Der J-Yerbraueh gibt^ein sehr genaues u. reproduzierbares MaB fiir den Geh. 
an freien Aldehydgruppen u. fur die MolekulargroBe des Praparates. Den Verbrauch 
an VlO -n. J-Lsg., auf 1 g  Analysensubstanz umgerechnet, nennen Vff. ihre J-Zahl (JZ.). 
Sie is t  fiir jeden reinen Zucker oder Acetylzucker eine Konstantę, dereń Zahlenwert 
stoehiometr. durch die MolekulargroBe des Kohlenhydrats u. die Zahl seiner Aldehyd- 
grappen bestimm t wird. Infolgedessen is t z. B. die JZ. fiir Aldohexosen (111) u. Aldo- 
pentosen (133) so yersehieden, daB beide Zuckerarten durch B est. der JZ. analyt. 
sicher zu unterseheiden sind, wahrend hier dio Cu-Methoden vollstandig yersagen. 
Aus der JZ. eines Kohlenhydrats oder seines A cetats laBt sich sein Mol.-Gew. (MG.) 
nach der Formel MG. =  20 000/JZ. berechnen, was sich durch bemerkenswerte Ge- 
nauigkeit auszeiehnet. Dagegen is t  der J-Verbrauch yon Ketosen u. yon nicht redu- 
zierenden Saechariden u. Zuckeranhydriden so gering, daB Aldosen oder Saecharide 
m it freier Aldehydgruppe nicht vorgetauscht werden konnen. —  Angewandt wurde die 
Methode auf zwei durch ihre Lóslichkeit in h. CH30 H  unterschiedene Abbauprodd. 
yon Acetylcellulose; Acetylsaccharide A u. B, u. auf das sogen. Acetylcellobiose- 
anhydrid von K. H e s s  u . H . F r i e s e  (C. 1926. II. 2892). Nach den J-Zahlen handelt 
es sich bei den „Saechariden A“ wahrscheinlich um ein Gemisch yon ahnlichen Poly- 
sacehariden aus 7— 9, im Durchschnitt 8 Hexoseresten. C.12H190 36(C2H30)23 (2119), 
ber. JZ. 9,4, C^HajO^CjHjO).^ (2696), ber. JZ. 7,4; gef. JZ. zwisehen 8,2 u. 8,9;



1 9 3 0 , I .  D. Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1 9 2 3

MG. 2250 u. 2450. — Boi den Acetylsaechariden B handelt es sich um peracylierte 
Polysaccharide m it durchschnittlich 9—-11 Hexoseresten, wobei die Annahme gemacht 
ist, daB jedes Polysaccharidmolekul nur eine nichtglucosid. Aldehydgruppe enthalt. 
C64H630 46(C2H30 )29 (2696), ber. JZ. 7,4; C66H;7O50(C2H3O).13 (3272) ber. JZ .6 ,1 ; gef. 
JZ. zwischen 6,0 u. 7,0, MG. 2860 u. 3300.—  Nach der Źerlegung des Praparats von  
H e s s  u .  F r ie s e  in  4 verschiedene Fraktionen erhielten Vff. dafiir folgende JZ. bzw. 
MG.: 5,1, 3900; 5,1, 3900; 6,7, 3000; 8,2, 2450. Daraus wird geschlossen, daB bei vor- 
sichtiger Acetolyse von Cellulose eine Reihe hoherer Polysaccharide m it freier Aldehyd
gruppe entstehen, die untereinander recht ahnliche Eigg. auf weisen, sich aber durch die 
GróBe ihrer Saccharidketten unterscheiden, auch selbst wohl noch Gemische sind. 
Dieser Nachweis der Polysaccharidnatur der hoheren Abbauprodd. der Cellulose u. 
der nicht glucosid. gebundenen Aldehydgruppe in  ihnen lieB erwarten, daB sie m it 
Phenylhydrazin unter Hydrazon- oder Osazonbldg. reagieren, u. daB je nach der 
gróBeren oder geringeren Lange ihrer K ette mehr oder weniger Phenylhydrazin ge- 
bunden wiirdc, u. zwar binden Acetylsaccharide A 2,4% N, das Gemisch nach H e s s  
u. F r ie s e  1,5% N. Damit sind die wichtigsten Einwande gegen die alte Ansicht 
E m i l  FlSCHERs von der Polysaccharidnatur der Cellulose gliicklich beseitigt. —  
Ubrigens verbrauchen auch manche Acetylcellulosen techn. Horkunft J.

V e r s u c h e .  Techn. Acetylcellulose wurde im wesentlichen nach der Arbeits- 
weise von B erg m a n n  u . K n e h e  (C. 1 9 2 6 .1. 350) in Chlf. m it Eiscssig-HBr abgebaut. 
Der Riickstand wurde m it 40ccm  Methylalkohol aufgekocht u. so die Trennung in 
einen gel. T eil(L ) u. einen imgel. Teil (U) bewirkt. Der Nd. U  wurde 12 Stdn. mit 
150 ccm wasserfreiem Methylalkohol im Soshletapp. estrahiert; aus dem E ztrakt 
schieden sich beim Stehen im Eisschrank u. nach Zugabe von etwas A. Acetylsaccharide A  
(Rohprod.) ab. Die vereinigten Lsgg. L wurden Tcrdampft, der Riickstand in  einem  
Gemisch von gleichen Teilen Aceton u. Eg. in der Kai te gel. u. das Ganze in  viel W. 
gegossen. D ie leicht filtrierbare Abscheidung wurde noch mehrmąls aus verschiedenen 
Losungsmm. (Essigester, Eg., Aceton, Chlf.) durch Zusatz von A. oder A.-PAe. um- 
gefallt u. schlieBJich ebenfalls im Soshletapp. extraliiert. Im Koclikolben schicd sich 
dann eine zweite Menge Acetylsaccharide A ab. Bei beiden Soxhletcxtraktionen waren 
im Extraktionsraum methylalkoholunl. acetyliertc Polysaccharide verblieben, die das 
Rohprod. fur die Gewinnung der Acetylsaccharide B abgaben, die durch Behandeln 
mit HBr-Eg. in Acetylsaccharide A u. tiefere Abbauprodd. verwandelt werden. Bei 
der Acetylose m it Eg., Acetanhydrid u. H2S 0 4 entsteht Octacetylcellobiose. Zur 
Reinigung wurde das Rohprod. der Acetylsaccharide A in Essigester gel., m it Tierkohle 
gekocht u. dann allmahlich m it A. versetzt. Dio erste gefarbte klebrige Abscheidung 
von 2 g -wurde yerworfen, die fplgenden 28 g in 4 1 h. CH3OH gel., u. davon durch Ein- 
engen 20 g 'wieder gewonnen, der Rest ebenfalls verworfen. D ie 20 g wurden durch 
Verseifen m it alkoli. Kali in das freie unl. Polysaccharid verwandelt, das m it Essig- 
saureanhydrid u. Pyridin bei 130° wieder aeotyliert, inEiswasser gegossen u. aus ver- 
schiedenen organ. Losemitteln umgefallt wurde, Ausbeute an Acetylsacchariden A
20 g. Der Acetylgeh. liegt erheblich hóher ais bei dem Praparat von B erg m a n n  u . 

K n e h e .  Ber. fur ein Octasaccharidperacetat C48HS60 4](C2H30 )j6 (2407): C 49,87; 
H 5,62; CH3CO 46,49; gef. C 49,57; H 5,74; CH3CO 47,38; 47,02. Bei der Acetolyse 
nach B erg m a n n  u. K n e h e  erhalt man betrachtliche Mengen Octacetylcellobiose. —  
Bei der Best. der JZ. wurde im Gegensatz zu W i l l s t a t t e r  u . S c h u jd e l  (C. 1918.
II. 407) das Kohlenhydrat zuerst m it Alkali, dann m it J  in Beruhrung gebracht. 
Folgende Arbeitsweise ist empfehlenswert: In eine farblose Stopselflasche werden
0,2— 1 g —  bei hoheren Sacchariden mehr ais bei Mono- n. Disacchariden —  des sehr 
gut zerkleinerten, vóllig trockenen acetylierten Kohlenhydrats eingewogen u. dazu 
das Dreifaohe der fiir die Bindung der Acetyle theoret. notwendigen Menge n. NaOH  
unter Eiskiihlung gegeben. Man bewahrt zunachst % Stde. in E is u. schiittelt dann bei 
Raumtemp., bis Lsg. eingetreten ist, oder bei Cellulosederiw. 1 Stde. Dann verd. man 
mit W. auf das 10-fache, gibt die 4—5-fache Menge des erwarteten Yerbrauchs an V10-n. 
J-Lsg. zu u. titriert nach 20 Min. mit Thiosulfat in schwefelsaurer Lsg. zuruek. —
0,5 g Acetylsaccharide A  wurden mit 5 ccm reinem Phenylhydrazin 1 Stde. auf 130° 
erhitzt, wobei gleich zu Beginn Auflosung erfolgte. Die erkaltete Rk.-Lsg. wurde in  
diumem Strahl in 200 ccm A. gegossen, wobei ein gelbgefarbter, 1. filtrierbarer Nd. 
ausfiel, der m it A., dann mit Essigester ausgekocht, hiemach in Eg. gel. u. m it A. 
wieder abge3chieden wurde. Es war deutlich gelb, aber nicht braunlich gefarbt, 11. 
in Eg., Phenylhydrazin, Pyridin, Anilin. Es zeigte keinen eigentlichen F ., sondern
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sintertc ab 385° zunehmend u. zers. sieli bei 215° vollstandig unter Dunkelfarbimg. — 
Aeetylcellulosen geben bei gleichcr Behandlung faserige Jlassen oder Faden, die sieli 
in  Phenylhydrazin zu einem yiseosen Ol lósen (N 0,3— 0,6%)- (Ber. D tsch. chem. Gęa. 
63. 316—23. 5/2. Dresden, K.-W .-I. f. Lederforschung.) Ch. S c h m id t .

Tadashi Nakashima, Benzylather der Cellulose. Gesehnittenes Baumwollpapier 
wird in  40— 50-volum-°/0ig. NaOH getaueht, wenn nótig gepreBt u. m it dem in B zl. 
oder Toluol gel. Benzylchlorid hóehstens bei 110° 50— 60 Stdn. erhitzt. Es scheiden 
sieh allmahlich 2 Schichten ab, von denen die obere die.Benzylcellulose enthalt. Sie 
wird m it Essigsaure neutralisiert, der Hauptteil der Beimengungen m it Wasserdampf 
entfernt, m it A. einige Małe ausgezogen, in Chlf. gel. u. m it A. oder A. gefiillt. Durch 
Wiederholung diesor letzten Fallung erhalt man ein weiBes Pulyer, den Diather. Wird 
10— 20-volum-%ig. NaOH verwandt, u. unmittelbar bei 100° m it Benzylchlorid ver- 
athert, so Terliert die Cellulose nicht ihre urspriingliclie Form, ihr Benzylgeh. is t ge- 
ringer ais V2 Mol. auf 1 Mol. C6H100 5. Schiittelt man m it Kupferosydammoniak, so 
bleibt der Monoather zuruek, 1. in Chlf., Bzl., CCI,, unl. in A., A., W. D ie von G o m b e r g  
u. B u c h l e r  (C. 1921. I. 143) dargestellten Benzylather wurden durch zweimalige 
Behandlung erzielt. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 12. 121— 25. 15/11. 1929. 
Tokio, Lab. Prof. K i t a .) Ch . S c h m i d t .

Ichiro Sakurada, Uber Celluloseamin und Celluloseanilin. Erhitzt man den vom  
Vf. friiher (C. 1929. I. 1678) dargestellten p-Toluolsulfosaureester der Cellulose mit 
starker wss. N H 3-Lsg. im geschlossenen Rohr 24 Stdn. lang bei 100°, so erhalt man ein 
Prod. m it N  u. S, ber. N  2,92; S 3,33; gef. N  2,84, S 3,31. N im m t man an, daB N  vom  
Cellulosemonoamin, S von dem nicht reagierten Toluolsulfosauremonoester lierruhrt, 
u. der R est regenerierte Cellulose ist, so besteht- das Rk.-Prod. aus 2 Moll. Cellulose- 
amin +  2 Moll. regenerierter Cellulose +  1 Mol. nicht umgesetztem Ester. Diese An- 
nahme is t aber nicht stichhaltig. Ob Celluloseamin wirldich Monoamin oder Diamin 
oder regenerierte Cellulose ist, bleibt daliingestellt. D ie Ursache, daB dio Bldg. der 
Celluloseamino nicht g latt fortschreitet, ware bei demselben Grund wie bei der Rk. 
mit wasserfreiem Hydrazin angenommen, daB namlich dio veresterte Hydroxylgruppe 
sekundar sei, zu suchen. Langeres Erhitzen, ebenso Zusetzen von A. gab keine bessere 
Ausbeute. Blit alkoh. N H 3, hergestellt durch Einleiten von getrocknetem N H 3 in absol. 
A., wurde ein ahnlicher Vers. ausgefuhrt u. ein Prod. aus 1 Mol. Celluloseamin +  1 Mol. 
regenerierter Cellulose +  Vi nicht umgesetztem Ester erzielt. —  Bei 20-std. Einw. des 
Anilins in wasserfreiem Glycerin auf p-Toluolsulfosilureester bei 100° erhielt man 2 Moll. 
Celluloseanilin +  1 Mol. regenerierte Cellulose +  1 Mol. Ester. Methylanilin gab ein 
ahnliches Rcsultat. Verseift man das erhaltene Prod. m it 0,5-n. alkoh. KOH, so erhalt 
man ein Prod. aus 2 Moll. Celluloseamin oder -anilin +  3 Moll. regenerierter Cellulose, 
von denen nur 1 Mol. durch Kupferosydammoniaklsg. entfernt werden kann. Man 
erhalt also ein Prod. aus 2 Moll. CGH10O5 u. 1 Mol. Amin oder Anilin wie bei der Alkali- 
eellulose u. nicht wie bei den Estern der hóheren Fettsauren oder m it Benzylather 
Monoestcr. —  Celluloseanilin absorbiert nur eino kleine Menge Saure, wahrend K a r r e r  
fiir Celluloseamine eine aqtuvąlente Menge absorbiert fand. (Scient. Papers Inst. 
physical. chem. Res. 12. 113— 20.15/11.1929. Tokio, Lab. Prof. K i t a .) Ch. S c h m id t .

Chemiscli-Technische R eichsanstalt, Uber den allcalischen Abbau der Niłro- 
cellulose. Durch alkal. Abbau von in Methylalkohol gell. Kollodiumwollen m it Na- 
M ethylat kann nach dem Ansauern des filtrierten Rk.-Gemisches ein weiBer Kórper 
gewonnen werden, dessen N-Geh. auch bei yerschiedenartigen Rk.-Bedingungen nur 
innerhalb geringer Grenzen schwankt. Die Annahme, daB dieses Abbauprod. eine 
Oxycellulose darstellte, fand eine Stiitze durch die Unterss., die an diesem Kórper 
u. seinem Denitrierungsprod. vorgenommen wurden. Im Vergleieh m it Cellulose ergab 
sieh bei der Analyse weniger C u. mehr O, das Denitrierungsprod. zeigte ein Reduktions- 
vermógen, w ie es nach bereits gemachten Angaben iiber Osycellulosen erwartet werden 
konnte; aueh bei der quantitativen Verzuckerung, der Priifung des Sauregrades u. der 
Drehwertsbest. in  Kupferamminlsg. ergab sich weitgehende Ahnlichkeit m it den in 
der Literatur beschriebenen Oxycellulosen. Tabellen im  Original. (Jahresbericht VII 
der C. T. R. 1928. 25— 32. Berlin, Direktorialabt.) F . B e c k e r .

Anton von W acek, Uber Methylierung von BucJien7u>lz und Spaltung des Methyl- 
buchenholzes. Uniersuehung des Buchenholzlignins. (Vgl. C. 1928- II . 2644.) Das nach 
der Methylierung von Buchenholzmehl erhaltene Gemisch von Trimethyl- u. Dimethyl- 
cellulose laBt sich durch methylalkoh. HC1 nach I r v i n e  u . H i r s t  (C .1922 . III. 1331) 
zu 2,3,6-Trimethylglucose abbauen, die durch Mischsclimelzpunkt identifiziert werden



kormte. — Isoliert man die Celluloseiither aus dem Methylliolz naeh C r o s s  u . B e v a x s  
durch 6— 7-maligo Chlorierung, so erhalt man auch hier 01,7— 63,5% Riickstand, darin 
sind aber noch 5% in Aceton Lósliches u. aus dem Riickstand naeh der F R lE im ic ils c h e n  
Hydrolyse lassen sich naeh C r o s s  u . B e v a n s  noch 13% herauslosen. Koeht man den 
Riickstand noch m it Aceton, so ist er rein weiB u. hat einen Methoxylgeh. yon 37,5%, 
entsprechend einem Gemisch von 63,3% Dimethyl- u. 36,7% Trimethylcellulose, so- 
daB rund 20% der Hydroxylgruppen der Cellulose unverathert geblieben sind. In  
Aceton 1. 3,01%, in W. 25,84, inChlf. 2,99, unl. 29,26%. —  Aus don vereinigten Aeeton- 
Isgg. wird naeh langerer Zeit das Methyllignin gefiillt m it einem Methoxylgeh. von  
27,8% . wahrend Methylligninproben aus frisch bereiteter Aeetonlsg. 33—35%  
Methoxylgeh. zeigen. Durch mehrmaliges Nachmethylieren erha.lt man ais Hóchst- 
wert 35,2% Methoxyl. Die Differenzen im Methosylgeh. werden auf mitgel. Cellulose- 
ather zuriickgefuhr.t, was durch Fallung des Methyllignins m it k. W. fast ganz yermieden 
werden kann. D ie Ausbeute an aus frisch bereiteter Aeetonlsg. k. gefalltem M ethyl
lignin betragt rund 20% des Methylholzes. D ie Verss. von R a s s o w  u . ZlCKMANN 
(C. 1 9 3 0 . I. 367) werden bestatigt, daB sich auch mittels katalyt. Hydrierung die ver- 
muteten Doppelbindungen des Lignins nicht absattigen lassen. —  Durch 5-std. Er- 
hitzen unter Druck mit Na-Alkoholat bei 150— 160° erhalt man zu ungefiihr 60— 70%  
des Primarmethyllignins ein in A. 1. Ol, das zu 15— 20%, auf Primarmethyllignin bc- 
rechnet, im  Vakuum destillierbar ist. Anfangs geht ein nahezu farbloscs 01 von sehr 
angenehmem Geruch uber, die lioheren Fraktionen sind hellgelb. Das Ol laCt sich in  
einen in Alkali 1. u. darin unl. Teil trennen, letzterer ist ganz heli, neigt zur Krystalli- 
sation u. entfarbt raseh Permanganat, er hat einen Methoxylgeh. von 35,16°/0, das in  
Alkali 1. 31,41%, so daB bei diesem Abbau des Methyllignins die Methylgruppen nicht 
abgespalten werden. —  Suspendiert man das neutrale Ol in wenig W., osydiert 1 Stde. 
auf dem Wasserbad mit 5°/0ig. KMn04-Lsg., filtriert vom JlnO, ab, engt die Mutterlaugo 
ein u. sauert an, so fiillt ein flockiger heller Nd., der getrocknet u. sublimiert wird. Um- 
krystallisieren aus verd. A., F. 179,3° (korr.). Vergleich u. Mischschmelzpunkt zeigen, 
daB es sich um 3,5-Dimethoxybenzoesaure handelt, die aus Materialmangel nicht 
w eitergereinigt werden konnte. D ie erhaltenen Bruchstiicke beweisen, daB im Buchen- 
holzlignin zweifellos aromat. Komplexe vorhanden sind. Wenn auch die Konst. des in  
Alkali 1. Oles noch nicht festgestellt ist, so ist doch die Auffindung eines in Stellung 3,5 
zur Seitenkette hydroxylierten Benzolderiv. eine starkę Stiitze fur die Annahme der 
Pyrogallolnatur des einen Grundbausteines, da bisher nur in 3,4-Stellung substituierto 
D eriw . erhalten wurden. Ais sehr wahrseheinlieh kann yorlaufig gelten, daB zumindest 

Qprr in einem Teil des Buchenholzlignins der nebenstehend
V 3 formulierte aromat. R est vorhanden ist, wobei eine der

 p. /  \  p   phenol. Gruppen auch im Holz nicht substituiert ist. Durch
\  /  Abbau von Primarathyllignin soli versucht werden zu be-

X weisen, daB die zweite im Baustein yorhandene Athergruppe
tatsachlich eine neu eingefiihrte ist, die nicht durch Ab- 

sprengung eines Seitenkettenrestes entstanden ist. — Fur die yerschiedenen Phenole 
des Buchenholzteers, die ja bei der therm. Zers. des Ligninanteiles des Buchenholzes 
entstehen, gibt Vf. ein Schema an, das sich von einem Pyrogallolderiv. ais gemeinsamem  
Grundkórper ableitet. Eine ahnliche Aufstellung fiir die bei der trockenen D est. von  
WiLLSTATTER-Lignin aus Nadelholz im Vakuum erhaltenen Prodd. machen R a s s o w  
u. ZlCKMANN, nur nehmen sie Isoeugenol ais einen Bestandteil des Ligninmolekiils u. 
Grundkórper der Holzteerphenole an. Die im Buchenholzteer vorkommenden Pyro- 
gallolderiw . waren aber yom Isoeugenol ausgehend unerklarlich. Der hier angenommeno 
Grundbaustein wiire in naher Bcziehung zum Oxyconiferylaldehyd, den K l a s o n  ais 
Bestandteil des Ligninkomplexes auffaBt. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 63. 282— 96. 5/2. 
Wien, Techn. Hoclischule.) Ch . S c h m id t .

Bror Holmberg, XantlMgenalbildung in  waflriger Losung. Vf. untersucht den 
Mechanismus der Xanthogenatbldg. Es konnen folgende Rkk. nebeneinander statt- 
finden:

6KOH +  3CS2 =  2K2CS3 +  K 2C03 +  3H20  
KOH +  ROH ^  KÓR +  H20 : KOR +  CS2 =  KS-CS-O R

Vf. bestimmt die gebildeten Mengen an Trithiocarbonat u. Xanthogenat, indem er 
dem Rk.-Gemisch chloressigsaures Na zusetzt, wodurch die beiden Sauren ais swl. 
Salze der Trithiocarbondiglykolsaure bzw. Athylxanthogenessigsaure gefallt werden. 
Zu den Bestst. wurden 10*0 ccm n. KOH m it 8 g CS» bei Zimmertemp. einige Zeit
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geschuttelt, dann wurde der unverbrauchtc CS2 abgetrennt u. gewogen. A. wurde in  
wechselnden Mengen (5— 15 g) zugegeben. In dem auf Zusatz von chloressigsaurem 
N a ausfallenden Gemisch kann auf Grund der Zus. u. der titrimetr. Best. der Geh. an 
beiden Komponentcn crm ittelt werden. —  Es wurden ferner durch Umsetzung von  
Xanthogenessigsauren mit Ammoniak verschicdene Xanthogenamide dargestellt (vgl. 
Verss.). —  D ie Oxydation von Athylsanthogenamid m it Perhydrol in aceton. Lsg. 
liefert 3,5-Diathoxy-l,2,4-ihiodiazol (I). Die B k. verlauft Wahrscheinlich so, daC zu- 
nachst Athylxanthogenamid zu Cyansaureester oxydiert wird, der seinerseits noch 
unverandertes Amid anlagert (vgl. III u. IV). Bei der weiteren Oxydation entsteht 
dann I. D ie an sich ebenfalls mógliche Konst. II halt Vf. fur ausgeschlossen, weil es 
nicht gelingt, bei der Spaltung der Verb. Hydrazin zu erhalten.

Nn------ S N|J------nN
c sh 5o -cI A J c -o c 2h 6 CsH50 .d i ^ j j C - 0 C aH5

N  S

C jH jO -C S N  C2HsO—C— N :H"
I I I  N H  ------ ->  IY  N <

c ,h 5o - c — s h  c j r 5o — c — s u
V e r s u c h e. 0-M ethylxanthogmamid, C2H 5ONS. 12 g KOH, 12 g CH3OH u. 

100 ccm W. werden 24 Stdn. m it 15 g CS2 geschuttelt. Dann wird eine wss. Lsg. von  
19 g m it Soda neutralisierter Chloressigsaure zugefiigt. Am nachsten Tage setzt man
3 g Essigsaure zu, dampft im Vakuum bei mittlerer Temp. auf 80 ccm ein u. setzt 
etwas konz. Ammoniak zu. Beim freiwilligen Eindunsten scheidet sich eine reichliche 
Menge m it NaCl vermischten Amids aus. Mit A. herauslósen, A. verdunsten lassen. 
Im  Vakuum dest. K p.13 94— 95°, F . 41— 42°. —  O- Athylxanthogenamid, C3H 7ONS. 
Darst. analog. Vakuumdest. fallt fort. —  0-Athyl-N-methylxanthogeiiamid, C4H0ONS. 
Zu 50 ccm einer 33% ig. wss. Lsg. von Methylamin gib t man 16,5 g Athylxanthogen- 
essigsaure. Es scheidet sich unter Erwarmung ein Ol ab. Am folgenden Tag in  A. 
aufnehmen, m it HC1, dann m it W. schiitteln, trocknen, A. abdampfen, im Vakuum 
dest. K p.12 94— 95°, F. 16— 17°. —  0-Athyl-N-dimethylxanthogenamid, CsS i XONS. 
Darst. analog 0-M ethylxanthogenamid, aber statt N H 3 eine 33°/0ig. Lsg. von Dimethyl- 
amin zusetzen. (Mengenverhaltnisse: 12 g KOH, 25 ccm W ., 50 ccm A., 16 g CS2. 
19 g Chloressigsaure.) K p.1388— 89°, F. 14— 15°. —  0-n-Propylxanth.ogeiw.mid, 
C4H 3ONS. Analog der Darst. von 0-Methylxanthogenamid aus 12 g KOH, 100 ccm W., 
12 g n -C3H ,O H , 12 g CS2, F. 35— 36°. •— 0-lsopropylxanihogenamid, C4H 9ONS. Darst. 
analog. Ausbeute unbefriedigend (nur 0,5 g), F . 80,5—81,5°. —  0-n-Butylxanłhogen- 
am id , C5H n ONS. Darst. analog, F . 19— 20°, Kp.12 124— 125°. —  O-prim.-Isobutyl- 
xanthogenamid, C5H u ONS. D ie nach dem Schiitteln des Rk.-Gemischs erhaltene 
obere wss. Schicht wurde m it Chloracetat versetzt. Weitere Aufarbeitung wie immer. 
Ausbeute gering (1,5 g), F . 48— 49°. —  Mit sekundarem u. tertiarem Butylalkohol 
konnten keine Xanthogenaiqide erhalten werden. —  0-Cyclohexylxanthogenamid, 
C-Hj3ONS. t)bliche Mengen ]Rk.-Bestandteile u. 20 g Cyclohexanol. Ausbeute 0,5 g, 
F . 70— 71°. —  3,5-Diathoxy-l,2,4-thiodiazol, CGH10O2N 2S. 8 g Athylxanthogenamid in 
50 ccm Aceton werden m it 10 ccm Perhydrol versetzt. Nach 8 Minuten hat sich das 
Gemisch bis zum Sieden des Acetons erwarmt. Man kiihlt m it k. W. u. laCt iiber Nacht 
stehen. Vom S (0,7 g) abfiltrieren. Freiwillig eindunsten lassen. Man erhalt 3,9 g 
prismat. Krystalle vom F. 48— 49°, die nach der Befreiung von beigemcngtem S (durch 
Wasserdampfdest. oder Umkrystallisieren aus verd., m it N a2S versetztem A.) den 
F. 52— 53° zeigen. —  Beim Vers., die analoge Rk. m it dem ~0-Benzylxantliogenamid 
(Darst. u . Eigg. K . J . L e n a n d e r ,  Dissertat. Lund 1920) auszufiihren, wurde nur 
ein Prod. unveranderter Zus. erhalten, das sich ais Benzylthiolurethan, F . 123,5— 124,5°, 
erwies. (Svensk Kem. Tidskr. 41. 249— 57. Nov. 1929. Stockholm, Techn. Hochsch., 
Chem. Inst.) WlLLSTAEDT.

Em il Fromm, Guanidinoaihylalkohol. (Unter Mitarbeit von Paul Fantl und 
Julius Fisch.) Die von F eo m m  u .  H o n o l d  (C. 1922. I. 1176) ais Guanidinoathyl- 
alkohol (I) beschriebene Verb. wurde spater von F k o m m  u .  Mitarbeitem (C. 1925.
I. 2443) ais Oxazolidinderiv. (II) formuliert (entsprechend das Tribenzoat), da man 
annahm, daB bei der Addition von N H 4C1 an 2-Aminooxazolin das Ringsystem erhalten 
bleibt. Das noch fehlende I sollte aus S-Athylpseudothioharnstoff u. Aminoathanol 
entstehen: H N : C(NH2)-SC2Hb +  N H .-C H 2-CH2-OH =  C2H5-SH  +  I. Ais aber Vff.
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das Rk.-Prod. ais Benzoat isolierten, erhielten sio das 1. c. beschriebenc Tribenzoat. 
Entweder miifite sich das so gebildete I zu II cyolisiert haben, oder bei der Addition  
von N H 4C1 an 2-Aminooxazolin wird der Ring unter Bldg. von I aufgesprengt. Die 
Entscheidung gelang wie folgt: Nach G a b r ie l  dargestelltes Aminoathanol-O-benzoat, 
N H 2-CH2-CH2-0 -C 0 -C 6H5, addiert in n. Weise Cyanamid unter Bldg. des O-Benzoats 
von I, welches bei weiterer Benzoylierung wieder das 1. c. beschriebene Tribenzoat 
liefert. Letzteres ist also das Deriv. von I u. nicht das von II. E s steht som it fest, 
daB sich aus Athylenosyd u. Cyanamid 2-Aminooxazolin bildet u. dieses durch N H 4C1 
zum Hydrochlorid von I aufgespalten wird. Die Fomulierung von F r o m m  u. H o n o l d  
ist dio richtige. Desgloichen ist das „2-Methyldiaminooxazolidin“ (1. c.) jetzt ais 
Methylguanidńwathylalkohol anzusprechen.

I  H N : C(NH2) • NH • CHa • CH* • OH I I  ? H j' ° H j' ? H
O-------------C(NH,),

V e r s u c h e .  Das Aminoathanol-O-benzoat wurde durch einige Thiohamstoffe 
charakterisiert, dargestellt durch Kochen seines Hydrobromids m it den Senfólen 
in alkoh. KOH. Allylthioharnstoff, Ci3H160 2N 2S, Nadeln aus A., F. 92°. Phenylthio- 
hanisloff, C16H y 0 2N2S, Nadeln, F. 108°. — Tribenzoat des Guanidinoathylalkohols, 
C24H210 4N3. S-Athylpseudothioharnstoffhydrobromid (aus Thioharnstoff u. C?HsBr) m it 
alkoh. Lsg. von Aminoathanol-O-benzoathydrobromid versetzen, am nachsten Tag 
Filtrat im Vakuum verdampfen, mit Soda aufnehmen u. benzoylieren. Nadeln aus A., 
F. 156°. —  Pikrat des Guanidinoathylalkohol-O-benzoats, Cł6H 160 9N6. Ammoathanol-
O-benzoathydrobromid mit Cyanamid in absol. A. im Rohr 5 Stdn. auf 115° erhitzen. 
Ein Teil wurde nach Verdampfen benzoyliert u. lieferte vorst. Verb. R est m it Pikrin- 
saure gefallt. Gelbo Nadelchen aus A., F. 186°. —  Pikrat des GuanidinoalhylalkohoU, 
C9H120 8N6. Ebenso aus Aminoathanolhydrobromid u. Cyanamid. Golbo Nadeln aus 
A., F. 147°. (Journ. prakt. Chem. [2] 124. 163— 67. Jan. Wien, Univ.) L in d e n b a u m .

K. H. Slotta und K. E- Jacobi, Herstellung organischer Beagentien im ana- 
lytischen Laboratorium. I. Diphenylcarbazid und Diphenylcarbazon. Die Darst. des 
Diphenylcarbazids C6H5-NH-NH-CO -NH-NH-C6H5 u. seines Osydationsprod., des 
Diphenylcarbazons C8H5 • NH ■ NH • CO • N : N ■ Cel l 5 ist angegeben. Die genannten 
Verbb. dienen besonders zum Nachweis kleinster Mengen Hg u. Mg u. femer ais In- 
dicator bei der Titration von Fe, Cu u. V. AuBerdem sollen sie sich beim Nachweis 
der Zers.-Prodd. von Olen u. Fetten u. eines etwaigen Cr-Geh. gebleichter Fette be- 
wahrt haben. Die Ausbeute an Diphenylcarbazid ist am gróBten (85—90%), wenn 
unnotig langes Erhitzen der Ausgangsstoffe (Phenylhydrazin u. Harnstoff) vermieden 
u. die Rk.-Temp. von 155° genau eingehalten \vird. Die Oxydation zum Diphenyl
carbazon wird durch Zusatz von H20 2 wesentlich beschleunigt. —  1. D a r s t .  d e s  
Diphenylcarbazids: 14 g fein gepulyerten, gut getrockneten Harnstoff in  Jenaer Rund- 
kolben (250 ccm) zu 40 g frisch dest. Phenylhydrazin geben, dann den Kolben (mit 
Steigrohr) in einem Olbad bei 155° 21/i  Stdn. erhitzen. Nach dem Herausnehmen 
aus dem Olbade 250 ccm 96%ig. A. zu dem Rk.-Gemisch geben u. etwa 15 Min. kochen. 
Nach dem Filtrieren erstarrt die goldgelbe Lsg. in Kaltemischung zu einem weiBon 
Krystallbrei von Diphenylcarbazid. Absaugen, auf der Nutsche den Brei zweimal 
mit A. aufschlammen u. an der Luft trocknen. F. 170°. Ausbeute 89°/0 der Theorie. —
2. D a r s t .  d e s  Diphenylcarbazons: 24 g Carbazid in 200 ccm 96%ig. A. durch Kochen 
lósen, zur h. Lsg. auf einmal unter kraftigem Ruhren 20 g fein gepulvertes KOH u. 
gleich darauf 20 ccm 3%ig. H20 2 zugeben. Unter starkem Aufschaumen Abscheiden 
des K-Salzes des Carbazons. Gemisch 5 Min. stehen lassen, dann 250 ccm 2-n. H 2S 0 4 
zusetzen, bis die Rk. deutlich lackmussauer ist. Zum Losen des K2S 0 4 wird m it 1,5 1 
W. verd. Nach volligem Erkalten wird abgesaugt, mit W. gewaschen u._w. getrocknet. 
Aus A. umkrystallisiert, orangefarbene Nadeln, Zers.-Punkt 156 158°. Ausbeute
50% der Theorie. Nur bei schneller Oxydation u. Neutralisation gute Ausbeuten 
an Carbazon. —  3. D i r e k t e  D a r s t .  d e s  Diphenylcarbazons-. Das Rk.-Prpd. 
aus Phenylhydrazin u. Harnstoff (vgl. unter 1) in 320 ccm sd. 96%ig. A. losen u. 
schnell unter kraftigem Ruhren 35 g feingepulvertes KOH u. gleich darauf 30 ccm 
3%ig. H ,0 , zusetzen. Aufarbeiten des Carbazons wie unter 2. Ausbeute an Rein- 
prod. 28— 32 g vom Zers.-Punkt 156°. (Ztschr. analyt. Chem. 77- 344— 48. 1929. 
Breslau, U niv., Chem. Inst.) B a r z .

Joseph Loevenich und Karl Sipmann, Uber die Einmrkung von Selenbromur 
auf aromatische Kohtenwasserstoffe. 1 Mol. Se*Br2 u. 2 Moll. Bzl. wurden in ziemhcb
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viel CS2 gel., 1 Mol. AlBr;i zugesctzt, Rk. durch Erwarmen beendct, in eiskaltc konz. 
HC1 eingetragen usw. AuBer freiem Se u. etwas C6HbB r wurden 22% Diphenylselenid, 
Kp. 300— 305°, u. ca. 2% Diplienyldiselenid, gelbe Nadeln aus A., F. 62°, erhalten. —  
Sodann wurde das Gemisch von Se2Br2 u. AlBr3 (ohne CS2) m it Bzl. versetzt, erwiirmt 
usw. Erhalten: Se, C6H5Br u. 24% (CcII5)2Se, kein Diselenid. —  SehlieBlich wurde 
die Lsg. des Se2Br2 in viel Bzl. sehr langsam (6 Tage) mit ca. 2 Moll. AlBr3 versetzt u. 
nicht erwarmt. Erhalten: 27% (C6H5)2Se, kein Diselenid. —  Verss. m it ZnCl2 oder 
FeCl3 waren erfolglos. Bei einem Vers. ohne Katalysator unter Druck bei ca. 250° 
wurde alles Se abgespalten u. das Bzl. bromiert. —  Mit Toluol in  CS2 (wie oben) wurden 
auBer Se 37,5% Bromloluol u. 8,4%  Di-o-lolylselenid, C1iH 14Se, K p.13 174— 180°, 
erhalten. Letztercs lieferte, mit Cu dest., D i-o-tolyl u. dieses m it alkal. KM n04 Diphen- 
saure (IConst.-Beweis). —- Bei andern Verss. erfolgte unter Abspaltung des gesamten 
Se nur Bromierung des Toluols. Ebenso verliefen Verss. m it m -X ylol u. Anthracen. Auch 
m it M esitylen  u. Ńaphtkalin  wurden keine Se-Verbb. erhalten, sondern Brommesitylen 
u. a-Bromnaphlhalin , auBerdem wenig D imesilyl, aus A., F. 100°, u. Di-a-naplithyl, 
aus A., F. 154°. —  Die Verss. lassen erkennen, daB die Einw. von Se2Br2 auf KW- 
stoffe nicht wie folgt verlauft: 2R H  +  BrSe-SeBr =  R Se-SeR  +  2HBr. D ie Bldg. 
von Monoselenid in gróBeren Mengen laBt darauf schlieBen, daB Se2Br2 die Konst. 
Br2Se: Se oder Br2Se- • • - Se besitzt. Wahrscheinlich entstehen zuerst Diselenide vom 
Typus R2Se ■ • ■ • Se, welche spontan in  Se u. Monoselenide zerfallen. Tatsachlich scheinen

welche einerseits die stark bromierende Wrkg., andrerśeits die leichte' Umformung in 
Br2S e -" -S e  erkJaren wiirde. (Journ. prakt. Chem. [2] 124. 127— 32.- Jan. Koln,

Max Bergmann und Michael Lissitzin, Die iiberzdhligen Stereoisomeren der 
y-Amino-fJ-oxybultersdure. T om ita  u. S e n d ju  (C. 1927- II. 2744) wollen durch Spaltung 
der y-Benzoylamino-p-oxybittlersaure m it Brucin 2 rechtsdrehende u. 2 linksdrehende 
Enantióstereomere u. durch Verseifung derselben m it HBr entsprechend 4 akt. Formen 
der y-Amino-p-oxybuUersaure erhalten haben, welch letztere nach ihren [a]n-Wertcn 
wie folgt bezeichnot seien: 1-Saure I von — 3,40°; 1-Saure II von — 21,06°; d-Saure I 
von + 3 ,21°; d-Saure ET von +18,30°; entsprechend die Benzoylsauren. Nach T om ita  
u. S e n d ju  soli die freie Drehbarkeit des y-C-Atoms um die Bindung zwischen ft- u. 
y-C verhindert sein. Vff. beweisen, daB diese Auffassung unrichtig ist. Die inakt. 
Benzoylsaure (vgl. B erg m a n n  u. Mitarbeiter, C. 1 9 2 4 .1. 666) ist zweifellos einheitlich. 
Dagegen konnte die 1-Benzoylsaure I, welche Vff. m it [a]n =  — 7,2° (in 0,5-n. NaOH) 
erhielten, durch Krystallisation aus A. in mehrere ganz verschieden drehende Fraktionen 
zerlegt werden. Sie ist also keine selbstandige monomere Form, u. dasselbe g ilt fiir 
die d-Benzoylsiiure I. Ais opt. Antipoden bleiben also nur die beiden krystallwasser- 
haltigen Benzoylsauren v o n s [a]D =  — 11,84° u. + 1 0 ,0 ° (in W .). —  Auffallend ist 
aber, daB man aus wss. Lsgg., welche ungleiche Mengen der d- u. 1-Benzoylsauren ent- 
halten, haufig Krystalle vom annahernden Drehungsvermógen der 1- oder d-Benzoyl- 
saure I erha.lt. Die Unters. hat ergeben, daB die Benzoylsauren I keine Gemenge, 
sondern Molekulyerbb. von 2 Aquivalenten 1- bzw. d-Form m it 1 Aquivalent d- bzw. 
1-Form sind (nśihere Begriindung vgl. Original). Hier liegt also ein Fall von a n o r 
ni a 1 e r R  a c e m i e vor, dadurch hervorgerufen, daB sich dio Antipoden nicht, wic 
iiblich, im Verhaltnis 1 :1 ,  sondern im Verhśiltnis 2 :1  yerbinden. Folgende Um- 
benennungen sind notwendig (Dreliwerte in 0,5-n. NaOH): Sauren von [a]n =  +bzw .
— 22°: d- bzw. Z-Benzoylsaure; Sauren von [a]p =  +  bzw. — 7°: d,d,l- bzw. l,l,d-Benzoyl- 
sdure. T om ita  u. S e n d ju  liatten keine opt. reinen Prodd. in Handen. — Bei der 
Spaltung der d,1-Benzoylsaure m it Brucin erhalt man aus CH3OH—  viel Essigester 
bestenfalls ein Salz, welches ca. 3 Teile 1- u. 1 Teil d-Saure enthalt. Hier diirfte eine 
Molekulverb. von noch hóherer Ordnung vorliegen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 6& 
310— 13. 5/2. Dresden, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Lederforsch.) L in d en b au m . ■

Max Bergmann und Ferdinand Stern, N otiz iiber Acetylierung v<m Aminosauren 
miltels Ketem . Vff. haben gefunden, daB die Anlagerung von Aminen an Keten 
schnfeller vor sich geht ais die von W. Der Unterschied in der Rk.-Gescliwindigkeit 
is t  geniigend groB, uni die Acetylierung yon Ainińosauren durch K eten in wss. Lsg. 
mit gutem Erfolge (Ausbeuten 85— 100%) zu ermoglichen. Meist wird das C 02H der

nach L o e v e n ic h  u. Mitarbeitern (C. 1930. I. 377) neben den n. 
stabilen Diseleniden, RSe- SeR, labile Isomere, vielleicht R„Se • • • • Se, 
vorzukommen. In gewissen Fallen wird das Monoselenid zu Se u. 
Diaryl aufgespalten. Fur Se2Br„ schlagen Vff. nebenst. Formel vor,

•Univ.) L in d e n b a u m .
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Aminosauren durch Alkali abgestumpft, aber in cinigen Fallen gelang die Rk. auch 
ohne Alkali. —  Acetursaure, C4H70 3N. Durch Einleiten von K eten in die wss. Lsg. 
von Glykokoll bei 18°. —  Acelyhd,l-alanin, C5H90 3N. Lsg. von Alanin in 1 Mol. n. 
NaOH m it Keten behandeln, nach Zusatz von 1 Mol. n. H,SO., im Vakuum verdampfen, 
m it A. auskochen. Aus Aceton, F. 137°. —  Acetyl-d,l-leucin, C8H i50 3N. d,l-Leucin 
in h. W. losen, etwas unterkuhlen u. rasch Keten einleiten. —  Acelyl-d,l-phenylalanin, 
Cu H 13OsN. W ie beim Alanin. Aus W., dann A., F. 151— 152°. —  0,N-Diacetyltyrosin, 
Ci3H150 6N. Mit 3 Moll. n. 3STaOH. F. 172° (korr.). —  o- u. p-Aminophenol liefern 
ohne Alkali glatt die N-Aeetylderiw. — Acetyl-d-glutaminsaure, C7Hu 0 5N. Mit 2 Moll. 
n. NaOH. Aus W., F. 199° (korr.) nach Trocknen bei 78° u. 0,2 mm iiber P 20 5. (Ber. 
Dtsch. chem -Ges. 63. 437— 39. 5/2. Dresden, Kaiscr W ilh.-Inst. f. Lederforsch.) Lb.

P. Karrer und W. Kehl, Uber die Konfiguration des l-  Phenylalanins, l-Tyrosins 
und l-Dioxyphenylalanins. Nach K a r r e r , E s c h e r  u .  W id m er (C. 1 9 2 6 . I .  3021) 
kónnen die natiirlichen Aminosauren nach ihrem .ster. Bau in 3 Gruppen gegliedert 
werden. Es hat sich aber bisher nicht feststellen lasscn, ob auch die 3 Gruppen selbst 
durch denselben ster. Bau geeint sind. Besonders iiber die Eingliederung der 2. Gruppe—  
l-Phenylalanin, l-Tyrosin  u. l-Eioxyphenylalanin —  lieB sich bisher nichts sagen. 
Ein direkter opt. Vergleich dieser Aminosauren m it solchen der 1. Gruppe kam nicht 
in Frage, weil der aromat. Kern die opt. A ktivitat in unkontrollierbarer Weise be- 
einfluBt (vgl. z. B. FREUDENBERG u. Mitarbeiter, C. 1 9 2 3 . I. 827). Mehr. Erfolg 
versprach der Vergleich des l-Hexahydrophenylalanius m it einer geeigneten Amino- 
siiure der 1. Gruppe, z. B.. l-Leucin. Vff. haben N -A cylderiw . u. dereń Methylesler 
(I u. II) bzgl. ihrer opt. A ktivitat miteinander verglichen, denn durch Wahl dieser 
D eriw . waren die Einfliisse der salzbildenden Gruppen ganz oder teilw eise. ausge- 
schaltet. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Drchungen der D eriw . der freien Sauren 
nehmen in der Reihenfolge Ac =  Benzoyl, p-Nitrobenzoyl, Benzolsulfo, Toluolsulfo, 
/?-Naphthalinsulfo in  beiden Gruppen konstant zu, u. zwar so, daB sie sich aus dem 
negativen Gebiet . schlieBlich ins positive verschieben. Auch bei den Methylestern 
verlaufen die Drehungen vóllig parallel zu einander (Tabelle u. Diagramm im Original).
l-Hexahydrophenylalanin entspricht demnaeh ster. dem 1-Eeucin, womit gleichzeitig 
bewiesen ist, daB die Aminosauren der 2. Gruppe die gleiche Konfiguration besitzen 
wie die der 1. Gruppe.
I (CH3)2CH-CH2-CH(NH-Ac)-C02H[CH3] II C6Hn • CH2 • CH(NH- Ac) • C 02H[CH3]

V e r s u c h e .  N-Benzoyl-l-leucinmelhylesler, Ct4H190 3N. Aus 1-Leucinmethyl- 
ester in Pyridin (ObersehuB) mit CeH5-COCl unter Kuhlung, nach Stelien iiber Nacht 
aufarbeiten. Nadeln aus Lg., F . 102°, fa]D20 =  —21,14° in A. —  N-p-Nilrobenzoyl- 
deriu., CJ4H ,80 5N 2. Analog. Gelbliche Nadeln, F . 103,5°, [ajn20 =  — 16,02° in A. r— 
N-Benzolsidfoderiv., Cj3H 190.,NS, F . 64°, [a]u2° =  —20,75° in A. —  Ń- Toluolsulfo- 
deriv., Cu H210 4N S, aus Lg., F . 55°, [aju20 =  — 15,95° in A. —  N-fi-Naphthalinsulfo- 
deriv., C17H21Ó4NS, Nadeln, F . 91,5— 92°, [oc]D20 =  — 31,09° in  A. — N-Benzoyl-l- 
leucin. Obigen Methylester in wenig A. iósen, n. NaOH bis zur Triibung zugeben, 
nach einigen Stdn. m it Saure fallen, in A. aufnehmen, wieder mit Bicarbonat aus- 
ziehen usw. Vollige Reinigung iiber das Chinidinsalz (F . 148°) nach F is c h e r  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 3 3  [1900]. 2378). Zahe F I., [a ]D20 =  — 10,82° in A., +  6,36° in 
NaOH. —  N-p-Nitrobenzoylderii'., CJ3H160 5N2. Analog, jedoch ohne Chinidin. Mkr. 
kugelige Nadeln aus A. u. W :, F . 219— 220°, [oc]d20 =  — 8,87° in A. —  N-Bcnzolsulfo- 
deriv. Analog oder aus l-Leucin in n. NaOH mit Benzolsulfochlorid u. 22%ig. KOH. 
Nadeln aus A. u. W ., F. 119° (vgl. F i s c h e r ,  Ber. Dtsch. chem. Ges. 3 4  [1901]. 449), 
[a]D2° =  — 4,36° in A. — N-Toluolsulfoderiv., CI3H 190.,NS. Analog. Nadelbiischel 
aus A. u. W ., F. 113,5°, [ a ]D20 =  — 4,05° in A .-N -^-N aphthalinsulfoderw ., Ci6H 130 4NS. 
Nur aus dem Ester. Aus 20°/oig. A. ais Hydrat, F. 160— 167°, iiber P 20 5 wasserfrei,
F. 117,5— 118°, [<x ] d 20  =  + 1 ,7 2 °  in A. —  l-Hexahydrophenylalanin. Nach W a s e r  u . 

B r AUCH l i  (C. 1 9 2 4 . II. 947) iiber das Hydrochlorid, welches aus A. +  A. unter Schutz 
vor .Feuehtigkeit umkrystallisiert wird. Żerlegung in wenig h. W . m it der berechneten 
Menge NaOH. Kugelige Nadelchen aus A., [a]D20 =  + 1 3 ,4 0 ° . —  N-Benzoyld,eriv., 
c i6H2i0 3N. Mit. C6H5-C0C1 u .  NaOH bei unter 25°, Krystallbrei trocknen, m it Lg. 
estrahieren, Riickstand in wenig A. losen, W . bis zur Triibung zugeben. .Nadeln,
F. 124,5— 125°, [a]D20 =  — 2,60° in NaOH, — 12,68° in A. Die von W a s e r  u . 

B r a u c h l i  (i. c. u. C. 19 2 3 . I . 910) beschriebcne Verb. von F. 186° is t opt.-inakt. u. 
wohl die rac. Verb. — N-p-Nilrobenzoylderiv., C16H20O5N2, Nadelbiischel aus viel W .,
F. 158— 159°, [a js20 =  — 6,47° in NaOH, —.5,04° in A. — N-Benzolsvlfoderiv,,



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

0 15H 210 4NS, Nadeln aus wss. A., F. 117,5°, [a]i)'2° =  — 52,78° iu NaOH, —- 2,33° iu A. —  
N-Toluolsulfoderiv., C,<,H,.,OjNS, "F. 160,5°, [ajo20 =  + 1 ,14° in A. —  N-fi-Naphthalin- 
sulfoderiv., Ci0H 23O4NS, lanzettformige Nadeln, F. 185°, [a]D20 =  +11 ,24° in A. —  
N-Benzoyl-l-hexaliydrophenylalaninmethylester, C17H230 3N. Aus obiger Saure mit 
Diazomethan. Nadeln aus 20%ig. A. oder Lg., F. 104,5-—105°, [a]n20 =  — 26,66°inA .—  
N-p-Nitrobenzoylderiv., C13H.220rN 2, facherfórmige Nadeln aus Lg., F . 72°, [oc]d20 =
—  21,20° in A. —  N-Benzolsulfoderiv., C16H230 4N S, Nadeln aus Lg., bei 56° sinternd,
F. 61— 61,5°, [a]D20 =  — 21,92° in  A. —  Ń-Toluolsulfoderiv., C17H250 4NS, Nadeln 
aus Lg., F. 114°, [<x]d2° =  — 17,13° in A. Nebenprod.: Rhomb. Prismen, F. 59°, in  
Lg. schwerer 1. —  N-f}-Naphthalinsulfoderiv., C20H25O4NS, Nadeln aus Lg., F. 99°, 
[a]n20 =  — 22,77° in  A. (Helv. chim. Acta 13. 50— 63. 1/2. Ziirich, Univ.) Lb.

R asim  NovŚ,5ek, Krystallographische und opłische Untersuchungen einiger orga
nischer Verbindungen aus der Gruppe der Terpene und Campher. Es werden die folgenden 
Substanzen krystallograph. u. opt. untersucht: Dextropimarsaure (C20H 30Ot ), Athyl- 
ester der Dextropimarsaure, Methylesłer der Dexlropimarsdure, Sandarakpimarsaure 
C20H30O2, Dihydrosandarakpimarsaure, Meihylester der Sandarakpimarsaure, Meihyl- 
esler der Dihydroabielinsaure C2łH340 2, saurer Fenchyle&ter der Phthalsaure C18H220 4, 
ct-Fenćhylalkohol. (Ztschr. Kristallogr. Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallohem. 
72. 419— 32. Jan. Prag, Univ.) T r o m e l .

P. Lipp, N otiz uber Pinan und, Bemerkungen zur quantitaiiven Besłimmung des 
Nopinens. II. (I. vgl. C. 1925. II. 1155.) A. L i p p  u. Mitarbeiter (C. 1923. III. 1565) 
hatten fiir ihre Verss. die beiden Pinenkomponenten im Ausgangsmaterial nicht ge- 
trennt, weil die Hydrierung beider zu einem Pinan  von gleicher Struktur fuhren 
muBte. Nun wollen aber ZELINSKY u. L e w in a  (C. 1929. I. 1689) durch Hydrierung 
von /3-Pinen m it Pd-Kohle bei 170— 175° ein Dihydroderiv. erhalten haben, welches 
keine Erhohung der Mol.-Refr. aufweist u. also móglicherweise den Vierring nioht 
mehr enthalt. Daraufhin hat Vf. ein móglichst hoehwertiges Nopineii m it Pt-Mohr 
bei Raumtemp. hydriert u. in  ganz n. Weise ein Prod. erhalten, welches m it einem 
zum Vergleich aus a-Pinen neu hergestellten Pinan ident. war, besonders auch bzgl. 
der E saltation , so daB die Annahme einer Umformung des Ringsystems jeder Be- 
griindung entbehrt. Ubrigens haben sich Z e l in s k y  u . L e w in a  bei der Berechnung 
geirrt, denn aus den K onstanten ihres Pinans ergibt sich Md =  44,42 (ber. 43,98), 
also EI7d =  + 0 ,3 2 , wom it der letzte Widerspruch beseitigt schien. Aber bei der 
Hydrierung des Nopinens nach der Vorschrift genannter Autoren kam Vf. zu ganz 
anderen Ergebnissen. D ie K atalyse verlief sehr uneinheitlich. In  stehender H-At- 
mosphare lagerte sich ein Teil des /J-Pinens in a-Pinen um (vgl. R ic h t e r  u . W o l f f ,
C. 1926. II. 1945), u. in  den hóheren Fraktionen wurde durch Dehydrierung entstan- 
denes p-Cymol nachgewiesen. Mit stromendem H  ging die Hydrierung iiber die Pinan- 
stufe hinaus bis zu einem KW -stoff G10H 20 von Kp. 166— 167° (korr.), D .420,5 0,8286, 
nn20,5 =  1,44 76. D iese Konstanten weichen stark von denen des p-Menthans ab. 
Vielleicht handelt es sich um ein untrennbares Gemisch von Pinan u. Menthan. —  
Vf. hat sich noch bemiiht, die vGeh.-Best. von Nopinenpraparaten an Nopinen durch 
Ozonisierung in wss. Suspension bei 0° zu verbessern. Leider trat nicht nur Ozonidbldg. 
u. Spaltung ein, sondern auch geringer Abbau zu C 02. Daher is t  die B est. des Brc- 
chungsvermógens einstweilen das beste Reinheitskriterium.

t e r s u c h e .  (Mit H. W itgert.) D ie ala Ausgangsmaterial dienenden Pinene 
wurden durch Dampfdest., Kochen iiber KOH u. N a u. Rektifizieren m it WlDMER- 
Kolonne gereinigt. <x-Pinen, Kp. 155— 155,25,° [a]D =  +47,84°, D .420,5 0,857, nn20,5 =
1,46571, Md =  43,97 (ber. 43,51), E £  fiir D  =  + 0 ,34 , fur /3-a =  + 3 ,7 % . fi-Pinen, 
Kp. 164,5— 165°, [ c c ] d 22 =  — 20,57°, D ,420'5 0,8678, nD205 =  1,47 7 32, 2Md =  44,35, 
EiJ fiir D  =  + 0 ,6 2 , fiir /3-a — + 7 ,9 % . —  Hydrierung ohne Losungsm. Weiter wie 
bei A. L i p p  (1. c.). Pinan  aus a-Pinen: K p.748 166,4— 167,3° (korr.), [a]D =  +24,67°,
D .42°’5 0,8564, n D20,5 =  1,46 2 52, MD =  44,39 (ber. 43,98), E Z  fiir D  =  + 0 ,30 , fiir 
p-a  =  + 1 ,21% . Pinan  aus /3-Pinen: Kp.7,7 167,2— 168° (korr.), [a]n =  — 20,88°,
D .42°'5 0,8556, n D20'5 =  1,46272, Md =  44,45, E Z  fur D  =  + 0 ,3 4 , fiir /3-a =  + 5 ,6% . 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 411— 16. 5/2. Aachen, Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

W . D ilth ey , L. N euhaus, E. R eis und W- Schom m er, Ober den E injlup von 
Subsliluenten auf die Halochromie in  Chalkon- und Triphenylmethanderivalen. (Hetero■ 
polare Kohlensloffterbindungen. X I.) (X . vgl. C. 1930. I. 977.) Vff. haben alle be- 
kannten Chalkone vom Typus I u. Ó, dereń Reihe noch durch die bisher unbekannten 
Verbb. m it R  =  N H 2 u. N(CH3)2 vervollstandigt wurde, bzgl. ihrer Halochromiefarbe
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in konz. H2S 0 4 mitoinander verglicken. Die Farbunterschiede sind manchmal nur 
gering. D ie Ableaung gesohah sofort nach Zugabe der H2S 0 4, da sich boi manchen 
Chalkonen die Salzfarbe achon nach kurzer Zeit andert. Die Chalkone m irden nach 
zunehmender Farbtiefe der H2S 0 4-Lsg. in 2 Reihen geordnet. Chalkone I: R  =  H, 
N H 2, N(CH3)2, Cl, Br, OC8H6, OCH3, OH, N 0 2, C6H5, SC6H5. Chalkone H: R =  H, 
OC0H5, OCH-,, Cl, OH, Br, NH2, N(CH3)2, CaH6, N 0 2, ŚC,jH5. Die Farbo eines Amino- 
chalkons in H2SÓ4 unterscheidet sich oft kaum von der des Chalkons selbst, weil das 
N-Atom durch die Salzbldg. ortig abgesŁtt. u. dadurch fiir die Farbung ausgeschaltet 
wird. So is t es auoh in der Reihe I. DaB es aber auoh Ausnahmen gibt, zeigt Reihe H, 
wo die Am inoderiw . erst an 7. u. 8. Stelle erscheinen. — Auffallend ist die stark batho- 
chrome Wrkg. des N 0 2. Eine Erklarung dafiir ist in der IX . Mitt. gegebon worden. 
Diese Wrkg. zeigt sich nur dann, wenn sich das N 0 2 in dem unmittelbar auf das CO 
folgenden Kern befindet, also z. B. nicht bei Chalkonen vom Typus III (diese vgl. 
V. Mitt.) oder IV (R =  H oder OCH3). Einfiihrung eines zweiten N 0 2 in die Aldehyd- 
seite des 3'-Nitrochalkons hat folgendes ergeben: N 0 2 in Stellung 2 oder 3 wirkt, 
wie zu erwarten, entsohieden hypsochrom, N 0 2 in Stellung 4 jedoch stark bathochrom. 
Diese Ersoheinung ist vorlaufig ratselhaft. — Auch 4'-standiges Halogen wirkt batho
chrom, obwohl erheblich schwacher ais N 0 2, was schon daran zu erkennen ist, daB es 
die Eigenfarbe der Chalkone fast gar nicht beeinfluBt. Erst bei der Salzbldg., also 
im łon , wird die Wrkg. sinnfallig. In der Aldehydseite in  4-Stellung eingefiihrtes 
Halogen wirkt dagegen im allgemeinen hypsoohrom. —  Die Formulierung der Chalkon- 
salze wird ausfiihrlich erortert. Ein zweckmaBiges Formelbild is t V, nach welchem 
diese „Chalkeniumsalze“ ais halbe Pyryleniumsalze (Pyryliumsalze) erscheinen. Oder 
man faBt die Chalkone ais intramolekulare Dipole (z. B. VI) auf; dann wurden die 
Salze Formel VII erhalten. — Die Gruppe SCsHs in Stellung 4' ubertrifft —  im Gegen- 
satz zu OC0H5 (V. Mitt.) — alle anderen Gruppen in der bathochromen Wrkg., was 
trotz des bekannten bathochromen Effekts des S gegenuber O uberraschend ist. Chal
kone m it SeC0Hs in  4' konnten bisher nicht erhalten werden, da Diphenylselenid bei 
der Acylierung sofort D iaeylderiw . liefert.

Diphenyloxyd  zeigt mit H3S 0 4 oder HC104 keine Halochromie. Diphenylsulfid u. 
Diphenylselenid geben zwar mit H2S 0 4 violette bzw. blaue Lsgg., aber es laBt sich 
leicht feststellen, daB dieselben auf Osydation beruhen, u. zwar beim Sulfid unter 
Mitwrkg. des Luft-O, beim Selenid schon durch H2S 0 4 allein. In  Eg. geben beide 
Verbb. m it H 2S 0 4 oder HC104 keine Farbung. In den farbigen Lsgg. liegen wahr- 
scheinlich ungesatt. Salze, z. B. [Ar2S«]X, vor. Die Athergruppierung is t erfahrungs- 
gemaB zur Halochromie unfahig, was von neuem an der Verb. VIII festgestellt wurde.—  
Die Priifung der Monoacylderiw. IX, der Diaeylderiw. X  u. der Dićhalkone X I u. XH  
(X  =  O, S u. Se) auf Halochromie hat wieder ergeben, daB Ersatz von O durch S 
oder Se bathochrom wirkt, u. zwar ist bei den Dichalkonen die Farbvertiefung von O 
zu S viel groBer ais die von S zu Se. Bei den Verbb. IX u. X  findet sich die bekannte 
Erscheinung wieder, daB sich Mono- u. Disubstitutionsprodd. in  der Salzfarbe nur 
wenig unterscheiden. —  Das Triphenylmethanderiv. XHI (X  =  O), sein Ubergang in 
das polare Carbeniumsalz XIV u. in  das Radikal XV sind bereits in der V. Mitt.be- 
schrieben worden. Vff. haben die isologen Verbb. mit X  =  S u. Se dargestellt u. ge
funden, daB sie den 0-Verbb. vollig entsprechen. Die farblosen Verbb. XEQ nehmen 
in h. Eg. yiolette bzw. blaue Farbę an (XIV), welcho beim Abkiihlen wieder zuriick- 
geht u. bei Zusatz von Alkaliacetat uberhaupt ausbleibt. Schiittelt man die Verbb. in  
sd. Toluol unter LuftabschluB mit Ag, so entstehen nicht faBbare Substanzen, welche 
die Eigg. von sehr unbestandigen Radikalen (XV) aufweisen. Dio Toluollsgg. sind in 
der Kalte orangegelb bzw. gelbrot, in  der Hitze dunkelorange bzw. bordeauxrot u. 
werden an der Luft zusehends blasser u. schlieBlich farblos. Aus dieser tlbereinstim- 
mung folgt, daB O, S u. Se weder bei der Salzbldg. noch bei der Fortnahme der Cl- 
Atome beteiligt sind u. daher auch nicht bei der Formulierung herangezogen werden 
durfen (Valenzerhóhung u. Bldg. chinoider Verbb.). Indirekt kann naturlich der 
Farbton in  der Richtung O — > S — >■ Se beeinfluBt werden. Bemerkenswert ist, 
daB die Salzfarben ganz andersartig sind ais die Radikalfarben.

I  C6H6.C H :C H -C O -C 6H1.R(4')
I I  (4) CH30 -C 6H4-CH : CH.CO-CaH ,.R (4')

I I I  R ■ CeH4• C H : CH• CO• C9H4 • O• C6H4 -NO,
IV  R -C eH4.C H :C H -C O -C 6H4.C6H4-NOJ

R

H C < ? H

R '-C X ,OH

X
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V I R - C H - C H : C-R'
+ J. YII [R-CH-CH: C(OH)• R']X IX R • CO■ C6H4• X • C6H5

V e r s u c h e. 4'-Aminochalkon, C15H 13ON (naeh I). Aus p-Arainoacetophenon u. 
Benzaldehyd in A. durch Sattigen m it HC1 unter Eiskiihlung ais Hydroclilorid, Ci5H14 
ONC1, gelbliche Blattchen aus verd. HC1. Daraus in  A. m it wss. N H 4OH die Base, 
gelbe Nadeln aus Lg., P. 108°. H2S 0 4-Lsg. griinlichgelb. PercTilorat, C,5H 140 5NC1, 
fast farblose Krystalle, Zers. gegen 196°. Acetylderiv., C17H1S0 2N, blaBgelbe Blattchen 
aus A., P. 161°. —  4-Methoxy-4'-aminochalkon (naeh II). Mit Anisaldehyd. Hydro- 
chlórid, C18H160 2NC1, gelbes Pulver. Base nicht rein erhalten. Acetylderiv., Ci8H 170 3N, 
blaBgelbe Blattchen aus A., P . 198°. H 2S 0 4-Lsg. orangerot. —  4-Methoxy-4'-dimethyl- 
aminochalkon, C18H X90 23ST. Aus p-Dimethylaminoacetophenon u. Anisaldehyd in 
CH3ONa-Lsg. Gelbe Krystalle aus A., P. 132°. H2S 0 4-Lsg. orangerot. —  Diphenyl- 
sulfid. Bequem aus Bzl., S u. A1C13, iiber Cu dest. K p.16 157— 158°. —  4-Aceiylderiv., 
Ci4Hj2OS (IX, X  =  S, R  =  CH3). Je 10 g des yorigen u. A1C13 in CS2 wahrend 12 Stdn. 
m it 6 g CH3-C0C1 versetzen, 2 Stdn. kochen usw., in Bzl. aufnehmen. Aus Lg. (Kohle), 
dann PAe. Nadelchen, P. 65°. H 2SO,-Lsg. gelborange m it grtinlichem Ablauf. —  
4-[Benzylidenacelyl]-diphenylsulfid, C21H18OS (I, R  =  SC8H5). Aus yorigem u. Benz
aldehyd in CH3ONa-Lsg. Sehwach grunlichgelbo Krystalle aus Lg., F . 95°. H 2S 0 4- 
Lsg. organgerot m it orangem Ablauf. —  Dibromid., C21H 18OBr2S. In Chlf. Nadeln 
aus Lg., F. 146— 147°. —  4-[Anisylidenacelyl]-diplienylsulfid, C22H180 2S (II, R  =  
SC8Hj), gelbliche Krystalle aus Lg., F. 110°. H 2S 0 4-Lsg. violettro"t. —  4-[Piperony- 
lidenacetyl\-diphenylsidfid, C22H 160 3S, gelbliche Nadelchen aus Lg., F: 94— 95°. H 2SC4- 
Lsg. rotviolett. —  Di-[4-acetylphenyl]-sulfid, CI„H1I0 2S (X, X  =  S, R  =  CH3). 10 g 
Diphenylsulfid u. 20 g CH3 • COC1 in  CS2 m it 70 g A1C13 versetzen, naeh beendeter 
HCl-Entw. (12 Stdn.) kurz kochen. Silberglanzende Blattchen aus Lg., F . 90— 91°.
H ,S 0 4-Lsg. gelb, bald braun. —  Di-[4-benzylidenacetylphenyl]-sulfid, C30H ,20 2S 
(XI, X  =  S, R  =  C0H5). A us vorigem m it Benzaldehyd in CH3ONa-Lsg. Schwach 
gelbliche Krystalle aus Bzl., F . 150— 151°. H 2S 0 4-Lsg. orangerot m it orangem Ablauf. —  
Tetrabromid, C30H22O2Br4S, Krystalle aus Bzl., Zers. gegen 220°. —  IJi-[4-anisyliden- 
acelylphenyl]-sulfid, C32H280 4S, blaBgelbe Krystalle aus Lg., F. 178— 179°. II2S 0 4- 
Lsg. rotviolett. —  Di-[4-piperonylidenacetylphenyl]-sulfi<l, C32H220 8S, gelbliche Prismen 
aus Lg. u. Bzl., F. 150°. H2S 0 4-Lsg. rotviolett m it yiolettem  Ablauf. —  Di-[4-cin- 
narnylidencuxtylphenyl~\-sulfid, S31H280 2S (Xn, X  =  S), gelbe Prismen aus Bzl., F . 176°. 
H 2S 0 4-Lsg. violett. —  4-Benzoyldipfienyleulfid, C19H14OS (IX, X  =  S,' R  =  C6H5). 
Analog der Acetylverb. Nadelchen aus PAe., F. 71— 72°. H2S 0 4-Lsg. rotorange mit 
grunstichigem Ablauf. Oxirn, ClgH 15ONS, Prismen aus A ., F*. 150°.—  Bi-[4-benzoyl- 
phenyl]-sulfid, Co8H 180 2S (X, X  =  S, R  =  C0H5). Analog der Acetylverb. Krystalle 
aus Bzl. u. PAe., F. 169°. H 2S 0 4-Lsg. rotorange m it gelbstichigem Ablauf. Dioxim, 
C28H20O2N 2S, Krystallwarzen aus CH3OH, F. gegen 203°. —  4,4'-Di-[chlordiphenyl- 
■>nethyl]-diphenylsulfid, C38H2?Cl2S (XHI, X  =  S). Ath. C6H5MgBr-Lsg. m it benzol. 
Lsg. des yorigen versetzen, A. abdest., 5 Stdn. kochen, naeh Stehen Bzl. abdest., Ol 
m it verd. HCl u. W. w'aschen, trocknen, in  Acetanhydrid lósen, HCl einleiten. Kry
stalle aus E g., F . 162— 163° bei langsamem, 175° bei raschem Erhitzen. In Eg. mit 
HjSO, oder HC104 violett. H 2S 0 4-Lsg. rotviolett.

Diphenylselenid. Aus Diphenylsulfon u. Se bei ca. 300°, iiber Cu dest. Kp.14 164 
bis 165°. —  Di-[4-benzoylphenyl\-selenid, C26I i ls0 2Se (X, X  =  Se, R  =  C6H5). Aus 
yorigem wie das Sulfid. Aus Bzl. oder Toluol, F . 159— 160°. H2S 0 4-Lsg. orangerot. — 
Dibenzhydrolylselenid, Se[C6H4-CH(OH)-C„H5]2. Voriges m it Zinkstaub u. NaOH in 
CH3OH 6 Stdn. kochen, m it W. fallen. Krystalle aus CH3OH, F. 113— 114°. H2SO,- 
Lsg. dunkelblau. —  4,4'-Di-[chlordiphenylmethyl]-diphenylsehnid, C38H 28Cl2Se (XIH, 
X  =  Se). Aus yoryorigem wie das Sulfid, aber in sd. Toluol (15 Śtdn.). Krystalle 
aus Eg., F. 152“ (teilweise Zers.). In Eg. m it H 2S 0 4 oder HClOj blau. H2S 0 4-Lsg.
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griinlichblau. —  Di-[4-acelylphenyl]-selenid, C16Hlt0 2Se (X, X  =  Se, R  =  CH,). Wie 
das Sulfid. Blattchen aus C1LOH, F. 91— 92°. H„SO,-Lsg. orangerot. —  Diphem/l- 
selenon-4,4'-dicarbonsćiure, SeO2(C0H,,-COJl)2. Aus vorigem mit KMnO, in sd. verd. 
KaOH. Krystalle aus Pyridin, Zers. ab 340°. —  Diphenyl$elenid~4,4'-dicarbo7isauret
C,4II10O4Se. Aus voriger mit Zinkstaub in sd. Eg. Aus Eg., F. 321— 323°, swl. in W. 
H 2S 0 4-Lsg. blaBgelb. Yon L e s s e r  u . W e iss  (Ber. Dtsck. chem. Ges. 46 [1913]. 2661) 
auf anderem Wege erhalten. — Di-[4-benzylidenacelylphenyl]-selenid, C30H22O2Se 
(XI, X  =  Se, R  =  C0Hj). Analog dem Sulfid. Gelbliche Krystalle aus Bzl., F . 155 
bis 156°. H 2SO.,-Lsg. orangerot. — Di-[4-anisylidenacetylphenyl]-$elenid, C32H260 4Se, 
gelbliche Krystalle aus Lg., F. 157— 158°. H2S 0 4-Lsg. rotviolett. — Di-[4-piperony- 
lidenacetylphenyl]-selenid, C32H22O0Se, gelbliche Krystalle aus Chlf., F. 195— 196°. 
H 2S 0 4-Lsg. rotstichig violett, bald briiunlich. —  Li-\4-cinnamylidenacetylphenyl]- 
selenid, C34H260 2Se (XII, X  =  Se), gelbe Krystalle aus Chlf., F. 166° (Zers.). H2S 0 4- 
Lsg. blaustichig yiolett. —  Di-[4-cinnamyliclencuxtylpheńyl]-oxyd, C34H260 3 (XII, 
X  =  O). Aus Diacetyldiphenylather (vgl. V. Mitt.). Stroligelbe Krystalle, F. 178 bis 
179°. H2S 0 4-Lsg. orangerot mit yiolettstichigem Ablauf. —  Bi-[4-piperonyliden- 
acelylphenyl]-oxyd, C32H220 7 (nach XI, X  =  O), gelbe Krystalle, F. 175— 176°. H ,S 0 4- 
Lsg. violettrot, rasch braun. —  Di-[p-benzoylphenoxyphenyl]-oxyd, C38H20O6 (VHI). 
Aus Di-[p-phenoxyphenyl]-ather (vgl. ULLMANN u. SPONAGEL, LlEBIGs Ann. 350  
[1906]. 1Ó1), C6H5-C0C1 u . A1C13 in CS2. Aus Bzl. krystallin., F. 205—206°. H 2S 0 4- 
Lsg. gelb. Dioxim, Ci8H280 5N2, Krystallchen aus A., darni Bzl., F. 196— 197° (Zers.). —
4-Acetyl-4'-nitrodiphenyl, C14Hu 0 3N. Aus p-Nitrodiphenyl wie iiblich. Gelbliche 
Nadeln aus Bzl., F. 152— 153°. H2S 04-Lsg. gelblich. —  4-[Benzylidenacetyl]-4'-nitro- 
diphęnyl, C21H150 3N  (IV, R =  H). Aus vorigem mit Benzaldehyd in C2H5ONa-Lsg. 
Gelbliche Prismen aus Bzl., F. 165— 166°. H2S 04-Lsg. gelb. —  4-[Anisylidenacelyl]-4'- 
niłrodiphenyl, C22H170 4N (IV, R  =  OCH3), tiefgelbe Prismen aus Bzl., F. 198— 199°. 
H 2S 0 4-Lsg. rotorange. —  3,2'-Dinitrochalkon, CI5H10O6N2. Aus o-Nitroacetophenon u. 
m-Nitrobenzaldeliyd in CH3OH mit NaOH. Gelblich, mikrokrystallin. aus Eg., F. 195 
bis 196° (Zers.). H 2S 0 4-Lsg. briiunlichgelb. —  2,3'-Dinitrochalkon, C15H ,0O5N2. Aus 
m-Nitroacetophenon u. o-Nitrobenzaldehyd in CH3ONa-Lsg. Krystallin. aus Eg., 
P. 160— 161°. H 2S 0 4-Lsg. blaBgelb, rasch dunkel. —  4,3'-Dinitrochalkon, C]5H ]0O5N 2. 
Aus m-Nitroacetophenon u. p-Nitrobenzaldehyd. Orangefarbig. mikrokrystallin. aus 
Eg., F. 223— 224°. H2SO,-Lsg. rotstichig organge. — 4-Chiorchnlkon, ClsHn OCl. 
Aus Acetophenon u. p-Chlorbcnzaldehyd. Aus A. schwach griinlichgelb, F. 115— 11-6°. 
H2S 0 4-Lsg. gelb. (Journ. prakt. Chem. [2] 124. 81— 126. Jan. Bonn, Univ.) Lb.

K . A . T aipale, Uber die Einwirkung des Hydrazinhydrats auf Ketone in sauren 
Lósungsmitteln. Veranlafit durch eine ł l i t t .  yon S c h a p i r o  (C. 1929. II. 2440; vgl. auch 
VAN A l p h e n ,  C. 1930. I. 522), berichtet Vf. iiber ahnliche Verss. mit einigen aromat, 
u. hydroaromat. Ketonen. Das Acetophenonazin haben iibrigens schon S c h u l z e  u . 

L o c h t e  (C. 1926. I. 3467) mittels N2H.r Hydrochlorids dargestellt. 2 Moll. Campher 
u. 1 Mol. N 2H ,-H ydrat liefern in A. in Ggw. von wenig HC1 iiber 90% Campherazin. 
Erhóhung der HCl-Konz. bis zur Aquivalenz mit dem N2H , vermindert die Ausbeute 
auf 50%. Mit N 2H,-Hydrat in Eg. liefert Campher dagegen das yon W o l f f  u .  H e u -  
b a c h  ( L ie b ig s  Ann. 394 [1912]. 95) beschriebene Campheracelylhydrazon, auch wenn 
man 1 Mol. N 2H4 auf 2 Moll. Campher wirken liiBt. Vf. hat die Verb. zum Acetylbomyl- 
hydrazin hydriert u. dieses zum Bomylhydrazinhydrochlorid yerseift. —  Aceioplienon 
u. Benzophenon liefern in Eg. leicht die Azine, aber mit dem Unterschied, daB ersteres 
auch m it ubersehussigem N 2H4 nur das Azin, letzteres jedoch auch Acetylhydrazon 
bildet. —  Aus den Verss. folgt: Das zuerst entstehende Acetophenonhydrazon reagiert 
leichter m it einem 2. Mol. Acetophenon, ais daB es acetyliert wird; beim Campher- 
hydrazon liegt der umgekehrte Fali yor; Benzophenonhydrazon nimmt eine Mittel- 
stellung ein.

V e r s u c h  e . (Mit M. Gutner.) Campherazin, C20H32N2. 30 g Campher, 5 g  N 2H 4- 
Hydrat u. 1 ccm konz. HC1 in 25 ccm A. 20 Stdn. kochen, mit Dampf dest. Aus A.,
F. 185°, [<x ] d 18 =  — 93,1° in Bzl., [ a ] D 20  =  + 79,2° in Chlf. — Campheracetylhydrazon, 
G'i2H20ON2, Je 1 Mol. der Komponenten in Eg. einige Stdn. e m r m e n , unter Zusatz 
von A. yerdampfen. Nadelchen aus A., F. 210°, [ oc] d 19 =  35,5° in Chlf. Acetyl-
bomylhydrazin, C10H17-NH-NH-CO-CH3. Voriges in Eg. +  P t hydrieren, unter 
Zusatz von CH3OH im Vakuum yerdampfen. Schuppcn aus W. +  wenig A., F . 95°, 
taje19 =  — 53,1° in Chlf., bestandig gegen sd. W. u. Alkalien. — BomyUiydrazin- 
hydrochlorid, CX0H„jN2C1. Wie yorst., aber m it konz. HC1 yerdampfen; auch durch
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Sattigen einer alkoh. Lsg. des vorigen m it HCl-Gas. Kleinkrystallin. Pulver, F . ca. 225° 
(Zers.), wl. in W., A ., sonst unl. Das freie Hydrazin konnte wegen leiehter Zers. noeh 
nicht erhalten werden. —  Bomyhem icarbazid, Cn H 21ON3. Aus vorigem m it K-Cyanat 
in W. Aus A., F. 191° (Zers.). — Dibenzoylbomylhydrazin, C^H^OjNj. Aus demselben 
m it C6H 5-C0C1 u. Na,COo in sd. Bzl. Aus Bzl., F. 199— 200°. —  Benzylidenbomyl- 
hydrazinhydrochlorid, C17H 25N 2C1. Aus demselben m it Benzaldehyd in  absol. A. Nach  
Waschen m it A. F. 116—117°. Zers. sich in  h. A. unter Abspaltung von Benzaldehyd, 
auch bei langerem Stehen. —  Benzophenonazin, C26H20N 2. Aus 16 g Benzophenon u. 
2,5 g N 2H.,-Hydrat in  k. Eg. (24 Stdn.). Gelbliche Krystalłe, F . 162,5— 163°. Ausbeute
12 g. A us der Mutterlauge wenig der folgenden Verb. —  Benzophenonacetylhydrazon, 
C15H 14ON2. M it 5 g N 2H4-Hydrat (W.-Bad). Zuerst fielen 3 g Azin aus. Mutterlauge 
lieferte nach Verdampfen 15 g Rohprod. Aus A., F . 106—407,5°. —  Acetophenon- 
azin, CleH 16N 2. Analog. F . 121— 121,5°. Ausbeute quantitativ. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 63. 243— 48. 8/1. Leningrad.) L in d e n b a u m .

Karol Dziewoński und Tadeusz W aszkowski, Studien iiber die a-Methylnaphthalin- 
derivale. (Vgl. C. 1929. I. 649.) l-Methylnaplitlialinsulfonsaure-7, durch Eintropfen 
von konz. Schwefelsaure in geschmolzenes, auf 150° erwarmtes a-Methylnaphthalin 
(Kp. 240—243°) u. 5— 6-std. Erhitzen auf 165— 170°. Mit Bzl. wird unverandertes 
Ausgangsprod. entfernt u. durch Zusatz von Ba-Carbonat die Sulfonsauro gefallt 
ais Ba-Salz, BaC22H 18O0S2, aus v ie l sd. W. feine Nadeln, wl. in W. —  N a-Salz, 
NaCn H90 3S, aus sd. verd. A. glanzcnde Blattchen, sil. in  W. —  A nilinsalz der 1-Mełhyl- 
naplithalinsulfonsuure-7, C17H 170 3N S, aus sd. W. glanzende Blattchen, F . 248— 250°.
—  l-Mcthylnaphthalinsulfonsaurechlorid-7, C10H6(CH3) • S 0 2C1, aus dem Na-Salz mit 
PC1S, aus Lg. Nadeln, F . 120— 122°. — 1 - MetliylnapHthalimulfonsaureamid-7, 
CjiHjjOjNS, durch Kochen des Chlorids m it der zehnfachen Menge Ammoniak unter 
RiickfluB, aus sd. W. oder verd. A. Blattchen, F. 188— 189°. —  I-Methyl-7-oxyna,ph- 
thalin, Cu HI0O, durch Eintragen des Na-Salzes in geschmolzenes Kaliumliydroxyd +  
wenig W. bei 180° u. Erhitzen auf 260°. Nach dem Losen in W. u. Ansauern m it HC1 
scheidet sich das Prod. aus. LI. in A., A., Bzl., wl. in  k. W. Wird aus Lg. oder yiel 
sd. W. umkrystallisiert. —  l-Melhyl-7-benzoyloxynaphthalin, CjgH^O,, aus verd. A. 
feine Nadeln, F . 107— 108°. —  8-Benzolazo-l-viethyl-7-oxynaj)hlhalin, C17H14ON2, 
durch Kuppeln von Benzoldiazoniumchlorid m it l-M ethyl-7-oxynaphthalin in  soda- 
alkal. Lsg., aus sd. A. feurigrote, lange, feine Nadeln, F . 137°, zl. in  den meisten organ. 
LóSungsmm., swl. in  Alkalien. —  8-[4'-Nitrobenzclazo]-l-melliyl-7-oxynaphtJialin, 
C17H130 3N3, durch Kuppeln von p-Nitrobenzoldiazoniumchlorid m it l-M ethyl-7-oxy- 
naphthalin in  sodaalkal. Lsg. Aus X ylol karminrote Blattchen, F . 258— 260°, wl. 
in  A., Eg., 11. in Toluol, X ylol, unl. m  wss. Alkalien. —  l-Metliyl-7-aminonaplithalin, 
Cu Hn N, durch Erhitzen von l-M ethyl-7-oxynaphthalin m it Ammoniumsulfit u. 
konz. Ammoniak +  etwas W . im EinscliluBrohr auf 150— 170°. Das dunkle Rohól 
wird fraktioniert destilliert. Hellgelbes Ol, Kp.8 170— 180°, erstarrt krystallin. Aus 
leichtem  Lg. feine Nadeln, F . 46—47°, farben sich an der Luft rosa. LI. in A., A., 
Bzl., wl. in sd. W. —  l-Methyl^7-acetylam,inonaphthalin, C13H 13ON, aus sd. Bzl. lang- 
liche Blattchen, F . 146°. (Buli. Int. Acad. Polon. Sciences Lettres Serie A. 1929. 
604— 10. Nov. 1929. Krakau, Univ.) F i e d l e r .

Alois Zinke und Rudolf W enger, TJntersucliungen iiber Perylen und seine Derivate. 
X X V III. M itt. (X X V II. vgl. C. 1929. II. 3132.) Zur Klarstellung der Konst. einer bei 
Darst. von Perylen-3,10-chinon (I) durch Oxydation von Perylen  (U) m it wss. Cr03- 
Lsg. in den Mutterlaugen auftretenden Saure (vgl. B o h m ig , Diss., Graz 1920) wurde II 
m it H2S 0 4 u. M n02 oxydiert, wobei neben I eine in  Lauge 1., nicht krystallisierende 
Verb. isoliert wurde. D iese ergab bei Sublimation eine in  roten Nadeln krystallisierende 
Verb. (DI), die bei Behandlung m it H N 0 3-Eg. in eine in  weiBen Nadeln krystallisierende 
Saure (IV) iiberging. Beide Substanzen lieferten bei der Zn-Staubdest. Anthracen (V). 
Die Tatsache der Aboxydation der beiden dem Anthraeenkern aufgepfropften Bzl.- 
Ringe (*) bei Aufspaltung von D[ zu Abkómmlingen von V, sowie der Vergleich von 
HI u. IV m it den von SCHOLL u. Mitarbeitern dargestellten Verbb. (vgl. C. 1929. I. 
997. 2304 u. a. a. O.) ergab die Konst. eines Anthrahydrochinon-l,5-dicarbonsaure- 
dilactons fiir IH  bzw. einer AnthrachiTum-l,5-dicarbonsaure fiir IV, m it welcher letzteren 
Verb. auch die von BÓHMIG (1. c.) aufgefundene Saure ident. war. Indes kann das ais 
Hauptprod. sich bildende I nicht Zwischenglied dieses Abbauprozesses sein, da bei 
Oxydation von I m it H2S 0 4 u. M n02 eine andere neue Verb. entsteht. Zwischenprod. 
der Bldg. von m  u. IV durfte das Perylen-3,9-cMnon (VI) sein (vgl. Z i n k e , C. 1929.
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II. 741), da dicses bei analoger Oxydation die reine Verb. IV in ziemlich guter Ausbeute 
liefert. Die leiohte Oxydationsfiihigkeit von VI diirfte auch der Grund fiir dio Un- 
móglichkeit seiner Fassung sein. Dieser Abbau von VI zu IV kann zugleich mit den 
bekannten Bildungsweisen von n  aus Naphthalin bzw. dessen D eriw . ais weiterer 
Bewois fiir die Konst. von II gelten.

O

C 02H

V e r s u c h e. Anlhrahydrochinon-l,5-dicarbonsauredilacton, C16H60 4 (III). All
mahliches Eintragen von gepulvertem Braunstein in eine Lsg. von EL in konz. H 2S 0 4 
unter Ruhren u. Erhitzen am W.-Bad (2 Stdn.); dann EingieBen in die 5-fache Menge 
W., Waschen des flockigen Nd. mit W. u. Behandlung desselben m it warmer, 3%ig. 
NaOH. Fallung der alkal. Lsg. mit verd. HC1, Waschen des Nd. m it W. u. Troeknen. 
Sublimation im C 02-Strom beim Vakuum der W.-Strahlpumpe u. Krystallisation des 
Sublimats aus Nitrobzl. — Anthrachiiion-l,5-dicarbonsaure, C16H 80 6 (IV). Darst.:
1. Erhitzen von III m it einer sd. Miseliung gleicher Yoll. Eg. u. konz. HC1 (5 Min.). 
Nach Abkuhlung Verdiinnung mit W. u. Reinigung der Verb. durch wiederholte Um- 
fallung aus N H 3-Lsg. m it verd. HC1. 2. 6-std. Erhitzen von II m it sd. wss. Cr03-Lsg. 
unter Ruhren ,u. Erncuerung des verdampfenden W.; h. filtrieren u. waschen. Nach
2— 3 Tagen Abscheidung von IV in der Mutterlauge. 3. Ósydation der schwefclsauren Lsg. 
von VI am sd. W.-Bad durch allmahliches Eintragen von M n02 unter Ruhren (2 Stdn.). 
Der ammoniakal. Auszug der W.-Fallung ergibt mit verd. HĆ1 IV. 4. Oxydation von
VI wic bei 2., eino weitere Menge von IV wird aus dem ammoniakal. Auszug des Filter- 
ruckstandes m it verd. HC1 erhalten. Behandlung von IV nach S c h o l l  u. W a ń k a  
(C. 1929. II. 741) in konz. H2S 0 4 mit Cu-Pulver ergibt nach Fallung m it W. wieder 
Verb. HI. —  Anthracen. Zn-Staubdest. von III bzw. IV u. wiederholte Krystalli- 
sation des gelblichen Sublimats aus Eg.; farblose Blattehen, F. 213° (unkorr.). Identi- 
fizierung durch tJberfuhrung in Anłhrachinon, F. 282° (unkorr.) mit CrÓ3-Lsg. (Monatsh. 
Chem. 55. 52— 57. Jan. 1930. Graz, Univ.) H e r z o g .

P. H. Groggins und H. P. Newton, Sludien uber Friedel-Crafts-liealclionen. 
Naphthalinreihe. I. Darslellung von Naphłhanthrachinon. Nach Anfiilirung der vor- 
liegenden, techn. unbefriedigenden Literatur iiber die Gewinnung von Naphlhanthra- 
chinon (II) iiber die a-Naphthoylbenzoesaure (I) mit Hilfe der Rk. von F r i e d e l -Cr a f t s  
wurde der folgende, die Reinheit u. Ausbeute von I u. II verbessernde Weg eingeschlagen.

O O

-C -------- / V .  ^ ----- - 6 -
- c1— C -O H  

b
oi-Naphthoylbenzoesaure, Ci8H i20 3 (I). Bei Darst. dieser Verb. wurden auch die 

bei Gewinnung von o-Chlorbenzoylbenzoesaure (vgl. C. 1929. II. 40) gewonnenen Er- 
fahrungen beriicksichtigt. Naphthalin u. Phthalsaureanhydrid werden in  mol. Verhaltnis 
in Ggw. der vorteilhaft 4-fachen Menge o-Dichlorbenzol ais Losungsm., das unter 50° 
nicht m it dem Anhydrid reagiert, u. eines ca. 100/„ig. ttberschusses an AlCl3 unter Ruhren 
bei Tempp. zwischen 0—40° (je besser die Riihrung, um so niedriger kann die Temp. 
gehalten werden) aufeinander einwirken gelassen. Zers. durch allmahliches Zufiigen 
der Rk.-Mischung zu eisgekiihlter verd. H 2S 0 4 unter Ruhren (keine Wirbelbewegung), 
so daB die Temp. jeno der Kondensation nicht iiberschreitet; dann Entfem ung des 
Lfisungsm. im Dampfstrom u. Kiihlung. Saurefreiwaschen des abgeschiedenen Roh- 
prod., Losen desselben in stark verd. NH3, dann Entfemung des NH,,-tvberschusses
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m it Dampf. Nach Zusatz von etwas Tierkohle, Durchleiten von Dampf durch weitere 
10 Min., h. filtrieren u. auf 15° kiihlen. Fallung von I durch langsames Einfliefienlassen 
der k., farblosen Ammonsalzlsg. in k. verd. H 2SO,, unter maBiger Riihrung. F. der 
rohen Saure 168— 170°; die Reinheit betragt 99,2%- Krystalle aus Eg., dann aus 
Toluol (2-mal), F. 176,4° (korr.), Reinheit 99,7%. Bei der Atzalkalischmelze wurden 
a -Naplitlioc- u. Benzoesaure erhalten. —  Naphthanthraehinon, C18H ]0O2 (II). Zufugen 
von konz. H 2SO.i (ca. 8— 10-fache Menge) zu I (es geniigt das Rohprod.) unter mechan. 
Riihrung u. (elektr.) Heizung auf ca. 80— 90° (bei lióheren Tempp. starkę Sulfonierung, 
die durch Zusatz von Borsaure zuriickgedrangt werden kann, u. schlechte Ausbeuten) 
unter Einhaltung der Temp. (m it einem Rheostaten) innerhalb ±  2°. Nach E intritt 
des Ringschlusses (ea. 4— 5 Stdn.) Verd. m it 20%ig. H2SO., auf eino Gesamtaeiditat 
von 50% H2SO.„ Kuhlung auf 25° u. Filtration. Waschen des Ruckstands m it 50%ig. 
H2SO.t, schlieBlich m it h. W., dann Aufkochen m it 2%ig. Atzalkalilsg., Filtrieren, 
Waschen bis zur Alkalifreiheit u. Trocknen. F. des Rohprod. 168° (korr.); nach ELry- 
stallisation aus 95%ig. H2SO.„ Eg. u. Toluol (2-mal) oder Umkiipen aus Hydrosulfitlsg. 
u. Krystallisieren aus Toluol, F . 169°. Maximale Ausbeute 90%. Bei der Atzalkali
schmelze wurden P-Naphthoesaure u. Benzoesaure erhalten (Tabellen). (Ind. engin. 
Chem. 22. 157— 59. Febr. 1930. Wasliington, Color and Farm Waste D m sion, Bureau 
of Chem. and Soils.) H e r z o g .

Robert E. Schmidt, Berthold Stein und Curt Bamberger, Uber das 1,4,1',4'- 
Tetraoxy-2,2'-dianthrachinonyl und einige Furane daraus. Nach D. R. P. 146223 soli 
Chinizarin beim Erhitzen m it Sodalsg. 2 Verbb. A  u. B von der Zus. C28H ;4Oa u. 
C28H 120 8 liefern, also gebildet aus 2 Moll. Chinizarin unter A ustritt von 2 bzw. 4 H. 
Sie unterscheiden sich durch ihre Spektren in B 20 3-haltiger H 2SO,. Nach S c h o l l  u. 
Mitarbeitern (Ber. D tseh. chem. Ges. 52 [1919]. 2254) soli indessen Verb. A nicht 
existieren, sondern ein Komplex von Chinizarin u. Verb. B  sein; letztere soli die Zus. 
C28H 140 8 haben u. l,4 ,l ' ,4 '-rTetraoxy-2,2'-dianlhrachinónyl (I) sein. Durch eine erneute 
Untcrs. konnten Vff. jedoeh die Angaben des Patents restlos bestatigen. Verb. A  
is t einheitlich u. entsteht fiir sieli sehr g latt durch Einw. von alkoh. Piperidin auf 
Chinizarin. Sie besitzt zweifellos Konst. I  u. wird kurz D ichinizaryl genannt. Der 
Beweis wurde durch quantitative Best. der durch Verseifen des Acełylderiv. gebildeten 
Essigsaure gefiihrt. I  liiBt sich durch ZnCl2 zum Furanderiv. II anhydrisieren u. das 
Tetraacctylderiv. von I durch Abspaltung von Acetanhydrid in das Diacetylderiv. 
von H  uberfuhren. —  Auch fur Verb. B  wurde ein beąuemeres Darst.-Verf. gefunden. 
Sie entsteht namlich glatt aus I in  sd. Nitronaphthalin, welches ais Oxydationsmittel 
wirkt, da in  andern hochsd. Lósungsmm. die Rk. ausbleibt. Die Analyse stimmte 
auf C2SH120 8, u .  die Verseifung der Acetylverb. ergab, daB 3 OH yorhanden sind. Da- 
nach kann die Verb. nur Konst. IH  eines Furanderiv. besitzen, dessen Bldg. dureh 
Oxydation von I ohne weiteres klar ist. HI bleibt in  der ZnCl2-Schmelze unyerandert u. 
lieferte, m it Zinkstaub im Vakuum dest., sehr wenig eines krystallisierten KW-śtoffs, 
welcher etwas H-reicher ais D ianthryl war. HI liefert wie I ein Spektrum in H2S 0 4- 
B 20 :) wegen der 2 OH in 1,4-Steljung, nicht dagegen II. —  Verss., I m it MnO» in konz. 
H2SO., zu oxydieren, ergaben kein einheitliclies Prod. Aber bei Zusatz von S 0 3 wurde 
in glatter Rk. eine H  sehr iihnliche u. mit IH isomere Verb. erhalten, welche zweifellos 
Konst. IV besitzt. Das /2-standige OH befahigt diese Verb. zur Bldg. stabiler Salze 
m it organ. Basen. In  der ZnCl2-Schmelze bleibt sie unverandert. —  Aus der bei der 
Darst. von I abfallenden alkoh. Piperidinlsg. wurde nach Durchleiten von Luft l-O xy- 
anłhrachiiwn isoliert. D ie Rk. vollzieht sich demnach wie folgt: 5 Chinizarin— V
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2 1  +  1-Oxyanthrahydrochinon +  PLO. — Durch Hydrosulfit wird I zu einem Tetra- 
hydroderiv. reduziert, wclchcs dem Hydrochinizarin iihnelt (vgl. Z a iin  u . OCHWAT,
C. 1928. II. 352). Die gelbe Lsg. in verd. NaOH ist recht luftbcstilndig, aber bei 50 
bis 60° erfolgt Umlagerung zur Anthrahydrochinonstufe, welche an der Luft schnell 
die blaue Lsg. von I zuruckgibt. Diese Umlagerung bewirkt Pyridin schon in  der 
K alte, Nitrobzl. auch nicht bei Siedehitze. Das Tetrahydroderiv. wird durch konz. 
H 2S 0 4 bei 140— 150° unter SOa-Entw. zu Chinizarin, durch w. nitrithaltige H „S04 
zu I reoxydiert.

V e r s u c h e .  l,4,r,4'-Telraoxy-2,2'-dianthrachinonyl, C28H 140 8 (I). 30 g Chini
zarin, 75 ecm Piperidin u. 375 ccm A. einige Stdn. auf 60— 70° erwarmen, Prod. m it 
alkoh. Piperidin u. A. waschen. Braunrote Nadeln aus Nitrobzl. —  Telraacetylderiv., 
C36H 22Ot2. Mit Acetanhydrid in sd. Pyridin. Gelbe Niidełchen aus Anisol +  etwas 
Acetanhydrid. Wird durch k. konz. H2S 0 4 u. sd. Laugen sofort verseift. —  4,4'-Dioxy- 
2,2'-dianthrachinonyl-l,r-oxyd, C28H120 ,  (II). I  mit ZnCl2 auf 305— 310° erhitzen, 
m it verd. HC1 auskochen. Gelbbraune Prismen aus Nitrobzl. H 2SO,t-Lsg. orangerot, 
auf B 20 3-Zusatz blaustichiger. Alkalisalze violett, unl. —  Eiacelylderiv. Tetraacetyl- 
deriv. von I in  geschmolzenes Nitronaphthalin cintragen, 5 Min. auf 280—290° erhitzen, 
bei 90° m it Chlorbzl. verd. u. absaugen. Gelbe Prismen. Verseifung durch w. konz. 
H 2SO,,. —  l,4,4'-Trioxy-2,2'-diantlirachinonyl-3,l'-oxyd, C28H120 8 (HI). I in  N itro
naphthalin 5 Min. kochcn, dann wie vorst. —  Triacetylderiv., C34H180 11. HI in konz. 
H 2S 0 4 losen, in diinnem Strahl in W. einruhren, Nd. neutral waschen, bei 90° trocknen, 
sieben, erst Acetanhydrid, dann Pyridin zugeben, ca. 5 Stdn. kochen. Gelbe Nadeln 
aus Nitrobzl. +  etwas Acetanhydrid. Durch konz. H2S 0 4 leicht Yerseift. —  3,4,4'- 
Trioxy-2,2'-dianthrachinonyl-l,l'-oxyd, C28H]20 8 (IV). Lsg. von I in 10%ig. Oleum 
bei — 5° m it Pastę von synthet. MnÓ2 ( =  1 O) in 10°/oig. Oleum langsam versetzen, 
schlieBlich korinthbraune Lsg. in W. +  etwas S 0 2 einruhren. Getrocknetes Prod. in 
sd. Nitronaphthalin losen, bei 180° Krystalle absaugen, m it sd. Nitrobzl., dann A. 
waschen, trocknen, in sd. Chinolin losen, bei 80° fast schwarze Nadeln des Salzes ab
saugen, m it Eg. kochen, nochmals aus Nitronaphthalin umkrystallisieren. Braunrote 
Nadelehen. H 2S 0 4-Lsg. orangerot, auf B20 3-Zusatz korinthbraun. Alkalisalze fast 
schwarz. —  Tetrahydro-l,4,l',4'-telrcu>xy-2,2'-dianthrachinonyl, C28H 180 8. Aus I  in 
Pyridin m it Na-Hydrosulfit bei 40—50°. Gelber Nd., der allmahlich in Nadelehen 
ubergeht. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 300—09. 5/2. Elberfeld, Lab. d. I. G. Farben- 
ind.) L in d e n b a u m .

O. Scłunitz-Dumont und B. Nicolojaimis, Uber die Polymerisation des Indols.
I. Die Darstellung des Diindols. Wahrend Diindolhydrochlorid u. -hydrobromid wohl- 
bekannt sind, is t  die Isolierung von reinem Diindol bisher nicht gelungen. Nach O d d o  
soli sogar bei der Zerlegung des Hydrochlorids mit Alkalien Triindol entstehen, was 
jedoch sehr unwahrscheinlich ist. Vff. haben das Hydrochlorid zuerst m it k. N H 4OH 
behandelt u. ein weiBes, amorphes Prod. erhalten, welches bei 35° erweichte, bei ca. 60° 
wieder erhartete, bei 80° von neuem erweichte u. bei 100° geschm. war. Bei Zers. in der 
Warnie entstand dagegen ein sofort bei ca. 102° schm. Prod., welches sich aus Lg. 
umlósen lieB. Hier liegt nach Analyse, Mol.-Gew.-Best. u. Eigg. Diindol yor. F. u. 
Loslichkeiten liegen zwischen denen des Indols u. Triindols. Diindol ist wie Triindol 
eine einsaurige Base u. enthalt wahrscheinlich ein sek. u. tert. N-Atom. Entsprechend 
liefert es m it SnBr4 eine Verb., in der es je eine Koordinationsstelle einnimmt (vgl.
C. 1929. I. 2184).Mit Pikrinsiiure verbindet es sich im Verhaltnis 1: 1. Beim Erhitzen 
unter 2 mm auf 200— 220° liefert es glatt Indol, ist also ein echtes Polymerisations- 
prod., fiir welches Vff. Formcl I  oder II zur Diskussion stellen. -— K e l l e r  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 46 [1913]. 726) besehreibt ein Benzoyldiindol, entstanden durch 
Erhitzen Yon Benzoyltriindol unter Abspaltung Yon Indol. Vff. erhielten aus ihrem 
Diindol ein Benzoylderiv. Yon anderen Eigg.

CH2— CH— CH— CsH4 CHS— CH— CH— NH
Ć0H4— N--------CH— ŃH Ć6H4—N ------------CH— C6H4

V e r s u c h e .  Diindolliydroclilorid, (C8H7N)2, HC1. Durch Einleiten von HCl-Gas 
in die benzol. Lsg. von Indol. Schwach rótlicher iSd., ab ca. 130° braunlich, bei 145 bis 
150° erweichend, dann Zers. zu rotbrauner Schmclze, 1. in h. A. tiefbraun unter Zers., 
unl. in indifferenten SolYenzien, sil. in Pyridin, wl. in Aceton u. Nitrobzl., daraus durch 
Toluol fallbar. —  Diindol, (C8H7N)2. Aus vorigem mit wss. NH.,OH (W.-Bad) ais in 
der Kalte erstarrendes Ól. Ferner aus vorigem mit alkoh. KOH, m it W. fallen. Aus Lg.

X II. 1. 124
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weiBe, mikrokrystalline Aggregate, nach Trocknen im Hochvakuum bei 70° F . 108°, 
m eist 1., beim Reiben elektr., m it W.-Dampf nicht fluchtig. Gibt m it Trinitrobzl. 
krystallisierte braune Molekiilverb. —  P ikrat, C22H 170 ,N 5 +  1/2 C8H6, aus der benzol. 
Lsg. der- Komponenten erst flockig, dann krystallin., gelb, ohne scharfen F . —  Verb. 
SnBrx, 2 (CsH -N )2. Darst. in Bzl., m it Lg. fallen. Gelbe Flocken, gegen 100° hellrot, 
dann sinternd, F. 114° (Zers.), unl. in  indifferenten Solvenzien, 1. in Acetonitril, Nitrobzl., 
Nitromethan, Aceton. —  B&nzoyldiindol, C23H 18ON2. Mit C6H5-C0C1 u. wasserfreier 
Soda in w. Bzl., F iltrat im Vakuum verdunsten. Nadeln aus A., boi 139° erweichend,
F. sehr unscharf 152°. (Bor. Dtsch. chem. Ges. 63. 323— 28. 5/2. Bonn, Univ.) Lb .

Gr. Ponzio, Untersuchungen uber Dloxime. 59. Mitt. (58. vgl. C. 1930. I. 1145.) 
Den boiden isomeren Dehydrierprodd. der Arylglyoxime A r-C (: N -OH)-C( : N -O H )B  
hatte Vf. in einer friiheren Mitt. (C. 1927. II. 55) auf Grund ihrer damals untersuchten 
verschiedenartigen Rkk. die Konst. I  der a-Verb. u. II der p-Ycrb. zugeschrieben. Jetzt 
wird gefunden, daB sich die beiden Reihen von Verbb. auch gegen Na-Acetat in  Ggw. 
von verd. Essigsaure sehr verschieden yerhalten. Die Aryldioxdiazine (II) verindern  
sich nicht. Die Oxyde der Aryloximinoacelonitrile (I) verwandeln sich in AryhnelJiazon- 
sauren, Ar-C(: N- OH)-C( : NOOH)H, nach Rk. HI (reines W. addiert sich nicht). Die 
Arylmethazonsauren kónnen ais Zwiselienprod. zu den Aryloxyglyoxim en  (IV) an- 
gesehen werden, zu denen sie sich unter dem EinfluB konz. HC1 isomerisieren. —  Phenyl- 
oxyglyoxim  bildet ein saures Na-Salz, C6H5-C (: N-OH )-C ( : N-OH)-OH +  C8H5- 
C (: N-OH)-C( : N -O H )-O N a, wird durch Brom in  Phenijloximinoessigsaure uberfiilirt 
(vgl. C. 1928. I. 492), verandert sich beim Erhitzen m it verd. NaOH bis 100° nicht. 
Phenylmetliazonsdure dagegen gibt ein neutrales Na-Salz, C6H5-C (: N-OH)-  
C(: NOONa)H, wird in der K alte durch Brom u. bei 100° durcli verd. NaOH in 3-Oxy-
5-phenyl-l,2,4-oxdiazol (V) uberfuhrt, was durch eine teilweise BEOKMANNsche Um- 
lagerung erklart werden kann, vgl. VI. So laBt sich auch die Einw. von NaOH auf das 
Oxyd des Plienyloximinoacetonitrils (vgl. C. 1927. I. 2987) erkliiren. Wenn man also 
aus dem Oxyd des N itrils auBer Phenylmethazonsaure nooh 3-Oxy-5-phenyl-l,2,4- 
oxdiazol erhalt, so liegt dies an einer teilweisen Zers. der Methazonsaure durch un- 
vermeidliche Erhitzung wahrend der Rk. D ie Einw. von Brom auf Phenylmethazon
saure wird durch die Rlc.-Folge YH erklart. Diese Ergebnisse geben Vf. eine Bestatigung

Ar • C • C—-N ^ O  Ar-C---------------CII Ar-C( :N-OH).C(:N-OH)-OH
I  ^ N -O II I I  N—O—O - N  IV

Ar-C-------- C  , II Ar-C--------- CH C0H ,.C = N -C (O H )
ii ni +  i — >- n u i u

N-OH  N : 0  1 OH N-OU  N—  OH O------- N
I I I  ^ O  V

CflH s•C (:N -O H )-C (:NO O H )• H ------- C6H6-C ( :N -O H)-C( :N-OH)-OH------------y
C0HB-C— N— C(OH) C0H5-C = N — C(OH) C0H6-C ---------C— H

OH HOA v i : Ó---------A  T I n  i _ 0 _ P °

Br
C6H6-C(:N-OH)-CH +HBr c oH6-C (:N -O H )-C ~ H ' - h 20

N< O H  N <  ° y  ^
OH

C„H. • C (: N  • OH) • CBr +H20
N - O H  T l T  C6H6• C( : N • OH)• C ( : N -O H )• OH

seiner in einer friiheren Mitt. (C. 1926. II. 2690) ausgesprochenen Annahme, daB NaOH 
nicht, wie W lELAND, S e m p e r  u. G m e l i n  (L ie b i g s  Ann. 367 [1909]. 52) meinen, 
das Oxyd des Oximinomalonsauremononitrils in Oxyglj'oximcarbonsauro, HOOC- 
C(:N-OH)-C( :N-OH)-OH,  umwandelt, sondern daB, wie sich jetzt ergeben hat, 
das Rk.-Prod. die Nitronsauro, HOOC-C(: N-OH)-C(:  NOOH )-H , ist, aus der durch 
Brom iiber die Bromglyoximcarbonsaure Dibromglyoxim erhalten wird. Bromglyoxim- 
carbonsaure is t nur in  alkal. Lsg. bestandig, u. beim Ansauern u. Zufiigen von Cu-Acetat 
fa llt das Cu-Salz der Oxyglyoximcarbonsaure aus, das m it Brom nicht mehr Dibrom- 
glyoxim, sondern eine noch nicht identifizierte Verb. ergibt. —  Phenylmethazonsaure, 
CcH. ■ C(: N  - OH) -C(: NOOH) -H, wird am besten aus feingepulvertem Oxyd des 
PhenyloximinoacetonitrOs durch krystallisiertes Na-Acetat in  Essigsaure u. A. dar-
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gestellt. Es wird stark alkal. gemacht u. N i-A cetat zugefiigt. Aus dcm ausgefallenen 
Ni-Salz wird m it verd. Sehwefelsaure die Saure in Freiheit gesctzt, Krystalle, E. 166 
bis 167°, unter Gasentw. LI. in HCl (D. 1,19), wobei Isomerisation zum Phenyloxy- 
glyoxim, Nadeln, E. 190°, erfolgt, was auch langsam durch verd. HCl geschieht. —  
Phenylmethazonsaure m it Benzoylchlorid auf 100° erhitzt, liefert das Dibenzoylderir. 
des Phenyloxyglyoxims, C3HoO3N2(CO-C0Hs)2 (vgl. C. 1926. II. 2691). Wird m it 20%ig. 
NaOH auf dem Wasserbado erhitzt, so entsteht 3-Oxy-5-phenyl-l,2,4-oxdiazol, F . 176°, 
unter Sublimation. —  Na-Salz, Na- C8H70 3N 2, Blattchen, unl. in A ., sil. in W. m it stark 
alkal. Rk. —  Triacetylderw. des Phenyloxyglyoxims, C,4Hu O0N2, aus Phenylmethazon
saure durch Losen in Acctanhydrid unter Warmeentw. F. 86°. Letztere Verb. liefert 
bei Behandlung m it 20%ig. NaOH 3-Oxy-5-phenyl-l,2,4-oxdiazol (F. 176°). Nebenbei 
entsteht auch 3-Phenyl-5-oxy-l,2,4-oxdiazol, C6H5(C2N 20 )0 H , F. 203— 204°, worauf 
Vf. spater zuruekkommen will. — Phenylmethazonsaure entsteht auch aus Benzoyl- 
formhydroximsaure, C6H5-CO-C(: N-OH)-OH, durch Einw. von Hydroxylamin in 
Ggw. von Essigsaure u. Ńa-Acetat, was zu erwarten war, da die Saure auch Nitron- 
saurestruktur, C6H5-CO-C(: NOOH)H, annehmen kann. —  Die Bedingungen, unter 
denen Plienyloxyglyoxim im Gemisch mit Phenylmethazonsaure, oder jedes allein 
gewonnen wird, sind schon friiher (C. 1926. II. 2691. 1927. I. 2987) angegeben. Da 
Phenylmethazonsaure auch in der Warme gegen W. bestandig ist, sich sogar daraus 
krystallisieren liiBt, so is t es ausgeschlossen, daB das Oxyd des Phenyloximinoaceto- 
nitrils, von WlELAND u. SEMPEE (LlEBIGs Ann. 358 [1907], 36) ais Phenylfuroxan 
(VHI) aufgefaBt, sich durch W. in das Oxyd des Benzonitrils u. Formhydroximsaure 
spalten kann. Vf. findet beim Naeharbeiten der Verss. m it reinem Oxyd des Phenyl- 
oximinoacetonitrils, F. 112°, keine der beiden Verbb. —  p-Tolylmethazonsaure, CH3- 
C0H , - C ( : N-OH)-C( : NOOH)-H,  analog dcm niedrigeren Homologen aus dcm Oxyd 
des p-Tolyloximinoacctonitrils, aus A. feine Nadeln, F. 175— 176°, unter Gasentw. 
(vgl. A v o g a d r o , C. 1928. I. 3071). Auf dem Wasserbade m it 20°/oig. NaOH erhitzt, 
liefert die Verb. 3-Oxy-5-p-lolyl-l,2,4-oxdiazol, H0(C2N 20)C6H .,C H 3, F. 199— 200° 
(vgl. AvOGADRO, 1. c.). Durch konz. HCl wird die Verb. isomerisiert zu p-Tolyloxy- 
glyozim , CH3-C6H4-C (: N-OH)-C(: N-OH)-OH, F. 186°. Aus diesem entsteht durch 
Acetanhydrid eine Triacetyherb., C9H70 3N2(C0-CH3)3, aus A. Prismen, F. 107-—109°, 
auf dereń Struktur Vf. spater zuruekkommen will. (Gazz. chim. Ital. 59. 810— 16. 
Nov. 1929. Turin, Univ.) F i e d l e r .

M. Milone, Untersuclmngen iiber Dioxime. 60. Mitt. (59. vgl. vorst. Ref.) Mit 
Bezug auf eine friihere Arbeit (vgl. C. 1930- I. 1144) untersucht Vf. die K inetik der 
Umwandlungsrk. bei den Dehydrierungsprodd. des /J-Phenylmethylglyoxims u. des 
|3-p-Methoxyphenyl methylglyoxims:

C6H5[(C,N20)0]C H 3 ( *  C6H5(C2N 20 2)CH3
Phenylmethylfuroo:an (F. 96°) 4-Phenyl-5-melhyl-l,2,3,6-dioxdiazin (F. 62°)

u. CH3 0 -C6H.,[(C2N 20 )0 ]CH3 < ------ »• CHjO • CcH.,(C2N 20 2)CH3
p-Metkoxyphenylmethylfuroxan (F. 99°) 4-p-Methoxyphenyl-5-meł]iyl-l,2,3,6-diox-

diazin  (F. 80°)
unter Anwendung der OSTWALDschen Formel fiir monomolekulare reversible R k k .: 
d x /d  t =  k (a  —  x) —  h' (a' +  x), wo h u. k' die Geschwindigkeitskonstanten der 
beiden reversiblen Umwandlungsprozesse sind, a u. o' die Menge der Substanz zu 
Anfang der R k., x die Menge der umgewandelten Substanz u. t die Zeit. —  Aus Schmelz- 
kurven u. Tabellen im O riginal folgt, daB die Temp. groBen EinfluB auf die Um- 
wandlungsgeschwindigkeit hat, dagegen keinen auf die Zus. des Gleichgewichts- 
gemisches. D ie Verss. werden bei 110— 126° ausgefiihrt. (Gazz. ehim. Ital. 59. 829— 38. 
N o t.  1929. Turin, Univ.) F i e d l e r .

P. Borgstrom, R. W. Bost und J. C. Mc Intire, Einwirkung von raffinierenden 
Reagenzien auf Pentamethylenśulfid in  Naphlhalosung. Vff. haben untersucht, w ie  
sich Penłamełhylensulfid, in Naphtha gel., gegen yerschiedene Reagenzien yerhalt. 
Es wurden 3 Naphthasorten benutzt, von denen eine durch H2S 0 4, W., Alkali u. W . 
griindlieh, die anderen beiden nicht besonders gereinigt waren. Sie enthielten 0,010, 
0,026 u. 0,036°/o S, welcher bei Behandlung mit H2SO„ Hg-Acetat- oder H gN 03-Lsg. 
teilweise entfernt wiude. Fiir die Verss. wurde 0,11— 0,12°/o Pentamethylensulfid 
in den Naphthasorten gel. Es hat sich folgendes ergeben: Vollstandig entfernt wird 
das Sulfid durch Schiitteln mit konz. H.,S04 u. wss. Lsgg. von HgCL, H g(0C0C H 3)2, 
H gN 03 u. NaOCl, ferner durch Kochen mit KMnO,r Lsg. Bis zu einem gewissen Betrag
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wird das Sulfid entfernt durch Schiitteln m it Si O.,-Gel, Behandoln m it fl. S 0 2 u. 
Koehen m it A1C13. Fast wirkungslos ist Na. Pentamethylensulfid ahnelt in  seinem  
Verh. mehr den Alkylsulfiden ais dem Thiophen. (Ind. engin. Chem. 22. 87— 89. Jan. 
Chapel H ill [North Carol.], U niv.) L in d e n b a u m .

G. Rasuwajew und A. Benediktow, Reduktion von Derivaten des Dihydrophenars- 
azins. (Vgl. C. 1 9 Z 9 .II. 2683 u. friiher.) Vff. haben die schon von W ie l a n d  u. R h e i n - 
HEIMER (C. 1921. III. 725) erwiihnte Red. des 10-CJilor-9,10-dihydrophenarsazins mit 
Zinkstaub in  Eg. genauer studiert. Ersatz des Zinkstaubs durch Mg oder Na-Amalgam, 
des Eg. durch alkoh. HCi ist nicht angangig. Da Verss. zur direkten Best. des addierten 
H  erfolglos waren, wurde die Menge des von der reduzierten Lsg. aufgenommenen O 
bestimmt. Die sd. Eg.-Lsg. des 10-Chlor-9,10-dihydrophenarsazins wurde in N -at mit 
Zinkstaub versetzt u. so lange erhitzt, bis dio zuerst rote Lsg. (meriehinoide Verb.) 
gelblich geworden war. Nach Abkuhlen wurde filtriert, die Lsg. m it einer Gasbiirette 
verbunden u. Luft durchgeleitet. Der O wurde sehr schnell. absorbiert, wobei zuerst 
wieder die Rotfiirbung auftrat, u. zwar sehr annahernd 1 Atom O pro Mol. Ausgangs- 
verb. Es waren folgi ich 2 H  addiert worden, yielleieht ontsprechend nebenst. Formel.

H-As-Cl  Da,s Rk.-Prod. selbst lieB sich nicht isolieren. Auf Zusatz von W.
C H <ś?">C H (*n N-at) fielen hellgelbe Floeken aus, dereń Analyse u. Eigg. auf

6 4 6 4 das entsprechende Oxyd, C21H22ON2As2, stim m ten. Dasselbe ist
unl. auBer in  Sauren. —- Dieses Oxyd enthalt 2 sehr lose gebundene 

H-Atome pro Phenarsazinkern, welche in Eg. durch den L uft-0  abosydiert werden. 
Aus der oxydierten Lsg. laBt sich 10-Acetoxy-9,10-dihydroplienarsazin, Cł4H 120 2NAs, 
isolieren, Nadeln, F. 221— 222°. —  Das in  Aceton suspendierte Oxyd liefert m it alkoh. 
J-Lsg. 10-Jod-9,10-d\hydrophenarsazin, C12H„NJAs, F . 217— 220°. Wird die m it J  
erhaltene Lsg. m it W. bis zur Trubung, dann wieder m it J  usw. abwechselnd versetzt, 
bis W. keine Fallung mehr hervorruft, so befinden sich in der Lsg. H J  u. Phenarsazin- 
sdure in  der berechneten Menge. Mit uberschiissigem J  fallen silberglanzende Blattchen  
aus, dereń Analyse keine konstanten Werte gab. —  Obiges Oxyd gibt m it konz. H 2S 0 4 
unter S 0 2-Entw. eine tiefrote Lsg. Diese Farbrk. wurde an Dihydrophenarsazinderiw. 
m it 3- u. 5-wertigem As geprtift. D er iw . m it 5-wertigem As: Plienarsazinsdure, 10,10- 
Dimelhyl- u. 10-MetTiyl-10-athyl-9,10-dihydropTienarsazoniumjodid (vgl. AESCHLIMANN,
C. 1927. I. 2910), 10-Metliyl-9,10-dihydroplienarsazinperchlorid u. -perbromid. Letztere 
beiden Verbb. wurden —  unabhangig von S e i d e  u. G ó r s k i  (C. 1929. II. 2462) —  
aus 10-Methyl-9,10-dihydrophonarsazin in CC14 m it Cl bzw. Br. dargestellt. Flockige 
Ndd.; Perchlorićl, F. 172° (Zers.); Perbromid, C13H 12N Br2As, F . 120— 121°. Letzteres 
zerfallt, im Vakuum allmahlich auf 200° erhitzt, in CH3Br u. 10-Brom-9,10-dihydro- 
'plienarsazin, C12H8NBrAs, F. 210—213°. Obige Verbb. m it 5-wertigem As losen sich 
in  konz. H 2S 0 4 schwach gelbgriin, die Jodide unter J-Abscheidung, u. geben beim Er- 
warmen m it H  'CDaH keine Farbung. D ie Yerbb. m it 3-wertigem As, welche am As 
Halogen, O, OR oder O Acyl tragen, losen sich in H 2S 0 4 tiefrot u. geben m it h. H -C 02H  
kirsehrote, O-empfindliche Lsgg. (meriehinoide Verbb.). Befindet sich aber ein Alkyl 
oder Aryl am As, so sind die H 2S 0 4-Lsgg. viel heller, u. die Rk. m it H -C 0 2H  bleibt aus. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 343— 46. 5/2.) L i n d e n b a u m .

P. Karrer und A. Helfenstein, Pflanzenfarbsloffe. X V II. Uber die N atur der 
Carotinoide im  Schaf- und Kuhkot. (X V I. ygl. C. 1930. I. 839.) Vff. haben das von 
F is c h e r  (Ztschr. physiol. Chem. 96 [1915]. 295) im Schafkot aufgefundene Carotinoid, 
welehes ein m it Xanthophyll ident. Spektrum aufwies, nochmals dargestellt. Dasselbe 
is t  tatsaelilich m it Xanihophyll ident. u. wurde auch aus frischem Kuhkot extrahiert. 
Zus. C40H56O2 +  CHjOH, F. 190—-191°. Daraus folgt von neuem, dafi der F . des B latt- 
Xanthophylls, welcher zu 174° angegeben wird, stark erhoht sein kann. Dio Nicht- 
einheitlielikeit des Blatt-X anthophylls haben auch Z e c h m e is te r  u. T u z so n  (C. 1929.
H . 2466) festgestellt. D ie Drehung obigen Farbstoffs betrug [a]c =  ca. +  90° in Chlf. 
Zum Vergleich wurde die Drehung des Eidotter-Luteins bestimm t: [a]cr° =  +71,7°  
in  Chlf. Danach u. nach dem F. steht Schafkot-Xanthophyll dem Lutein naher ais dem 
Blatt-Xanthophyll. Somit scheint mindestens eine Komponento des Blatt-Xantho- 
phylls die Verdauungswege bei Schaf u. Kuh unverandert zu passieren. (Helv. chim. 
A cta 13. 86— 87. 1/2.) L i n d e n b a u m .

P. Karrer, A. H elfenstein und H. W ehrli, Pflanzenfarbstoffe. X V III. Weiterer 
Beitrcuj zur Konslilulion d-er Carotinoide. (XVTI. vgl. vorst. Ref.) Wenn Lycopin  dio in 
der X I. Mitt. vorgeschlageno Konst. besaBe, muBte sich bei der Oxydation aus den 
Gruppen : CH-CH2-CH;,-C(CH3) : Lavulin- oder Bernsteinsaure bilden. T atsach lich
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erhielten Vff. bei Anwendung von KMnO., kleine Mengen Bemsteinsaure, wodureh die 
Formel gestiitzt wird. Besonders das eine Ende, CH3 -C(CH3): CH-CH2 -CH2-C(CH3) : 
CH-, scheint gesieliert. Eine Diskrepanz besteht insofern, ais beim oxydativen Abbau 
des Lycopins nur 4,2— 4,6 Moll. CH3 -C02H erhalten wurden, wahrend die Formel gegen
6 Moll. erwarten la(3t (vgl. dazu XVI. Mitt.). Zwischen Lycopin u. Carotin scheint eino 

CH3 -C-CH 3 CHj-C-CII., einfache Beziehung zu bestehen,
Hpnn fiAr im  Mn.iwf.in

OH-Gruppen vor (2 akt. H-Atome). Da ferner Xanthophyll 1 1  H 2 aufnimmt, so enthalt 
es wie Carotin 2 Ringe, ist also ein Dioxyderiv. des letzteren oder eines Isomeren. Auch 
Zeaxanthin, C40H56O2, enthiilt 2 OH. (Helv. chim. Acta 13. 87— 88. 1/2. Ziirich, 
Univ.) _ L in d e n b a u m .

Hans Fischer und Richard Hess, Vorkommen von Phylloeryłhrin in  Rindergallen- 
sleinen. Der A.-Extrakt von 200 g Rindergallensteinen zeigt ein Spektrum, das dem 
des Phylloerytlirins sehr ahnlich ist. Die Porphyrinmenge war jedoch sehr gering. Die 
Hauptmenge geht in den zweiten A.-Auszug, dcm eine Behandlung m it Salzsaure, in  
der Phylloerythrin swl. ist, vorausgeht. Der Eindampfriickstand wurde wiederholt 
aus Pyridin-A. umkrystallisiert, rautenformige Blattchen, Ausbeute 0,065 g. Dio 
Analyso bestatigt die Zus. des Phylloerythrins nach MARCHLEWSKI (C. 1930. I. 79), 
0 33H 340 3jN4, spektroskop, bestand vóllige Identitat. Phylloerythrin durfte, wie das B ili
rubin, ais Ca- oder Mg-Salz in den Gallensteinen enthalten sein. — 'Neben Carotin is t in  
den Rindergallensteinen nocli ein zweites Carotinoid vorhanden, wahrscheinlich Xantho- 
phyll, das m it Antimontrichlorid eine Farbrk. m it bestandigem Spektrum gab. Vff. 
ziohen eine Identitat des aus Schafkot isolierten Xanthophylls vom F. 192— 193° 
(Ztschr. physiol. Chem. 96 [1916]. 295) mit dem Lutein von W il l s t a t t e r  u . E s c h e r  
(Ztschr. physiol. Chem. 76 [1911/12]. 222) in Betracht. —  Auf Grund spektr. tJbcr- 
einstimmung wird vermutet, daB der Farbstoff des Johanniskrautes (Hypericum  
perforatum L.) H yperizin  mit dem Pilzfarbstoff M ykoporphyrin  ident. ist. Myko- 
porphjrrin (vgl. C. 1925. II. 2167) hat mit den Porphyrinen des Blutfarbstoffes oder 
Chlorophylls nichts zu tun. (Ztschr. physiol. Chem. 187- 133— 36. 5/2. Miinchen, Teclin. 
Hochseh.) T r e i b s .

Hermann Leuchs und Alfred Hoffmann, Uber den Zusammenhang der drei 
Cyj-Reihen des Brucin-Abbaus. LIV. Mitt. iiber Slrychnosalkaloide. (LIII. Mitt. vgl.
C. 1930. I. 74.) Vff. gelang es, zwei Reihen yon Abbauprodd. des Brucins genet. mit- 
einander zu verkniipfen, die beide von Kakothelin ausgehen. D ie eine fiihrt iiber die 
Hanssensaure, C10H 22O(!3Sr2 durch einander folgende Oxydationen m it Brom, Queck- 
silberoxyd u. Kaliumpermanganat iiber die Sauren CJ9H 220 8N 2, C13H 22OeN 2 zu 
C17H 20O8N2, die andere iiber das zweite Prod. der Bromoxydation des Kakothelins, 
CI7H20O3N 2Br2 durch Hydrolyse u. Oxydationen mit Chromsaure, Brom u. Queck- 
silberoxyd iiber C17H 220 5N 2, C17H22OeN 2 („Wielandsaure", C. 1929. I. 2887) u. C17H 20- 
0 7N 2 gleichfalls zu C17H 20O8N2. "Der Verlauf der Oxydationen u. die dargestellten 
D eriw . der Oxydationsprodd. erlauben Ruckschliisse auf die Konst. der einzelnen 
Prodd. Das Endglied enthalt z. B. ais typ. Gruppen: -  CO, — COOH, — CO-N^CO , 
X ~ ( — O— ?). —  Die gegen Brom cmpfindliche C—C-Bindung konnte auch in der 
IIanssen-Cla-Saure (Ci6H 20O.,N2, nach W ie l a n d  u . Mu n s t e r , 1. c.) u. in einer Amino- 
saure, Cł7H 220.,N2, aus der reduzierten Base CJ7H220 3N 2 mittels Chromsaure dargestellt 
erhalten werden. In beiden Fallen enthalt das Brom-Oxydationsprod., Ci6H 20OgN 2-
2 HBr bzw. C17H 220 GN 2 im Gegensatz zum Ausgangsmaterial eine Carbonylgruppe. —  
C17H220 3N 2 selbst, sowie ein Alkaloid C17H220 2N 2, aus der Dibrombase C17H 220 3N 2Br2 
bzw.‘aus C17H 220 3N„ nach CLEMENSEN gewonnen, reagieren zwar m it Brom, doch 
mifilangen Verss". zur’lsolierung krystallin. Prodd. —  Vff. fiihrtcn auBerdem zahh-eiche 
Oxydationsverss. m it Chromsaure u. mit Kaliumpermanganat in wss. u. aceton. Lsg., 
bei den verschiedensten Brueinderiw. aus, ohne verwertbare Prodd. isolieren zu 
konnen.

V o r s u c li e. Saure Cł 7H220 6N 2 (C. 1929. II. 2464) gibt m it CJ7H220 5N 2 eine 
isomorphe Mischung m it besonderer Krystallform: rautenformige Tafeln; beim Um- 
losen teilweise Trennung in die Komponenten. — Semicarbazon des Anhydrids der 
Saure C\~H22OaN 2, C^H^O^Nj, HBr, aus der Saure u. Semicarbazidhydrochlorid

0 h 2 CHa

denn der im Carotin kiirzlich 
(XVI. Mitt.) nachgewiesene Ring 
kann zwanglos aus Lycopin ent- 
stchen (nebenst.). — Die beiden O 
im Xanthophyll, C,oH60O2, liegen ais
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in W. u. n. HBr durch Eindampfen; rechtwinklige Tafcln. —  C17H 20O7N 2-HBr, aus 
der Saure C17H22OeN 2 u. 4-n. Brombromwasserstoffsaure, 1 7 2  Stdn. bei 100°. Sechs- 
seitige u. rhomb. Tafelchen, durch Einengen aus w. Bromwasserstoffsaure, aus k. Saure 
aucli in polyedr. Kórnern. Bei 280—310° Braunfarbung u. Sintern; Disemicarbazon, 
CJ3H 20O,N8. HBr, aus vorst. Salz u. Semicarbazidhydrochloiid krystallisiert, beim Ein
dampfen in kugeligen Drusen; durch Umlosen u. Ausfiillen m it Bromwasserstoffsaure 
sechsseitige Blattchen; bei 280° Braunfarbung; bis 305° kein F. ■— Saure C17H 20O8N 2 • 
H 20 , aus C17H 20O7N 2 • HBr durch Oxydation m it Quecksilberoxyd, polyedr. oder 
dreiscitige Krystalłe aus 80— 90 Teilen W., ident. m it der ais C17H 180 8N 2 -H 20  an- 
gcgebenen Saure (C. 1929. I. 2887); Korper, C,7H 160 6N 2 • C2H ,0 2, aus vorst. Saure 
beim Kochen m it Essigsaureanhydrid; gelbe Prismen, aus Essigsiiurcanhydrid um- 
krystallisierbar; Dimethylesterhydrochlorid von C1~IIi0OsN 2, Gl H 270 SN 2C1, Vorschrift 
siche 1. c.; Diamid der Saure C17H20OsN 2, C17H 22O0N.,, aus vorst. Verb. u. Methylalkohol 
-Ammoniak, 3 Stdn. bei 100°; diinne, seidenartig glanzende Blattchen. Aus W. durch 
Fallen m it Methanol sargdcckelartige Krystalłe; Lianhydrid der Saure C17H 20OsNn, 
Cł7H 10OoN2, aus dem oben erwahnten Acetat durch Verreiben m it k. W. farblose 
Potyeder, die sich bei 240° rerfarben u. sintern; bei gelindem Erwarmen in W. oder 
Aceton gelbe Prismen der gleichen Zus. Monoamid der Saure C17//„0O8Ar2, Ci7H 210 7N 3 ■ 
HC1, aus vorst. Yerb. oder aus dem A cetat m it Methanolammoniak durch Eindampfen
u. Anreiben m it Salzsiiurc, Wiedereindampfen u. Anreiben m it W .; wiirfelige Krystalłe.
—  Hydróbromide der Hanssensaure G1KH20OiN 2 I. C10H 20O.,N2-2 HBr, aus den Kom- 
ponenten; derbe Trapeze, Dreiecke u. tetraederartige Gebilde; bei 100° schwaches, 
bei 160° starkes Sintern; bei 255— 265° Aufschiiumen. H, C10H 20O.1iSr»• HBr, F. 295° (unter 
Zers.) nach Sintern: [a]n20 =  +100,8°/d  bzw. +101,0°/d- —  Saure C16H 20O0N2-2 HBr, 
aus C16H 20O.,N2 durch Oxydation m it 4-n. Brombromwasserstoffsaure; weiche, sechs
seitige Blattchen; bei 230° Dunkelfarbung, F. 290—295° (unter Zers.); Semicarbazon 
von C16H20OBN2, C17H 230 6N 5HBr, aus vorst. Verb. u. Semicarbazidsalz Prismen aus 
n. HBr. Bei 230° Gelbfarbung, bei 240° Zers. — Verb. C16H„0O7N 2 -HBr, aus vorst. 
Siiure durch Oxydation m it Quecksilberoxyd; rechtwinldige u. domat. Prismen aus 
n. HBr. —  Saure C17H 220 6N2, aus Saure C17H 220 1N 2 (C. 1929. II. 2464) durch Oxy- 
dation m it 4-n. Brombromwasserstoffsaure; trapezoide Tafelchen aus W .; Hydro- 
bromid C17H 220 6N2• HBr, 4- u. 6-seitige Tafeln aus n. HBr; bei 260° Braunfarbung; 
bis 310° kein F ., Semicarbazon, C18H 250 6N G• HBr, schiefe Tafeln u. Prismen aus n. HBr. 
Bei 240° Verfiirbung, F. 260° (nach Sintern unter Zers.). —  Verb. Ci7H 220 7N 2-HBr, 
aus vorst. Saure durch Oxydation m it Quecksilberoxyd; rechtwinklige Tafeln u. Prismen 
aus n. HBr; Sintern u. Verfarbung bei 235°, bei 255° Aufschiiumen. —  Ba.se C17H 220 2N 2, 
aus dem Alkaloid C17H20O3N 2Br2 durch Bed. m it Zinkamalgam in salzsaurer Lsg. erst 
in  der Kalte, dann in  der Warme, ammoniakal. machen u. m it Chlf. vielfach extrahieren. 
Polyeder aus W. oder Aceton. F . der wasserfreien Base: 168— 170° nach Sintern bei 
160°. L. in w. A., zwl. in h. Bzl.; 11. in  den Alkoholen u. Eg., ais Nebenprod. tr itt die 
Monobrombase C17H 210 3N 2Br (C. 1929. II. 2464) auf. —  Hydrobromid, C17H 220.1N 2- 
HBr, aus der vorerwahnten Monobrombase durch Erwarmen m it Barj^twasser; Polyeder, 
aus wenig n. HBr m it Aceton fallen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 439— 48. 5/2. 1930. 
Berlin, Chem. Inst. d. Univ.) A. H o f f m a n n .

Charles Moureu und Charles D ufraisse, tiber organische K orper von umkehr- 
barer Ozydierbarkeił. Angesichts der gro Gen Bedeutung, die die „umkehrbarc Oxy- 
dierbarkeit“ des Hiimoglobins (Aufnahme von 0 2 zu Oxyhamoglobin, das wieder in 
Hamoglobin u. 0 2 dissoziiert, bzw. in  die Zwisehenstufe Methamoglobin ubergeht), 
wird darauf hingewiesen, daC beim Rubren ganz analoge Verhaltnisse herrsehcn (vgl. 
M o u r e u , D u f r a is s e  u . G ir a r d , C. 1928. I. 2718. 3066). (Anales Soe. Espanola 
F isica Quim. 27. 516— 19. Juli/Aug. 1929. Paris, College de France.) Os t e r t a g .

O ttoD iels und Anna Karstens, U ber Dehydrierung m it Selen. III. Dehydrierung 
des Ergosterins, der Cliolsaure und des Schellacks. (II. vgl. C. 1928. I. 794.) Ergoslerin 
gibt m it pulverisiertem Selen zunaehst bei 250— 280° einen rótlichgelb gefarbten, sehr 
fliichtigen Stoff, bei 320— 360° ein braunes Prod. —  Der fluchtige Stoff bildet farblose 
Blattchen, aus sd. Acetonitril, u. is t anscheinend dasselbe oder ein alinliches Prod., 
wie es bei der Dehydrierung von Cholesterin m it Se auftritt. Aus dem Rk.-Prod. WTirde 
erhalten: Verb. C18/ / 10, weiBe Krystalłe, aus sd. A ., F. 125°; hellblaue Fluorescenz im 
ultravioletten Licht. Ist ident. m it dem aus Cholesterin m ittels Se gewonnenen Prod. 
(ygl. D ie l s  etc., C. 1928. I. 534). —  W eiter wurde eine geringe Menge einer Substanz 
isoliert, die ein Pikrat vom F. 122° gibt, Blattchen, aus sd. A. —  In  kleinerer Menge
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entsteht bei der Dehydrierung entspreehend den beim Cholesterin gemachtcn Beob- 
achtungen die Verb. G ,JI^ , Krystalle, aus sd. E g., F. 219°; is t ident. m it dem aus

.. Cholesterin stammenden KW-

wird som it gestiitzt. —  Bei der Dehydrierung der Cholsdure m it Se bei 340—360° wurde 
Ghrysen, C1SH12, erhalten. — Bei der Dehydrierung von Schellack m it Se bei 320— 330° 
erhalt man groBe Mengen II., im Vakuum destillierbare Stoffe; daneben aus vcr- 
sehiedenen Schellacksorten einen K  W-stoJf C2Bff51 ?; leste, sich lettig  anfiihlende 
Scliuppen, aus sd. A., F. 6 8°; indifferent gegen Permanganat, Br u. Tetranitromethan; 
bestiindig gegen konz. H N 0 3 u. H2SO.,; ist anscheinend ein Paraffin. (L ie b ig s  Ann. 
478. 129—37. 8/2. Kiel, Univ.) ' B d s c h .

George Roger Clemo, Robert Downs Haworth und Erie W alton, Die Kon- 
slitution des Sanlonins. I. Die Synthese der d,l-Sanlonigen Saure. Vorgeschlagen wird die 
Formel I  fiir das Sanłonin, welche aus dem Farnesenskelett durch RingschluG in den
2.7- u. 1,10- oder 3,8- u. 1,10-Stellungen abgeleitet gedacht werden kann. D ie Um 
lagerung in Desmotroposantonin (II) verlangt eine Wanderung der M eth y lg ru p p e  in 
(a) u. eines Wasserstoffatoms, eine Tatsache, die von BAMBERGER (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 3 3  [1901]. 3642) am 1,5-Dimethylhydroehinon beobachtet worden ist. Zur Auf- 
klarung der Konst. wnrde die Synthese der d,l-Santonigen Saure (D I; R =  C H 3) von 
C a n n i z z a r o  u . C a r n e l u t t i  Gazz. chim. Ital. 12  [1882], 393) durchgefiihrt. Zunaehst 
wurde die Herst. des /J-4-Methoxy-2,5-dimcthylphenylpropionsaurcnitrils u. seine Um- 
wandlung in /]-[4-Methoxy-2,5-dimelhylphenyl]-athylbromid (IV) versucht. D ie Rk. 
konnte m it /?-Cyanatliyltoluol-p-sulfonat u. A1C13 nicht ausgefuhrt werden, da Wan
derung einer Methylgruppe eintrat. So gaben p- u. m-Xylol dasselbe fS-2,4-Dimethyl- 
phenylpropionitril u. verseift die /?-2,4-Dimethylphenylpropionsaure (vgl. auch F r a n -  
CESCONI u. M u n d ic i ,  Gazz. chim. Ital. 32 [1902]. 467 u. 3 4  [1904]. 114). Auch ein 
V ers., die GRIGNARD-Verb. des 4-Methoxy-2,5-dimtthylphenylbromids zu gewinnen 
u. zur Synthese zu benutzen, schlug fehl. Die Synthese gelang schliefilich auf lolgendem  
Wege: d-Metlioxy-2,5-dimet7iylbenzaldehyd kondensiert sich m it Malonsaure zu 4-Meth- 
oxy-2,5-dimethylzimtsaure (V), diese wird zu p-4-Methoxy-2,5-dimethylphenylpropion- 
sdure reduziert u. das zugehorige Chlorid hergestellt. Dieses gibt m it A1C1, (i-Methoxy-
4.7-diinethyl-a-liydrindon, wodurch die SteOung des Propionsaurerestes bewiesen ist. 
Das Amid gibt m it Na-Hypobromit f}-[3-Brom-4-melhoxy-2,5-dimethylphenyl]-propion- 
amid, m it Na-Hypochlorit u. Methylalkohol entsteht fS-[4-Methoxy-2,5-dimethyl- 
plienyl]-iithylcarbaminsauremethylesłer (VII), welcher zum Amin VI verseift werden 
kann. VI laBt sich m it salpetriger Saure in den entsprechenden Alkohol iiberfuhren 
u. hieraus laBt sich m it 45% HBr das Bromid IV gewinnen, mit PBr5 entsteht f}-[3-Brom- 
4-mełhoxy-2,5-dimethylphenyl]-athylbroniid. IV kondensiert sich mit Na-Malonester 
zu /?-[4-Methoxy-2,5-dimethylphenyl]-athylmalonsaureathylester (VIII), doch reagiert 
diese Verb. nicht mehr mit a-Brompropionester zum gesuchten e-4-Methoxy-2,5-di- 
methylphenylpentan-/?,y,7 -tricarbonester. Durch Verseifung von VIII entsteht (J-[4- 
Metlioxy-2,5-dinielliylphenyl]-aihylmalonsaure u. durch C 02-Abspaltung y-[4-Meihoxy- 
2,5-dimethylphenyl]-butlersaure; leiehter ist die Verb. jedoch aus p-Xylylmethylather 
u. Bernstcinsaureanhydrid u. Red. der /l-[4-Mellioxy-2,5-dimetJiylbenzoyl]-propi<msdUTe 
(IX) zuganglich. D ie Phenylbuttersaure gibt mit H 2S 0 4 l-Keto-7-tneihoxy-5,8-dimethyl-
1.2.3.4-telrahydrmaphłhalin (X) u. dieses mit Br 2,6-Dibrom-l-kelo-7-methoxy-5,8-di- 
•>nethyl-l,2,3,4-tetrahydronaphtJialin. Verss. einer Kondensation m it Na-Malonestcr 
schlugen fehl, desgleichen der Weg iiber das 2-Isonilroso-l-keio-7-methoxy-5,8-dimethyl-
1.2.3.4- telrahydronaphthalin. p-Xylylmethylather kondensiert sich m it Maleinsaure- 
anhydrid zu f}-\4-JIethoxy-2,5-dimelhylbenzoyl]-acrylsaure u. diese gibt m it alkoh. 
HC1 (HBr) a.-Chlor(Brom)-f}-[4-methoxy-2,5-dimeihylbenzoyl]-propicmester (XI). D ie 
Konst. der Benzoylacrylsaure "wurde durch Oxydation zur 4-AIelhoxy-2,5-di7nethyl- 
benzoesaure bewiesen. XI liefert mit Na-Malonoster y-[4-Methoxy-2,5-dimethylbenzoyl'\- 
-propun-oL,aJ-lricarbonesier (XII; R =  H) u. dieser bei der Verseifung u. C 02-Abspaltung 
ein Gemisch von y-[4-Me(hoxy-2,5-dimelhylbenzoyT\-propan.a,fi-dicarbonsaure (XIII;

O nn,|q jj kommen yielleicht I  u. II iii
5 11 Frage. —  Die Auffassung von

sterin u. dem Cholesterin das
selbe C-Geriist zugrunde liegt,

WlNDAUS U .  GROSSKOPF (vgl. 
C. 1 9 2 3 . I .  543), daB dem Ergo-

stoff. —  Fiir Ci8H i8 u. C25H2<
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R  =  H), dcm zugehorigen Anhydrid  u. wenig 4-Methoxy-2,5-dimelhylacelophenon. XJULL 
gibt m it amalgamiertem Zn u. HC1 reduziert P-[4-Meilioxy-2,5-dimelliylphenyl]-atliyl- 
bamsteinsaure u. diese m it H 2S 0 4 l-Keto-7-methoxy-5,8-dim-ethyl-l,2,3,4-letrahydro- 
naplithyl-2-essigsdure (XIV; R =  H). Die Red. hiervon fiihrt zu 7-Methoxy-5,8-dimethyl-
1.2.3.4-tetratiydronaplilliyl-2-essigsaurc, u. diese bildet entm ethyliert 7-Oxy-5,8-dimethyl-
1.2.3.4-letraliydronaphtJiyl-2-essigsaure (IH; R  =  H), fur welclie Verb. die Bczeichnung 
Norsantonige Saure vorgeschlagen wird. In  Analogie wurde aus Na-Metliylmalonester 
u. XI d-[4-Methoxy-2,5-dimethylbenzoyl]-butan-li,p,y-tricarbonesier (XII; R  =  CH3) u. 
d-[4-Methoxy-2,5-dimethylbenzoyl]-bulan-P,y-dicarbcmsaure (XHI; R  =  CH3) hergestellt. 
Die Red. m it amalgamiertem Zn liefert a.-[p-(4-Methoxy-2,5-dimethylphenyl)-alhyl]- 
<x'-methylbernsleinsiiure u. m it konz. H 2SO., das Lacton der a-[l-Keto-7-methoxy-5,8-di- 
mel7iyl-l,2,3,4-letrahydronaphthyl-2\-propionsaure (XV). D ie freio Saure' gibt m it 
amalgamiertem Zn d,l-Santonigsauremethylather u. dieser entm ethyliert d,l-Sanionige 
Saure (n i ;  R  =  CH3), F. 150— 152°, ident. m it einem aus Santonin hergestellten  
Priiparat.

HO,

CCfL, c h ,

O C -^  ̂ ° / / 'N C H — CHCH„ 

(a) ‘CH— 0 > C 0

CHR-COOH

X /
CH

OH,
CHS CH2

-‘CH, 
CH3 OH,

CH3 CII,

H O i^Y ^^ iC H -C H C H .
1  J c H _ 0 > C°

CH.Oj

CH,
I I

CHS
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CH,
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CH,
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CH,0,
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CII3
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CH,
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-CO*CH,-CH- COOH 
X I I I
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U ^ .C H C H ,

C
^.'CH ,

CH, CH2 XV
V e r s u c h e. Aus m -Xylol, /5-Cyantoluolsulfosaureiithylester u. A1C13 u. Zers. 

des Rk.-Prod. m it HC1 p-[2,4-Limethylp7tenyl}-propionitril, CUH 13N, K p .T60 264— 267°, 
freie Saure F. 106°. p-Xylylm ethylather u. Acetylehlorid geben in  Petroleum (Kp. 60 
bis 80°) m it A1C13 4-Meihoxy-2,5-dime(liylacetophenon, C11H 140 2, aus PAe. F . 78—79°. 
Aus p-Xylenol u. HCN nach G a t t e r m a n n  6-Oxy-2,5-dimethyl- u. 4 -Oxy-2 ,5 -dimethyl-

CH-COOC2H5 
RĆ(COOC2H6)2 

CH, CO 
C H j O j ^ ^ / ^ C H -  CHR- COOH

L I J c h ,
CH3 CH,

X IV



benzaldehyd neben Di-(4-oxy-2,5-dimethylphenyl)-acelonilril, C18H ł90 2N , aus A. F. 250°, 
m ethyliert eine Verb. vom F. 190°. Der 4-Oxyaldehyd gibt m it Malonsaure u. Pyridin- 
Piperidin 4-Oxy-2,5-dimethyhimtśiiure, Cn H 120 3, aus verd. A. F. 223— 225°, Acetyl- 
deriv., C13H].,04, aus verd. Eg. F. 168— 169°. Aus dem 4-Oxyaldehyd durch Methylierung 
m it Dimethylsulfat 4-Methoxy-2,5-dimethylbenzaldeliyd, C10H 12O2, E p .12 147— 149°” 
F. 34° u. durch Oxydation 4-Methoxy-2,5-dimetliylbenzoesdure, C10H J2O2 aus 50°/oig. Eg! 
F. 163— 165°. Aus dem 4-Methoxyaldehyd m it Malonsaure wie oben 4-Mcthoxy-2,5-di- 
metliylzimłsaure, C12H 1(,0 3 (V), aus Bzl. F . 200— 202° u. durch Red. m it Na-Amalgam  
p-[4-Methoxy-2,5-dimethylphenyl]-j>ropi<m-sdure, C12H ,60 3, aus W. F . 120— 121°. D ie 
Siiure gibt in Chlf. m it Thionylchlorid das P-[4-Met1ioxy-2,5-dimethylphenyl]-propion- 
sdureclilorid, K p . 12 171°, F. 34° u. dieses m it A1C13 crhitzt 6-Metlioxy-4,7-dimelhyl- 
v.-hydrindon, C12H M0 2, aus PAe. F. 162— 164°. Ferner aus dem Chlorid f}-[4-Mellioxy-
2.5-dimethylplienyl]-propionanilid, C18H 210 2N, aus verd. A. F. 134— 135° u. A m id
C12H I70 2N, aus Bzl. F . 127— 128°. Aus dem Amid u. Na-Hypobromit /3-\3-Brmn- 
4-methoxy-2,5-dimethylphenyl]-propio7iamid, C12H 10O2NBr aus Bzl. F . 152°; m it Na- 
Hypochlorit p-[4-Methoxy-2,5-dimelhylplienyl]-athylami?i (VI), Ivp.025 120— 122°, 
Hydroclilorid' , F . 212— 215° (Zers.). Acelylderiv., C13H 10O2>T, aus A. F . 147— 148°, 
neben p-[4-3Ielhoxy-2,5-dimetJiylpftenylJ-athylcarbami7isauremethylester, C13H 190 3N  (VII), 
aus Lg. F. 57,5°. VI gibt mit N aN 0 2 in 30%ig. Fg. p-[4-Methoxy-2,5-dimethylphenyl- 
dthylalkohol, K p .0i25 125— 126°; (}-[4-Methoxy-2,5-dimetliylphenyr\-aihylcarbamat,
C18H 2iO;,N, aus PAe. F. 110°. Der Alkohol liefert m it 45% HBr ft-\J-Melhoxy-2,5-di- 
methylpTienyll-dtliylbromid, Cn H 15OBr, Kp.t 128— 130° u. dieses m it Na-Malonester 
ft-[4-Methoxy-2,5-dimethylphenyl]-athylmalonester (VIII), K p .0i25 185° u. durch Ver- 
seifung f)-[4-Methoxy-2,5-dimethylplienyl]-athylmalonsaure, C14H 180 5, aus W. F . 145° 
(Zers.). p-Xylylmethylather liefert mit Bernsteinsaureanhydrid u. A1C13 in Bzl. ft-[4- 
Methoxy-2,5-dimethylbenzoyr\-propionsaure., C13H 180 4 (IX), aus W. F. 131°. Aus der 
Malonsaure durch C 02-Abspaltung oder aus IX durch Red. m it amalgamiertem Zn 
‘y-[4-Methoxy-2,5-dimethylphenyl]-biUtersdure, C13Hj3 0 3, aus verd. A. F . 101— 102° u. 
hieraus in  konz. H 2Ś 0 4 l-Keto-7-imthoxy-5,8-dimethyl-l,2,3,4-tetrahydronaplitlialin, 
CI3H ,„02 (X), aus PAe. F. 63—64°. Mit Br entsteht 2,6-Dibrom-l-kelo-7-?nethoxy-
5.8-dimethyl-l,2,3,4-telrahydronapMialin, C13H 140 2Br2, aus PAe. F . 93°; m it Amyl- 
nitrit 2-Iso7iitroso-l-keto-7-methoxy-5,S-dimełhyl-l,2,3,4-leirahydronaphłhalin, Ci3H160 3N, 
aus Bzl. F . 170— 180° (Zers.). Aus p-Xylylmethylather, Maleinsaureanhydrid u. A1C13 
fl-[4-Melhoxy-2,,5-dimethylbenzoyl]-acryhdure, C13H 140 4, aus Bzl. F. 156— 157° u. hieraus 
mit HBr in  Eg. oL.Br<mi-f}-[4-methoxy-2,5-dimethylbenzoyl]-propionsaurc, C13H150 4Br, 
aus vcrd. Eg. F . 144— 147°, Athylester, C15H 190 4Br (XI) aus PAe. F . 90— 91°. Analog 
aus der Acrylsaure u. HC1 in A. a.-Chlor-fl-[4-methoxy-2,5-dimethylbenzoyl]-propion- 
saureathylester, C15H 190 4C1, aus PAe. F. 89— 90“ u. weiter m it Na-Malonester y-[4-Meth- 
oxy-2,5-dimethylbenzoyl]-propan-<x,<i,fi-tricarbonester, welcher verseift bei 160° C 02 ab- 
s^&\tatz\iy-[4Met'hoxy-2,5-dimelhylbenzoyl]-propan-a.,P-dicarbonsdxireanhydrid, C16H 190 5, 
aus A. F . 152— 153°, freie Saure, C^HigOe (XIH; R  =  H), aus W. F. 148-—150°. Aus 
obiger Tricarbonsaure m it amalgamiertem Zn fj-[4-Mcthoxy-2,5-dimclhylpJienyl]-athyl- 
bernsteinsdure, C15H 20O5, aus Bzl. u. W. F. 140— 142° u. hieraus m it konz. H 2S 0 4
l-Kelo-7-methoxy-5,8-dimethyl-l,2,3,4-Utrahydronaphihyl-2-e$sigsdure, Cj5H 180 4 (XIV ; 
R =  H), aus Bzl. F . 143— 145° u. durch Red. m it amalgamiertem Zn 7-Mełhoxy-
5.8-dimethyl-l,2,3,4-tetrahydronaplitliyl-2-essigsaure, C15H20O3, aus PAe. F. 130— 131°. 
Mit H J  entmethyliert- entsteht 7-Oxy-5,8-dimtthyl-l,2,3,4-telrahydronaphthył-2-ciisig- 
saure (Norsanlonige Saure), C14H 1S0 3, aus Toluol sechsseitige Platten vom F. 163— 164°, 
wl. in h. W., in  konz. H 2SO, mit FeCl3 purpurrote Farbung. Aus a-Chlor-/?-4-methoxy-
2.5-dimethylbenzoylpropionat u. Na-Methylmalonester wie oben d-[4-Methoxy-2,5-di- 
met]iylbenzoyl]-bidan-ft,fS,y-lricarbonester, C2.iH320 8 (XH; R =  CH3) aus PAc. F. 99°, 
Kp.0ll 220° unter geringer Zers. u. durch Verseifung u. C 02-Abspaltung ó-[4-Methoxy-
2.5-dimethijlbenzoyl]-bułan-f},y-dicarbonsdure, CibH20Oq (XIII; R  =  CH3), aus verd. A.
F. 163— 168°. D ie Saure gibt mit amalgamiertem Zn reduziert a-[fi-(4-3Ielhoxy-
2.6-dimel?iylphenyl)-(ithyl]-a'-methylbernsteinsaure, Ci6H220 5, zwei Formcn, aus verd. A.
Blattchen vom F. 169— 171° u. aus Bzl.-PAe. Prismen vom F . 130— 132°. Durch 
Erwarmen m it H 2SO, 3 Min. aui 80° entsteht das Lacton der o.-[l-Keto-7-mclhoxy-
5.8-dimethyl-l,2,3,4-leirahydronaphthyl-2]-propionsaure, C10H 18O3 (XV), aus Bzl.-PAe. 
Prismen vom F. 160— 162°, freie Saure, Gemisch zweier rac. Formcn, F. 105— 115°. 
Die Red. m it amalgamiertem Zn fuhrt zu d,l-SanłonigsauremelhyldtJier u. die Ent- 
methylierung zur d,l-SaiUonigen Saure, 0 33H20Q3j aus A.-Lg. glanzende Blattchen
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vom F. 150— 152°, ident. m it einem aus Santonin liergestellten Praparat; Athylester, 
C17H 210 3, aus A. F . 125°. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 2368—87. Okt. New
castle, U niv.) T a u b e .

Edward C. Kendall, Bernard F. Me K enzie und Harold L. Mason, Eine Unter- 
■suchung des Gluiathions. I . Seine Darstellung in  krystallisierter Form und seine Identi- 
fizierung. Vff. beschreiben ihro Erfahrungen boi der Darst. des Glutathions aus Hefe, 
aus der sich folgende Modifikationen des urspriinglichen HoPKlNschen Ver{. ergeben 
haben. D ie Hefe wird m it k. W. (auf 45 kg Hefe 200 Liter W .) in  Ggw. von Bzl. 
extrahiert, weil in der Warnie zu viel hochmolekulare Begleitsubstanzen aufgel. werden, 
die bei der Fallung das Glutathion mitreiBen. D ie Ggw. von Bzl. befórdert stark die 
Herauslsg. des Glutathions aus den Zellen. Die Zellen werden in  einer groBen Zentri- 
fuge abgeschleudert u. das Glutathion m it neutralem Pb-Acetat bei ph =  5,5 gefallt. 
D en Pb-Nd. zerlegt man m it H ,S 0 4 u. fallt Verunreinigungen durch Zusatz von Ba(OH ) 2 
bis ph =  4,0. Bei hóheren pn-Werten wird Glutathion von B aS 0 4 erheblich absorbiert. 
Dann wird die wieder angesauerte Lsg. m it Phosphorwolframsaurc bei 0° gefallt. 
Wegen der begrenzten Lóslichkeit des phosphorwolframsauren Salzes des Glutathions 
bei 0° ist diese Fallung in  ziemlich groBem Vol. (8— 10 Liter) auszufiihren. Dann  
folgt Entfernung der iiberschiissigen Phosphorwolframsiiure m it Ba, Abscheidung des 
Glutathions m it H gS 04, Zerlcgung des Nd. m it H 2S, Entfernung der H 2S 0 4 u. Ein- 
engen der Lsg., aus der das Glutathion allmahlich in  feinen Nadelchen vom F. 190— 92° 
auskrystallisiert. Ausbeute aus 45 kg Hefe im M ittel 13 g. —  Das Glutathion ist ein 
T ripeptid aus Glutaminsaure, Glykokoll u. Cystein, entsprechend der Formel C10H 17- 
OcN :lS u. zerfallt demgemaB bei der Hydrolyse in  diese 3 Aminosauren. Bei der Oxy- 
dation des Glutathions m it H 20 2 in  Ggw. von N H 3 u. F eS 0 4 bei 70° entstand Bem - 
steinsaure, die jedoch erst naeh der Hydrolyse des Oxydationsprod. nachweisbar war. 
Glykokoll konnte nicht aufgefunden werden. —  Naeh Behandlung m it HNO, u. fol- 
gender Hydrolyse wurde Glykokoll erhalten, aber keine Glutaminsaure mehr. Auf 
Grund dieser Bcfunde erteilen Vff. dem Glutathion m it Vorbehalt die Konst. eines

COOH NHj
Giutamylglycincysteins (I ): H S • CH2 ■ CH—NH • CO • CH2 • CH2 • CH • CO • NHCH2 • COOH. 
(Journ. biol. Chemistry 8 4 . 657— 74. N ov. 1929. Rochester, Mayo Foundation.) Oh l e .

E .-J . Bigwood, U ber die ungleiclte Verteilung von Wasserstoff- und Hydroxylionen  
in  Wurfeln erstarrter Gelatine, die im  Diffusionsgleichgewicht mit einer Elektrolytlosung 
sind. Man lost 5 g reine Gelatine in  60 ccm w. W ., fiigt 6 ccm einer 0,0075°/oig. Lsg. 
von Phenolrot hinzu, kocht einen Augenblick u. liiBt die M. dann erstarren, sie ist 
gelb gefarbt. Man schneidet dann 3— 4 Wiirfel von 2— 2,5 cm Kantenlange ab u. 
ebensoviel kleinere m it einer Kantenlange von 0,5— 1 cm, was dann ungefiihr die Halfte 
der Gelatine darstellt. Man taucht die Wiirfel in  eine k. Lsg. von 125 ccm W ., 12 ccm 
derselben Indieatorlsg. u. 2—2,5 ccm 7io -n. NaOH. Die Misclmng muB vorher gekocht 
sein, sie is t blaurot. Die Lsg. u. die Wiirfel werden im Eisschrank in  einer weithalsigen 
Flasclie gut verschlosson aufbewahrt. Naeh 24 Stdn. unterscheidet man in den groBeren 
Wurfeln einen gelben Kern u. eine rote Randzone, dereń Dicke mehrere mm bis 1 cm 
betragen kann, aber unabhiingig is t von dem Volumen der Wiirfel, so daB die kleineren 
nahezu ganz rot sind. Dieser Zustand iindert sich nur wenig in  den beiden folgenden 
Tagen u. bleibt dann mindestens 1 Woche stationiir. Auch das pn, zwischen 8  u. 10, 
iindert sich in dieser letzteren Periode nicht. Dann tr itt eine Veranderung auf, die sich 
unter diesen Versuchsbedingungen schwer vermeiden laBt. —  Wahrend der Periode 
des scheinbaren Diffusionsgleichgewichtes is t  die Ionenvcrteilung ungleichmiiBig, nacli 
der Mitte der Wiirfel zu is t  die Rk. stiirker sauer, so daB die H- u. OH-Ionenkonz. in  den 
einzelnen Wurfeln um so versehiedener ist, je unterschiedlicher sie in  ihrer GroBe sind. 
Man konnte die pH-Werte nur vergleichen, wenn bei den zu vergleichcnden Sehichten 
die Entfernung von der Oberflache dieselbe ist. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 2 . 600—01. 
22/11. 1929. Briissel, U niv.) C ii. S c h m id t .

E.-J.B igw ood, tJberdie ungleiche Yerteilunrj der Wasserstoff- und Hydroxylionen in 
Sdulchen von steriler erstarrter Gelatine. (Vgl. vorst. Ref.) W enn man die oben angegebenen 
Vcrss. streng asept. durchfiihrt, wozu die Gelatine */i Stde. im Autoklaven bei 115° er
h itzt wird, kann man die Phanomene viel liinger beobachten. Man gieBt die Gelatine in 
Reagensglaser, die fest verschlossen im Eisschrank aufbewahrt w'erden. Gibt man zu 
Agar-Agar, der m it Phenolrot gelb gefarbt ist, 15 ccm Natronlauge entsprechend 4 ccm 
1/io'11' ^  100 ccm m it Phenolrot gefarbtem W., so is t innerhalb von 48 Stdn. der ganze
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Agar rot gefarbt. Nimmt man statt des Agars 8 °/0ig. Gelatine, so wird ein stationarer 
Diffusionszustand innerhalb yon 5 Tagen erreicht, u. besteht mindestens 25 Tage. Die 
H- u. OH-Ionen sind, wie die Zeichnung zeigt, durchaus ungleichmaBig yerteilt. —  
•4 andere Reagensglaser enthalten abnehmende Mengen Gelatine u. Lsgg. von gleiehem 
Ph =  9,6 im  Augenbliek des Gleichgewichtes. Am Ende der 2. Versuchswoche findet 
sich in  allen die gefarbte Reaktionszone in der gleichen Entfernung von der Oberflache 
des Gels, d. h. das mittlere pH der 4 verschieden hohen Gelsaulchen is t in  jeder ver- 
sehieden, obwohl sie im Glciehgewicht sind m it Lsgg. von dcmselben ph. —  N im m t man 
umgekehrt die gleiche Gelatinemenge u. Lsgg. von verschiedenem pH, só ist der Farb- 
umschlag um so weiter von der Oberflache entfernt, ais die Lsg. starker alkal. ist. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 102. 602—04. 22/11. 1929. Briissel, U niv.) Ch. S c h m id t .

Yasuhiko Asahina und Juntaro Asano, Uber die Konstitution des Hydrangcnols 
und Pliyllodulcins. II. (I. vgl. C. 1929. I. 999.) In dem W.-unl. Teil des alkoh. Ex- 
traktes der Hortensienbliiten findet sich neben Hydrangenol eine in Soda 1. isomere 
Verb., welche zuerst Hydrangeasaure, spater Isohydrangenol genannt wurde. Da aber 
wirklich eine Saure vorliegt, wird der alte Name wieder benutzt. Im W.-l. Teil des 
.Extraktes findet sich etwas Hydrangenolglykosid u. eine Spur Kćimpferolglykosid. —  
Hydrangenol (I) wird durch Alkalien zu Hydrangeasaure (U), diese durch Erhitzen  
iiber den F. zu I isomerisiert. H laBt sich zum Dimethylathermethyle-ster methylieren, 
welcher durch Ozon in Chlf. zu Anissaure u. IH oxydiert wird. Durch Na-Amalgam  
wird H  zur Dihydroliydrangeasdure (fruher Desoxyhydrangenolsaure genannt) redu- 
ziert, welche bei der Methylierung nur 1 CH3 aufnimmt unter Bldg. von IV. Durch 
KM n04 wird IV zu V oxydiert. Diese Umsetzungen sind nur auf Grund der Formel I 
verstandlich, welche auch die Bldg. von p-Oxybenzoesaure u. 3-Oxy-o-toluylsaure in 
der Kalischmelze gut erklart. I  ist, wie yermutet, ein Desmethoxyderiv. der Phyllo- 
dulcine. Dio fiir diese diskutierte Benzylphthalidformel (I. Mitt.) scheidet aus (spatero 
Mitt.). —  Das fruher durch Erhitzen von Dihydrohydrangeasaure m it HC1 im Rohr 
erhaltene Phenol C14H 140 2 nniB nunmchr 3,4'-Dioxy-a.,f}-diphenyldthan (VII) sein, was 
auch durch Synthese uber VI ais zutreffend bewiesen wurde. —  I gibt m it Alkalien 
eine gelbe Lsg., welche durch Behandeln mit Na-Amalgam langsam entfarbt wird; aus 
der gelben Lsg. fiillen Sauren H, aus der entfarbten Lsg. das Dihydroderiy. von H aus.' 
Dagegen lost sich Isophyllodulcin in Lauge farblos, wird durch Saure wieder gefallt 
u. in  alkal. Lsg. durch Na-Amalgam nicht reduziert, weil in dieser Lsg. nicht eine Stilben- 
carbonsaure (analog H), sondern eine Stilbenhydratcarbonsaure rorliegt. Ebenso ver- 
halten sich der Mono- u. Dimethylćither von I. Diese 3 Verbb. werden erst durch Er
hitzen m it trockcnem Alkali auf ca. 200° in Stilbencarbonsaurederiw. iibergefuhrt. —  
Es wird noch bemerkt, daB einige o-Oxycarbonsauren in alkoh. Lsg. m it FeCl3 bestandige 
blauviolette, ihre Ester oder Lactone unbestandige rotviolette oder rótliche Farbungen 
geben.

CH2

0"t'c,B"OHW 0:“ ,E,'OH 0:c o 2h

COjCHt

CO

• CH2 • CH2 • C0H, • o c h 3

■c o .,h

ó c h .

V COjH • CHS • CH2 • Cal l 4 • OCII3

V I (m)CH30  • C,H, • CH(OH) • CO • C6H4 • OCH8 (p)

V II HO • C8II4 • CH2 • CH» • CeH , • OH
OH

V c r s u c h e .  Bzgl. der Extraktion der Hortensienbliiten u. Isolierung der 
verschiedenen Prodd. muB auf das Original yerwiesen werden. —  Hydrangenol (I), 
Blattchen aus verd. A., F. 181°, opt.-inakt. BGt FeCl3 in A. rotviolett, allmahlich 
Terblassend. Diacetat, perlmutterglanzende Blattchcn, F. 181— 182°. BibenzoaU, 
krystallin., F . 202°. —  Hydrangeasaure (II). Das natiirliche Prod. ist sehwer farblos 
?.u erhalten u. bildet gelbliche Blattchen aus verd. A., F. gegen 180°. Mit FeCl, in
A. dauernd blauviolett. Wird aus I leicht durch 15 Min. langes Koehen m it stark  
verd. Sodalsg., Ansauern unter Eiskuhlung u. Ausathcrn erhalten. —  Bi?nelhyldther- 
methylester, C18HiaO,. Mit Diazomethan in A. Blattchen aus A., F . 108°. Entfarbt 
sofort Br in E». —  Dimethylalhersaure, C17H )(i0 4. Aus yorigem durch mehrstd. Koehen 
mit 5%ig. alkoti KOH. Blattchen aus PAe. oder yerd. A ., F. 121°. Reduziert
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KM n04. —  3-MetlioxyphtJialmuremo7io7nethylester, C10H 10O6 -|- H 20  (HI). Nach Ozoni- 
sierung des vorvorigen wic iiblich isoliertes Sauregemisch in verd. Lauge losen, unter 
Eiskuhlung stark anstiuern, ausgefallene Anissauro sofort abfiltrieren. Lsg. sckeidet 
langsam Prismen aus, gegon 105° sinternd, F. 141°. Liefert m it Diazomethan den 
Dimelhylester, Prismen aus A., F. 76°, u. wird aus diesem durch partiello Verseifung 
m it k. alkoh. KOH zuriickerhalten. —  Hydrangenolmonomethylatker, C16H 140 4. Aus I  
m it Diazomethan in A. Blattchen aus A., F. 122— 123°, fast unl. in sd. Sodalsg. Mit 
FeCl3 in  A. rotviolett. Liefert m it alkal. KMnQ4 Anissauro. —  Monomethylather- 
dihydróhydrangeasaure, C16H 160 4 (IV). Aus vorigem in A. m it Na-Amalgam (W.-Bad), 
dabei m it IiCl immer sauer halten. Blattchen aus Bzn., dann Toluol, F. 127°. Mit 
FeCl3 in  A. tiefblauviolett. —  Hydrangenoldimęlhylałher, C17H 160 4. Aus I m it uber- 
schussigem Diazomethan (mehrere Tage). B lattchen aus Toluol, F . 151°. Kocht 
man die Verb. 1/2 Stdo. in  2%>g- alkoh. KOH, yerdampft,- erhitzt 6 Stdn. auf 180 
bis 190°, lost in  W ., sattigt m it C 02 u. sauert nach Ausathern an, so erhalt man obige 
Dimethyldlherhydrangeasdure. —  Lihydrohydrangeasaure. I  in  h. verd. Soda losen, 
nach Zusatz von A. u. Na-Amalgam bis fast zur Entfarbung erwarmen, m it Saure 
fallen. Aus verd. A., F. 202°. Liefert m it (CH3)2S 0 4 u. KOH IV. —  fl-[p-3Icthoxy- 
plienyl~\-propionsaure, Ci0H 12O3 (V). Aus IV in wenig Soda durch Schutteln m it iiber- 
schiissiger 2% ig. IĆMn04-Lsg. Krystallo aus PAe., dann Bzl., F . 102— 103°. —
3,4'-Lioxy-rj.,fi-diphenyldthan (VII). Durch trockene D est. der vorvorigen. N adeln 
aus W ., F. 108°. Dibenzoylderiv., C28H 220 4, Nadeln, F . 106°. —  Synthese von VII:
3,4'-Dimelhoxyhenzoin, CI6H i60 4 (VI). Nach dem Verf. von S o n n  u. M u l l e r  (C. 1930. 
I. 30) dargestellten m-Methoxybenzaldehyd in  das nicht krystallisierende Cyanhydrin 
uberfiihren, dieses in  viel A. m it N a2S 0 4 24 Stdn. stehen lassen, F iltrat in p-Meth- 
oxyphonyl-MgBr tropfeln, 1 Stde. kochen, m it W. schutteln, wss. Lsg. stehen lassen, 
Ol in wenig A. losen, im Eisschrank krystallisieren lassen. Prismen aus A., F . 60°. 
H 2S 0 4-Lsg. tiefrot. Wird durch F e h l in g s c Iic Lsg. zu 3,4'-Bimeihoxybenzil, F. 8 6 °, 
osydiert. —  VI in A. m it Zn u. HC1 erhitzen, bis Probe keine H 2S 0 4-Fiirbung mehr 
gibt, abgieBen, m it konz. HC1 u. Zn-Amalgam 20 Stdn. kochen, nach Zusatz von W. 
ausathern, Sirup (Dimethyliither von VII) m it H J  u. Eg. 5 Stdn. kochen. Bohprod. 
liefert durch Benzoylierung obiges Dibenzoylderiv. von VII u. dieses m it alkoh. KO H VII. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 429— 37. 5/2. Tokio, U niv.) L in d e n b a u m .

L. Rosenthaler, TJntersuchungen iiber Beslańdłeile von Abfiihrdrogen. Vf. iibt 
Kritik an der LŹGERschen Formel des Barbaloins (ygl. Ann. Chim. [9 ] 6  [1916]. 318), 
weil diese die Bldg. eines Osazons zulaBt, das indessen der Vf. weder m it Phenyl- 
hydrazin noch m it p-Nitrophenylhydrazin erhalten konnte; ferner weil beim Er
hitzen m it yerd. HNOs die zu erwartende Saurc nicht beobachtct wurde. D ie von 
L e g e r  zur Stiitzung sciner Formel betonte Red. alkalischer C uS04-Lsg. lieBe sich  
auch durch anhaftendc Red.-Prodd. (analog den Anthranolen) erklarcn. D ie Existenz 
des Pentaacetylderiy. halt Vf. fur nicht geniigend gesichert. Methoxyl konnte er in 
seinemBarbaloinpraparat nicht nachweisen. Mit asymm.M ethylphenylhydrazin entsteht 
bereits in  der K alte ein Deriy., das aber keinen Osazoncharakter tragt. (Pharmac. 
A etaH ely . 4. 128— 32. 31/8. 1929.) H a r m s .

E. Biochemie.
E 3. P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .

Dufrenoy und Sarejanni, Pathologische Umwandlung von Eiweiji beim Tabak. 
Vff. studieren beim Tabak die z. B. bei der WeiBfleckigkeit u. der Mosaikkrankheit 
durch EiweiBzers. cintretenden Veranderungen der Zellen u. die in ihnen erfolgenden 
Ablagerungen yon N-haltigen Substanzen an Schnitten. Skizzen im Original. (Ann. 
Science agronom. Franęaise 46. 604— 10. Sept./Okt. 1929. Versailles, Zentralstation f . 
Pflanzenkrankheiten.) HEINRICH.

Irmgard Dresel und Margarete Reed Lewis, Eine Untersuchung uber Bakłerio- 
phagen in Gewebekulturen. Eine A ktivitat eines Mausetyphus-Phagens gegenuber 
homologen Bakterien (Mausetyphusbazillen) lieB sieh im  Gewebe weder bei suszep- 
tiblem noch refraktarem Materiał erweisen, wolil in Agarplattenkulturen. Der Bakterio- 
phago wurde durch das Wachstum der Zellen nicht beeinfluBt. D ie Zellgewebe wurden 
ebenfalls durch die Ggw. des Phagens niclit geschadigt. In  Gewebekulturen, die nur 
den Phagen oder ihn in Verb. m it Mausetyphusbazillen entliieltcn, wurde der Phage
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nicht inaktiviert, obwohl er scine lyt. Wrkg. in den Kulturen nicht ausiibte. (Amer. 
Journ. Hygiene 1 1 . 189—95. Jan. 1930. Baltimore, Maryland, Carnegic Inst. of Washing-

^  G r o s z f e l d . "
Gilbert A. Pitman und W. V. Cruess, Hydrolyse von Pektin durcli verschiedene 

Mikroorganismen. Eine vcrgleichende Sludie. Eine Reilie von Mikroorganismen, 
die in der Natur auf Friichten yorkommen, werden auf ihre Fahigkeit der Pektin- 
zers. gepriift. Kultur 4 Monate auf l% ig. Lsg. von Apfelpektin. Danach wird auf 
Pektingeh., Viscositiit u. Gelierfiihigkeit der Lsg. gepriift, letztere ausgedriickt durch 
die zur Gelierung notwendige Mengo des Zuekerzusatzes. Penicillium glaucum u. 
eine Pyiliium&rt zerstoron das Pektin fast yollig, B. aceli u. B. amylovorus haben 
eine geringe abbauende Wrkg. Melirere Hefen sind ohne Wrkg. —  An ca. 25%ig. 
Aufschwemmungen von Apfeltrestem wird gezeigt, daB das Pektin durch die in der 
Frucht vorhandenen Enzyme in etwa 10 Tagen auf etwa die Halfto abgebaut wird, 
wahrend Saccharomyces cerevisiae in dieser Zeit fast unwirksam ist. —  Das optimale 
P h fiir den Pektinabbau durch Penie, glaucum ist etwa 6. Boi Ggw. von Glucose greift 
P. glaucum zunachst das Pektin nicht an; erst nach Verbrauch des Zuckers wird auch 
das Pektin abgebaut. (Ind. engin. Chom. 2 1 . 1292— 95. Dez. 1929. Berkeley, Univ. 
of California.) MlCHAEL.

C. S. Boruff und A. M. Buswell, Odrungsprodukte aus Cellulose. Bei der anaeroben 
Celluloscgarung durch Bakterien wird die Cellulose prakt. quantitativ in Gas yorwandelt, 
zu CO„ u. C llx. Das Verhaltnis C02: CH4 wird bei Vergarung verschiedener Cellulose- 
arten (Filterpapier, Baumwolle usw.) mit Abwasserschlamm zu etwa 1: 1,5 gefunden. 
Bei Vorwendung von wenig organ. Impfmaterial wird das Verhaltnis C 02: CH4 
genau 1 : 1 . D ie Yergarung rohen Pflanzenmaterials (Maisstengel, die in  Kalkwasser 
eingeweicht waren) fiihrt ebenfalls zu gleiehen Mengen C 02 u. CH4 zu etwa 30— 35%  
des Materials. —  Aus den Verbrennungswarmen yon Cellulose (678 000 cal.) u. CH4 
(632 000 cal.) wird fiir die biolog. Hydrolyse nach C0H 10O5 - f  H20  =  3 C 02 +  3 CH4 
ein Verlust von 45 600 cal. =  6,7% der totalcn Verbrennungswarme berechnet. Das 
durch Vergarung von Maisstengeln erhaltliche Gas ware fiir die Gasvcrsorgung der 
Stadte in den Maisgegenden brauchbar. — Die Riiekstande der Vergarung wiiren 
zur Papierfabrikation geeignet. (Ind. engin. Chem. 21 . 1181— 82. Dez. 1929. Ur
bana, 111.) M i c h a e l .

Arthur Scheunert und Martin Schieblich, Ober den Vitamin-B-Oehalt ver- 
schiedener Hefen und damit hergestellter Weizenbrole. Bei der Beurteilung des Vitamin-B- 
Geh. der Hefe miissen die beiden im Vitamin B yorhandenen Faktoren getrennt beriiek- 
siehtigt werden. Der Geh. an antineurit. Faktor war in 2 zu Backereizwecken bestimmten 
PreBhefen geringer ais in einer yergleichsweise herangezogenen Braucreihofe (I.). 
I. enthielt 2— 3-mal soyiel wie die Backereihcfc (II.). Beim zweiten Faktor des 
Vitamins B (Antipellagrafaktor, auch wachstumsfórdernder Faktor genannt) is t ein 
Unterschied kaum yorhanden. Es besteht die Móglichkeit, daB der Vitamingeh. yon II. 
jo naeh Hcrkunft schwankt, wie es bei I. verschiedentlich gefunden v.Turde. —  Der 
Nachweis des antineurit. Faktors in Hefogebacken ist begrenzt durch die Menge, dio 
den Versuchstauben beigebracht werden kann. Die Hefemengen, die den Tauben mit 
den ihrem Aufnahmevermogen entsprechenden Brotmongen zugefiihrt werden konnen, 
geniigen gewichtsmaBig nicht, um ausreichenden Schutz der Tiere zu sichern. Erst bei 
Broten, die das 3 -fache der backereiublichen Hefemenge enthalten, kann es gelingen, 
Tauben zu schutzen. Ahnliehc Verhaltnisse liegen beim Nachweis des zweiten Faktors 
des Vitam ins B  im Rattenyers. yor. — Beim Rattenyers. kommt doutlieh zum Ausdruck, 
daB das m it Backpulyer hergestelltc Brot dem mit Hefe bereiteten unterlegen ist. 
Beim Taubenyers. konnte infolge der bei der Fiittcrung cinzuhaltenden zu geringen 
Nahrungsmenge eine Wrkg. yon V itam inB nicht erzielt werden. Dies ware moglich, 
wenn man boi der Herstollung des Brotcs mehr Hefe yerwenden wiirdo, wodurch aber 
wahrscheinlich der Grundcharaktcr des Brotcs eine Anderung erfahren wiirdo. (Bio- 
chem. Ztschr. 212 . 80—86. 31/8. 1929. Leipzig, Tierphysiol. Inst. d. Univ.) K o b e l .

Yoshinori Tomoda und Motoi Wadano, Stickstoffverteilung in  Hefe-Proteinen 
uuf Ammoniumsulfal ais einziger Stickstoffguelle. ' Der N-Geh. von Saccharomyces 
Sakk, auf Rohrzuckernahrlsg. mit 0,2% Ammonsulfat, wird untersucht. Die trockene 
Hefe enthalt 47% Jiohprolein, davon 84% Protein-N, 2% Amino-N, 1,7% N H n-N. 
Nach HCl-Hydrolyse wird 24% Diamino-N  u. 53% Monoamino-N  gefunden. Nach 
H2S 0 4-Hydrolyse werden 8,7°/0 Diarninosauren gefunden. Tryptophan  is t  zu etwa 
Jjfc0/ ,  yorhanden; S is t in Spuren nachgewiesen. —  Danach sind die untersuchten
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Proteino denen der Bier-Hefe qualitativ u. quantitativ sehr ahnlich. (Journ. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 33 . 27B— 29B. Jan. 1930. Tokio, Univ.) M i c h a e l .

N icolai N. Iwanow "und F. A. Krupkina, Ober die Stickstoffausscheidung der 
Hefe wahrend der Garung. Bei kurzdauernder Garung in Zuckerlsg. scheiden reine 
Kulturen von Sacch. cerevisiae, Sacch. apiculatus, Sacch. Pastorianus, Sacch. Ludwigii 
einen Teil des Stickstoffs ais R esultat des Zerfalls von HefeneiweiB aus. Dieser ProzeB 
der N-Ausscheidung is t m it dem Garungsvorgang vcrbunden, denn in Ggw. von  
garungsunfahigem Zucker (Sacch. Ludwigii in  Maltose) wurde kein EiweiBzerfall beob- 
achtet. D a die Gesamtmenge der Zellen, wie auch die der lebenden Zellen sich wahrend 
der kurzdauernden Garungsverss. anderte, muB die Ausscheidung des Stickstoffs in 
das Medium m it der Lebenstatigkeit der Hefezellen in  Zusammenhang gebracht werden. 
Auch boi der Autolyse der Hefe in  W. findet ein Stickstoffwechsel statt, doch is t er 
sehr vicl geringer ais der bei den kurzdauernden Garungsverss. beobachtete. (Biochem. 
Ztschr. 2 1 2 . 255— 66. 11/9. 1929. Leningrad, Lab. f. Pflanzenphysiol. u. Chemie d. 
U niv.) K o b e l .

John R. Eoff jr., Howland Buttler und W illiam  Melchior, Einige ungewohrde 
alkoholische Garungen. Wahrend im allgemcinen durch Refegśirung yon Frucht- 
saften W eine von hóchstens 16 Vol.-%  erhalten werden u. nur durch allmaldiches 
Zufugen von Zuekcr oder Traubenmost wahrend der Garung in  Kalifornien in  den 
letzten Jahren Weinc m it mehr ais 18 Vol.-%  A. hergestellt wurden, wurde bei Ver- 
garung einos Fruehtsaftcs aus frischen Anana-s, m it etwas Zuclcerzusatz vor Beginn  
der Garung, m it einer Tokayerhefe (44 Tage bei 15°) ein W ein  m it 19,2 Vol.-%  -4. 
erhalten. Oftere Wiederholung des Vers. zeigte, daB die hohe A.-Ausbeute von der 
Verwendung nicht slerilisierlen Ananassafts, ausgesuchter Heferassen (Tokayer u. 
Steinberg) u. Einhaltung der Gartemp. von 15° abhangig ist. (Ind. enging. Chem. 
2 1 . 1277— 79. Dez. 1929. St. Louis, M o.) M ic h a e l .

I. A. Makrinow und A. M. Tschischowa. Zur Charakteristik des Erregers der 
Peklingdrung bei der Róste von K enaf (Hibiscus cannabinus). Vff. haben aus Erdc 
u. von den Stengeln des Kenaf (Hibiscus cannabinus) einen neuen Erreger der Pektin- 
garung, B a c .  c a n n a b i n u s ,  isoliert, der die R óste von Flaclis u. Kenaf vollzicht 
u. in  seinen biochem. Eigg. eine mittlere Stellung zwischen den bis jetzt bekannten 
aeroben u. anaeroben Arten der Pektingiirung einnimmt. —  Stabchen m it abgerundeten 
Enden, gut farbbar m it Carbolfuchsin naeh PFEIFFER , m it Gentian u. Methylenblau; 
J  farbt ihn hellgelb. Bei Stichkultur entwickelt sich B. cannabinus gut auf einem  
aus dem Auszug von Bastpflanzen hergesteliten Nahrbodcn m it Zugabe von Agar, 
Salzcn u. Glucose. Fakultatiy anaerob, morpholog. Ahnlichkcit m it Granulobacter 
pectinovorum u. Plectridium pectinovorum, untcrscheidet sich aber von diesen u. 
den anderen bekannten Erregern der Pektingarung in  seinem physiolog. u. biochem. 
Yerh. Greift von Kohlenhydraten nur Maltose, Glucose u. Galaktosc, von Alkoholen 
Mannit u. von EiweiBverbb. nur Pepton u. Gliadin an. B ildet nur geringe Mengen Butter- 
u. Essigsaure; ca. 73% der Pektinstoffe werden bei der Róste in  C 02 u. H 2 verwandelt.
B . cannabinus bewirkt eineń energ. schnellen Vcrlauf des Rostprozesses (30—32 Stdn.) 
u. erzeugt helle, haltbare Fasern. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. II. Abt. 80 . 57— 63. 
22/1. 1930. Leningrad, Abt. fiir allgemeine Mikrobiologie des staatl. In st. fiir experi- 
mentelle Medizin.) K o b e l .

Thales Andreadis, ZJntersuchungen iiber Vorgdnge bei der Tabakfermenialion. 
Zur Erforschung der Vorgiinge der zumeist empir. ausgcfiihrten Tabakvergarung wurde 
in Anlehnung an die in  praxi geiibten Verff. ein Kleingaryers. m it griech. Zigaretten- 
tabak Yorgenommen. D ie Fermentation wurde in  einem geschlossenen App. ausgefiihrt, 
in dem Temp. u. relative Feuchtigkeit konstant erhalten wurden, u. durch den zur 
Nachahmung des prakt. geiibten „U m setzens“ von Zeit zu Zeit C 02-freie Luft geleitet 
wurde. D ie entweichenden Gase wurden in  Vorlagen aufgefangen u. in  diesen die ge- 
bildete C 0 2 u. der Methylalkohol bestimmt. In  Bestatigung der Befunde von N e u b e r g  
u. K o b e l  (C. 1 9 2 7 . i .  1030. 1326) wurde festgestellt, daB wahrend der F e rm en ta tio n  
CH3OH aus dem Tabak abgespalten worden war. Aus der B est. des Pektinmethyl- 
alkohols des Tabaks vor u. naeh'der Vergarung ergab sich eine Abnahme von 33% 
esterformig gebundenem CH3OH. Die Fraktion des Ligninmethylalkohols hatte wahrend 
der Fermentation um fast 100% zugenommen. Etw a die Halfte des abgcspaltenen 
CHjOH wurde in  den Vorlagen u. in dem Garkasten -wiedergehinden. D ie Abspaltung 
des CH3OH war wohl, den friiheren Unterss. von N e u b e r g  u. K o b e l  zufolge (C. 192S-
I. 2411) auf das Ferment Pektase zuriickzufiihren, das in  dem zur Fermentation be-
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nutzten Tabakmaterial u. in. Spurcn sogar noch im fermentierten Tabak gefundcn  
wurde. C 0 2-Bcstst. nach TOLLENS-LEFńVRE im Tabak vor u. nach der Fermentation  
ergaben eine Abnahme der Uronsaurefraktion wahrend der Garung um 10% des An- 
fangswertes. AuBer der Pektase waren in dem zur Fermentation benutzten dachreifen 
Tabak folgende Fermente yorhanden: Hexosediphosphatase, Lipase u. Amylase; 
Ketonaldehydmutase konnte nicht nachgewiesen werden. (Biochem. Ztschr. 211. 
378— 94. 24/8. 1929. Bcrlin-Dahlem, Kaiser-W ilhelm-lnst. f. Biochemie.) K o b e l .

Otto Rosenthal, Untersuchungen iiber Milchsauregdrung von Warmbliiter- 
geweben. II . M itt. Einflufi der Kalium- und Calciumionen auf das Zustandekommen 
der Exlragarung von Speicheldriisen- und Lebergewebe der liaite. (I. vgl. C. 1929.
II. 592.) Bei Leber- u. Speicheldrusengewebe bewirkt dio Anwesenheit von K- u. 
Ca-Ionen eine Extragiirung; bei Fortlassen der beiden Ionen wahrend der Aerobiose 
wird sic unterdriickt oder erheblich eingcschrankt. Der Kationeneffekt ist nacli 
beiden Richtungen reversibel, beidc Kationen sind an ihm betciligt u. wirken gleich- 
sinnig. —  Unterschiede zwischen Leber u. Submaxillaris bestehen nur hinsichtlich 
der Wirkungsstarke der beiden Kationen: Beim Lebergewebe fórdert Ca-Zusatz das 
Zustandekommen der Extragarung stets ausgiebiger ais K-Zusatz; beim Speicheldrusen- 
gewebe wird durch jedes der beiden Kationen die gleiche mittlere Garungsintensitat 
erzielt. —  Aus der Gleichsinnigkeit des Kationeneffektes bei Leber u. Submaxillaris 
schlieBt der Vf. auf einen gleichen Entstehungsmechanismus der Extragarung bei 
beiden Geweben. Im Gegensatz zu seiner friiheren Annahme faBt der Vf. jetzt die 
Extragarung ais eine unter aeroben Bedingungen erfolgte Aktivierung des Garvermogens 
auf, die die Frage des Garsubstrats nicht beriihrt. —  Allerdings besteht fiir diese Akti- 
vierung des Garvermógens auch eine Beziehung zum Garsubstrat, die aber unabhangig 
von seiner Eig. ais Garmaterial ist. Beim Speicheldrusengewebe zeigt sie sich darin, 
daB die Aerobiose auch in einem seiner ionalen Zus. nach optimalen Medium erst bei 
Traubenzuckergegenwart ihre volle Wrkg. erreicht. Hieraus folgert der Vf., daB das 
regelmaBige Ausbleiben der Extragiirung bei Hungerrattenleber zum Teil auf einer 
durch das Fehlen oder die Yerminderung des Giirsubstrats bedingten Unwirksamkeit 
der Aerobiose beruhen kann. Der EinfluB der Glucose auf das Zustandekommen 
der Extragarung von Speicheldrusengewebe besteht sicher nicht darin, daB wahrend 
der Aerobiose ein durch seine leichtere Vergarbarkeit wirkender Zwischenzucker aus 
dem Traubenzuckcr entsteht. Falls die Glucosewrkg. iiberhaupt auf einer Zwischen- 
zuckerbldg. berulit, was nicht ausgeschlosscn werden kann, so ware ein derartiger 
Zuckcr nur ais Garungsaktivator u. nicht ais Garmaterial in Betracht zu ziehen. 
(Biochem. Ztschr. 211. 295—322. 24/8. 1929. Berlin, Univ.-Inst. fiir Krebsforschung, 
Charite.) K o bel .

Otto Rosenthal, Garung und Wachslum. Die Fahigkeit, Traubenzucker un- 
mittclbar m it erheblicher GJeschwindigkeit zu vergaren, ist eine charakterist. Eig. 
wachsetider Warmbluterzellen. Wahrend der Entwicklungszeit sinkt diese Fahigkeit; 
im Garvermogen sehlechthin jedoch unterscheiden sieh wachsende u. stationare Zellen 
nicht. (Ztschr. Krebsforsch. 27. 125—31. 1928. Berlin, Univ.-Inst. fiir Krebsforschung. 
Charite. Sep.) K o bel .

Lucia Mc Culloch, Stdrkeahnliche sleniformige Krystalle von Bacteiium marginatum 
auf Starkę. In Kulturen von Baet. marginatum auf Kartoffel-Dextrose-Agar oder 
anderen kohlehydrathaltigen Nahrboden bei 25— 30° treten Sphdrokrystalle von stern- 
formig gruppierten Nadeln auf. In fl. Nahrlsgg. sind sie an der Oberflache im Bakterien- 
rasen, in festen Nahrbóden im ganzen Kulturmedium. Geben im polarisierten Lieht 
dunkles Kreuz. Isolierung war nicht moglich. Die Krystalle unl. in k. W., 11. in W. 
von 90— 100°; unl. in organ. Lćisungsmm. Durch 50%ig. H 2S 0 4 in A. schnell zersetzt. 
In Millons Reagens in der Hitze 1., ohne Farbrk. In 5% NaOH 1. Durch Diastase 
bei 37° in 1 Stde. zersetzt. — Gemeinsam damit treten oft Ca-Oxalat-Krystalle auf. 
(Journ. agriculfc. Res. 39. 495—501.1/10. 1929. U. S. A. Dep. of Agriculture.) Mic h a e l .

[rusfi.7 A. I. Sehtschukina, EinfluB der Durre auf die physikalisch-chemisehen Veriinderungen 
der Kulturpflanzen bei verschiedener Bodenfeuchtigkeit. Ssainara: Okroopchlebssojus
1929. (23 S.)

E 4. Tierchem ie.
j .  A . F i l e d t  K o k  und C. 0 .  S c h a e ffe r ,  Kommt Gold in  Herzen cor‘> 20 Portionen  

zu je 100 g von Herzen von 8 Kuhen wurden teils mit Zusatz von 10— 50 •/ Au ver- 
ascht u. das Au bestimmt (Fallung unter Zusatz von CuSO, ais Au2S3 auf CuS, gel.



in  HC1 +  ITNO3 Spur Br2 oder durcli Red. m it N H 2N H 2 in  Ggw. von Hg-Nitrat, 
Lsg. in HC1 +  Br2 zu AuC13, Red. desselben m it H 20 2 bei pn =  7 oder besser m it 
F 0SO4, gute Ergebnisse bei Kontrollverss.). In  kcinem Falle wurde mehr ais die 
zugesetzte Menge Au wiedergefunden. Yff. schlieBen, daB die untersuchten Herzen 
jedenfalls nicht mehr ais 10 y Au enthalten haben kónnen. (Ncderl. Tijdschr. Genees- 
kunde 74. I. 622— 24. 8/2. 1930. Amsterdam, Univ.) Gr o s z f e l d .

Ray N. Allen, PhilippiniscHe schwarze Koralle. D ie scliwarzc Koralle, Antipathes 
abies, findct sich in  den Gewiissern der Philippinen, ferner im pers. Golf u. in Australien. 
Sie is t  im frischen Zustand biegsam u. wird zu Schmucksachen verarbeitet. Das Pulver 
is t unl. in organ. Solvenzien, wird durch starko H N 0 3 oder H 2S 0 4 unter Halogen- 
entw., durch verd. Lange unter Zuriicklassung einer farblosen hornartigen Substanz, 
wahrscheinlich Chitin, zers. u. gibt bei der Kalischmelze Indolgerucli. Entbiilt Cl u. J, 
aber anseheinend kein Br. Quantitative Unters. von 3 Proben ergab in  % : 7,83, 
8,03 u. 10,25 W .; 91,35, 91,14 u. 88,13 verbrennbare u. fliichtige Substanz; 0,82, 0,83 
u. 1,62 Asche (hauptsachlich Mg u. Ca); 14,20, 14,74 u. 12,21 N ; 0,34, 0,46 u. 0,49 Cl; 
4,00, 1,36 u. 1,97 J. Die Zalilen sind vergleichbar den bei verwandten ICorallenarten 
gefundenen. Eine sehr schwache R adioaktivitat wurde festgestellt. (Philippine 
Journ. Science 4 1 . 65— 68. Jan. Manila, Bureau of Sc.) L in d e n b a u m .

H. H entschel und L. Schindel, Ergosterinnachweis in  menschlicher Haut. 
Cutis u. Epidermis der H aut menschlicher Lciclien von Erwachsenen wurden auf- 
gearbeitet. Aus 828 g lufttrockener H aut wurden 286 mg farbloses, kryst. Sterin 
erhalten, F. 110°. Der Ergosteringeh. dieses Prod. betrug 0,42% ; H aut Neugeborener 
ergab cin Sterin, das nur 0,15% Ergosterin enthielt. ■— Ergosterindigitonid wird durch 
Bestrahlung antiracliit. wirksam. (Klin. Wchsehr. 9. 262. 8/2. 1930. Miinchen, Labor. 
Univ.-Kinderklin.) WADEHN.

E. Gabbe, Uber den Glutatliiongehalt der Organa, insbesondere der Muskeln. Das 
Glutathion ist in  der Lunge (ebenso wie im arteriellen Blut) zu 50— 70% in der SH- 
Form vorhanden, wahrend Leber u. Milz es zu 98— 100% in SH-Form enthalten. —  
Bei Tieren, die geruht hatten, war der Glutathiongch. der Muskeln im M ittel von
10 Verss. 37 mg-% (Einzelwerte 32— 41 mg-% ); nach starker Arbeitsleistung war 
der Glutatliiongeh. der Muskeln stark herabgesetzt, im M ittel von 12 Verss. 23 mg-%  
(Einzelwerte 12— 30 mg-%). Dieser niedrige W ert bleibt iiber mehrere Stdn., selbst 
dann, wenn sich die Tiere auBerlich bereits vollkommen erholt haben, bestchen. 
(Klin. Wchschr. 9 . 169— 70. 25/1. 1930. Wurzburg, Mcd. U niv.-Poliklin.) W a d e h n .

W. S. Duke-Elder, Die physikalisch-chemischen Eigenscliaften des Glaskorpers. 
(Vgl. C. 1 9 2 8 . II. 679.) Physikal.-chem. u. chem. Unterss. des Glaskorpers des Pferdes 
zeigten, daB er ein einfaches Gel ist. Je nachdcm solche Gele sehwellen u. abschwellen, 
kommt es zu Druckveranderungen im Auge. Da der Glaskorper ein Zcllprod. ist, zeigt 
sich das in Stórungen, die den Stoffwechsel betreffen. D ie ersten Zeichcn sind Ver- 
flussigungserscheinungen m it Absonderung von EiweiBbestandteilen, die klin. ais 
Triibungen sichtbar werden. —  D ie chem. Zus. unter n. u. abnormen Verhaltnissen 
deutet darauf hin, daB von dem umgebenden Ectoderm 2 oder mehrere EiweiBkórper 
gebildet werden. D ie intracellulare FI. is t  ein D ialysat der Blutcapillaren, die EiweiB- 
stoffe des Glaskorpers durchdringen sie u. bilden m it ihr ein Gel. (Journ. Physiol. 6 8 - 
155— 65. 23/10. 1929. London, U niv., College, D ept. of Physiol. and Biochem.) F. Mu.

E s. T lerphyslo log ie.
H. E. Himwieh und M. A. Adams, Versuche iiber den Stoffwechsel der Driisen.

I. Die Herkunft der bei der Aulolyse von Teslis und Sulmaxillardrusen entstehenden 
Milchsaure. Hoden u. Submaxillardrusen wurden Hunden entnommen. Wahrend 
die Driise der einen Seite sofort verarbeitet wurde, wurde die zerriebene Driise der 
anderen Seite bei 37° 2— 3 Stdn, gehalten. D ie autolysierten Driisen enthielten mehr 
Milchsaure u. weniger Glykogen ais die sofort verarboiteten. Der Milchsauregeh. 
war im allgemeinen starker gestiegen ais der Glykogengeh. gesunken; trotzdem diirfto 
Glykogen die wesentlichste Quelle der Milchsaurebldg. sein. (Amer. Journ. Physiol. 
9 1 . 172— 177.) W a d e h n .

M. Serejski und Sophie Jislin, Endokrine Stórung und spezifisch-dynamische 
Eiiceiflwirkung. D ie spezif. dynam. Wrkg. eines Probefruhstucks wurde bei 9 Fallen 
von Basedow (Grundumsatz + 2 7 ,5 —70%), 3 Fallen von Kolloidstruma, 4 Fallen 
von Mysodem u. 1 Fali von tox. Adenom gepruft. Die spezif. dynam. Wrkg. war 
in  allen Fallen, auBer einem Falle m it schwerer vegctativer Neurose, gegeniiber der
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. Norm verminderl. Die Umsatzsteigerung gegeniiber dem Grundumsatz lag in 10 Fallen  
ynter 6 %. —  Das Absinken der spezif. dynam. Wrkg. bei Hypertliyreosen diirftc 
■durch das Vorliandensein eines regulator. -Meohanismus zu erkliiren sein, der in Wirk- 
samkeit tritt, sobald ein gewisser Siittigungsgrad des Organismus m it Thyroxin er- 
reicht ist; ein anderer Grund diirfte in der tfberspannung des vegetativen Nerven- 
systems bei diesem Kranklieitszustand liegen, das auf den Nahrungsreiz dann nicht 
mehr voll reagieren kann. — Die verminderte spezif. dynam. Wrkg. bei den Hypo- 
thyreosen ist in der allgemeinen Schwaehe des Stoffwechsels u. des vegetativen Nerven- 
systems begriindet, die fiir dieses Krankheitsbild charakterist. ist. (Ztschr. ges. exp. 
Medizin 69 . 321—36.11/1.1930. Moskau, Klin.-endokrin. Abt., Mediko-biol. Inst.) W a d .

T. Kamei und T. Sasaki, Ober den Einflu/3 der verschiedenen innersekretorischen 
Organe auf den reduzierten GlutalhioJigehalt der verscliiedenen Organe. Verss. an R at ten. 
Bei Schilddrusenfutterung (0,005 g pro Tag) Vermehrung des reduzierten Glutathions 
jn Geliirn, Niere u. besonders Leber, etwas in Milz u. Hoden. Naeh Schilddriisen- 
exstirpation erfolgt eine Verminderung des Glutathiongeh. im Gehirn; in den ubrigen 
Organen is t  es vermehrt; Milzexstirpation hat ahnliche Folgen wie Schilddrusen- 
entfernung. Hodenentfernung hat keine Veriinderung, Ovarienentfernung eine leiehte 
Vermehrung in  Leber, Niere u. Herz u. Haut zur Folgę. Fiitterung m it Hodenpulver 
oder m it Ovarialzwischengewebe fiihrt zu einer Verminderung des Glutathiongeh. 
in  den meisten Organen. (Folia endocrinologiea Japonica 5. 72— 74. 20/10.1929.) W a d .

Georg Abraham, Hormone w id  Brustdruse. E in ezperimenteUer Beitrag zur 
Frage der Sexualinkrete. Die Injektion von Ovarialhormonpraparaten (Me r c k ) 
brachte bei mannlichen u. weiblichen Sauglingen die Colostralsekretion von neuem  
in  Gang, wenn diese kiirzer ais 14 Tage sistiert hatte; es konnte bei einer accessor. 
Mamma in  der Aehselhóhle einer Amme typ. Colostralmilch erzeugt werden. Der 
Sekretion ging eine Schwellung der Drusen vorauf; die Sekretion setzte beim Auf- 
horen der Injektionsserie ein. (Med. Klinik 26. 164. 31/1. 1930. Prag, II. Dtsch. 
Kinderklin., Univ.) W vDEHN.

Tokutaro Yasuda, Einflufl der Geschlechtsdrusen auf die Oxydasen in  einigen 
Organen. Ober die Wirlcung des Ovars. Entfernung der Ovarien fiihrt beim 
ausgewaehsenen Tier innerhalb 2—3 Monaten zu einer deutlichen Verminderung 
der Oxydasen in Herz, Leber u. Niere. — Fiitterung mit Gesamtovar steigert den 
Oxydasegeh. in  allen Organen; Fiitterung mit Corpus luteum senkt den Oxydasegeh. 
in  Niere, Leber u. besonders Herz u. steigert den des Uterus erheblieh; Fiitterung 
m it interstitiellem Gewebe hat den entgegengesetzten Effekt wie Corpus luteum. —  
Injektion von Follikelsaft ist ohne EinfluB auf die Oxydase in Herz, Niere, Leber, 
steigert den Oxydasegeh. im Uterus. (Folia endocrinologiea Japonica 5. 63— 65. 
20/10. 1929. Kyoto, Med. Klin. Univ.) W a d e h n .

R . Bourg, E in neuer Test fur die spontanen und experimentellen Yeranderungen 
beim Ostrus der Maus. Im Uterusepithel finden sich Fetteinlagerungen, die wahrend 
des Ostrus yerschwinden u. beim Mctóstrus wieder auftraten. (Compt. rend. Soc.

T. F. Gallagher und Fred C. Koch, Das Hodenhormon. Stierhoden werden 
fein zerrieben u. 4 Tage lang mit der 4-fachen Gewiehtsmengo 96% ig. A. extrahiert. 
D ie alkoh. Lsg. wird eingeengt u. die entstehende wss. FI, mit Bzl. ausgezogen. Der 
Riickstand vom Bzl. wird 24 Stdn. mit Aceton bei — 10° extrahiert. Der akt. Stoff 
geht in das Aceton. Aus 29 kg Hoden wurden 20 g Acetonriickstand erhalten. In  
Hexan lósen u. diese Lsg. mit 70%ig. A. ausziehen; A. verdunsten, wss. Lsg. aus- 
iithem, A. m it 10%ig. NaOH-Lsg. ausziehen. Der Riickstand vom A. is t hochaktiv.
0,01— 0,03 mg 5 Tage lang taglich kastrierten Leghornliennen injiziert, erzeugen ein  
deutliches Wachstum des Kammes. (Journ. biol. Chemistry 84 . 495—500. Nov.
1929. Chicago, Departm. of Physiol. Chem. Univ.) W a d e h n .

J. B. Collip, Eine bluldrucksteigemde Substanz aus Slierprostata. Aus Stier- 
prostata liiBt sich eine Substanz mit adrenalinahnlicher Wrkg. gewinnen. Frische 
Drusen werden gemahlen u. mehrere Stdn. mit dem doppelten Vol. A. extrahiert. 
Filtrieren, im Vakuum auf Vio einengen, wss. Lsg. mit NaCl sattigen, filtrieren, F iltrat 
mehrfach m it absol. Aceton ausziehen, Aeetonlsg. im Yakuum einengen, die ent
stehende wss. Lsg. mit A. extrahieren. Die bleibende wss. Lsg. entspricht in ihrer 
physiolog. A ktivitat einer Adrenalinlsg. 1:3000. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 2 3 . 
Sect. 5. 165— 68. Mai 1929. Mc Gili Univ., Departm. of Biochem.) W a d e h n .

Biol. 1 0 2 . 592— 93. 22/11. 1929.) W a d e h n .
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E . Dingem anse, S. E. de Jongh, S. Kober und Ernst Laguer, tlber krysta l- 
linisches Menformon. Es gclang bereits vor langerer Zeit, Menformon so w eit zu rcinigcn, 
daB 1  g  10 Millionen Mauseeinheiten enthalt. D ie Róntgenspektrogramme erwiesen 
die kryst. Natur der damals erhaltenen Ndd. B ei der Aufarbeitung groBerer Ansatze 
■wurde die Erkenntnis, daB das Menformon eine Art Siiurecharakter Łat, benutzt und 
auch Makrokrystalle vom angegebenen Reinheitsgrad dargestellt. F. 240°. C =  78,6% , 
H  =  8,26%- In ■wenig Bzl. gel. Menformon wurde an Fullererde absorbiert, diese 
Erde m it Bzl. ausgekocht u. der Riickstand vom Bzl. in  viel PAe. ausgegossen. 
N ach Abkiihlen wird die zunachst entstandene Trubung zu einem festen Nd.; dieser 
■wird in  70% ig. A . nach Zufiigung yon KOH aufgenommen u. die alkal. Lsg. m it Bzl. 
ausgeschuttelt. Ansauern der alkal. Lsg. u. erneut m it Bzl. estrahieren. Das jetzt. 
gereinigte Menformon geht in das Bzl. Beim Abdampfen des Bzl. scheiden sich Kry- 
stalle ab, die sich aus 70% ig. A. umkrystallisieren lassen; Nadeln oder Blattchen. 
B ei Spreitungsverss. der Krystalłe in monomolekularer Schicht auf W. ergeben 
sich sehr zarte Hautchen. Der Grad der Spreitung laBt yermuten, daB Menformon 
nicht mehr ais 25 C-Atomo enthalt. —  Mit SbCl6 in  CHC13-Lsg. gibt Menformon nur 
eine schwache Farbung, der von M a r r i a n  beschriebene Alkohol aus Schwangeren- 
harn eine braunroto Farbę u. nach langerem Stehen einen dunklen Nd. —  Mit den 
Menformonkrystallen lassen sich die wesentlichen biolog. Wrkgg., die friiher m it 
unreinen Substanzen aufgefunden wurden, ebenfalls auslosen: Brunst, Wachstum  
jugendlicher weiblicher Genitalien, antimaskulino Wrkg., Wachstum der Mamma 
bei mannlichen Tieren. (Dtsch. med. Wchschr. 56 . 301— 04. 21/2. 1930. Amsterdam  
u. Oss, Pliarmakother. Labor. Univ. u. Unters.-Labor. der N . V. Órganon.) W a d e h n .

A. Lipscliiitz, S. Veslmjakov und E.-A. W ilckens, Das Follikulin im  Harn  
gravider Kuhe. Im Harn schwangerer Kiike wurden im Maximum 700 Mauseeinheiten 
gefunden. (Compt. rend. Soo. Biol. 1 0 2 . 625— 26. 29/11. 1929.) W a d e h n .-

Thales Martins, Hormonale Veranderungen bei parabiotisclien Tieren. tJber- 
gang der Ovarialhormone vom normalen T ier in  das kastrierle. Wird ein n. Ratteń- 
weibchen m it einem kastriertcn Weibchen parabiot. yerbunden, so yerlangert sich 
anfiinglich der Brunstcyclus beim n. Tier. Spiiter gerat auch —  durch tlbertritfc des- 
Brunsthormons —  das kastrierte Weibchen in  den Ostrus. (Compt. rend. Soc. Biol.
1 0 2 . 605—06. 22/11. 1929.) W a d e h n .

Max Lieb, tlber die Ovarialprdparate Bislomensin und Agoinensin. Sistomensin  
erwies sich bei Menorrhagien aller Art ais das regulierende Prinzip, wahrend Agomensin 
in  den meisten Fallen von Amenorrhóe u. Oligomenorrhóe die Blutung herbeifuhrte 
bzw. yerstarkte. Beide Ovarialpraparate leisten auch auBerhalb der Klinik dem prakt. 
Frauenarzte gute Dienste. (Wien. med. Wchschr. 80 . 220— 21.1 /2 .1930 . Graz.) F r a n k .

Max Aron, Folgerungen aus den Ergebnissen der Hypopliysenextraktinjektionen- 
auf die Funktion der Schilddriise und aus den morphologischen Vercinderungen. Die 
Drusenfunktion der Schilddrusenzellen scheint einem Cyclus untcrworfen. Das erste 
Stadium fiihrt zu einer vólligen Entleerung des Kolloids; erst dann beginnt Sekretion 
neuen Kolloids in  die geleerten GefiiBe. D ie einzelnen GefaBe der Driise durchlaufen 
ihren Cyclus unabhangig yoneinander. Dieser Cyclus findet seinen morpholog. Aus- 
druck in  Veranderungen des> Epithels. Das Kolloid wird aus den Epithelzellen nicht 
direkt in den Kreislauf sezem iert, sondern nur in  den Follikel. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 103- 148— 50. 24/1. 1930.) W a d e h n .

Bernhard Zondek, Untersuchungen zur Funktion des Hypophysenvorderlappens. 
D ie Schwangerschaftsrk. nach A sch h e im -Z o n d ek  hat sich bei einer groBen Reihe 
von Nachprfifungen auf das trefflichste bewahrt. —  Das aus dem Harn Schwangerer 
gewonnene Prolan  is t  keine einheitliche Substanz. Man muB unterscheiden: das 
Hormon der Follikelreifung (Prolan A ), das durch diese Reifung die Entstehung des 
weiblichen Sexualhormons (Follikulin) in  den follikularen Zellen veranlaBt, u. das 
Hormon der Corpus-luteum-Bldg. (Prolan B). Dieses Hormon bewirkt Luteinisierung 
auch am nichtreifenden Follikel u. hemmt dadurch die Eireifung. Prolan A  is t (auBer 
im Schwangerenharn) nachzuweisen im Harn beim Funktionsausfall der Sexual- 
driisen (Kastration, Klimakterium). Das Erscheinen des Prolans A  im Harn ist ein 
sicheres Anzeichen fur das Aufhóren der Sexualfunktion. Weiter tritt Prolan A a u f  
im  Harn von Tumorenkranken; in 81,8% der untersuchfcen Falle von Genitalcarcinom 
war es im  Harn nachzuweisen. Der Nachweis yon Prolan A  hat bei Carcinomyerdacht 
daher einen gewissen Wert. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 300— 01. 21/2. 1930. Berlin- 
Spandau, Gyn.-geburtsh. Abt. Stadt-. Krankenh.) W a d eh n .
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Chas. W. Turner und. I. S. Slaughter, Die physiologische Wirkung von Hypo- 
physenhinterlappeneztraJct auf die Laclalion der Brustdriise. Kiihe wurden % Stde. 
nach dem Naehmittagsmelken erneut gemolken; die Wiedermelkung ergab Milch 
zwischen 93 u. 123 ccm (Fett zwischen 4,7 u. 7,2%). In einer Serie wurde einmal 
in der Woche sofort nach der Melkung Pituitrin injiziert, u. zwar steigend von 2— 10 ccm. 
Dio Wiedermelkung nach 30 Min. gab Milchmcngen von 233 (Fettgeh. 5,45%) 
bis 803 ccm (Fettgeh. 7,10%) Milch. Das Pituitrin fiilirte also zu einer Ent- 
leerung dor im Euter enthaltenen Residualmilch. Die 12 Stdn. nach der Pituitrin- 
injektion ermolkene Milch sank in der Versuchsreilie von 5,2 1 (3%  Fett) auf 2,3 1 
(1>4% F ett); nach 24 Stdn. wurden normale Milchmengen ermolken. Pituitrin erzeugt 
also eine Toriibergehende Senkung der Milchsekretion. (Journ. Dairy Science 13.
8— 24. Jan. 1930. Columbia, Missouri, Dept. of Dairy Husbandry, Univ.) W a d .

Em erich Schill und Josef v. Fernbach. Uber die Wirkung des Hypophysen- 
hinterlappenexlrakles auf den respiraiorischen StofficecJisel. Bei Verss. an Gesunden 
war nach Injektion von V*—1 ccm Pituitrin der Gaswechsel nicht einheitlich verandert. 
Eine miiCige Erhohung des 0„-Verbrauchs trat ein in 2, eine Erhohung des C 02-Ver- 
brauchs in  3 unter 5 Verss'.; der respirator. Quotient nahm in 4 Verss. ab, ebenso die 
Atm ungszahl; die Atemziige werden tiefer. — Bei Erkrankung des Hypophysenhinter- 
lappens lóst Pituitrin haufiger eine stoffwechselsteigernde Wrkg. aus. Die Ursache der 
Stoffwechselsteigerung liegt in  der erhóhten Arbeit von Gallenblase, Darm u. Niere. 
(Ztschr. ges. exp. Medizin 67. 551— 57. 15/10. 1929. Budapest, I. med. Klin. P aza ian y  
P E T E R -U niy .) WADEHN.

Bernhard Zondek, Uber die Hormone des Hypopliysenvorderlappens. I . Wachstums- 
liormon, Follikelreifungsliormon (P rolanA ), Luteinisierungshormon [Prolan B), Stoff- 
■tcechselhormon'! Der Vorderlappen der Hypophyse produziert mehrere Hormone: 
das Wachslumshormon von E van s, das Prolan u. wahrscheinlich ein Stoffwechselhormon. 
Das aus dem Schwangerenharn gewonnene Protonpraparat ist kein einheitliches Prod. 
Man muB unterscheiden zwischen Prolan A , dem Follikelreifungsliormon u. Prolan B, 
dem Luteinisierungshormon. Ais Testobjekt fiir beide Hormone dient dio infantile
3— 4 Wochen alte Maus. Die Injektion erfolgt in 6  Portionen, auf 2 hintereinander- 
folgendc Tage verteilt. Zur Prufung auf ProlanA  wird der Scheidenabstrich taglich 
zweimal, ab nachstem Tag der letzten Injektion, vorgenommen, das Tier am 5. Tag 
vom  Beginn des Vers. getotet. Die Oyarien sind vergróBert, hyperamisch, die Ober
flache is t  uberragt von hirsekomgroCen, blasigen Erhebungen =  vergroBerte Follikel; 
Uterus is t  glasig aufgetrieben, hypcramisch, mit Sekret zum Teil strotzend gefiillt. 
D ie Schleimhaut der Vagina zeigt den typ. Brunstaufbau, d. h. 10— 12 Keihen poly- 
gonaler Zellen m it Verhornung der obersten Zellagen. Scheidensekret zeigt reines 
Schollenstadium. Am kastrierten Tier darf keine Wrkg. an Uterus u. Scheide auftreten. 
Dio E in h eitis t definiert ais diejenige kleinstcMenge, die, auf 6 Portionen verteilt, inner- 
halb 36 Stdn. injiziert, 100 Stdn. nach Beginn der Injektion bei der infantilen Maus 
Follikełreifung u. sekundar Brunstrk. auslóst. —  Prolan B. Oyarien sind vergro£ert, 
hyperamisch, die Oberflache uberragt von hirsekorngroBen, gelblichen Vorwólbungen 
(Luteinkórper). Die luteinisierten Zellen umschliefien meist das Ei, ohne daB der 
Follikel yergroBert zu sein braucht. Der Uterus ist dunn, nicht yerandert. D ie Scheiden- 
schleimhaut is t  nicht aufgebaut, sie zeigt die Verhaltnisse der infantilen Scheide. Das 
Scheidensekret zeigt das Stadium des Diostrus. Am kastrierten Tier darf keine Wrkg. 
am Genitalapp. auftreten. Eine Einheit ist diejenige kloinste Menge, die 100 Stdn. 
nach der Injektion (Injektionstechnik wie bei Prolan A ) im Ovarium der infantilen Maus 
einen Follikel in  einen Luteinkórper umwandelt. —  Es ist noch unbekannt, welches 
der beiden Hormone die so charakterist. Blutpunkte im Ovar erzeugt. Der Follikel- 
sprung scheint durch keines der beiden Hormone bewirkt zu werden. —  Der Cyclus 
bei der weiblichen Sesualfunktion spielt sich in folgender Reihenfolgc ab: P rolanA  
bewirkt die Follikełreifung u. damit die Produktion des Follikulins. Das Follikulin 
baut die Uterusschleimhaut bis zum Beginn der Sekretionsphase auf. Jetzt sezem iert 
die Hypophyse das Prolan B; dieses bewirkt die Umwandlung der Granulosezellen 
des Oyars in  Luteinzellen. Die Luteinzellen produzieren das yon Co r n e r  entdeckte 
Hormon Lutin. Das Lutin  bewirkt die Proliferation der Uterasschleimhaut fiir die 
Nidation des befruohtcten Eies. (Klin. Wehschr. 9. 245—48. 8/2. 1930. Berlin-Spandau, 
Geburtsh.-Gynakol. Abt. Stadt. Krankenh.) . . .  .

Max Rosenberg Zur Sclmupfpuhiertherapie des Diabetes insipidus m it verschiedenen 
Hypophysenhinterlappenpraparaten. Die Schnupfpulverbehandlung von idiopath.

125*



1 9 5 6  Es. T ie b p h y s i o ł o g ie .  1 9 3 0 .1 .

Diabetes-Insipidus-Kranken m it Hypophysenhinterlappenpraparatcn bat sich ais 
Dauertherapie in  der iiberwiegenden Melirzahl der Fiille bewahrt. (Klin. Wchsclir. 9. 
152— 56. 25/1. 1930. Berlin-Westend, I. Innere Abt. Stadt. Krankenhaus.) W a d e h n .

J.-E. Abelous und R. Argaud, tJber die Bildangsstatte des Adrenalins, Substanz 
des Markes oder der Rinde der Nebenniere. Bei Schafen, dereń Nebennierenmark durch 
eine Infektion zerstórt worden war, gab die Nebennierenrinde starkę Adrenalinrk. —  
Wird Nebennierenmark zerrieben, der Brei m it dem gleichen Vol. NaCl-Lsg. versetzt 
u. 24 Stdn. stehen gelassen, so vermindert sich in  der Probe der Adrenalingeh.; z. B. ent- 
hielt eine Probe bei Beginn 0,340 g Adrenalin, nach 24 Stdn. nur noch 0,330 g. LaBt 
man einen Brei aus Nebennierenrinde unter denselben Bedingungen 24 Stdn. stehen, 
s o T e r m c h r t  sich der Adrenalingeh. z. B. von anfiinglich 0,077 g auf 0,104 g. Unter 
diesen experimentellen Verhaltnissen findet eine Adrenalinbldg. nicht im Nebennieren
mark, sondern in  der Nebennierenrinde statt. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 3 . 129— 30. 
24/1. 1930.) W a d e h n .

Carl F. Cori und Gerty T. Cori, Der Mećhanismus der Adrenalinwirkung. 
IV . Die Einwirkung von Adrenalin auf die Milchsaurebildung und Blulzuckerausnulzung. 
(III. vgl. C. 1929. I. 767.) Kaninchen erhielten 0,2 mg Adrenalin pro kg subcutan 
injiziert. Der Milchsauregeh. des Blutes, der n. 1 1  mg-% betragt, steigt in 1  Stde. 
auf den durchschnittlichen Maximalwert von 74 mg-°/0, u. kelirt erst allmahlich in  den 
nachsten 5 Stdn. auf den Ausgangswert zuruck. Der Hóhepunkt der Blutzucker- 
steigerung wird innerhalb 2 Stdn. erreicht, der Blutzucker sinkt entspreehend der 
Milchsaure ab. Wird Insulin (15— 40 Einheiten pro Tier) gleichzeitig m it Adrenalin 
gespritzt, so is t  die Blutzuckerstngerung vermindert oder aufgehoben. Auf die 
Steigerung des Milchsaurespiegels im B lut ist aber das Insulin von selir geringem EinfluC. 
Im  Durchschnitt sind die Werte 14% geringer ais wenn Adrenalin allein injiziert wird; 
im iibrigen verlaufcn die Kurven parallel. Im arteriellen B lut is t der G«h. an Milch
saure in der Norm um ein weniges (0,3 mg) hólier ais im venósen, nach der Adrenalin- 
injektion steigt der Milchsauregeh. des venosen Blutes starker an ais der des arteriellen. 
Nach 1/ 2, 1, 2 u. 3 Stdn. betragt die Differenz (Milchsauregeh. des Venenblutes/Milch- 
sauregeh. des Artericnblutes) 11,7, 10,4, 10,0 u. 7,1 mg-%. D ie unter der Adrenalin- 
wrkg. entstehende Milchsaure stam m t also aus den Muskeln. Der Unterschied im 
Blutzuckergeh. des arteriellen u. venósen Blutes bleibt wahrend der ganzen Dauer 
der Adrenalinhyperglykamie zwischen 5 u. 7 mg-%, is t also der Norm entspreehend. 
Anders is t es, wenn eine Hyperglykamie durch mehrfache Glucosegaben erreicht wird. 
D ie Differenz betragt in  diesem Fali das 3-fache der Norm. Wahrend der Adrenalin
hyperglykamie wird also wesentlich weniger Zucker von den Muskeln dem Blutstrom  
entzogen ais bei der alimentaren Hyperglykamie. Um  eine Hyperglykamie durch 
Zufuhr yon Glucose zu erzielen, die ebenso stark is t wie die Adrenalinhyperglykamie, 
miissen 2,5 g Traubenzueker pro kg Tier in der Stde. intravenós injiziert werden. Bei 
der Adrenalinhyperglykamie kónnen derartigc Mengen Glucose von der Leber nicht 
geliefert werden, da dazu der Glykogenvorrat nicht auslangt. D ie Adrenalinhyper- 
glykamie wird dadurch bedingt, daB die Gewebe weniger Zucker verbrauchen, u. sich 
so die Mobilisierung einer maBigen Glucosemenge in  einer ankaltenden Blutzucker- 
steigerung bemerkbar macht. (Journ. biol. Chemistry 84 . 683— 98. Nov. 1929. Buffalo, 
State Inst. for the Study of Malign. Disease.) W a d e h n .

Carl F. Cori und Gerty T. Cori, Die Wirkung des Adrenalins auf den Zucker- 
gehalt des arteriellen und- renosen Blutes beim Menschen. D ie Hyperglykamie, die der 
subcutanen Injektion von 1 mg Adrenalin folgt, liat keine Veranderung der Differenz 
des Zuckergeh. zwischen arteriellem u. yenosem B lut zur Folgę. (Journ. biol. Chemistry 
8 4 . 699—701. N o y . 1929. Detroit, State Inst. for the Study of Malignant Disease.) W a d .

M. Loeper, A. Lemaire und J. Patel, Die Wirkung des Adrenalins auf den 
Druck der Spinalflussigkeit und den vendsen Blutdruck beim yohimbinisierten Rundę. 
Nach intravenóser Injektion von 0,05 mg Adrenalin erhóhen sich beim n. Hunde 
arterieller u. venóser Blutdruck u. der Druck in  der Spinalfl. in  gleichsinniger Weise; 
der Spinaldruck ist 3 Min. lang um 4— 5 cm Wassersaule Yermehrt. —  Beim yohimbini
sierten Hunde (1— 2 mg pro kg) folgt der Adrenalininjektion eine Senkung des arteriellen 
Blutdruckes; der venóse Druck u. der Druck der Spinalfl. steigen an, letzterer 3 l/2 Min. 
um 6 cm Wassersaule. Es folgt daraus, daB die Druckstcigerung der Spinalfl. nach 
Adrenalin unabhangig von der arteriellen Blutdrucksteigerung ist; sie erscheint viel- 
mehr abhangig vom venósen Blutdruck, der durch Yohimbin nicht verandert wird. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 2 . 891— 982. 20/12. 1929.) W a d e h n .
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A. M. Afileck. Die Wirbung Jungę fortgesetzter Zufiihrung von Adrenalin. K a - 
ninchcn vertragen die tagliche Injektion von 0,5— 2 mg Adrenalin iiber 120 Tage ohne 
Schadigung; dio Hyperglykamie, die jeder Injektion folgte, blieb im Laufe dieser Zeit 
ihrer Art nach unverandert. Die Glykosurie war der Starko u. Dauer nach ganz un- 
abhangig von der Starkę u. Dauor der Hypcrglykamie oder der ausgesehiedenen Harn- 
menge. Der Sehwellenwert der Niere fur Zucker schwankt also wiihrend der Dauer 
der Adrenalinzufuhrung von Tag zu Tag ganz erhcblich. (Joum . Pharmacol. exp. 
rherapeutics 06. 301—09. Juli 1929. Edinburgh, Departm. of Physiol. Univ.) W a d e h n .

KI. Gollwitzer-Meier, Untersuchungen iiber die Vcranderung des venosen Riick- 
flusses durch Adrenalin . Fur die Best. des venósen Riickflusscs zum Herzen goben die 
Veranderungen des Herzminutenvolumens u. des Druckes in der Cara inferior u. 
superior zusammen betrachtet ein gutes MaB ab. Bei Injektion von 0,5 mg Adrenalin 
in  die Jugularis von Hunden (otwa 17 kg schwer) nimmt der venose RuckfluB zu. Der 
Venendruck steigt selbst dann, wenn das Minutenvolumen sofort zunimmt. Der Riick- 
fluB zum Herzen ist also anfangs durch die GefaBwrkg. des Adrenalins gróBer ais dio 
Blutmenge, die durch das Herz bcfórdert wird. Die Anpassung des Herzens findet erst 
allmahlich statt. Die RiickfluBfórderung geschieht hauptsachlich durch das extra- 
splanchnische Gebiet. (Ztschr. ges. exp. Medizin 69. 367— 76. 11/1. 1930. Frank
furt a. M., Med. Klin.) W a d e h n .

R. R afflin  und P. Saradjichvili, Adrenalin und Acidose. (Vgl. C. 1928.
II. 1348.) Nach intravenóser Adrenalininjektion erfolgt eine Polyurie m it Verminderung 
der Cl-Ausscheidung, pn im Blut steigt leicht an, pn im Harn neigt zur Verminderung. 
Bei subcutaner Injektion des Adrenalins ist die Wrkg. auf Harn- u. Cl-Ausscheidung 
dieselbe, dio pn-Werte im Blut u. Harn sinken beide ab. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 
560— 61. 22/11.1929.) W a d e h n .

Max Aron, Uber die Undurcldassigke.it der Płacenia fiir die auf die Schilddriise 
einwirkende Hypophysenvorderlappensubstanz. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 151— 52. 
24/1. 1930.) W a d e h n .

Max Aron, Histologische Besonderheiten der Reaktion der Schilddriise auf Eztraktc
des Hypophysenvorderla/ppens. Die Injektionen von Hypophysenvorder]appenextrakt 
fuhren beim Meerschweinchen, Hund u. Kaninchen zu einem Termehrten AbfluB des 
Schilddrusenkolloids, der eine vóllige Erschópfung der Follikel zur Folgo haben kann. 
Dor geringo Inhalt der Follikel ist dann kaum noch anfarbbar. Dieser AbfluB des 
Kolloids is t von einer bedeutsamen Voranderung im Aufbau der Gefiiflzellen begleitet. 
Sie nehmen erheblich an Umfang zu u. nehmen ein zyłindr. Aussehen an. Der Periode 
der Erschópfung folgt eine Periode der Neubldg. des Kolloids. Dieses Kolloid ist, ent- 
gegen dem gewohnten Anblick, gekórnt; diese Kórnung verschwindet erst allmahlich. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 103. 145—47. 24/1. 1930.) W a d e h n .

Robert Platt, Uber die Behandlung des Morbus Basedow m it Ergotamin. Die 
Behandlung Basedowkranker mit Ergotamin bringt mit Ausnahme vorubergehender 
Verminderung der Pulsfrequenz keine deutliche Verbesserung der Symptome u. des 
Grundumsatzes. Gelegentlieh traten gefahrliche Nebenerscheinungen auf. (Klin. 
Wchschr. 9. 258— 60. 8/2. 1930. Sheffield, „Royal Infirmary“.) W a d e h n .

Max Aron, Einwirkung des Hypophysenwrderlappens auf die Schilddriise bei 
dem Meerschweinchen. Die Entw. u. die Funktion der Schilddriise werden angeregt u. 
geleitet durch den Hypophysenvorderlappen. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 682— 84. 
29/11. 1929.) W a d e h n .

J. H. Gaddum, Quantitative Untersućhungen iiber Thyroxin und verwandte Sub- 
stanzen. II . Einwirkung auf den Sauerstoffverbrauch von Ratten. (I ygl. C. 1 9 2 8 .1. 1676.) 
Verss. m it auf synthet. Kost gehaltenen miinnlichen Ratten. Der 0 2-Verbrauch in  der 
Ruhe betrug 14,44 ±  0,07 ccm kg/Jlin. — Am wirksamsten is t Thyroxin, wenn es 
subeutan in  sehwach alkal. Lsg. injiziert wird; die intravenóse Injektion solcher Lsg., 
oder die subcutane Injektion einer wss. Thyroxinemulsion (4 mg) hatte fast keine Wrkg. 
Bei thyreoidektomierten Ratten ist die Wrkg. kleiner ais bei n. Tieren. l-Thyroxin 
ist 1,5—3-mal wirksamer (je nach der GróBe der Dosen) ais d-Thyroxin. Thyreoglobulin 
hat bei subcutaner Zufiihrung etwra den gleichen Effekt wie eine Menge l-Thyroxin 
mit demselben Gesamt-J-Geh. Peroral verabfolgt ist die Wrkg. des Thyreoglobulins 
stórker ais die des Thyrosins. Glycylthyroxin u. Alanylthyroxin hatten in  aquivalenten 
Dosen parenteral u. peroral dem Thyroxin sehr iilinliche Wrkgg. N-Aeetylthyroxin  
u- D iacetylthyroxin muBten in wss. Emulsion subeutan injiziert werden u. hatten  
kraftige n . langdauernde Vermehrung des 0 2-Verbrauchs zu Folgę. Thyronin,
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Thyroxamin, DijodotliyTosin u. /?,/^Di-(3,5-dijodo-4-hydroxyphenyl)-alanin hatten  
keine Wrkg. 3,5,3',5'-Tetrabromthyronin hatte einen. dem Thyroxin gleichsinnigen, 
aber wesentlich schwacheren Effekt. (Journ. Physiol. 6 8 . 383— 405. 27/1. 1930. London, 
Hampstead, National In st. f. Med. Res.) W a d e h n .

A. T. Cameron und J. Carmichael, Die A n w ndung des Ratlentests auf syn- 
thetische Thyroxine. D ie synthet. Thyrosine verschiedener Hersteller hatten, am  
Rattenwachstumstest gepruft, denselbcn Wirkungsgrad. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 
23. Sect. 5. 169— 75. Mai 1929. Univ. of Manitoba. Departm. of Biochem. Fac. of 
Med.) W a d e h n .

Georges Fontes und Max Aron, Qualitative und quanlitalive Wirkung des syn-, 
thełischen Thyroxins. Sain Einflu/3 auf die Metamorphose von Froschlaruen. Dosen 
von 0,4— 2 mg Thyroxin HOFFMANN-LA R o c h e  auf 100 ccm fiihren innerhalb 6  bis
7 Tagen zur vólligen Metamorphose; ein Unterschied zwischen der Wrkg. dieser u. 
noch hóherer Dosen is t nicht zu beobaehten. Niedrigere Dosen, 0,2—0,05 mg, fiihren 
eine langsamer verlaufende Metamorphose herbei, die auf einem geringeren Grade der 
Umwandlung stehen bleibt u. in  diesem Zustand woehenlang verharrt; es kommt 
nicht zu einer Riickbldg. des Schwanzes. Noch kleinereKonzz. Thyroxin, 0,05— 0,01 mg, 
verursachen eine mehr oder minder deutliche Entw . der VorderfuBe, ohne sonstige 
Veranderungen. Konzz. von 0,005— 0,01 mg regen nur die glykogenbildende Tatig- 
keit der Leber an. Noch geringere Konzz. haben keine nachweisbare Wrkg. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 102. 679—82. 29/11.1929.) W a d e h n .

Hammerschlag, Behandlung der Eklampsie m it T liyroxin. K u s t n e r  besehrieb, 
daB durch Injektion von Thyroxin 2 Falle von Eklampsie im 7. Schwangerschafts- 
monat geheilt wurden. D ie Friichte starbcn in  unmittelbarcm AnschluB an dio B e
handlung ab. Es is t anzunehmen, daB gerade dieses Absterben derFrucht den gunstigen 
Verlauf der Erkrankung bedingte, da fast stets der aus irgendeinem Grunde erfolgte 
Tod der Frucht Heilung bringt. Eine spezif. Wrkg. des Thyroxins steht dahin. (Klin. 
Wchsehr. 9. 261. 8/2. 1930. Berlin-Neukolln, Brandenbg. Landesfraucnklinik.) W a d .

Bernhard Mortimer und A. C. Ivy, Versuche iiber Pankreas. Yersiich, die 
Methode Mellanbys zur Reinigung und Isolierung des Secretins zu wiederholen. D ie Vor- 
schrift M e l l a n b y s  (C. 1929. I. 765) wurde bei der Naehpriifung genau inne gehalten. 
Die Ausbeuten an akt. Substanz waren ganz unbefriedigend. D ie Sehwierigkeit liegt 
in  der mangelnden Kenntnis der naheren Bedingungen bei der Absorption des Secretins 
an die „Gallensalze“. (Amer. Journ. Physiol. 91. 220— 24. 1/1. 1929. Northw. Univ. 
Departm. of Physiol. and Pharm. Medic. School.) W a d e h n .

H. J e n se n .E . M. K. Geiling und O. W intersteiner, Isolierung von krystaUi- 
sieriem Insulin aus den Langerhaitsschen Im eln  des Fisches (Dorsch und Rochen) und- 
aus Schweinepankreas. (Vgl. C. 1928. II . 1786.) Aus den LANGERHANSschen Inseln 
von Fischen gelang es relativ leieht, ein krystallisiertes Prod. zu gewinnen, das in 
seiner physiolog. Wirksamkeit u. seinem S-Geli. dem friiher von A b e l  beschriebenen 
„krystallisierten Insulin" gleicht. Mit denselben Methoden gelang es jetzt, aus Schweine- 
panikreas das gleiehe Prod. zu bekommen. Der hóhere Fettgeh. maeht hier besondere 
Sehwierigkeit der Darst. Ausfulirliehe Publikation der Methoden erfolgt spater. (Pro- 
ceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 220— 21. Dez. 1928. Baltimore, Johns Hopkins Univ. 
Pharmacol. Lab.) M e i e r .

Fritz BischofJ und M. Louisa Long, Die Wirkung des Insulins auf den Amino 
sćiurespiegel des Blutes bei Kaninćhen. Bei 8  Kaninchen, die 24 Stdn. hungerten, lag 
der Aminosaure-N zwischen 8,5 u. 14,9 mg-% , am haufigsten bei 10— 11 mg-%- 
Mehrere Blutabnahmen von je 3 ccm am Tag hatten eine weehselnde Wrkg. auf den 
Aminosaure-N, das Mittel aus den maximalen Verminderungen war 9%. B ei 48 Stdn. 
hungemden Kaninchen war der Blutaminosaure-N ebenso hoeli wie bei den 
24 Stdn. hungernden Tieren; die Blutentnahmen senkten aber don Aminosanre- 
spiegel im  Maximum um 27%, im Minimum um 5%, durchschnittlich um 16,5%• —  
Die Injektion von subkonvulsiven Dosen Insulin hatte bei 24 von 25 Kaninchen, die 
24 Stdn. fasteten, keine starkeren Schwankungen des Aminosaure-N zur Folgę ais 
bei n. Tieren. —  Adrenalininjektion hatte ebenfalls keine Einw. auf den Blutamino
saure-N. (Journ. biol. Chemistry 84. 629— 38. Nov. 1929. Santa Barbara, Chemie 
Lab. of the Potter Metabolic Clin., Cottage Hosp.) W a d e h n .

L. Hedon, Uber die Wirkung des Insulins auf den Grundstoffwećhsel bei Zucker- 
hamruhr. Der Grundstoffwechsel steigt beim Hunde nach der Entfem ung der Bauch- 
speieheldruse um etwa 30% an; der Grund hierfur liegt ausschlieBlieh in  der Aus-
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schąltung der inneren Sekretion des Pankreas, Zufiihrung von Insulin senkt sofort 
•den Grundstoffweehsel. Die entgegengesetzte Ansiclit von E l h e r , P t a s z e k  u . S c h e p s  
berulit auf der irrtumlichen Ausdeutung der eigenen Verss. (Compt. rend. Soc. Biol
1 0 3 . 132— 34. 24/1. 1930.) r  W a d e h n .

Erwin Stransky. Lipodystrophie um die und fernab von den Injektionsstellen naeh 
InsjUinbehandlung bei Diabeles mellitus. Klin. Bericht. (Wien. med. Wchschr 80 
133— 34. 18/1. 1930. Wien.) F r a n k .

M. Burger und H. Kramer, Primare Hyperglykamie und Glykogenverarmung 
der Leber ais Folgę interportaler Insulininjektion nacli Untersuchungen am Hund. (Vgl. 
C. 1 9 2 8 . II. 458.) Der intravcnosen Insulininjektion folgt ais erste Phase eine sieli 
iiber 20—30 Min. erstreckende Hyperglykamie, die im Mittel von 21 Verss. ihr Maximuin 
bei 35,3% iiber der Norm hat. Um diese Erscheinung naher zu priifen, werden Hunde 
laparotomiert u. ihnen aus einem Leberlappen 0,5— 1 g Leber ausgestanzt und diese 
sofort auf Glykogen untersucht. Es werdon dann unter fortlaufender Kontrolle des 
Blutzuckers in der Vena jugularis 1—2 Einheiten Insulin pro kg intraportal injiziert; in  
Abstanden von je 10 Min. werden weiterc Probeentnahmen aus der Leber durchgefiihrt. 
Kontrollunterss., die statt Insulin pliysiolog. NaCl-Lsg. verwandten, zeigten, daB 
unter diesen Bedingungen eine wesentliche Anderung des Blutzuekergeh. nieht eintritt. 
D ie Vermehrung betragt in der Jugularis 8,2% des Ausgangswerts. Die mittlere maximale 
Glykogenschwankung nacli unten betragt (7 Verss.) 4,9% des Ausgangswertes. Diese 
Schwankungen riihren von dem verschiedenen Glykogengeh. der einzelnen Leberlappen 
her. Bei den Insulinverss. (15 Yerss.) betrug der Glykogenverlust 28,6%- Die gróBten 
Glykogenyerluste werden bei den Tieren gefunden, die die starksten Steigerungen 
des Blutzuckers naeh der intraportalen Insulininjektion aufweisen. Je reicher an 
Glykogen Leber ist, um so spater setzt die Hypoglykamie ein. —  Der Glykogengeh. 
der Leber von Hunden gleicher Kasse u. gleichen Alters, die unter peinlich gleichen 
Bedingungen gehalten wurden, differiert von 0,397 bis 12%. Es ist daher nicht moglich, 
Vergleiehe zwischen dem Glykogengeh. der Leber insulinbehandelter u. nieht be- 
handelter Tiere zu ziehen, da die genannten natiirlichen Schwankungen die erperi- 
mentellen iiberdecken. (Ztschr. ges. exp. Medizin 67- 441— 50. 15/10. 1929. Kiel, 
Med. Univ. Klinik.) W a d e h n .

A. Bahes, Thymus und Teerkrebs. 6 Kaninchen wurden an der Innenseite des 
rechten Ohres m it Teer gepinselt. 3 Tiere blieben gesund, das Gewicht der Thymus- 
<lriisen dieser Tiere: 0,756, 0,560 u. 0,360 g. Bei 3 Tieren entwickelt sich Krebs, das 
Gewicht der Thymusdriisen: 0,17, 0,09 u. 0,07 g. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 3 . 165— 67. 
24/1. 1930.) W a d e h n .

A. Babes, Thymus und Schilddriise. (Vgl. vorst. Ref.) 6  Kaninchen wurden 
m it Teer behandelt. Bei 4 Tieren wog die Thymusdriise zwischen 0,55 u. 0,36 g, bei 
■den beiden anderen 0,06 u. 0,04 g. Die Schilddriisen der ersten Serie wogen zwischon
0,48 u. 0,45 g, die der beiden letzteren 0,35 u. 0,32 g. Die Schilddriisen der ersten Serie 
hatten mittelgroBe oder groBe Follikel, die viel Kolloid enthielten, die FollŁkel der 
anderen waren klein u. kolloidarm. Die Atrophie der Schilddriise is t eine Folgę der 
Atrophie der Thymusdriise. (Compt. rend. Soc. Biol. 103 . 168— 69. 4/1. 1930.) W a d .

W olfgang Weichardt, tfber Hormmie zweifelhafter Natur. D ie Tatsache, daB 
wss. oder alkoh. Ausziige aus Herz oder Gehirn bestimmte motor. Leistungen zu ver- 
starken imstande sind, berechtigt keineswegs zu der Annahme, daB in den Auszugen 
spezif. Hormone enthalten seien. Es handelt sich vielmehr bei dieser Leistungssteigerung 
um die Wrkg. unspezif. Abbauprodd., die mehr oder weniger in allen Organen vorkommen 
konnen. Wenn die Entdecker der genannten „Hormone" angeben, daB aus den 
anderen Organen auBer Herz u. Hirn, akt. Extrakte sich nicht gewinnen lieBen, so liegt 
dies nur an der Veroachlassigung der ąuantitatiyen Seite des Problems. (Dtsch. med. 
Wchschr. 5 6 . 258—59. 14/2. 1930.) W a d e h n .

H. C. Lueth, A. C. Ivy und G. Kloster, Weilere Yersuche iiber die Wirhumg 
des „Cholecyslokinins (Ygl. C. 1929 . I. 765.) Die kontrahierende Wrkg. des Cholecy- 
■stokinins auf die Gallenblase wurde an 2 Hunden mit geoffnetem Leib durch direkte 
Beobaehtung der Gallenblase bestatigt. Auf das Leberyolumen u. die M otilitat des 
Magens hat Clwlecyslokinin keinen EinfluB, die Wrkg. auf den Darm is t schwankend. 
Ergotamin hat auf die Cholecystokininwrkg. keinen EinfluB; M gS04 (200 mg bei 15 kg 
Hund) hemmt sie. —  Im allgemeinen halt die Wrkg. 10— 60 Min. an, es kommt aber 
auch vor, daB die Erschlaffung der Gallenblase erst naeh 2—3 Stdn. eintritt. Hund 
u. Katze reagieren gut, beim Kaninchen konnte ein Effekt nicht ausgelóst werden*
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(Amer. Joui'n. Physiol. 91. 329— 35. 1/1. 1929. Northwestern Univ. Medic. School, 
Departm. of Physiol. a. Pharm.) WADEHN.

A. C. Ivy, G. Kloster, H. C. Lueth und G. E. Drewyer, tJber die Darstellung 
des „Cholecystokinins“ . (Vgl. vorst. Ref.) Innerhalb 20 Min. nach dem Tode des Tieres 
wird der obere Teil des Darms hcrausgenommen, die Innenseite nach auBen gedreht, 
der Darm auf beiden Seiten zugebunden u. in  0,4%ig. HC11/ 2 Stde. unter gelegentlichem  
Umruhren gelegt. Das Estrahieren wird 3-mal wiederholt. Durch Gaze filtrieron. 
sofort 25 g NaCl auf 100 ccm El. zufugen, den entstehenden ISfd. 1— 12 Stdn. absitzen  
lassen; Nd. abfiltrieren oder zentrifugieren u. ohne ihn zu waschen in %— % des ur- 
spriingliclien Vol. W. 1. Manchmal entsteht keine Lsg. sondern e in e . Emulsion; 
Ph auf 5— 5,5 m it NaOH bringen, wodurch ein flockiger Nd. entsteht, nach ł/ 2— 1 Stde. 
filtrieren. Filtrat- soli klar sein. F iltrat wird m it 20%ig- Trichloressigsaure versetzt, 
so daB dic Lsg. 5%ig. an Trichloressigsaure wird. Nach gutem Umruhren einige Stdn. 
den entstehenden Nd. absetzen lassen, Zusatz von etwas verd. H 2SO,] beschleunigt den. 
Vorgang. Nd. abfiltrieren, m it absol. Aceton u. A. waschen, im Luftstrom trocknen. —  
Der N d. is t vasodilatinfrei u. is t akt. bei intravenóser Injektion von 3— 6 mg beim Hunde. 
Cholecystokinin is t zu l °/0 in  W. 1., 1. in 70% As. E s wird durch 20 Min. langes Kochen 
m it 10%ig. HC1 zerstórt; sehr empfindlich is t es gegen Alkali. In  einer Lsg. von ph =
з,0  is t es monatelang bei 0° haltbar, bei p s  =  5,0 is t  es in  einer Woche inaktiviert. —
Cholecystokinin is t m it Sekretin nicht iden t.; m it Hilfe von absol. A ., in  dem Sekretin
1. ist, ist oine Trennung beider Wirkstoffe móglich. —  Cholecystokinin ist nicht dialy- 
sabel. (Amer. Journ. Physiol. 91. 336— 44. 1/1. 1929. Northwestern, Univ. Medic. 
School, Departm. of Physiol. a. Pharm.) W ADEHN.

H. Zwaardemaker, Gleiclujewiclite und Autom atine. (Vgl. C. 1930. I. 246.) 
Ausfuhrliche Darlegung der Beziehung radioakt. Substanzen zu den Automatinen. 
(Arch. Neerland. Physiol. Homme A nim aus 14. 565— 91. 21/12. 1929. Utrecht.) WAD.

Fritz Bischoff, M. Louisa Long und Melville Sahyun, Untersuchung iiber 
die hypoglykamischen Eigenscliaften von Reglykol, Pankrepatin und P apaya. Reglykol 
(W e s t p h a l ), Pankrepatin  ( A n g l o - F r e n c h  D r u g  C o m p . )  u. P apaya  hatten  
bei peroraler Zufiihrung keinen EinfluB auf den Blutzucker von Kaninchen, Reglykol
и. Pankrepatin  w'aren auch subcutan injiziert, ohne Wrkg. auf den Blutzucker. Es
is t  trotzdem nicht ausgesehlossen, daB diese Praparate einen gimstigen EinfluB auf 
den Diabetes haben; wenn dies der Fali ist, so is t das jedenfalls keine insulinahnliche 
Wrkg. ( Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 36. 311— 17. Juli 1929. Santa Barbara, 
California, Res. Departm., S. Barbara Cottage Hosp.) W a d e h n .

Ake Lundberg, Ober Lecithin, soweit es geeignet is t, die Agglutination im  Blut 
zu hemtnen. E ine feine Emulsion von Ovolecithin in  Verd. 1 : 15  000 henimt im Reagens- 
glas oder verlangsamt in  vivo dio Blutagglutination. (Acta med. Scandinavica 72- 
395— 98. 30/12. 1929. Stockholm, Hosp. Royal des Seraphins, I. Med. K lin .) F. Mii.

Herbert Kahn, Chemische Grundlagen und klinische Bedeutung der Eiweiji- 
differenzierung im  Bluiserum. (Vgl. C. 1929. II. 1173.) (Klin. Wchschr. 9. 262— 63. 
8/2. 1930. Karlsruhe, Chem.-organ.^Inst. Techn. Hochsch.) W a d e h n .

K , Voit, TJntersucliungen iiber den KoMenstoffgehalt des Harns beim Diabetes 
m dlitus. Fiir den Quotienten C : N  im Harn des Stoffwechselgesunden wurde im Mittel 
ein W ert von 0,83 gefunden. Gesamt-C-Bestst. im  Harn von Diabetikern ergaben bei 
einer Reihe von Fallen auch nach Abzug des Zucker- u. Acetonkórperkohlenstoffs 
C-Werte, dio fur eine vermehrte Ausseheidung C-reicher, aber N-armer bzw. N-freier 
Substanzen beim Diabetes mellitus spreehen. Hierdureh wird die Ansicht von B ic k e l , 
daB beim Diabetes mellitus eine dysoxydative Carbonurie vorliegt, bestiitigt. Unter 
Insulin  geht die dysoxydative Carbonurie beim Diabetes mellitus zuriick. (Dtsch. 
Arch. klin. Med. 166. 87— 95. Jan. 1930. Breslau, U niv.) F r a n k .

Agnes Fay Morgan, Clara M. Strauch und Florence Blum e, D ie N atur und 
biologische Verwertbarkeit der Kohhnhydrate der Mandel. Mandeln verschiedener Yarie- 
taten u. verschiedener Ernten zeigen erhebliehe Schwankungen in ihrer quantitativen  
Zus. E in entfettetes Mandelmehl enthalt ca. 30% Kohlenhydrate. Diese enthalten  
27,6%  Rohrzucker, 24,7%  Pentosanen, 13,7% Rohfaser. D ie Gesamtmenge der durch 
Saure spaltbaren Kohlenhydrate betragt 47,8%  der Kohlehydratfraktion. Futterungs- 
verss. an R atten ergabon, daB ein groBer Teil der Kohlenhydrate unverandert mit 
den Faces ausgesehieden wird. E in  kleiner Teil der unverdaulichen Kohlenhydrate 
wird durch die Darmbakterien zerstórt. D ie unverdauliehen Kohlenhydrate wirken, 
ais Lasans. Bei Yerfutterung der Mandelkohlenhydrate an Stelle von Starkę is t  der
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Blutzucker u. der Totalglykogengeh. niedriger ais n. (Journ. biol. Chemistry 85. 385 
bis 404. Berkeley, Univ.) O h l e .

L. Spolverini, TJntersuehungen iiber die Kolloidcliemie der Milch und ihre Fol- 
gerungen in  der praktischen Kinderemahrung. D ie ultramkr. Unters. der Kuhmileh 
zeigt die Ggw. von 2 Micellenarten, dio einen dick u. yeremzelt, die Lactoconen, be- 
stehend aus F ett, u. die andern, sehr klein u. zahlreich, das kolloide Casein. Dagegen 
sieht man in  der Frauenmileh die Caseinmicellen nicht, sondern nur die aus F ett, aber 
viel Ideiner u. in gróBercr Zahl, ein Zeiehen der viel gróÓeren Bestilndigkeit der Kolloide 
der Frauenmileh. D ie Ursaclie ist der erhóhte Geh. an Albumin gegeniiber Casein u. 
nach Gerinnung des ersteren, das ais Schutzkolloid wirkt, etwa nach dem Kochen, 
yerhalten sich beide Milchsorten ahnlich. Die Verss. des Vf.s durch Zusatz von Gummi 
arabieum ais Schutzkolloid eine ahnliche Stabilitat zu erreichen, waren erfolgreich; 
solche Milch wirkte auch aufierordentlich giinstig bei der Sauglingsernahrung u. be- 
seitigte die Verdauungsstórungen infolge fehlerhafter Milchdiat.^wie im einzelnen 
belegt wird. (Lait 10. 21—32. Jan. Rom, Kgl. Uniy.) Gr o s z f e l d .

W ilhelm  stepp, Originalabhandlungen uber die Unentbehrlichlceit der Vitamine 
fiir  das Leben. Inhalt eines Vortrages. (Wien. klin. Wchschr. 43. 65—69. 16/1. 1930. 
Breslau.) F r a n k .

Georg von Wendt, Ist das D-Vitamin eine einJteitlicJie Substanz? Das Vitamin- 
praparat Yitophos (Cr is t a l l o  A. G., Thusis) bessert in einer Menge yon 1 mg Ratten- 
racłiitis. Verfiitterung der 1000-faclien Menge wird ohne jeden Schadcn yertragen; 
die Tiere entwickeln sich bei finer Kost, die bis zur Hiilftc aus Vitophos besteht, sehr 
giinstig. D ies is t sehr auffallend, da die tox. u. die therapcut. Dosis bei Lebertran 
haufig selir eng beieinander liegen, u. eine geringe Steigerung der Vcrfiitterung von Leber
tran iiber das optimale MaB hinaus zu krankhaften Organyeranderungen fiihren kami. 
Unter den Mogliehkeiten zur Erklarung dieser yerschiedenen Verhaltnisse wird auch 
diskutiert, daB mclirere verschiedene Stoffe Yitamin D-Wrkg. entfalten konnen. (Klin. 
Wchschr. 9. 166— 67. Volksernahrung 5. 60—62. 25/1. 1930. Helsingfors, Univ.) W a d .

Frederic W. Schlutz und Mildred R. Ziegler, Ist bestrahltes Mehl, wie es ais 
Marlctware angeboten wird, an Vitamin D angereichert'! Kaufliches bestrahltes Mehl 
heilt nicht Rachitis, wenn es in einer Menge von 10°/o der krankmachenden K ost zu- 
gefiigt wird. (Journ. Amer. med. Assoc. 93. 1466— 67. 9/11. 1929. Minneapolis.) W a d .

Beumer, Die Bedeulung des Lebertrans fur das Kindesalter. Der Lebertran ist 
auch heute noch ein Schutz- u. Heilmittel, dessen Bedeutung fiir das<ganze Waehstums- 
alter kaum 7.u uberschatzen ist. Seine Unzuverlassigkeit oder Unzulangliehkeit hin- 
sichtlieh des D-Vitamingeh. kann ausgeglichen werden durch Zusatz von Vigantol in  
allen in Betraeht kommenden Fallen von Rachitisprophylaxe oder -therapie. Eine 
wesentliche Besohleunigung der Rachitisheilung dureh P ist durchaus unwahrschein- 
lich, der Gebraueh eines auch in Gestalt von Phosphorlebertran differenten Mittels 
sollte ganz aufgegeben werden, zumal in  letzter Zeit von B a c m e is t e r  u . R e h f e l d i ' 
uber sehwere Sehiidigungen bei der Verwendung groBer Gabcn von Phosphorlebertran, 
wie sie bei der H E R M A N N S D O R F E R - D ia t  vorgeschrieben sind, berichtet worden ist. 
(Fortschr. Therapie 6 . 9— 12. 10/1. 1930. Góttingen, Univ.) F r a n k .

Paul Freud, tiber tlmapeutische Versuc1ie m it Vitophos. Klin. Bericht iiber 
siunstige Erfolge bei Behandlung von rachit. u. tuberkulósen Kindern mit Vitophos. 
(Munch. med. Wchschr. 11. 184—86. 31/1. 1930. Wien.) F r a n k .

M. Stechow und L. Wamoscher, Zur Isolierung des antineuritisclien Vitamins. 
Vorlaufige Mitt. Vff. erhielten aus japan. Reisldeie antineurit. wirksame Extrakte, 
„Reishonig“, die, an japan. Reisvógel (Padda oryzovora) in schwerer Ayitaminose 
per injectionem gegeben, diese yollig ausheilten. Die Minimaldosis der ,,Reishonig“- 
Praparate, dereń Herst. kurz mitgeteilt wird, belief sich im allgemeinen auf 0,001 g 
pro die. Im  Gegensatz zu P. A. L e v e n e  (C. 1926. II. 1873) konnten die Vff. aus 
alsdann yorgenommenen Bleiessigfallungen keine wirksame Substanz isolieren, wohl 
aber aus den nach H o f m e is t e r  (C. 1920. II. 14) erhaltenen Fallungen m it Kalium- 
wismutjodid, die an Stelle yon Silbercarbonat besser mit Silberaeetat +  Essigsaure 
zerlegt u. in die Hydrochloride ubergefiihrt wurden. Die Hydrochloride erwiesen 
sich wirksam sowohl per os wie per injectionem, in letzterem Falle in einer Minimal
dosis von 0,0001— 0,00015 g pro die. Das Priiparat befreite nicht nur akut polyneurit. 
Yogel von ’ihren Krampfen, es konnte auch ein Tier bei fortdauemder Fiitterung 
mit autoklaviertem Reis nach Ausbruch der Polyneuritis 5 Wochen lang nicht nur 
dauemd yon Krampfen freihalten, sondern auch yollig ausheilen. (Arch. Pharmazeut.
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Inst. Uni v. Berlin 13. 145—47. 1927. Berlin, U niv., Pharmazeut. Inst. u. H yg. 
Inst. Sep.) . St e c h o w .

J. Hansen, E in Beitrag zur Jodfrage. Bericht iiber Verss. m it 6  Kiihen bei Zu- 
futterung des Jodmineralsalzes Ancora. Es zeigte sich, daB das Jod die Milchertrage u. 
das Lebendgewicht nicbt nennenswert beeinfluBto. 3 Verss. m it Mastschweinen er- 
gaben das Gleiehe. E in Grund zur Empfehlung allgemeiner Jodfiitterung liegt nicht 
vor. (Tierernahrung 1. 119—24. Dez. 1929. Berlin, Landwirtsch. Hochsch.) Gd.

A. Scheunert und J. Rodenkirehen, Becinjluftt die Beifutterung von K J  die 
Zusammensetzung der Darm- und Iiotflora t  Unterscliiede zwischen Tieren, die eine 
Jodzulage erhalten hatten u. den andern bestanden nicht. (Tierernahrung 1. 206— 18. 
Jan. Leipzig, Univ.) GROSZFELD.

Laszló Urbanek, D ie Bedeutung der Erdalkalialkalizitat der Futterasćhe in  der 
P raxis. An Schweinen durchgefuhrte Fiitterungsverss. bestatigen die schon von anderen 
Autoren gemachte Erfahrung, daB auch ein UberschuB an Kall: zu Knochenkrankheiten 
AnlaB gibt. Es wird eine Formel aufgestellt, die aus dem Geli. der Futterasćhe an CaO, 
MgO u. P 20 5 die dem Futterm itteł beizumengende Dosis Kalk angibt. (Mezogazdasigi- 
K u tatisok  2 . 441— 52. Okt. 1929. Budapest, Tierarztl. Hochschule.) H e i n r i c h .

A. Scheunert und K. Bertram, uber Futterung von Milchtieren m it einer aus 
Haferstroh und KrąflfiUtermitteln bestehenden, Vitamin A-annen Ration und dereń Er- 
ganzung. In  einem 400-tiigigen Vers. wurden 3 Milchziegen nur m it Haferstroh, 
Trockensclmitzeln u. Kraftfuttergemisch ohne Heu oder Griinfutter ernahrt. Zur 
Aufrechterhaltung der Milchproduktion war Erganzung m it einem CaO-, P20 5- u. 
NaCl-haltigen Salzgemiseh notwcndig. Ferner war Zugabe von V itam inD  (Vigantol) 
zur Verhutung von Knocliensehaden nótig. D ie Vitam in A-Armut der Ration auBerto 
sich bei einem Tier darin, daB es nicht tragend wurde, bei dem andern, daB es zwei 
to te Lammer gebar, wahrend das dritte bei Zugabe von taglich 10 ccm Lebertran 
neben zwei toten ein lebendes Lamm m it weiterhin n. Entw. zur W elt braehto; sie 
auBerte sich auch in  einer Abnahme des Vitam in A-Geh. der Miloh nach 3 Monaten, 
wogegen Zugabe von Lebertran den Vitam in A-Geh. noch langer auf der Hóhe erhielt, 
bis kurz vor dem Werfen (nach 11 Monaten) bei allen Tieren kein Vitamin A-Geh. 
mehr nachweisbar war. (Tierernahrung 1. 70— 87. Dez. 1929. Leipzig, Univ.) Gd.

Arnold Buschmann, Untersucliungen uber die Bedeutung des Fettes im  Futter 
der Milchkuh. Eine Beteiligung des Nahrungsfettes an der Milchfettbldg. war ein- 
deutig nachzuweisen; ein Teil des yerdauten Nahrungsfett-es geht ohne wesentliche 
Anderung seiner Zus. in das Milclifett iiber; der Anteil, abhiingig von Menge des ver- 
dauten Fettes u. Entw. der Milchdriise, betrug nachweisbar bis zu 17,8°/0 des ver- 
dauten Futterfettes. Den Fettgeh. der M ich durch fettreiche F iittenm g zu steigem, 
gelang nur unter bestimm ten Voraussetzungen, u. U . wurde durch Fettzufuhr im 
Futter die Fettausscheidung in der Milch sogar stark herabgesetzt. MaBige Fett- 
zulagen wirken auf Fettgeh. der Milch u. Fettertrag m eist giinstig; doch besteht fur 
jede F ettart eine krit. obere Grenze, die am niedrigsten fiir Rapssamenfett, dann 
Sesam fett, dann Leinol u. am Jióchsten fur Cocosfett gefunden wurde. D ie Gesamt- 
menge verdaulichen Futterfettes taghch soli bis 0,8, hóchstens 1,0 kg fiir 1000 kg 
Lobendgewicht, bei Kiihen m it mittlerer Milehleistung zweckmaBig nicht weniger 
ais 0,4 kg giinstig wirkender F ette  betragen. (Tierernahrung 1. 129— 78. Jan. Riga, 
U n iv .)  “  Gr o s z f e l d .

Harold E. Him wich, Y. D. Koskoff u n d  L. H. Nahum, Studien uber den IioWe- 
hydraistoffwechsel. I .  E in  Glucose-Milchsaurecyclus zwischen Muskel und Leber. Vf. 
h a t  d ie  B lu tz u s . y o n  H u n d e n  u n te rs u c h t, bei d e n e n  d ie  A r t.  fem o ra lis , V en a  fem orahs, 
V en a  p o r ta e  u . L eb e rv en e  fre ig e leg t w a ren , u . zw ar sow ohl in  R u h e  a is  a u c h  bei m aBigen 
A n s tre n g u n g en , d ie  d u rc h  In d u k tio n ssc h la g e  (e in  R eiz  p ro  Sekunde) v e ru rs a c h t w urden . 
D ie  T ie re  w a re n  te ils  ih re s  G roB hirns b e ra u b t , te ils  a m y ta lis ie r t ,  e n d h e h  a u ch  wraren  
ih n e n  n a c h  A n d r e w s  T e c h n ik  d ie  E in g ew eid e  h e rau sg en o m m en , w obei d e r  B lu tzucker- 
sp iegel d u rc h  G lu co se in jek tio n en  k o n s ta n t  g e h a lte n  w u rd e . INIilchsauregeh. w urde 
b e s tim m t n a c h  F r i e d e m a n n ,  C o t o n i o  u . S c h a f f e r  (C. 1 9 2 7 . I I .  2215), Glucose 
n a c h  S c h a f f e r ,  H a r t m a n n  (C. 1 9 2 1 . I I .  953) u . H a g e d o r n - J e n s e n  (C. 1923.
IV . 354). U n te rsch ie d e  v o n  5 m g-°/0 u . m e h r  w u rd e n  a is  b eze ieh n en d  an g esehen . — 
Vff. k o m m en  zu  d em  E rg eb n is , daB  e in  G lucose-M ilchsaurecyclus zw ischen  Muskel 
u . L eb e r e x is tie r t ,  d e r a r t ,  daB  d ie  v o m  M uskel gelie fe rto  M ilehsau re  m it  H ilfe  des 
B lu ts tro m e s in  d e r  L eb e r zu  K o h le h y d ra t  a u fg e b a u t w ird , a n  d essen  S te lle  e in e  Menge 
G lucose ausg esch w em m t u . d em  M uskel w ied er zu g efiih rt w ird . I n  e in em  solchen
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Mechanismus wurde die Leber bei der Erholungsphase eine bedeutende Rolle spielen. 
(Journ. biol. Chemistry 85. 571—84. Jan. 1930. New- Haven, Yalo Univ.) ZiMMERM.

Gulli Lindh Muller, Serumcholesterin, Lecithinphosphor und Fettsauren bei mit 
Rindfleisch gefutlerten Tauben. Die Veranderungen von Ckolesterin, Leeitliinphosphor 
u. Fettsauren werden untersucht, naehdem nach einer Vorperiode m it Kórnerfutter 
verschiedene Organe yom Rind gefiittert werden. Fettsauren u. Leeitliinphosphor 
zeigen keine charakterist. Ycranderungen. Cliolesterin steigt am starksten nach Leber, 
weniger nach Niere, Pankreas, Muskel, Milz an. Es bestelit ein Gegensatz zwisehen 
Leber u. Milz in  Beziehung zur Blutregeneration: Milz liat den besten Effekt auf die 
Bldg. von Hamoglobin u. roten Blutzellen, Leber dagegen erhóht den Cholesteringeh., 
wirkt nicht auf Bldg. von Hamoglobin u. Blutzellen. (Journ. biol. Chemistry 84. 
345— 51. Okt. 1929. Boston, Boston City Hospital. Thorndilce Memor. Lab.) M e ie r .

H. H. D ixon und S. W. Ranson, Die Einwirkung von Ammoniumclilorid auf die 
Entwicklung der Starre bei experimentellem Lokaltetanus. Da man die Muskelstarre 
bei Nebensehilddriisentetanus durch Acidosis yerursachende Drogen erleichtcrn kann, 
untersuchten Vff. den EinfluB dieser Drogen auf den Lokaltetanus, der durch bestimmt 
dosierte Injektionen von Tetanustoxin in die Kniekehle weiBer Ratten hervorgerufen 
wurde; dadurch, daB immer 1/4 der geringsten letalen Dosis verwandt wurde, gelang 
es, bei allen Tieren einen einigermaBcn gleiehmaBigen Ablauf der Rk. zu erhalten. 
D ie Drogen wurden zugefiihrt, sobald die ersten Anzeiclien von Starre auftraten. Ais 
wirksam erwies sich eine dreimal tiigliche Zufuhr von 3 ccm 5°/()ig. Chlorammoniumlsg., 
wahrend Dinatriumphosphat, Urannitrat, KC1, NaHC03, MgC03, Ammonacetat, 
CaCl,, HC1, N aF u. Atropinsulfat ohne jeden EinfluB auf den Verlauf der Erkrarikung 
blieben. Bei Anwendung von Ammoniumchlorid kam die Erkrankung nicht iiber 
einen Lokaltetanus hinaus, wahrend Kontrolltiere fast alle einem allgemeinen Tetanus 
yerfielen, dem sie am 8 . bis 9. Tag erlagen. Es ist moglich, daB das Verh. des Ammon- 
chlorids auf die hervorgerufene Acidosis zuriickzufuhren ist; doch kann diese Frage 
bei der Wirkungslosigkeit der iibrigen Agenzien nicht entschieden werden. Ais 
wirkungslos erwies sich auch Ammonacetat. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 38. 
51— 55. Jan. 1930. Chicago, Nordwest-Univ., Mediz. Schule.) ZiMMERMANN.

Otto Merkelbacll, Die Loslichkeit des Cholesterins in  der Galie. D ie hohe Varia- 
bilitat des Cholesteringeh. der Galie, die aus alteren Literaturangaben erhellt, wird 
auch bei Anwendung der zuverlassigeren Digitoninfallungsmcthode bestiitigt. Bei 
der Cholesterinbest. ist die Móglichkeit der Ggw. von Estern zu berticksichtigen. 
Gefallt darf erst nach ausreichender Verseifung werden. D ie colorimetr. Methode 
auf der Basis der LlEBERMANNschen Rk. nach A u th e n r ie th -F u n k  sehlieBt er- 
hebliche Fehlerąuellen ein. —  Aber nicht nur der Cholesteringeh., auch das Lsg.- 
Vermogen der verschiedenen Gallen (sowohl von Mensch wie Tier) is t auBerordentlich 
inkonstant (Yerss. m it zugesetztem Cholesterin). Fiir das Lsg.-Yermogen von gewisser 
Bedeutung is t der Reichtum an Gallensauren. Ein hoher Gallensaurewert geht auch 
mit liohen Cholesterinwerten sowohl der nativen wie kunstlich cholesteringesatt. 
Gallen einher. N icht ganz einfach ist die Best. der Gallensauren. Sie wurde polari- 
metr. yorgenommen, wobei zur Entfarbung des PAe.-A.-Extrakts ldeine Mengen 
H20 2 zugesetzt wurden. — Zum SchluB eine Andeutung iiber die Bldg. des Chole
sterins u. der Cholsaure im Organismus. Die beiden Korpern eigenen Isoprenrcate 
(im Cholesterin 3, in  der Cholsaure 2) sollen einmal der Fettoxydation (Enolform  
des Acetons), zum anderen die beiden restlichen C-Atome den Spaltprodd. der Kohle- 
hydrate (Milchsdure bzw. Acrylsdure) entstammen (C3H „ 0  +  C3H 0O3 =  C5H 8 +  
C02 +  2 H„0). D ie gerade Kette im Cholesterin wio der Cholsaure entsteht durch 
Red. eines Zuckermol.: (J18H;j60., +  Cj2H22On =  C2jH460  (Cholesterin) +  3 C 02 +
3 H20  bzw. 2 C18H340 £ (Olsaure) +  =  2 C2.1H 4,)0 5 (Cholsaure) +  5 H 20 .
(Schweiz. med. Wehenschr. 59- 12 S. 1929. Basel, PhysioL-ehem. Anst. d. Univ. 
S e p )  O p p e n h e i m e r .

R W aueomont Untersuchungen iiber die allgemeine Pharmalcologie des Darmes. 
(Ar. Int. Pharmaeodynamie Therapie 36. 285—386. 1929. Liittich, Lab. deTherap. exp. 
de rU niv.) Wa d e h n .

A. Petrovitch und E. Bokanowa, Die Wirkung des Alkohols auf den Magen- 
ćhemisrnm. Nach Einnahme von 300 ccm 5%ig. A. wurde in 18 Fallen die Sekretion 
des Magens ffesteiffert, in 8 Fallen blieb sie unverandert. Intravenose Injektion yon  
ł5»/oig. A„ entsprechend 5—25 ccm 96°/,ig. A., steigerte 9-mal d i^^gensaf^sekre^on, 
m 18 Fallen blieb sie unyerandert. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 633— 34. 29/11. 1929.
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Sm oleńsk , Glin. obstetr.-gyn. Pr. N ic . M a r k ó w  u .  2. Glin. therap. P r .  G o u r e -  
w i t c h . )  W a d e h n .

H. Rychlewska, Vber die Verbrennungswdrme lebender Muskeln. Vf. yerbrennt 
frische u. getrocknote Muskeln (Gastrocnemii von Fróschen) in  einer BERTHELOTsehen 
Bombę u. findet, daB dio Verbrennungswarme (bezogen auf 1 g frische Muskelsubstanz 
oder auf 1 g C) beim getrockneten Muskel groBer is t ais beim frischen; der Unterschied  
betriigt mehr ais 1%. Dieses Ergebnis zeigt, daB bei der Trocknung der Muskeln endo- 
therme Prozesse vor sich gehen. (Acta Biologiae Exp. 1. 15 Seiten. 1928. Warschau, 
N E N C ia -In s t.  Sep.) W r e s c h n e r .

Werner K ollath, Uber die hygienische Bedeutung des Liclites, insbesondere iiber 
den Verwendungsbereich ultraviolettdurchldssiger Fensterglaser in  der Groflstadt. Vf. fand, 
daB die von ihm untersuchten, fiir ultrayiolette Strahlen durchlassigen Glasarten auch 
erhóht durchlassig fiir kurzwellige, leuchtcnde Warcnestrahlen sind. Bei der Unters. 
des Rcflexionsvermógens yon Baustoffen durch U .V.-Strahlen wurde gefunden, daB 
Naturstein, roter Ziegelstein u. Sand gut reflektieren, dagegen m it Ólfarbe angestrichene 
W andę fast gar nicht. Ebenso zeigten besonnte Griinflachen in  ihrem R efleslicht einen 
Yólligen Mangel an kurzwelligen U.V.-Strahlen. Eine wesentliche Fórderung der Ge- 
sundheit durch Verwendung U.V.-durchlassigen Glases in  stadt. Hiiusern is t in  keiner 
Richtung zu erwarten. W ichtiger sind MaBnahmen, um die starkę Rauchentw. in  der 
GroBstadtatmosphare zu verhindern. Im Prinzip werden die kurzwelligen U.Y.- 
Strahlen ais Erzeuger des antiraehit. Vitamins nicht gebraucht, da dieses durch ge- 
eignete Nahrung dem Kórper in  ausreichendem MaBe zugefiihrt werden kann. (Arch. 
H ygiene 102 . 287— 303. Nov. 1929. Breslau, U niv.) F r a n k .

W . Falta, Die Wirkung der radioaktiven Heiląuellen. Es ist verfehlt, die Wrkg. 
aller radioakt. Heiląuellen ausschlieBlich oder gróBtenteils in ihrer Radioaktivitat zu 
suchen. Immerhin is t neben yielen anderen Heilfaktoren bei vielen Heiląuellen die 
R adioaktiyitat einer der wrichtigsten. (Wien. med. Wchschr. 80. 165— 67. 25/1.
1930.) F r a n k .

Reutter, Beziehungen zwischen chemischer K onstilution der Arzneim itłel und ihrer 
theraj>eutisdien Wirkung. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 67. 217— 21. 11/5. 1929.) H a r m s .

Gulbrand Lunde, Vorkommen des' Jods in  der N atur m it besonderer Rucksiclil 
auf die Kropfprophylaze. Zusammenfassender Uberblick. (Vgl. C. 1928. I . 1062 u. 
1298.) (Nordisk Medisinsk Tidsskrift 1. 475— 82. 1929. Sep.) M a y e r .

Ch. Achard und M. Enachesco, Wechselwirkung zwischen Chlorgchalt und A lkali- 
gehalt des Organiśinus bei akuten Krankhciten. (Vgl. C. 1929. II. 2474.) Gibt man einem  
Gesunden NaCl, so erfolgt reichliche Cl-Ausscheidung im  Urin, zugleieh Carbonat- u. 
Alkalinurie. Aber in  Krankheitsfallen, bei denen Cl-Retention stattfindet, tr itt weder 
Alkalin-, noch Carbonaturie auf. Nur wenn die Cl-Retention nicht sehr hartnackig 
ist, scheint das Saurebasengleichgewicht durch die Cl-Gabe veriindert werden zu kónnen, 
u. die Alkalinurie bildet sich dann nur voriibergchend aus. —  Der Alkalinisierung des 
Organismus durch Aufnahme von N aH C 03 folgt beim Gesunden eine Erhohung der 
Alkalireserve, Alkalin- u. Carbonaturie u. Steigerung der Cl-Ausscheidung. Bei Kranken 
dagegen m it Cl-Retention —  Pneumonie, Angina, Pleuritis —  wurde das B lut schnell 
alkal., der Urin langsamer, die Cl-Ausscheidung is t langsam oder gar nicht gestiegen.
—  Gleichzeitige Gabe von NaCl u. NaHCOn bedingt beim Gesunden Ausscheidung im 
Urin yon Cl, Alkali u. Carbonat, wahrend bei 3 Kranken m it Cl-Retention nur Alkalin- 
u. Carbonaturie erzeugt wurde. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 91— 93.
13/1.) Ch. Sc h m id t .

Marcel Haendel und Juan Malet, Beitrdge zur Pharmakologie des retikulo-
endothelialen Systems. III . M itt. Ionenwirkungen. (II. vgl. C. 1929. I. 2660.) Nach
subcutaner Injektion von 0,5 g CaCl, in  10%ig. Lsg. u. intracardialer Injektion yon
0,05 g  CaCl2 in  10%ig. Lsg. is t  die Tuschespeicherung in  den Organen betrachtlich yer- 
mindert, die Injektion von KCl-Lsg. erhóht die Tuschespeicherung. Injektion yon 
H 2S 0 4 (10 ccm Vs*n - Lsg.) intraperitoneal steigerte die Speicherung in den K uPFFEft- 
schen Sternzcllen, wahrend die Injektion yon 1,5 ccm V5-n. H 2S 0 4 intracardial das 
Speicherungsyermógen vóllig aufhob. Kleine Mengen KOH (10 ccm Vio_n- Lsg.) 
steigerten, gróBere (20 ccm derselben Konz.) hemmten bei intraperitonealer Zufiihrung 
das Tuschespeicherungsvermógen. (Ztschr. ges. exp. Medizin 67- 310-—14. 15/10.
1929. Montevideo, Physiol. Inst.) W a d e h n .

Marcel Haendel und Juan Malet, Beitrdge zur Pharmakologie des retih ih -
endothelialen Systems. IV. Mitt. Wirkung verschiedener Faktoren. (Vgl. yorst. Ref.)
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Atropin, Pantopon u. Choleretica aktivieren das aretikuloendotkeliale System; Barbitur- 
saure, Novasurol, Neosalvarsan u. Glycerin liemmten es. (Ztschr. ges. cxp. Medizin 67. 
315 18. 15/10. 1929. Montevideo, Physiol. Inst.) W a d e h n .

Otto Fiirth und Erwin Kuh, Biochemische Studiem iiber die Absorption des 
Athylesters der p-Methylphenylcinchoninsaure ( Tolysin) und sein Schicksal im  Stoff - 
wechsel. I. Die Absorption des Polysins aus dem Darmtrakt. D ie Frage, ob der 
p-Methylphenylcinchoninsaureathylester ebensogut vom Darm aus resorbiert wird wio 
die freie Siiure, besitzt sowohl vom klin. ais auch vom biochem. Standpunkt 
Interesse. Es is t immer noeh nicht geklart, ob Fette in  emulgiertem Zustand oder nach  
ihrer Verseifung resorbiert werden, oder ob sio drittens im Darminhalt unter dem 
EinfluB von Cholesterin, Lecithin u. Gallensiiure gel. werden. Unter diesen Gesiehts- 
punkten unternimmt der Vf. die folgende Unters. iiber das Schicksal des TolyBins 
im  Darmtraktus, das man pliysiolog. ais Modeli eines Fettes auffassen kann. Zuniichst 
muBte eino Methode gefunden werden, die gestattet, in  den Facces einwandfrei Cincho- 
phen u. Tolysin zu bestimmen. Vff. fanden, daB eine alkoh. Cadmiumchloridlsg. sogar 
verd. Lsgg. von Cinchophen u. p-Methylcinchophen quantitativ ausfallt, u. zwar addiert 
sich das CdCl2 an den Chinolinring im Verhaltnis 1 N : 1 CdCl2. Ais endgiiltige Best.- 
Metliode wurde folgender Weg beschritten: Dic Faeces werden auf dem Wasserbad 
getrocknet, m it cincr geniigenden Menge sd. A. unter RiickfluB extrahiert, nach dem 
Abdest. des A. der Riickstand mit 100—200 ccm n-Kaliumhydroydlsg. in A. zwei Stdn. 
am RiickfluBkuhler yerseift, der A. auf dem Wasserbad verjagt, der Riickstand mit 
HC1 sauer, dann mit NaOH alkal. gemacht u. mit einem miiBigen OberschuB von 
Oxalsaurc gefallt, wobei Cinchophen u. p-Methylcinchophen ausfallen, die auf einem 
Faltenfilter gesammelt u. gewaschen werden. Das bei 105° getrocknete Praparat 
wird nun zur Entfemung der Fettsauren 3-mal mit rcinem Petrolbonzin extrahiert, 
der Riickstand mit sd. A. extrahiert u. die alkoh. Lsg. mit 50 ccm gesiitt. alkoh. CdCL,- 
Lsg. vermiseht u. das auskrystallisierte Cd-Doppelsalz abfiltriert, getrocknet u. ohne 
Korrektur gewogen. —  Die Unterss. ergaben, daB bei zwei Hunden die Resorption 
von Cinchophen quantitativ war; dio Resorption des Tolysins betrug in  8 Verss. durch- 
schnittlich 85°/0. Beim Menschen wurde eine quantitative (98— 100°/0) Resorption 
des Tolysins beobachtet. Damit ist aber die von H a n z l ik  geauBerte Ansicht 
(H a n z lik , S c o t t ,  W e id e n t h a l  u . F e tte r m a n n , Journ. Amer. med. Assoc. 76. 
1728 [1921].) widerlegt, daB die Resorption im Darm nur gering sei u. die Wrkg. des 
Tolysins durch die Belastung des Darms mit inertem Materiał hervorgerufen sei. Vom 
biochem. Standpunkt is t es von Interesse, daB das in W. unl., aber lipoidl. Tolysin 
vor seiner Resorption im Darm einer Verseifung anscheinend nicht unterliegt; es ist 
vielmehr wahrscheinlich, daB es yon der Mueosa direkt aufgenommen wird, wobei 
Fette, Fettsauren, Lccithin, Cholesterin u. Gallensuuren ais Losungsm. fungieren. 
Eine Lsg. von Tolysin in  01ivenól ais Modellvers. wurde von Pankreassteapsin, das 
durch Zusatz von Gallensauren aktm ert war, nicht Yerseift. DaB im Organismus 
eine Verseifung erfolgt, geht aus der Priifung des Urins hervor; man muB annehmen, 
daB diese Verseifung wahrend des intermediaren Stoffwechsels stattfindet. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapcutics 38. 57— 69. Jan. 1930.) Zim m erm ann.

Otto Fiirth und Erwin Kuh, Biochemische Studien iiber die Absorption des Athyl- 
esters der p-Metliylcinchoninsdure (Tolysin) und sein Schicksal im  Stoffwechsel. II  .D a s  
Schicksal des Tolysins im  Stoffwechsel und seine Giftigkeit. (I. vgl. vorst. Ref.) Vff. 
suchten nach einem objektiven Index fiir die Messung der Wirksamkeit von Cinchophen 
u. seinen D eriw . u. wahlten hierzu die Fahigkeit, die Temp. zu erniedrigen. Auch 
bei diesen Verss. zeigte sich, daB die Resorption des Tolysins vom Eingeweide aus 
in reichlichem MaBe erfolgt, ganz im Gegensatz zu den Resultaten bei subcutaner 
Injektion. 1 g/kg Cinchophen u. Tolysin bewirkten ungefahr einen Temp.-Abfall von
1,5—2° beim n. Kaninchen. Per os wirkte 1 g/kg Cinchophen u. 1,4 g/kg Tolysin tódlich. 
Kiinstlich erzeugtes Colifiebcr beim Kaninchen ging nach Tolysindosen (15 ccm einer 
10o/c>ig. 01ivenollsg.) wahrend 6 Stdn. um 1,2° herunter. Dosen von 0,4— 0,5 g/kg 
reichten aus, um einen deuthehen Temp.-Abfall auszulósen. Ais minima-lste leUile 
Dosis wurde an der weiBen Maus ermittelt: Cinchophen (lO°/0ig. Lsg. des Natriumsalzes 
subcutan) 0,55— 0,56 g/kg: Mcthylcinchophen (ebenso) 0,45—0,60 g/kg: Dimethyl-
cinchophen (ebenso) 0,3 g/kg; Tolysin (10°/oig. Lsg. in 01ivenol subcutan) 4,0— 7,0 g/kg. 
Wahrscheinlich muB man den Grund fiir diese geringe subcutane Giftigkeit des Tolysins 
in dem gerin^en Fettresorp tionsY erm ogen  der subcutanen Gewebe suchen. Am Meer- 
schweinchen erwiesen sich ais letale Dosen von 0 ,6 -0 ,7  g/kg (10%ig. Lsg. des Natrium-
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salzes in  W.) von Cinchophen u. Methylcinchophen. Tolysin (10% 01ivenóllsg. vom  
Darm aus) wirkt in  Mengen yon 1,4 g/kg beim Kaninclien todlich, doch trat exit-us 
auch bei dreimaliger Zufuhr von 0,8— 1,0 g pro Tag ein. 40 Dosen von 0,5 g/kg dagegen 
wurden glatt yertragen. K atzen erwiesen sich ais empfindlicher. Aus dem Urin von  
Kaninchen, die taglich 1 g Tolysin (10°/o Lsg. in  Oliyenól) erhalten hatten, war auf 
folgende Weise ein Umwandlungsprod. zu erhalten: 1 . Der Urin wird angesauert; 
die ausgefallenen freien Sauren werden getrocknet u. m it Essigester im Soshlet extra- 
hiert, der Essigester Yerjagt u. der Riickstand in  A. m it Tierkohle geschiittelt, aus 
der alkoh. Lsg. wird m it Cadmiumchlorid die Saure ais Doppelsalz ausgefallt, das 
Cadmium m it Soda ais Carbonat entfernt u. die Sodalsg. angesauert, wobei die Saure 
sich in  gelatinóser Form ausscheidet, die nacli 1-std. Erhitzen auf dem Wasserbad 
leicht abfiltriert werden kann. Aus 95%ig. A. umkrystallisiert. 2. Das m it Saure 
Fallbare des Urins wird direkt m it A. ausgekoeht u. m it Cadmiumchlorid gefallt. Naeh  
Entfernung des Cadmiums wie oben wird aus Essigester umgelóst, dann in  A. auf- 
genommen u. m it n. Natronlauge neutralisiert, wTobei dunkel gefarbte Prodd. aus- 
fallen. N un wird m it der berechneten Menge alkoh. Schwefelsiiure umgesetzt, yom  
Natriumsulfat abfiltriert u. aus dem A. die freie aromat. Saure erhalten. Dioxymethyl- 
phenylchinolincarbcmsdure, C17H 130 4N . Lange gelbe Nadeln. Zers.-Punkt 292— 297°. 
D ie minimalste letale Dosis dieses Kórpers betrug 0,6— 0,7 g/kg. (Journ. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 38 . 71— 81. Jan. 1930. W ien, U niv.) Z i j im e r m a n n .

K. J. Franklin, Die Pkarmalcologie einiger dem Strychnin nalicstehender Ver- 
bindungen. D ie pharmakolog. Wrkg. yon cis-9-Benzoylhexahydrocarbazol (I), trans-
9-Benzoylhexahydrocarbazol (fi), cis-9-Acetylhexahydrocarbazol (HI) u. 10-Acetylocta- 
hydroacridin B  (IV), dargestellt von B lo u n t ,  P e r k i n  u . P l a u t  (C. 1 9 3 0 . I. 1153) 
wurde gepruft. I, II u. IV brachten in  Gaben von 1  g pro kg Tier intraperitoneal 
keine Wrkg. auf die Maus hervor. Bei H f lag die tódliche Dosis bei 0,9 g pro kg, 0,4 
bis 0,5 g hatten etw a 12 Stdn. dauernde hypnot. Wrkg. D ie Atmung wird verlangsamt, 
das Tier wird blau, seine Temp. sinkt, die Augen werden glasig. Das M ittel scheint 
auf das Zentralnervensystem, zuerst auf dessen obere Teile, zu wirken. Verss. am 
Frosch gaben kein einhoitliches R esultat. (Quarterly Journ. Pharmac. Pharmacol.
2 . 382— 83. Juli/Sept. 1929. Oxford, U niv., D ept. of Pharmacol.) H e r t e r .

F. F. Yonkman, Der Einflu/3 von Strychnin auf die M uskeltatigkeit des Diinn- 
darms bei nicht narkotisierten Hunden. Es soli bestimmt werden, ob Strychnin in den 
therapout. Dosen fiir den Menschen die Muskeltatigkeit des Dunndarms an n. Hunden 
steigert. D ie Messungen wurden an Hunden unternommen, denen man eine T h i r y -  
VELLAsche F istel angelegt hatte (vgl. P la n t ,  C. 1 9 2 1 . I. 189). Sie wurden nicht 
eher verwandt, ais bis die Operation yóllig iiberstanden war. Registriert wurde mit 
H ilfe eines Gummiballons, der durch die F istel in  den Darm eingefiihrt war. Das 
Strychnin wurde in  Mengen yon 0,01 bis 0,07 mg/kg intravenós u. subcutan injiziert. 
E s wurde gefunden, daB Strychnindosen yon 0,03 bis 0,07 mg subcutan u. 0,025 mg 
intrayenós die Muskeltatigkeit des Dunndarms steigert u. zwar in  maCigem Grade 
u. m it indiyiduellen Schwankungen. Haufigkeit u. Ausdehnung der peristalt. Wellen 
nahm naeh Strychnin zu u. zwar bis um 50%. Nur bei zwei Verss. blieb die Haufigkeit 
der rhythm . Kontraktionen unyerandert. Ebenso war gewóhnlieh der Tonus der Darm- 
muskeln gesteigert, in  yier Fallen jedoch herabgesetzt, obgleich alle anderen, Phasen 
des Darms gesteigert waren. Bei einem Hund wurde die Nervenversorgung des Darms 
im  Mesenterium unter Schonung der GefiiBversorgung zerstort. D ie Strychninwrkg. 
WTirde dadurch nicht gestórt, obwohl die gewóhnlichen Dcgenerationserscheinungen 
auftraten. Injektion yon Atropin in  Dosen, die die Vagusfasem lahmen, blieb ohne 
Wrkg. auf die Stryehninsteigerung, auch naeh Veródung der auBeren Neryenfasem. 
Anscheinend greift das Strychnin am AuERBACHsclien Plexus an. (Journ. Pharmacol. 
ex p . Therapeutics 37 . 339— 47. N oy. 1929. Jowa, U niv.) ZlMMERMANK'.

M. A . F. Sherif, D ie Wirkung bestimmter Drcgen auf die Oxydationsprozesse des 
Nervengewebes von Saugetieren. Vf. miBt, wie w eit die Oxydationsprozesse in  der Neryen- 
faser durch folgende Drogen beeinfluBt wird: Urethan, Kaffein, Chinin, Eucwpinotoxin, 
Pikrotoxin, Cocain u. Novacainborat, auBerdem Glucose u. Galaktose. Er bedient sich 
dazu zweier Methoden: Einm al yergleicht er die Zeiten, die Neryengewebe vom 
Kaninchen, ausnahmsweise yon R atten, zur Red. bestimmter Methylenblaumengeu 
m it u. ohne Zusatze braucht; zweitens aber miBt er die aufgenommene Sauerstoffmenge 
im  BARCROFT-Manometer bei 37° direkt. Eine 0,l% ig- Lsg. von Glucose rief eine 
angefahr 13°/oig- Verminderung der Red.-Fahigkeit heryor. 1l 10°/0 Galactose blieb ohne
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W rkg. u. gesatt. Pikrotoxin bewirkte nur eine 10%ig. Hemmung. E ine 60%ig. Steigerung 
der Red.-Zeit gegeniiber dem Kontrollvers. lieB sich herrorrufen durch 0,05% Eucupino- 
toxin, 0,5% Cocainhydrochlorid, 1 % Novacainborat, 1 % Kaffein, 1 % Chininhydro- 
chlorid, 5% Urethan. Dabei ist aulfallend, daB zwei haufig angewandte Anasthetica, 
wie Cocain u. Novocain, weniger wirksam sind ais Eucupinotosin, das den Nerrenstoff- 
wechsel stark herabsetzt, ohne die Leitfahigkeit wesentlich zu beeinflussen. Sonderbar 
is t  fem er, daB Kaffein, pharmakolog. ein „Stimulans" in  der Wrkg. auf die Oxy- 
dationsrorgange dem Ńovocainborat gleichsteht, indessen m it der Einschrankung, 
daB es in kleinen Mengen die Oiydationsgeschwindigkeit steigert. Das Methylenblau 
wird wahrend dieser Verss. rom Gewebe absorbiert u. is t am SehluB in der Lsg. durch 
ELO; nicht mehr nachzuweisen. Die Verss. mit der BAECEOFT-Apparatur bestatigen  
in  der Hauptsache diese Befunde. Auffallend ist, daB bei Ggw. von 0,1% Galaktose 
die Sauerstoffaufnahme des Gewebes wahrend der ersten drei Stdn. konstant bleibt, 
kurrenmaBig also einer geraden Linie entspricht, wahrend sie bei den Kontrollverss. 
nach der ersten Stde. allmahlich abnimmt. Setzt man die Verminderung der Sauer
stoffaufnahme durch 2%ig. Lsg. von Korocainborat =  100%, so bewirkt eine 5% ig. 
Lsg. von Urethan 90%, eine l° /0ig. la g . Ton Cocain 80%, eine 0,2%ig. Lsg. Eucupino- 
toxin 70%, eine l°/oig- Kaffeineitratlsg. eine 40%ig. Hemmung. (Journ. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 38 . 11—29. Jan. 1930. Cambridge, Pharmakolog. Lab.) ZlJOIEEM.

Alfred W interstein und Ernst Aronson. Beitrdge zur Kenninis des Tabakgenusses. 
H I. M itt. Uber „hygienische Zigaretten". (II. vgl. C. 19 2 8 . IL 689.) D as Problem 
der Herst. „hygien.“ Zigaretten liegt nicht in einer Behandlung des Tabaks nach 
der Fermentation, sondem in der Zuchtung nikotinarmer Tabakę u. geeigneter Fer- 
mentation derselben. Es ist zur Herst. von Zigaretten, die wenig Kikotin an den  
Hauptstrom abgeben, nicht erforderlich, den Tabak oder die Zigarette besonders 
zu praparieren; man kann viel eher zum Ziele gelangen, wenn man von Natur aus 
nikotinarme Tabakę nach bestimmten Richtlinien auf Zigaretten verarbeitet. (Ztschr. 
H yg., Infekt.-Krankh. 110 . 644— 53. 14/12. 1929. Zurich, Techn. Hochsch.) P. W.

K arl Elmar Fecht und Bela Csiky, Uber die Atertinnarkose. Yff. halten die 
-4i-erttnnarkose fiir zurerlassig, sicher u. relatiy gefahrlos. (Wien. klin. Wchschr. 43 . 
71— 74. 16/1. 1930. Villingen i. Baden, Friedrich-Rrankenh.) F rank .

Friedrich Knop, Avertin zur Behandlung des Tetanus. Bei einem Fali von aus- 
gebrochenem Wundstarrkrampf kormte der Krańke durch wiederholte Gaben von 
A tertin  von sem en Muskelkrampfen befreit u. geheilt werden. (Munch. med. Wchschr. 
77. 184— 86. 31/1. 1930. Beeskow, Yereinskrankenh.) F e a n k .

S. Schwarz, DiionaL, ein teilweiser Ersaiz narlcoti&cher Schmerdinderungsmitiel in  
der Gynatnlogie. Dilomal (Herst. Fa. A th e n s ta d t  u .  R e d e k e e , Hemelingen) besteht 
aus 2% Alsol, 10% Trichlorbutylsalicylsaureester, 12% Dimethylaminophenyl- 
dimethylpyrazolon, in  Form von Kakaobutterzapfchen. Es bewahrte sich in den ver- 
schiedensten Fallen der gmakolog. Praxis ais schmerzstillendes MitteL (Med. Klinik  
26 . 96. 17/1. 1930. Hamburg.) F r a n k .

A . Weninger, Erfahrungen mit Neurithrit. Neurithrit (Herst. Dr. RUDOLF 
R e iss , Berlin) is t  ein Kombinationspraparat aus Phenylchinolincarbonsaure u. Acetyl- 
salicylsaure m it organ, gebundenem Br in chem. Bindung an Ca, Sr, Thioehinin, 
Dimethylaminophenyldimethylpyrazolon u. Diathylmalonylharnstoff. Es bewahrte 
sich ais Analgetikuin bei Ńeuralgien rerschiedenster Art, ais Grippemittel u. dgL 
(Med. W elt 3. 1043— 44. 20/7. Berlin-WeiBensee, St. Jos.-Heilanstalt.) F e a n k .

Rudolf Zeidler, Percain, das neue Oberflachenanasihetikum. Das zweckmaBige 
Aquivalent der 20°/oig. Cocainteg. ist die l,5% ig. Percain lsg., die keine Atzwrkg. u- 
keinerlei allgemeine Intosikationserscheinungen henrorruft. (Wien. klin. Wchschr. 43- 
139—42. 30/1. 1930. Wien, Allgem. Poliklinik.) F e a n k .

K .  Volck, Loluilanasłhetica. Vortrag iiber Wrkg., Konst. u. Synthese von Lokał- 
anastheiicis aus der Gruppe des Cocains u. seiner Ersatzmittel, wje A ovocain usw. 
(Suddtsch. Apoth.-Ztg. 70. 40—42. 51—54. 24/1. Tubingen.) H e e t e e .

Henius,' Weissbart, Gudden, Bogner, v. Werthem und Urbantschitsch, 
łjber Erfahrungen m it dem Tagesberuhigungsmiłiel Abcsin. Zusammenfassendes Referat 
iiber Arbeiten, in denen die Autoren uber gunstige Erfahrungen n u t ̂ Abastn in  der 
Nerren- u. in  der Zahnheilkunde berichten. (Pharmaz. Ber. 5. 16— 17.) H e e t e e .

August Hock, Erfahrungen mit Tonihum „Boche“ in_ der K inderprazis. Mit 
Tonikum „ Rocfie“ wurden bei nerrosen u. schwachliehen Kindem, anch bei solchen



E 5. T ie r p h y s io l o g ie . 1 9 3 0 .  I .

nach iiberstandenen Operationen u. nach Infektionskrankheiten, wesentliclie Besse- 
rungen des Allgemeinbefindens u. des Kórpergewichts erzielt. (Wien. med. Wchschr. 80. 
185—86. 25/1. 1930. W ien, I. óffentl. Kinder-Kranken-Inst.) Frank.

F . Gudzent und Teitge, Klinische Prufung des Radioplians. Klin. Bericht iiber 
die Wrkg. von Radioplian, einem Kombinationspriiparat aus Atophan u. Radiumsalz. 
Es kommt nicht nur ais Injektionspraparat, sondern auch in  Form yon Pillen in  den 
Handel. Bei Behandlung von Rheumatismcn, Neuralgicn u. Koliken 'wurden gute 
Erfolge erzielt. (Med. W elt 4. 221— 22. 15/2. 1930. Berlin.) Frank.

Lorenz Bauer, Erfahrungen m it S ilm in. Silm in  ist ein S i0 2 enthaltendes Praparat 
(Herst. Fa. Hugach, Miinchen). Neben SiO, enthalt Silmin eine grofie Anzahl von  
Mineralsalzen. Das Praparat bewahrte sich ais Stimuliłns u. Roborans, besonders bei 
werdenden Muttern. (Med. W elt 4. 91. 18/1. 1930. Munchen.) Frank.

Paul Saxl und Otto Erlsbacher, Eine verbesserłe Form der peroralen Salmiak- 
ilierapie (Gelamon). Gelamon (Herst. H e i l m i t t e l s t e l l e  A .-G ., Wien) besteht 
im  wesentlichen aus NH.,C1, an Gelatine adsorbiert. Das Praparat wird gut vertragen 
u. is t imstande, die diuret. Wrkg. des Salyrgans zu steigern. (Wien. kiin. Wchschr. 43.
111. 23/1. 1930. Wien, Mediz. U niv.-K linik.) Frank.

Rudolf Fleckseder, Steigerung der enlidissernden Wirkungen des Salyrgans zu 
Hochstleistungen. Mit N H 4C1 innerlich u. Salyrgan-Decholin-Traubenzucker intravenós 
konnte die Diurese bei hydrop. Herzkranken intensiv gestcigert werden. (Wien. Idin. 
Wchschr. 43. 136— 39. 30/1. 1930. Wien, Krankenanst. Rudolfstiftung.) Frank.

Allen C. Nickel, Tetiotlialeinnatrium N  .N  .R . (Tetrajodphenolphthalein) ais ein 
Antiseptikum und ais keimtdtendcs M iłtel im  Galleniraktus. Teirajodphenólphthalein ist 
ein  Antiseptikum, das das Wachstum von grampositiyen Bakterien verhindert, wahrend 
gramnegatiye so gut n ie  unbeeinfluBt bleiben. Es totet dic yerschiedenen gram- 
positiyen Kokken in Verd. yon 1 : 1000 in 55 Minuten u. bei 1 : 20 in 10 Minuten, wenn 
man es den Kulturen zusetzt. Vorlaufige Verss. an Kaninchen seheinen zu zeigen, 
daB das Tetiothaleinnatrium inD osen, die der diagnost. Dosierung am Mensclien analog 
sind, eine Gallenblaseninfektion yerhindern kann. (Journ. Pharmacol. exp. Thera- 
peutics 37 . 359— 66. N ov. 1929. Rochester, Minn., Mayo Found.) ZlMMERMANN.

Hugo Koerting, Dysmenorrlwe und Allonal „Roche“ . Allonal „Roche“ bewahrte 
sich  bei der Behandlung dysmenorrhoischer Beschwerden. (Med. Klinik 26. 133. 24/1. 
1930. Wien, Ambulatorium der Arbeiter-Krankenkasse der Wiener Kaufmann- 
schaft.) Frank.

Carl Ho Jer, Elinisclie Erfahrungen m it Thelygan „Henning“ . Thelygan bewahrte 
sich bei Behandlung klimakter. Beschwerden, von Amenorrhoen u. anderen Frauen- 
leiden. (Wien. klin. Wchschr. 43. 77-—78. 16/1. 1930. Kaiser-Franz-Josef-Spital.) Fk.

K. Imliauser, Zur Frage der Gholesterinentziehmg durch salinische Abfuhrmittel. 
Dem M gS04 kommt bei cholesterinarmer Ernahrung eine die Cholesterinausfuhr 
wesentlich steigernde Wrkg. nicht zu. D ic trotz cholesterinarmer K ost wahrend 
langerer Zeit immer noch die Zufuhr iiberwiegende Ausseheidung spricht fiir eine Syn- 
these des Cholesterins im  Kórper. (Klin. Wchschr. 9. 71— 72. 11/1. 1930. Breslau, 
U niy.) N Frank.

Em il Leyko, Die Wirkung einiger Herztonika. Vf. hat m it Hilfe des Herzlungen- 
priiparates von ŚtarlinG die Wrkg. yon Cardiazol, Coramin, Hexeton, Ephedrin u. 
Ephetonin  auf das Herz untersucht. —  Eine Wrkg. des Cardiazols auf den Herztonus 
lieB sich nicht feststellen; dieses Ergebnis steht durchaus in  Ubereinstimmung mit 
denen von W. J. R. Camp (C. 1928. II. 467). —  Coramin in  Konzz. von 1: 5000000 
bis 1: 50000 war ohne Effekt, Konzz. yon 1: 25000 bis 1: 10000 dilatierten das Herz. 
stark, u. diese Wrkg. war durch Atropin nicht aufzuheben, muB also einer Herzmuskel- 
schwachung zugeschrieben werden. Bei gróBerer Dilatation wird auch eine Verminde- 
rung der ausgestoBenen Blutmenge um 10— 17% beobachtet, was yielleicht durch 
das Zunehmen des Coronarstromes yerursacht wird. —  H exeton in  einer Konz. yon 
1: 500000 is t unwirksam. Von 1: 50000 bis 1: 25000 ruft es eine starkę VergróBerung 
des Herzyol. hervor, die Atropin nicht aufhebt. E ine starkę Lsg. wirkt starker ais die 
gleiche Hexetonmenge in  verd. Lsg. Bereits kleine Hexetondosen yerengen die Coronar- 
gefaBe. Es besteht also keine bestimmte Beziehung zwischen dem ton. Effekt einer 
Drogę auf den Herzmuskel u. der Wrkg. auf die CoronargefiiBe (vgl. Bodo, C. 1928-
I . 2965). —  Bereits ganz geringe Mengen Ephedrin (1 ccm 1: 1000000 zu dem Blut- 
reservoir m it 500 ccm) beschleunigen die Herzgeschwindigkeit ohne den Tonus zu 
beeinflussen. W ie Adrenalin rufen Ephedrin u. Ephetonin 1: 5000 eine Abnahme
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des Herzvol. u. einen ton. Effekt hervor, der nieht auf der Herzbeschleunigung beruht, 
wie durch elektr. Kontrollvers. gemessen werden konnte. Der ton. Effekt des Ephedrins 
u. Ephctonins greift nicht so raseh an wie beim Adrenalin, wirkt aber langer. Ephe- 
tonin 1: 5000 wirkt annahernd so stark wie Adrenalin 1 : 100000. Der Coronarstrom 
wurde erhóht befunden. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeuties 38. 31— 49. Jan. 1930. 
London, Univ. Departm. of Physiolog. and Biochem.) Z im m e r m a n n .

Jesse L. Serby und M. S. Dooley, Gleichzeitige Aufzeicltnung von Perisłallik  
und Wirkung der Pylorusklappe am isolierten Froschmagen. I. Der Einfluji von Sauren 
und Basen. Vf. hat mit Hilfe eines Oncometers u. einer genau beschriebenen Apparatur 
die Pcristaltik am Froschmagen registriert. Aciditat steigert die Peristaltik u. offnet 
den Pylorus unter gleichzeitiger Tonusstcigerung, Alkalitat steigert die Antiperistaltik 
(Journ. Pharmacol. exp. Therapeuties 38. 85—99. Jan. 1930. Syrakus, Univ.) Zim.m.

J. M. Le Goff, Kobalt ais ge/afiertcciterndes M ittel. Nach dem Vorausgang zahl- 
reicher Tierverss. untersucht der Vf. die Wrkg. yoii Co-Salzen auf den Menschen. (Vgl. 
C. 1929. II . 2574.) Einem Kaninchen von 4 kg wurden wahrend 4 Monaten Mengen 
von 0,01— 0,05g Kobaltchlorid in isoton. Lsg., zusammen 1,212 g, injiziert, ohne daB 
eine Giftwrkg. auftrat, auBer einer Erweiterung der OhrgcfaBe. Jungę Kaninchen, 
die unter Zusatz von Kobaltverbb. ernahrt wurden, erreichten gleiches Gewieht wie 
die Kontrolltiere, der Entwicklungsgrad wurde also nicht gehemmt. Ein Teil des auf- 
genommenen Kobalts wurde im Urin ausgeschieden, von 180 mg per os wurden in 
92 ccm Katheterurin 16 mg wiedergefunden. Zwei Hunden wurde 300 Tage lang, 
taglich 0,025 g Kobaltchlorid ais Lsg. injiziert, ohne daB eine allgemeine oder eine 
Nierenstorung auftrat. Da also die Ungiftigkeit einiger Centigramm sichergestellt 
war, wurde Menschen Mengen von 0,025—0,050 g intramuskidar oder subcutan in 
jiziert; in  allen Fallen wurde eine intensiye Eótung des Gesichts, Nackens u. der Ohren 
beobachtet, die zugleich auch mit subjektiven Beschwerden: Empfindung von Hitze 
u. Geschwollensein, gelegentlich Ubelkeit einherging u. manchmal sofort, manchmal 
nach einer halben Stunde auftrat. Dieser Effekt wird bei Nickelsalzen nieht beobachtet. 
Gleichzeitig erfolgte merkliche Blutdrucksenkung. Ais hochste Dosis wurde einem 
Menschen 2,157 g in 122 Injektionen zugefiihrt. Anscheinend handelt es sich um eine 
sympath. Lahmung. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeuties 38. 1— 9. Jan. 1930. 
Paris.) Zimmermann.

K. Schiibel und W. Straub, Uber den Alkaloidgelw.lt von Mutterkornspezialitaten. 
Vff. stellten bei der pharmakolog. Auswertung von Mutterkornspezialitaten ein yolliges 
Obereinstimmen der Auswertung am Tier mit dem Alkaloidgeh. der Praparate fest. 
Ein wirklich fur die Wirksamkeit in  Betracht kommender Alkaloidgeh. kommt nur 
den aus Reinalkaloid hergestellten Spezialitaten zu. Die pharmakolog. Auswertung 
der Fluidextrakte ergab die Bestatigung, daB der Fluidextrakt des D. A.-B. VI hin- 
sichtlich seines Alkaloidgeh. nicht haltbar ist. Die groBe Reihc untersuchter Speziali
taten nahert sich mit verschiedener Geschwindigkeit, aber unaufhaltsam einem Alkaloid
geh. =  0. Eine Ausnahme machen die aus Reinalkaloid hergestellten Gynergen- 
spezialitaten, event. auch das Clavipurin. Die therapeut. Wrkg., die manchen der 
untersuchten Spezialitaten trotzdem nicht abzusprechcn ist, diirfte ihrem Geh. an 
Basen, wie Cholin, Histamin u. a., zuzuschreiben sein. (Munch. med. Wchsehr. 76. 
2039—40. 6/12. 1929. Erlangen u. Miinchen, Univ.) Frank.

Th. Eyler und van Niekerk, Der Antagonismus von Pilocarpin und Atropin  
uruj von Pilocarpin und Hyoscyamin auf den isolierten Katzendarm. Die. physiologisclie 
Auswertung von Belladonnaeztrakt. Die antagonist. Wrkg. des Hyoscyamin gegen 
Pilocarpin is t 1,2 bis 1 , 5 -fach starker ais die des Atropins. (Journ. Pharmacol. exp. 
Therapeuties 36. 411— 17. Juli 1929. Leiden, Pharmacotherap. Inst., Univ.) Wa d eh n .

Fritz Gernsheim, Ephetonin bei Keuchhusten. Klin. Bericht uber giinstige Wrkgg. 
mit Ephetonin bei Keuchhusten. (Munch. med. Wchschr. 76. 2132— 33. 20/12. 1929. 
Worms.) Frank.

L. Launoy P. Nicolle und M. Prieur, Neue Untersuchungen uber die Bestimmung 
der heilenden u n d ' prophylaktischen Grenzdosis bei Bayer 205 (Foumeau 309) bei der 
txperimentellen Nagana der Katze. (Vgl. C. 1929. II. 2908.) 0,00o 0,006 g Bayer 
205 pro kg Tier heilt die Nagana der Katze. 0,015 g pro kg Tier immunisiert dieses 
gegen Nagana fiir etwa 80 Tage, 0,02 g pro kg Tier immunisiert fiir etwa 80— 110 Tage. 
Verabfolgung subcutan. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 6 6 1 -6 3 . 29/11. 1929.) Wad.

X II. 1. 126
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L. Launoy, P. Nicolle und M. Prieur, Neue Untersuchungen iiber die pro- 
pliylaktische Wirkung von Bayer 205 (Foumeau 309) bei der ezperimentellen Nagana 
der M aus. (Vgl. vorst. Ref.) Wahrend die Injektion von 1 mg von Bayer 205 die Maus 
etwa 61 Tage schiitzt, schutzen 5 mg etwa 110— 130 Tage. Ein proportionales Ansteigen 
der Schutzdauer m it der injizierten Menge findet also nicht statt. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 102. 663— 64. 29/11. 1929.) Wadehn.

Janson, Vergiflung m it einem modemen Saatbeizmitlel. Es wird iiber einen Yer- 
giftungsfall durch den eingeatmeten Staub eines Weizentrockenbeizmittels Tillantin Ii. 
(I. G.) berichtet. Das Praparat war im Aufdruck ais Hg-haltig bezeichnet. Tillantin R. 
enthalfc Nitrophenoląuecksilber, es soli nach Angabe der herstellenden Firma bisher 
kein Fali einer Vergiftung bekannt geworden sein. D ie Yergiftungserscheinungen waren 
nach 24 Stdn. behoben. (Med. W elt 3. 1767. 7/12. 1929. Hermersberg.) FRANK.

Hermann Bernhardt, Die kombinierte Isaminblau-Strablenbehandlung der bós- 
artigen Gewachse. Vf. berichtet iiber gute Erfolge, die er m it der kombinierten Isamin- 
blau-Strahlenbehandlung maligner Tumoren erzielt hat. D ie Effekte sind bei den 
einzelnen Tumorarten versehieden, in  erster Linie kommen fiir die kombinierte Be- 
handlung zur Bestrahlung ungeeignete Patienten in Frage. Zur Kombinationsbehand- 
lung geniigen 1— 1,2 g Isaminblau. (Med. Klinik 26. 83— 86. 17/1. 1930. Berlin, 
Cbarite.) Frank.

Gunter W allbach, Yitaljdrbungssludien zum Iśąminblaupróblem. Verss. an Tieren 
(Miiusen) m it Isaminblau  u. anderen vitalen Farbstoffen zeigten, daB man m it ihrer 
Hilfe auf das umliegende Bindegewebe des Tumors in  konstitutioneller Weise ein- 
wirken kann. Allgemein giiltige Reaktionsformen lieBen sich fiir die verschiedenen 
Tumorstamme u. fiir die vcrschiedencn Vers.-Tiere auffinden. W enn Teergeschwiilste 
durch Isaminblau u. durch Trypanblau  bei der Maus zum Verschwinden gebracht 
werden konnten (de Borne), so diirften derartige Wachstumsbeeinflussnngen durch 
dio Wrkg. des pcritumoralen Bindegewebes erfolgt sein. (Med. Klinik 26. 94— 95. 
17/1. 1930. Berlin, Charite.) Frank.

Leonhard Frank, Sind Aluminiumgefafle gesundlieilsschadlich? Entgegen einer 
aus Amerika stammenden u. auch in  Deutschland manchmal gehórten Meinung, daB 
Al-Geschirr bei Herst. von Nahrungsmittcln u. Zubereitung von Speisen zu Gcsund- 
heitąschadigung fiihren kann, wird an Hand yorliegender Tierverss. u. vieler Gut- 
achten, unter anderem des Reichsgesundheitsamtes, darauf liingewiesen, daB alle 
diese Befiirchtungen unberechtigt sind. Keinesfalls is t eine Zunahme der Krebs- 
erkrankungen in den Kulturlandern, falls sie iiberhaupt besteht, m it der stcigenden 
Benutzung von Kuchen- u. techn. Geraten aus Al in  Vcrbindung zu bringen. (Med. 
W elt 3. 1595— 96. 2/11. 1929. Berlin, Hauptgesundheitsamt.) Frank.

L. Benda, Isaminblau und seine Vericendung zur Behandlung von Krebs. Zu- 
sammenfassende Mitteilungen iiber Untersuchungsergebnisse, die die Anwendung von 
Isaminblau zur Behandlung bosartiger Geschwiilstc betreffen, besonders in  Kombi- 
nation m it Bestrahlung u. Diathermie. (Chem.-Ztg. 54. 97. 1/2. 1930.) J ung.

Max Griinewald, Kochsalzfreie Erndhrung zur Bekdmpfung der Tuberkulose und 
Wundinfekłicm. Kurzer Bericht iiber die kochsalzfreie D iat nach Gerson u. die von 
Sauerbruch u. a. damit erzielten Erfolge. (Pharmaz. Zentralhalle 71- 1— 4. 2/1. 
Dortmund.) Herter.

A. Gilbert, M. Loeper et Ch. Michel, Formulairo pratique de therapeutique et de pharmaeo- 
logie. Paris: G. Doin et Cie. 1930. (960 S.) Cart.: 30 fr.

Franz Thedering, Das Quarzlicht und seine Anwendung in der Medizin. Anh.: Rontgen- 
strahlen u. Hautkrankheiten. 7. neu bearb. u. erw. Aufl. Oldenburg: Gerh. Staliing
1930. (220 S.) gr. S°. M. 9.50; Hlw. M. 10.S0.

F. Pharmazie. Desinfektion.
W olfgang Schobel, Extraktionsapparate m il Glasfilterplatle. In  Perkolatoren 

ersetzt man vorteilhaft die m it Muli umwickelte Scheibe durch eine GlasfilterplaUe. 
Verschiedene m it Glasfilterplatte ausgeriistete Exlraktionsapparate, teils nach S0XHLET, 
teils m it direktem DurehfluB der Eztraktionsfl. arbeitend, u. Perforatoren fur leichte 
Extraktionsm ittel werden beschrieben, ihre Vorteile gegeniiber den bisher ublichen 
Geraten hervorgehoben. Alle Gerate sind zu beziehen von SCHOTT & Gen., Jena. 
(Pharmaz. Ztg. 75. 56— 5S. 11/1. Jena.) Hep.ter.
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A. Kuhn, Bemerkungen zu der Arbeit von G. Wcillrubc uber kiinstliches, krystalli- 
siertes Karlsbader Salz. Den Ausfuhruńgen von Wallrabe (C. 1929. II. 2343) wird 
zugestimmt. Doch weichen hinsiohtlich der Alkalitat alle kiinstlichen Gemische, auch 
das durch Eindampfen der Brunnen gcwonnene Salz, stark yon dem natiirlichen W. 
ab. Man kommt den natiirlichen Verhaltnissen am nachsten, wenn man das Salz nach 
Art der Brausepulyer in zwei getrennten Tabletten herstellt, yon denen die eine NaH C 03, 
die andere N aH S04 enthalt in einem Verhaltnis, daB beide zusammen den C 02-Geh. 
u. die Alkalitat des nachzuahmenden Brunnens ergeben. Fiir Karlsbader Miihlbrunnen 
wird eine dementsprechende Vorschrift angegeben. (Pharmaz. Zentralhalle 71. 5— G. 
2/ 1 . Radebeul, Dr. Madaus & Co.) Herter.

H. Breddin, Rationellere Fluidextraktbereiiung. Die iiblichen trichterfórmigen 
Perkolaloren sind unzweckmaBig; besser sind solehe yon gleiehbleibcnder W eite, da 
in ihnen keine Stauungen des Menstruums aultreten, wie in den konischen. In yielen 
Fallen is t Extraktion yon untcn nach oben der von oben nach unten vorzuziehen. 
(Pharmaz. Ztg. 75 . 75. 15/1. Kirchhain.) H e r t e r .

Francis H. Carr, Synthetische Arzncimittel. (Chem. News 138. 290— 92. 307—09. 
10 /5 .1929 . —  C. 1929. II. 911.) Harms.

H. Friede, Uber komplexe Eisenverbindungcn und Eisenpraparate. Untor Hinweis 
auf die ausgezeichnetc Stcllung der komplexen Fe-Vcrbb. in der Eisentherapie bespricht 
Vf. einige Ar bei ten iiber komplexe Tartrate u. Ci tratę des Fe. Er stellte aus Schleim- 
saure, N H 3 u .  FeCl3 eine Verb. der walirsehcinlichen Zus. [(GsH(iOg)Fe]NHi her, rot- 
braune, durchsichtigo Lamellen, sil. in W. In Extractum Ferri pomati diirften komplexe 
Malate des Fe yorliegen, u. zwar schcint sich ein Gleiohgewiclit zwischen Fe" u. 
F e 111 einzustellen. Ein vom Vf. dargestelltes Ferrimalat war ein ockergelbes, amorphes 
Pulver, fast unl. in W., 11. in wenig NH3 u. in apfelsaurem K. (Apoth.-Ztg. 45 . 
161— 63. 5/2.) Herter.

R. A. Feldhoff, Die Herstcllung von ranem melallischem Queclcsilber und einigen 
wichligen Qiiecksilherverbindungen nach den neuesten Betriebserfahrungen. Beschrieben 
werden dio Reinigung von Hg, die Darst. von Sublimat, Kalomel, kolloidem Kalomel, 
HgJ, H gJ2, rolem u. gelbem HgO, Prdcipilat, Hg(CN)2, Hg-Oxycyanid, Mercurisalicylsaurc 
(Hydrarg. salicyl.), Zinnober u. dio Aufarbeitung yon Fabrikationsresten, alles in techn. 
MaBstab. (Pharmaz. Ztg. 75. 11— 16. 1/1. Magdeburg.) Herter.

Julius Schwyzer. Die Fabrikation des Formaldehyds und einiger seiner phtirma- 
zeutisclien Derivate. D ie Darst. von Formaldehyd, Paraj'ormaldehyd, Hexamelhylen- 
tetramin u. Anhydromethylencilronenmure in techn. Mafistab u. in Laboratoriumsverss. 
wird beschrieben. (Pharmaz. Ztg. 75. 28—30. 45— 46. 8/1.) H e r t e r .

Rapp, Medizinische Hefeprdparate. I. (Vgl. yon Lingelsheim, C. 1 930 .1 . 1329.) 
Zusatz yon Starko bei der Herst. von Trockenhefe erhóht die Haltbarkeit des Praparats. 
Eine Neuaufląge des D. A.-B. sollte darauf Riicksicht nehmen. Eine kurzo Literatur- 
ubersicht iiber Heilerfolge mit Hefetherapie wird gegeben. (Pharmaz. Ztg. 7 5 . 9— 11. 
1/1. Miinchen.) Herter.

W ilhelm Schoeninger, Medizinische Hefeprdparate. II. (I. ygl. vorst. Ref.) Unter 
Zusatz yon Starkę laBt sich Hefe fast im k. Luftstrom trocknen, also unter weit- 
gehendster Schonung der empfindlichen Inlialtsstoffc. Die gute therapeut. Wrkg. 
soleher Praparateist einwandfreierwiesen. (Pharmaz. Ztg. 7 5 .1 1 .1 /1 .  Erlangen.) H e r t .

C. A. Rojahn und W. Schill, V im on all. Repha-Vitamin-Nahrung. Das Pra- 
parat, Hersteller Repha G. m. b. H., Hannover, diirfte ein Gemenge von Weizenldeie 
oder Schrot, Rcismehl, Leinsamenmehl u. yielleicht noch von Getreidekeimen sein. 
(Apoth.-Ztg. 45. 115. 25/1. Halle, Chem. u. Pharm. Inst. d. Univ.) H e r t e r .

C. A. Rojahn und W. Schill, Lapis-Bitter-Elixier. In  ciem von G. W. F r it z e s  
Pharmazeut. Institut, Mannheim, yertriebenen Lapis-Bitterelixir ist die B o r n t r a g e r - 
sche Emodinrk. positiy, der Trockenriickstand betragt 14°/0. Es handelt sich also 
nicht, wie angegeben, um einreines Krauterdestillat, sondern um einen Auszug. (Apoth.- 
Ztg. 4 5 . l l £ - 1 6 .  25/1. Halle, Chem. u. Pharm. Inst. d. Univ.) H e r t e r .

Zernik Neu eingefulirle Arzneimittel und pliarmazeutische Spezialitdten. (Vgl.
C. 1930. I .’ 1824.) Belladtmna-Exdud-Zdpfchen (Dr. Rud. Reiss , Berlin NW  87) 
enthalten 0,06 Fol. Belladonnae (nach dem Exclud-Verf. aufgeschlossen), 0,02 g Papa- 
Terin. jodat. 0,01 g Guajacol, 0,01 g SrJ2 sowie Dimethykminophenyldimethylpyrazolon 
u. Diathylmalonsaure (Menge nicht angegeben. Bei spast. Zustanden aller Art, Ulcua 
ventriculi, Hypcremesis usw. — Eugotramin (L a b o p h a r m a , Dr. Laboschin
G. m. b H Berlin-Charlottenburg 5): Hamdesinfioiens. Tabletten aus emer Benzoe-

126*



1 9 7 2 F . P h a r m a z ie . D e s in f e k t io n . 1 9 3 0 .  I .

saureyerb., Camphersaure, einem anderen Campherpraparat, etwas Hexamethylen- 
tetramin u. einem hochbaktericiden Farbstoff. Ampullen, ais Hauptbestandteil eine 
Doppelverb. yon Guajacol-Rhodan-Ca-Benzoat enthaltend neben Sulfamin (Buchen- 
holzteerpraparat). Bei Cystitis, Pyelitis. —  Hepatopson-Cachets ( P r o m o n t a  G.m.b.H. 
Hamburg): Leberpriiparat (C. 1 9 2 8 .1. 719) in Cackets. 1 Stiick =  100 g Frischleber. —  
Secale-Exclud-Zapfchen (Dr. Rud. Reiss, Berlin NW  87) enthalten je 0,5 g auf- 
geschlossenes Mutterkorn. Uterines Styptieum. —  Sensogen ( S e n s i t  G . m . b . H . ,  
Berlin SW 48): „synthet. Getreidek6 rnerasche“ (K, Ca, Mg, Fe, Mn, Al, Li, Rb, Si 
u. P). —  Silikalzium  (Dr. Rud. Reiss, Berlin NW  87) enthalt Ca, Sr, Cl, P 0 4, S i0 2, 
Milchsaure, 11. Kohlenhydrate. Zur Ansauerung des Blutes neben saurer Kost. (Dtsch. 
med. Wchschr. 55. 1840— 41. 1/11. 1929. Wurzburg.) Harms.

A ufrecht. Untersucliungen neuerer Arzneimittel, Desinfektionsmittel und M iltel 
zur Kranlcenpflcge. P iania Fluid (A.-G. f. med. Prodd., Berlin) zu Wasch- u. Spiil- 
zwecken diirfte ein Gemenge von Milchsaure, Glucose u. einem wss. Auszug yon 
Kamillen u. Salbei sein. —  G.E. G. Feinster Haulcreme (GroBeinkaufsges. Dtsch. Konsum- 
yereinc) ein aromatisiertes Gcmisch von weiBem Wachs, Glyccrin, W. u. einem organ. 
Bindomittel. —  H almi (Dr. med. H a n s  H a l l e r )  vermutlich Ebereschensaft. — Rasolit 
(R. A a s - W a n g ,  Oslo), Reinigungs- u. Entfettungsm ittel, durch freies Alkali ver- 
unreinigte Lsg. yon Wasserglas von 40° Be. —  Kaliumzusatz Urolyt (Dr. med. Otto 
G r e i t h e r ) ,  dient zur Erganzung der Greitherna-Pastillen, reines K H C 0 3. —  Haoma 
Krdutcrwein  oder KrankJteitsuberwinder ( E u g e n  L e i t z ,  Lindau), angeblich aus der 
Tamuspflanze hergestelltes Mittel gegen Erkaltungen usw., weinartiger Auszug von  
indifferenten Pflanzcn. —  Dr. KaTmemanns Efka  gegen Kiilberruhr u. andere tier. 
DurchfaUe, enthalt ca. 3 0 %  Teer u. 7 0 %  W. (Pliarmaz. Ztg. 7 5 . 7 6 .1 5 /1 . Berlin.) H e r t .

Karl Kieper, Die A pparatur zur Jlerstellung der Rasiersteine. Der Alaun wird, 
zweckmaBig an verbleiten Hol z- oder Eiscnwandcn, aus Lsgg. bestimmter D . kry- 
stallisiert, zerschnitten u. fiir eckige Stucke geschliffen u. poliert, fiir walzen- u. kegel- 
fórmige abgedreht. (Chem. Apparatur 16. 258— 59. 10/12. 1929.) R . K. Muller.

Siegfried L. Malowań, Uber Rauclwerzehrung in geschlosscnen Raumen. Durch 
Verdampfen von Fil. wird Tabakrauch chem. nicht beeinfluBt. D ie scheinbare Wrkg. 
beruht auf einer Uberdcckung seines Geruches. Hierzu sind geeignet die Koniferenole, 
Rosmarinól, Spickól u. Citral. (Pharmaz. Ztg. 75. 145. 29/1.) Herter.

Th. Sabalitschka und E. Bohm, Uber die baktericide Wirkung der Chlorzylenol 
entlialtenden Desinfektionsmittel Sagrotan und Thissirol. Thissirol (Asphaltfabr. Rudow), 
eine Lsg. von Chlorsylenolgemischen, ist an baktericider Wrkg. dem Sagrotan (Schulke 
& M ayr), das molekulare Mengen symm. Chlorxylenol u. p  Chlor-m-kresol enthalt, 
u. dem Lysol erheblich iiberlegen. Es schiitzt in  gleicher Weise w ie Sagrotan rissige 
arztliche Instrumente gegen Rost. (Pharmaz. Ztg. 75. 74— 75. 15/1.) Herter.

Winthrop Chemical Co., Inc., New York, ubert. von: Hans Hahl und Ludwig 
Sehiitz, Elberfeld, Pharmazeutische Produkte. (A. PP. 17 2 3  695 vom 27/8. 1923, 
ausg. 6 / 8 . 1929, 1 7 2 3  696 vom  24/3. 1927, ausg. 6/ 8 . 1929. D. Prior. 6/11. 1922. —
C. 1925. I . 1533 [D. R. P. 406151].) Ullrich.

Hanns Aman, Miinchen, Herstellimg der pltosj.JiororganiscJien Verbindungen aus 
pflanzliclien Stoffen unter Erlialtung der Vitamine, dad. gek., daB man die betreffenden 
Pflanzenteile m it W. allein oder notigenfalls mit durch anorgan. oder organ. Sauren 
scliwach angesauertem W. auszieht, die Ausziige zwecks Gewinnung der Inosit- 
pliosphate m it CaC03 behandelt u. das Filtrat hieryon in ublicher Weise auf Vitamine 
verarbeitet, sodann die gewonnenen Stoffe in  geeigneten Yerhaltnissen zusammen- 
mischt. —  Hierzu vgl. A. PP. 1715031 u. 1721214; C. 1929. II. 1348. Nachzutragen 
ist folgendes: D ie nach Ausfallung der Ca- u. Mg-Salze erhaltencn Filtrate konnen 
auch zunachst m it A. yęrsetzt, yon den ausgefallenen Stoffen befreit u. nach Abdest. 
des A. im Hochyakuum unter LichtabschluB zwecks Gewinnung der vitamin]ialtigen 
Stoffe eingeengt werden. — An Stelle yon HC1 lassen sich auch H 3P 0 4 oder organ. 
Sauren wie Milchsaure yerwenden. (D. R. P. 483 394 KI. 12o yom 12/8. 1925, ausg. 
31/10. 1929.) Altpeter.

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Herstellung von Metallmercaptocarbonsdure- 
estem . Mercaptocarbonsaureester wird, zweckmaBig in Ggw. eines Losungsm., mit 
Oxyden oder Salzeii des Au, Ag, As, Sb oder B i zur Rk. gebracht. —  Z. B. werden 
70 g Thiosalicylsdure-n-butylester (Kp .20 163°) unter allmahlicher Zugabe yon 25,7 g 
W ismutoxyd  unter Ruhren auf 170° eine Stde. erhitzt. Das gebildete W. wird wahrend
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der Rk. abdest. u. der Riickstand aus A. umkrystallisiert. Man erhalt goldeelbo 
Nadeln (F . 72°), die in A., CHC13, CH3COOC2H5, Olivenol, Sesanwl U., in k. A.°swl. 
u. in W. unl. sind. Geh. an Bi =  25,2°/0. Auf gleiche Weise erhalt man aus dom 
M eihykster der Thiosalicylsdure (Kp.20 130°) u. Anlim ontńoxyd  weiBe Nadeln (F. 8 8°) 
die in  A. u. CH3 -COO-C2H5 11., in W. u. k. A. unl. sind u. 19,5% Bi enthalten. (E. P. 
282 427 vom 15/12. 1927, Auszug verdff. 15/2. 1928. D. Prior. 16/12. 1926.) U l l r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung einer Bleikomplex- 
rerbindung, dad. gek., daB man l,2-dioxybenzol-3,5-disvlfonsaures N a  m it Pb-Verbb. 
umsetzt. Die Rk. wird unter Verwcndung von Pb-Oxyd durch Schiitteln in wss. Lsg. 
wahrend einiger Stdn. bewirkt u. hierauf die filtrierte Lsg. m it CH3OH gefallt. Das 
Prod. ist 11. in W., gibt mit NaOH u. H N 0 3 keine Fallung u. wird m it H„S unter Bldg. 
von PbS zers. Es soli llierapeut. Verwendung finden. (Schwz. P. 134221 vom 21/2.
1928, ausg. 16/9. 1929. D. Prior. 24/2. 1927.) Altpeter.

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul (Erfinder: Curt Philipp), 
Darstellung von N-Arylsulfoderivaten primarer und sekundarer Aminę, dad. gek., daB 
man entweder die l-Methyl-4-isopropylbenzol-2-sulfohalogenide m it prim. oder sek. 
Aminen umsetzt oder das 2-Stdfamid des l-Methyl-4-isopropylbenzols (I) mit alkylieren- 
den, aralkylierenden oder arylierenden Mitteln behandelt. —  Z. B. wird 1-M ethyl- 
4-isopropylbenzol-2-sulfonsaurechlorid (TI) mit wss. CH3NH2-Lsg. behandelt, wobei sich 
das entstandene l-Methyl-4-iscrpropylbenzol-2-sulfonmethylamid ais zahes, in W. unl. 
Ol abscheidet, 1. in AlkalihydroxydIsgg., A., Bzl. — Die gleiche Verb. wird auch durch 
Ein w. von p-Toluolsulfonsauremethylester auf 1  erhalten. —  Behandelt man I in NaOH  
mit Dimcthylsulfał, so erhalt man das entsprechende Dijnethylamid, zahes hellgelbes
Ol, unl. in  W., Alkalihydroxydlsgg., 1. in organ. Losungsmm. —  Aus I u. Benzylchlorid 
wird das Monobenzylamid erhalten, dickes gelbes Ol, unl. in W., 11. in  organ. Losungsmm. 
u. Alkalihydroxydlsgg. —  Durch Einw. von II auf ein Gemisch von W. u. A nilin  erhalt 
man das A nilid , F. 130— 131°, unl. in W., 1. in organ. Losungsmm., 1. in Alkali* 
hydroxydlsg., wobei durch einen UberschuB an Alkali das Alkalisalz ausgefallt wird.
— Die Prodd. sollen zur Bekampfung von Wurmerkrankungen dienen. (D. R. P.
489 845 KI. 1 2 q vom 15/2. 1925, ausg. 22/1. 1930.) Altpeter.

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: W alter Schopller, Berlin- 
Charlottenburg, und Max Gehrke, Berhn), Darstellung von Monoacylderivalen cyc- 
lischer Aminotliioplienolcarbon- und -sulfonsauren, dad. gek., daB man diese Yerbb. 
oder dereń Salze in W.-haltigen Medien mit Acylierungsmitteln oder die durch Acy- 
lierung in W.-freiem Medium entstandenen Rk.-Prodd. mit W. behandelt. — Die so 
erhaltenen Verbb. sollen zur Bekampfung von Spirillosen dienen. —  Z. B. wird
4-Amino-2-thiophenol-l-carbonsdure (I) mit W.-freiem Na-Acetat u. Eg.-Anhydrid
3 Stdn. unter Zugabe einer Spur H 2S 0 4 am RiickfluB erhitzt. Durch EingieBen de3 
Rk.-Gemisches in W. erhalt man dje 4-A&Hylamino-2-lhiophenol-l-c(irbonsavre, gelb- 
lich weiBes Pulver, 1. in Alkalien, h. A. u. CH3OH, wl. in Aceton, unl. in W., F . iiber 
270°. —  In  gleicher Weise laBt sich 4-Amino-2-thiophenol-l-sulfon$dure in  die Acetyl- 
verb. umwandeln, Krystalle aus h. W., 11. in Na2C03-Lsg. u. Atzalkalien, F. iiber 250°.
— Durch Einw. von COCl2 auf I bei 50— 80° unter gutem Riżhren, bis keine Diazork. 
mehr nachweisbar, erhalt man den symmelr. Di-(2-ihiophenol-l-carb(msauie)-4-Tuirnstoff 
ftls gelatinosen Nd., naeh Trocknen amorphes, gelblichweiBes Pulver, U. in Alkalien. ■—

SH ___ N H -C O -N H  SH

HOsC<^ ^>NHCO<^ > C O N H / ^>COsH
I wird ais N a-Salz“iń wss. Lsg. "mit einer ather. Lsg. von m-Nitrobenzoylchlorid be- 
handelt, die entstandene Nitrobenzoyhxminovcrb. mit Zn-Staub zur Aminoverb. redu- 
ziert (gelblichwciBe Nadeln, 1. in Alkalien, A., CH,OH, unl. in W., A., PAe., Bzl., Chlf., 
CS2. Durch Einw. von C0C12 in Na,C03-Lsg wird der symmetr. Di-(4-m-aminobenzoyl- 
amino-2-thiophenol-l-carbonsdure-)]uirnstoff (obige Zus.) erhalten, gelblich, amorph, 
unl. in W. u. organ. Losungsmm., 1. in Alkalien. (D. R. P. 487105 KI- 12o vom 
3/6. 1924, ausg. 9/12. 1929.) m , _  T , Altpeter.

Winthrop Chemical Co., New York, iibert. von Treat B. Johnson, Bethany,
V. St. A., Herstettung ton 4-(3 ',4 '-Dioxyphenyl)-thiazolen. Hierzu vgl. C. 1929. IL  885. 
Nachzutragen ist fol^endes: Aus a - O x y - fi-niethylaminothiopr&j/iomamid CH3ISHCH2CH- 
(OH)CSNHo u. Cldoracetobrenzcatechin (I) wird ein Tluazolderiy. erhalten, welches in
2-Stellung die Gruppe — CH(OH)CH,NHCH. tragt („Thmzol-Adrenalin ) D ie Verb. 
entsteht auch bei Einw. von CH3KH2 auf das 2-Chloracetylthiazoldenv. (Seitenkette:
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— COCH2Cl) u .  ansclilicBende Red. der Ketogruppe. — Kondensiert man I m it a -Oxy- 
(i- melhylaminothiobutyramid CH3N H - CH(CH3) ■ CH(OH)CSNH2, so erhalt man cin 
Thiazolderiv., welches in 2-Stellung den R est — CH(OH)—CH(CH3)NHCH3 tragt 
(,,Thiazol-Ephedrin“ ). D ie Verbb. sollen therawut. Verwendung finden. (A. P. 
1 7 4 3 0 8 3  vom 3/2. 1928, ausg. 7/1. 1930.) * Altpeter.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Carl Ludwig Lautenschlager), 
Frankfurt a. M., Praparate m it luberkulinartiger Wirkung. Abanderung des Verf. nach
D . R. P . 487199, dad. gek., daB man ais Ausgangsstoffe statt Tuberkulinprdparaten  
andere Bazillen, z. B. saurefeste Stabchen, Bazillen nach Rabinowitsch u. bestimmte 
Pilzarten, wie Streptothrix  u. a. verwendet. (D. R . P . 489 663 KI. 30h vom 13/12.
1927, ausg. 18/1. 1930. Zus. zu D. R. P. 487199; C. 1930. I. 710.) Schutz.

Parkę, D avis & Co., Detroit, V. St. A., Herstellung von Driisenextrakten durch 
Einw. von niedrig molekularen aliphat. Carbonsauren u. fraktionierte Fallung der 
erhaltenen Lsg. m it Hilfe organ. Losungsmm. ■— Z. B. wird ein wss. Extrakt von 
Hypophysenhinterlappen  durch Auslaugung m it 1/ i °/oig- CH3COH hergestellt, die M. 
langsam auf 95° erhitzt, schnell abgekiihlt, filtriert, der Riickstand nochmals extra- 
hiert u. die Extrakte vereinigt. Hierauf wird bei niederer Temp. auf etwa 1/ 10 Vol. 
eingeengt. D ie Lsg. wird m it (NH 4)2S 0 4 versetzt, durch ein gehiirtetes Filter gezogen 
u. der Filterruckstand getrocknet u. gepulyert. D ie Ausbeute betragt 20— 40 g aus 
100 g Ausgangsstoff. Das Prod. wird nun m it insgesamt 500 ccm Eg. mehrmals 
ęxtrahiert, zweckmaBig stufenweise. Hierauf behandelt man die Eg.-Lsg. m it 1250 ccm  
A. u. 2500 ccm PAe., wobei die wirksamen Stoffe vollstandig niedergeschlagen werden. 
Der N d. (I) wird m it A. gewaschen u. getrocknet (5— 10 g). —  5 g des Prod. ] werden 
in 250 ccm Eg. gel. u. bei 30° m it etwa 625 ccm A. versetzt. Der N d. wird nochmals 
in Eg. gel. u. gefallt. Der in der ather. FI. 1. Teil enthalt den uteruskontrahierenden 
T eil (A), der N d. (4,5— 4,7 g) aufler wenig (N H ,)2S 0 4 den blutdrucksteigernden T eil (B). 
Zur Gewinnung des ersteren wird die FI. filtriert u. mit 10 ccm W. (die Lsg. muB klar 
bleiben) u. 2 Vol. (etwa 3 Liter) PAe. versetzt. Es entsteht ein firnisartig an den 
Wanden des GefaBes sich ansetzender Nd. Nach Stehen iiber N acht wird dekantiert 
u. der gummiartige N d. in 50 ccm W. gel. —  Man kann auch das Prod. I  durch stufen
weise Fallung. zerlegen. Z. B. lost man 5 g in 100 ccm E g., filtriert u. setzt 40 ccm 
Aceton hinzu. Hierbei fallen hauptsachlich proteinartige Stoffe aus. Das F iltrat wird 
nochmals m it 40 ccm Aceton versetzt. Der Nd. enthalt gleichfalls nur wenig wirk
same Bestandteile. Versetzt man nun das F iltrat stufenweise m it A., so fallen Ge- 
mische von zuerst viel B, wenig A, zuletzt yorwiegend A neben wenig B aus. Aus 
einem Ausgangsstoff m it 225000 Einheiten B u. 122000 Einheiten A werden 220000 Ein- 
heiten B u. 100000 Einheiten A gewonnen, insgesamt 29,4 g aus 30 g. Prod. B, auch 
,,/?-Hypophyamin“ genannt, ist weiB, 11. in W., Prod. A, „a-Hypophyamin“, ist 
starker 1. in organ. Losungsmm. u. zeigt die Wirksamkeit des Hinierlappens. (Aust. P. 
17505/1928 vom 21/12. 1928, ausg. 20/8. 1929. A. Prior. 31/12. 1927.) Altpeter.

Instituto M. T. Sanitas, Chile, Verminderung der Haulrunzeln. Man behandelt 
die H aut m it einer T rypsin , keratolyt. Diastase, Vitamin D  (bestrahltes Ergosterin), 
Vitamin B (aktiv. IIefeexlrakt) u. ein nicht fettartiges Excipiens enthaltenden Pomadę, 
nachdem man sie m it bicarbonathaltigem W. gewaschen liat. (F. P. 673 442  vom 
16/4. 1929, ausg. 15/1.1930.) Schutz.

E. Hadank, Tiibmgen, M ittel zur Entfem ung vcn uberfliissigem Haar. D as Mittel 
besteht aus den liblichen Sulfiden der alkal. Erden  u. Saponin o. dgl. (E. P. 317 707 
vom 19/8. 1929, Auszug veróff. 16/10. 1929. D. Prior. 18/8. 1928.) SCITUTZ.

Aijiro Jinno, Hiogo-Ken, Japan, Haarfarbemittel. Man vermischt ein oder 
mehrere geeignete Farbstoffe der Aminogruppe, z. B . p-PJienylendiamin, m it Tannin  u. 
Starkę. Durch Zusatz von W., H 20 2 u. Erwarmen kann eine Haarpaste hergestellt 
werden. (E. P. 322 972 vom 8/3. 1929, ausg. 9/1. 1929.) Schutz.

6. Analyse. Laboratorium.
N. Schoorl, Brauclien wir fiir  die cliemisćlie Analyse „wissenschaftlićhe“ oder 

„praktische.“ Atomgeuńchte ? Es werden an H and eines Beispiels die Fehler festgelegt, 
die man einerseits bei Benutzung der Luftatomgewichte (BruhnS, C. 1929. II. 965), 
u. andererseits der wissenschaftlichen At.-Geww. (Thiel, C. 1929. II . 2857) macht. 
Es ergibt sich, daB man in  jedem Falle bei Benutzung der Luftatomgewichte das ge- 
nauere Resultat zu erwarten hat. (Chem.-Ztg. 5 4 .133— 34. 15. 2. 1930. Utrecht.) JUNG.
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Ragnar Berg, Eine einfąche Art, Biiretten m il automalischcr Nullyunkleinslellung 
zu rersehen. Die von FiSCH (C. 1930. I. 1008) beschriebcne Nullpunktscinstellung hat 
Vf. schon 1896 kennen gelernt u. seitdem benutzt. (Chem.-Ztg. 54. 45. 11/1.) Kruger.

— Hochgradige EinscMufithermomeier. Es werden Thermometcr fiir Tempp. 
iiber 450—750° mit Hartglasskalen beschricben, dio der Firma Dr. Siebert & Kuhn
G. m. b. H ., Kassel, gesetzlich geschiitzt sind. (Chem. Fabrik 1930. 34. 29/1. 1930. 
Kassel.) _ J ung.

W. Friedel, Ein neuer Schmelzpunktsbestimmungs- und Hilfsapparat zur Erleićh- 
terung des Arbeiłens mit winzigen Substanzmengen. Beschreibung u. Abbildung eines 
Kupferblockapp. zur Schmelzpunlclshest., bei dem eine hinter dem Schaukanal auf- 
gestellte Lichtąuelle die Beobachtung erleichtert. Das Bild der Substanz im Schmelz- 
punktsrohrcben wird durch ein Projektionsobjektiv auf einer Mattscheibe stark ver- 
groBert entworfen u. kann durch eine vor der Mattscheibe angebrachte Lupę w eiter 
vergróCert u. beobachtet werden. Der App. wird von der Firma A g e m a  A .-G ., 
Berlin N ., hergestellt u. erweist sich ais besonders niitzlich fiir die Ausfuhrung exakter 
chem. Verss. mit minimalen Substanzmengen in Sehmelzpunktsrohrchen, da er ein 
konstantes Temp.-Bad mit genauer Temp.-Regelung darstellt u. die Beobachtung von  
mikrochem. Rkk. im vergroBerten Bilde gestattet. (Biochem. Ztschr. 209. 65—73. 
14/6. 1929.) Siebert.

K. C. D. Hickman, Bestimmung des Dampfdrucks wenig fliichtiger Substanzen. 
Vf. beschreibt eine Apparatur, mit der der Dampfdruck zwischen Atmospharendruck u. 
V2o mm Quecksilbersaule gemessen wird u. gibt Dampfdruckkurven zahlreicher organ. 
Stoffe, die m it der Apparatur bestimmt sind. (Science Ind. photographiąues 9. 
126— 28. Dez. 1929. Kodak-Lab.) Leistner.

A. Sulfrian, Kleiner Gastnuffelofen. Im AnschluG an die Beschreibung eines 
kleinen Gasmuffelofens (C. 1930.1. 862) weist der Vf. auf einen von ihm konstruierten 
Gasmuffelofen (Sulfrian, Lehrbuch der chem.-techn. Wirtschaftslehre, S. 38) hin, 
dessen untere u. obere Halfte in einem Blechgehause untergebracht sind, u. dessen  
Innenraum mit einer hochfeuerfesten Kapsel ausgekleidet ist, so daB keine Storung 
durch Abbrockeln der M. eintreten kann. Der Ofen kann auch zu Kochzwecken im  
Laboratorium yerwendet werden. Dreiecke aus keram. Massen haben sich fiir den  
Ofen ais unzweekmaBig erwiesen, dagegen eignen sich Dreiecke aus V 2A-Stahl, sowie 
solche aus reinem Quarz. (Chem. Fabrik 1930. 34—35. 29/1. 1930. Aachen.) J ung.

Sprockhoff, Eine neue Laboratoriumsuberlavfze7ilrifuge. Es wird eine in der 
Starkeindustrie zum Abscbleudern von Abwassern benutzte tjberlaufzentrifuge be- 
schrieben, die sich iiberall bewiihrt, wo eine sichere u. schnelle Abscheidung kleiner 
Sedimentsmengen aus groBeren Fliissigkeitsmengen notwendig ist. Durch einen groBen 
Trichter m it Regulierhahn u. darunter einen kleineren, der die FI. unmittelbar in  das 
rotierende kon. VerteilungsgefaB auf der Zentrifuge leitet, laBt man die FI. zulaufen. 
Ein stillstehender Mantel fangt die uberlaufende FI. auf. Das Durchlaufen von 11 
starkehaltigem W. ist in etwa 3 Min. beendet. Die Maschine macht 2000—3000 TJm- 
drehungen. D ie Zentrifuge kann von der Glasblaserei des Instituts fiir Gamngsgewerbe, 
Berlin N  65, SeestraBe 13, bezogen werden. (Chem.-Ztg. 54. 124. 12/2. 1930. 
Berlin.) J ung.

R .K attw inkel, Universal-Destilliergerdle. Durch zweckentsprechende Vereinigung 
des RuckfluBktihlers mit der Vorlage werden DestiUierapparate erhalten, die sich durch 
kompendiose Bauart auszeichnen. Vf. beschreibt an Hand yon Abbildungen ver- 
schiedene derartige Ausfiihrungsformen, u. zwar einen selbsttatigen Wasserbestimmer, 
einen W.-Dampfdestillationsapp., einen Extraktionsapp., einen App. zur łsH 3-Best., 
sowie einen Arsenbestimmer u. einen einfachen W.-Bestimmungsapp. (Chem. Fabrik
1930. 18— 20. 15/1. Gelsenkirchen.) Siebert.

Georg-Maria Schwab, Uber ein einfaches Hilfsmitlel bei Vakuumdestillation. 
Es wird m it Hilfe der C L A U S lU S -C L A P E Y R O N schen  Gleiehung u. der TROUTONschen 
Regel ein universelles Diagramm hergestellt, welches allgemein gestattet, den Kp. 
einer reinen Substanz bei irgendeinem Druck zu ermitteln, wenn der Kp. der Substanz 
bei einem bestimmten verminderten Druck bekannt ist. (Ztschr. angew. Chem. 43. 
155—56. 15/2. 1930. Miinchen.) „  . J UNG.

R. Kattwinkel, Betriebsmdpige Vorrichtung zur Bestimmung von Losungsmitlel- 
dampfen. Es wird eine nach dem A-Kohleverf. arbeitende metallene Vorr. zur Best. 
von Losungsmitteldampfen beschricben, bei welcher Dampfentwickler, Rohrbiindel- 
iiberhitzer u. KohlegefaB iibereinander angeordnet sind, so daB eine raumsparende
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Destilliervorr. erhalten wird. D ie Verb. zwisehen KohlegcfaC u. Kuhlvorr. wird durch 
einen helmartigen, angesohliffenen Aufsatz herbeigefuhrt, an Stelle des bei dem alteren 
Modeli verwendeten glasernen T-Stiickes. (Chem. Fabrik 1930. 33. 29/1. 1930. Gelsen
kirchen.) J ung.

Fritz Sehroder, Scheidelrichler zum Einselzcn in  die Zentrifuge beim Trennen von 
Mineralgemischen m it schweren Fliissigkeiten. Beschreibung eines TrennungsgefaBes 
fiir dio Zentrifuge nach dem Vorbild des LASPEYREschen Scheidetrichters. D ie damit 
erzielten Ergebnisse werden m it den m it der geometr. u. chem. Analyse erzielten ver- 
glichen. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1930. 38— 46. Univ. Heidelberg, 
Munster.) T r o m e l.

T. M. Lowry und C. B. Allsopp, Eine photographische Methode zur Messung des 
Brechungsindez. Fiir die Erforschung der Dispersion organ. Stoffe is t die Meśsung 
der Lichtbrechung bei móglichst vielen Wellenlangen im Sichtbaren u. U ltraviolett 
notwendig. D ie von den Vff. entwickelte Methode ist —  wegen der geringen Schicht- 
dieke —  bis in  das Absorptionsgebiet anwendbar. Die F l. befindet sich zwisehen 2 
halb platinierten Quarzplatten, die ais Interferometer wirken. Sie werden in  einen 
Strahlengang zwisehen 2 Reflexionsprismen gesehaltet; m ittels einer Quarzlinse wird 
paralleles L icht eingestrahlt; die Fransen werden durch Quarz-Fluoritlinsen auf einen 
Spektrographenspalt abgebildet. Gemessen ■wird die Breite der Interferenzfransen 
relativ zur Spalthohe; infolge der Dispersion der Brennweite im Spektrographen wird 
die Genauigkeit nicht yerschlechtert. AuBcrhalb des Gebiets der Achromatisierung 
treten Fehler auf. Durch Verss. m it Luft wird die GróBo der system at. Fehler im  
Bereich 4600— 3000 A auf 1 %  ermittelt, vorbehaltlicli der Konstanz der Kalibrierung. 
Durch Beziehung jeder Messung auf einen Blindvers. m it Luft diirften diese Fehler zu 
eliminieren sein. Da die Genauigkeit der Ablesungen 1: 2500 betragt, wurde die Ge
nauigkeit der Methode nur durch die Temp.-Schwankungen der Substanz begrenzt 
sein. — Verss. m it N icotin  ergeben die Dispersionskurve zwisehen 2900 u. 6200 A. 
Im  Sichtbaren wird sie mit dem PuLFRlCH-Refraktometer bestatigt; im Ultraviolett 
durchlauft sie ein Maximum u. endet 250 A vor einer intensiven Absorptionsbande. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 126. 165— 69. 2/12. 1929.) E isenschitz.

Chemisch-Technische Reichsanstalt, Bestimmung der LidudurcMdssigkeit (Deck- 
vermdgen und Transparenz) truber Medien. Beschreibung zweier Verff. zur Best. der 
Lichtdurchlassigkeit von Anstrichen: Das Graukeil- u. das StufenweiBkeilverf. Nach 
ersterem wird der auf einer Glasplatte aufgetragene Anstrich auf ein SohwarzweiBfeld 
gelegt u. der Helligkeitskontrast photometr. bestimmt. Prinzip: Das von dem Schwarz- 
weiBfeld zuriickgestrahlte Licht wird durch Prismensatz in  das Okular des senkrecht 
iiber dem Objekttisch angeordneten Beobachtungsfernrohrs geworfen, wodurch das 
Gesichtsfeld in  zwei gleiclic Halften geteilt wird, Durch einen geeichten, m it einer MeB- 
trommel verbundenen u. in  den Strahlengang eingeschalteten Graukeil kann dann 
auf gleiche Helligkeit eingestellt werden. Auf dieselbe Art kann, wenn das Beob- 
achtungsfernrohr in  horizontale Lage gebraeht u. das SohwarzweiBfeld durch eine 
nun senkrecht stehende, gleichmaBig beleuchtete Milchglasscheibe ersetzt ist, die Trans
parenz eines Prufobjektes, das auł der einen Hiilfte der Milchglasscheibe befestigt 
ist, gemessen werden (vgl. H . D . Bruce, Technologie Papers of the Bureau of Standards 
20 [1925/26]. 173— 90). —  Nach dem Slufenwei{ikeilverf. wird die Lichtdurchlassigkeit 
von  Transparentpapier, in steigender Lagenzahl iibereinandergeschichtet, ais Ver- 
gleiehsmaterial benutzt. D ie Lichtdurchlassigkeit verschiedener Sehichtdicken des 
Papiers kann durch Eicliung (s. Original) festgestellt werden, so daB dann auch absol. 
Werte zu erhalten sind. Zur Best. des Deckvermógens eines Priifobjckts werden 
zunachst so viel (a) Blatter Transparentpapier iiber ein SchwarzweiBfcld geschichtet, 
daB die Trennungslinie verschwindet. Dann wird das Objekt auf das SehwarzweiBfeld 
gelegt u. abermals die Anzahl (b) Blatter Transparentpapier bis zum Verschwinden 
der Trennungslinie bestimmt. Die der Differenz a—b entsprechende Zahl Einzelblatter 
entspricht dann dem Deckvermógen des Priifobjekts. Zur Best. der Transparenz 
ermittelt man gegen eine gleichmiiBige Lichtąuelle, w ieviel Lagen des geeichten Trans- 
parentpapiers dieselbe Lichtdurchlassigkeit haben wie das Priifobjekt. (Jahresberieht
V II der C. T. R. 1928. 222— 29. Berlin, Abt. f. Metallchemie u. Metali- 
schutz.) F . Becker.

Chemisck-Technische Reichsanstalt, Bestimmung des Glanzes. Mit Hilfc 
einer geeigneten Beleuehtungsvorr., eines feinen Spaltes u. eines Kollimatorsystems 
wird ein prakt. paralleles Lichtstrahlenbundel unter cinem bestimmten Einfallswinkel



auf das Priifobjekt geworfen u. das tcils durch diffuse, teils durch rogelmafiigo Riick- 
strahlung gebildete Rcflexionsbild des Lichtbiindels auf einem taiigentiell zur Ebeno 
des Priiflings angebraehten Kreisbogen, der m it einem Film versehen ist, photograph. 
aufgczeichnet. Dio Vorr. befindet sich in  einem lichtdichtcn Metellgehause, das mit 
einer am Boden angebraehten Óffnung auf das Priifobjekt aufgesetzt wird. Ais MaB 
fiir den Glanz dient die Breite des Streuglanzbildes; diese ist unabhiingig von Eigen- 
farbe u. Lichtdurchlassigkeit des Prufobjekts. Streuglanzbilder u. Glanzkurven 
(letztere m it Hilfo eines photoelektr. Registricrphotometers an Hand der Streuglanz- 
filme hergestellt) im Original. (Jahresbericht VII der C. T. R. 1928. 220—22. Berlin, 
A bt. f. Metallchemie u. Metallschutz.) F. Becker.

Eug. Grandmougin, Die Spektroskopie gefarbler Lósungen. Weitere Besehreibung 
von Spektroskopen (vgl. C. 1930. I. 1010) u. Besprechung von prakt. Anwendungen 
der Spektroskopie gefarbtcr Lsgg. mit einer Tabelle der Absorptionsspektren von  
Farbstoffen nach'F0RM ANEK. (Rov. Chim. ind. 38. 322— 25. 354— 58. Nov. 1929.) J u .

Foster Dee Snell, Die neuesten Fortschriłie in  der Colorimetric. Besehreibung 
einiger verfeincrter Instrumente fiir colorimetr. Messungen. (Instruments 3. 15—19. 
Jan. 1930. Brooldyn, N. Y.) J ung.

fim ile  Votocek und Jean Kotrba, Neue Anwendungen der mcrcurimetrischen 
Titration. Es wurde eine Methode zur Titration von CN' mit Mercurinitrat in  Ggw. 
von Natriumnitroprussiat ais Indicator in salpetersauror Lsg. ausgearbeitet. (Chim. et 
Ind. 21. Nr. 2bis. 164. Febr. 1929.) J ung.

Bogdan Kamieński, Uber eine neue Methode der potentiomeirischen Mafianalyse. 
Vf. hat die folgende potentiometr. Methode ausgearbeitet: Es wird eine Elektrodo 
unmittelbar iu eine stark geruhrte Salzlsg. u. eine andere in einem Róhrchen aus 
isolierendem Materiał in dieselbe eingetaucht. Die Lsg. wird nun unter starkem Ruhren 
so geleitet, daB sie in jodem Augenbliek zuerst die erste Elektrodo u. dann erst die in 
dem Róhrchen bespiilt. Die hierbei eintretenden Erscheinungen wurden theoret. vom  
Standpunkte der Elektrochemie u. der Diffusionstheorie an Phasengrenzen behandelt. 
Untersucht wurden Oxydations- u. ReduklionsvorgangeFe" — ©  Fe'", Fe(CN)B"" —
©  ^  Fe(CN)t"', Fe"' +  Cr" Cr"' +  Fe", Sn"  — 2 ©  Sn  , alle unter An- 
wendung von Pt-Elektroden u. KMn04 ais Oxydationsmittel u. Chromsalzlsg. ais 
Reduktionsmittel. Verss. an Fallungsrkk. bewiesen, daB diese wegen der den Elek- 
troden anhaftenden Nd.-Teile zum Studium der Methode ungeeignet sind. Bei tropfen- 
weise erfolgender Titrierung kann der Endpunkt am besten aufgenomincn w'erden. —  
Fur die Herst. von CrSOĄ wird ein auf elektrolyt. Red. von Cr2(S 0 4)3 beruhendes Verf. 
beschrieben. (Buli. Int. Acad. Polon. Sciences Lettres. Serie A. 1928. 33— 60. Krakau, 
Univ.) S c h ó n fe ld .

Y. Volmar und E. Widder, Acidimetrie und Alkalimetrie in  Gegenwart einiger 
fluorescierender Indicatoren, spezidl des Umbelliferon. Es wird iiber Unters.-Ergebnisse 
der Titration m it fluorescierenden Substanzen im ultraviolettcn Licht berichtet. Es 
hat sich gezeigt, daB die fluorescierenden Indicatoren den gefarbten Indicatoren in  
allen untorsuchten Fallen iiberlegen sind. Fiir sehr verd. saure oder alkal. Lsgg. ist 
Umbelliferon am geeignetsten. Acridin ist dem Umbelliferon nur bei der Titration 
ammoniakal. Lsgg. iiberlegen. (Chim. et Ind. 21- No. 2bis. 160— 63. Febr. 1929.) J u n g .

Vasterling, Uber die Hallbai keit der 1/ l0-n. Kochsalzlosung und einige andere Fragen 
aus dem Gebiete der Mapanalyse. (Vgl. Bodendorf, C. 1930. I. 1190.) Die 0,1-n. 
NaCl-Lsg. is t durchaus titerbestandig. — Oxalsdure ist wegen ihrer Neigung zum Ver- 
wittern ais Urtitersubstanz nicht zu empfehlen. Besser benutzt man Bemstcinsaure 
oder Camphersaure, die noch den Vorteil eines Aquivalentgewichtes von fast genau 
100 (100,06) hat. —  0,1-n. K 2Cr20 ,  ist sehr gut haltbar. — Zur Best. der Jodzahl solJte 
die methylalkoh. Bromlsg. nach KAUFMANN eingefiihrt, oder auf die Methode von 
Von HiiBL zuriickgegriffen werden. (Pharmaz. Ztg. 75. 58 59. 11/1. Gotha, Thiiring. 
Staatsapoth.) Herter.

Chemisch-Technische Reichsanstalt, Eine neue quantitative Methode zur Be- 
stimmung von Kohhnozyd in kleinen Mengen. Die Verbrennung von trockenem CO 
iiber CuO Yerliiuft nach fruheren Unterss. nur zu 90—95%, wobei dio durch das CuO 
verursachte Adsorption von C02 ein langwieriges Naclispiilen bei heller Rotglut bedingte. 
Es sollte versucht werden, die Verbrennung bei einmaligem Durchleiten des zu unter- 
suchenden Gases quantitativ zu gestalten u. gleichzeitig die Adsorption von C 02 móg- 
lichst zn verringern. —  Das Gas wird nach Reinigung mit Natronkalk u. Trocknung 
mit H 2S 0 . durch das elektr. auf etwa 300° erhitzte, mit CuO gefullte ReaktionsgefaB
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geleitct u. die gebildete C 02 in Barytlauge, der zur Verschiirfung des Umschlagpunktes 
BaCL zugefiigt is t ,  aufgefangen. Zur Messung der Strómungsgeschwindigkeit ist ein  
Differentialmanometer angeschlossen. —  Bei Verwendung von CuO in Drahtform 
wurden dio friiher erhaltenen Ergebnisse bestatigt. D ie Umsetzung konnte jedoeh 
auch bei trockenem CO u. relatiy groBer Strómungsgesehwindigkeit quantitativ ge- 
staltet werden, wenn fein yerteiltes CuO u. Quarz ais Kontakttrager benutzt wurden. 
D a sich hierdurch zugleich die Kupferoxydmenge auf etwa 0 ,l° /uo der urspriinglich 
benutzten verminderte, błieb die Adsorption von C 02 durch CuO auf ein MindestmaB 
beschriinkt, so daB ein Nachspiilen von 20 Min. bei 350° m it C 02-freier Luft geniigt, 
um alle C 02 zu erfassen. (Jahresbericht V II der C. T. R. 1928. 195— 201. Berlin, 
Abt. f. Sprengstoffe.) F . B e c k e r .

E lem en te  und anorganlsche Verblndungen.
Rudolf Hofmann, Jodomeirische Bromid- und Jodid-Mihóbestimmung. In  einer 

im  Original beschriebenen u. abgebildeten Apparatur setzt man das Jod m it Ferrisulfat 
in  Freiheit u. dest. es im C 02-Strom in eine m it KJ-Lsg. beschickte Vorlage, in der es 
fortlaufend m it Tbiosulfat entfarbt wird. Gelit kein Jod mehr iiber, so macht man mit 
P b 0 2 u. Eg. das Brom frei u. dest. es in die gleiche Vorlage. Dauer einer Doppelmikro- 
best. ca. 15— 20 Min., Fehler m asim al 10%. (Pharmaz. Zentralhalle 71. 18— 21. 9/1. 
Bukarest, Pharm. Fakultat.) H e r t e r .

E. Carriere und Rouanet, Bestimmung des Fluors ais Calciumfluorid. Bei der 
iibliehen Best.-Methode wird nach der Vorschrift von B e r z e l i u s  u . R o s e  neben dem 
CaF2 stets noch etwas CaC03 mitgefalit, um die Filtration zu erleichtern. CaC03 wird 
dann durch Gliihen zers. u. das Ca m it Essigsaure ausgewaschen. Vf. gibt eine Vor- 
schrift fiir eine beąuemere Best.-Methode, bei der ein kleiner UberschuB von CaCl2 
verwendet wird; bei dieser Methode is t die Zahl der Waschungen erheblich vorringert. 
In  einem Pt-GefaB werden 0,3 g N aF oder 0,4 g K F in  25 ccm dest. W. gel., dazu gibt 
man 5 ccm N H 3 u. 10 ccm einer 1/2-mol. Lsg. yon CaCl2. Man bringt das Ganze zum 
Sieden, laBt don Nd. 2— 3 Min. absetzon u. gieBt die iiberstehende FI. durch ein aschen- 
loses Filter. Der N d. in  dem Pt-GefaB wird zweimal ausgewaschen m it 15 ccm dest. W-, 
dem 1 ccm N H 3 zugesetzt ist, dabei erhitzt man jedesmal bis zum Sieden der Waschfl. 
Dann wird der N d. aufs Filter gebracht, gewaschen, bis er Cl-frei ist, getrocknet, ge- 
gliiht u. gewogen. Mit dieser Methode hat Vf. bis auf 0,1%  genaue Bestst. ausgefiihrt. 
Es kann auch yolumetr. die uberschussige Ca-Menge bestimm t werden, die nach Fiillung 
des CaF2 yorhanden ist. Auch auf diesem Wege laBt sich der F-Geh. m it der gleichen 
Genauigkeit bestimmen. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 1281— 82. 30/12.
1929.) W r e s c h n e r .

Ed. Rousseau, Phosphorbestimmung in  Vanadinstahhn. Um  in  Vanadinstahl 
eine genaue P-Best. durch Ammoniummolybdat auszufiihren, muB V ais Vanadyl- 
yerb. (blaugefarbte Lsg.) vorliegen. Diese Verbb. erhalt man, wenn man Natrium- 
nitrit hinzusetzt. Die Fallung muB dann aber unmittelbar nach dem Zusatz yon 
Natrium nitrit erfolgen, w eil'sonst wieder O sydation eintritt, u. zwar bei einer Temp. 
unterhalb 65°. Das Verf. laBt sich in  weniger ais einer Stde. ausfiihren. (Chim. et 
Ind . 21. Nr. 2bis. 147— 50. Febr. 1929.) JUNG.

Ludwig Moser und Friedrich Sieguiaun, Die Bestimmung und Trennung sdłener 
Metalle ton  anderen Melallen. X V III. Mitt. D ie Bestimmung des Indiums und seiiie 
Trennung von den M onozyden und Sesquioxyden. (X VII. vgl. C. 1930. I. 107.) Aus- 
gangsmaterial fiir die Unters. war 1 g In-Metall, in  dem spektroskop. Verunreinigungen 
durch Spuren Ca, Fe u. Zn nachgewiesen wurden. A. E i n z e l b e s t s t .  1 . B e s t .  
a i s  ln 20 3. Durch Verss. wurde festgestellt, daB In(OH )3 bei 20° in Lsgg., die bis zu 
10% NH 3 u. 20% NH.,C1 bzw. je 10% dieser beiden Stoffe enthalten, prakt. unl. ist, 
u. sich vor dem Geblase yollstandig entwassern laBt, daB ln 20 3 beim Gliihen nicht 
fliichtig u. nachher nicht hygroskop. ist. a) F a l l u n g  der evtl. N H 4-Salz enthaltenden 
In-Salzlsg. (Chlorid, N itrat, Sulfat) m i t  iiberschussigem N H 3 in  der Warme, Ver- 
dichtung des Nd. durch Erhalten im schwachen Sieden, griindliches Waschen mit 
h. W. (In20 3 is t  in Ggw. yon N H 4C1 fliichtig!). Trocknen u. Yeraschen im Porzellan- 
oder Quarztiegel bis zur R otglut, schlieBlich vor dem Geblase. b) F a l l u n g  m i t  
o r g a n .  B a s e n .  Nur Hexamethylenletramin u. P yrid in  fallten In  yollstandig; da 
sie aber auch die Begleitelemente fallten, waren sie fiir Trennungen ungeeignet. 
c) H y d r o l y s e n m e t h o d e n .  Yon den yerschiedenen Reagenzien erwies sich 
nur das K CN O  ais brauchbar. Man versetzt die eytl. NH3-Salz enthaltende In(III)-Lsg.
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(Vol. 200—400 ccm) mit einigen Tropfen Methylorange u. k. mit 1 0 %ig. KCNO-Lsir. 
bis zum Farbenumschlag nacli Gelb. Beim folgenden Erhitzen zum Siedcn scheidot sich 
In(OH )3 in dichter Form ab. Filtrieren durch Papier, Waschen bis zur Cl-Freihcit 
m it li. W., Trocken, Veraschen im Porzellantiegel, schlieClich zur Rotglut erhitzen. 
Beleganalysen. 2. B  e s t. a 1 s In2S3. Nach Anfiihrung der Literatur iiber diese Fałlungs- 
form wird eine neue Variantc der Fallung aus 0,03—0,05-n. HCl-Lsg. beschricben, 
sowie die weitere Behandlung der Fallung durch Erhitzen von In 2S3 in  trockenem H2S 
auf 350— 400° (Luftbad) u. Erkalten im H 2S-Strom. Auch kann ln 20 3 zu Kontroll- 
zwecken durch diese Behandlung in In2S3 ubergefiihrt werden. Beleganalysen.
B. T r e n n u n g e n .  In -Z n -T r e n n u n g . Zusatz von soviel NH.,C1 zur schwach 
sauren Lsg. beider Metalle, ais zur Komplesbldg. mit Zn erforderlich ist (ca. 6 -fache 
Menge), dann einige Tropfen Methylorange u. KCNO bis zur Gelbfarbung, langsam  
zum Sieden erhitzen, Filtrieren u. Waschen des In(OH )3 mit h. W. Bei mehr ais der
10-fachen Menge Zn muB der Nd. in verd. HC1 gel. u. die Fallung nach Neutralisation 
m it N H 3 wiederholt werden. Best. des Zn im Filtrat. Beleganalysen. —  In-Ni- 
T r e n n u n  g. Wie bei der In-Zn-Trennung. Kein groBer DberschuB an KCNO wegen 
Gefahr der Ni-Fallung. Es wurde der 500-fache Betrag an N i noch richtig ermittelt. 
Beleganalysen. —  In-Co - T r e n n u n g .  Die mit Soda neutralisierte Lsg. beider Salze 
wird m it KCN-Lsg. (Komplexsalzbldg. mit Co) bis zur Lsg. des entstandcnen Nd. 
versetzt, zur Vervołlstandigung der Fallung werden noch einige ccm 10%ig. KCNO- 
Lsg. zugefiigt, worauf man zum Sieden erhitzt, einige Min. darin erhalt u. wie beim 
N i weiterbehandelt. Nur bei mehr ais der 10-fachen Menge Co muB die Fallung wieder
holt werden. Das gegliihte ln 20 3 wird zur Entfemung der letzten Reste Alkali in HC1 
gel. u. m it N H 3 gefallt. Fallung des Co in den Filtraten auf elektrolyt. Wege. Es gelingt 
so die 1000-fache Menge Co vom In zu trennen. Beleganalysen. —  I n - M n - T r e n -  
n u n g. Wegen Versagen der Hydrolysenmethoden wurde das In m it H2S nach T h i e l  
u. L u c k m a n n  (C. 1928. II. 636) gefallt. Neutralisation der In(III)- u. Mn(II)-Lsg. 
m it N H 3, Zusatz von 30 ccm 2-n. Eg. u. 10 ccm 2-n. NH3 auf je 100 ccm Lsg., Erhitzen 
zum Sieden u. Einleiten von H2S bis zum Erkalten.

Auf je 10 mg ln 20 3 sollen nicht mehr ais 100 ccm FI. kommen. Das In fallt Mn-frei 
(einmalige Fallung). Fallung des Mn im Filtrat mit Br-W. u. NH 3 u. Oberfiihrung 
durch Abrauchen mit 2 Tin. NH,C1 u. 1 Tl. (NH4)2S 0 4 in M nS04. Beleganalysen. —  
In-Al - T r e n n u n g .  Versetzen der Lsg. beider Metalle mit Sulfosalicylsaure, die Al 
komples in  Lsg. halt u. mit Ammoncarbonat bis zur neutralen Rk. (Methylorange), 
schlieBlich schwach mit Eg. ansauern u. Einleiten von H 2S in die h. Lsg.; Vol. fiir 
je 10 mg ln 20 3 nicht mehr ais 100 ccm, wegen sonst schlechter Filtrierbarkeit von In 2S3. 
Waschen des Nd. m it Ammonacetat, Losen in verd. HC1 u. Fallung m it NH3. Fallung 
des Al im Filtrat, nach Abrauchen der eingeengten FI. mit H 2S 04, m it NH3. Selbst bei 
mehrhundertfachem t)berschuB von Al geniigt einfache Fallung. — In-Fe - T r e n n u n g  
Nach Besprcchung der bekannten, unzulanglichen Methoden wird gezeigt, daB die Fallung 
des In  m it H 2S aus ganz schwach mineralsaurer Lsg. gelingt. Versetzen der In(III) 
u. F e (m )  enthaltenden Lsg. tropfenweise mit NH3 bis zur Bldg. eines Nd., der mit 
so viel 0,1-n. HC1 gel. wird, daB eine ca. 0,03, masimal 0,05-n. HCl-Lsg. entsteht. Er- 
warmen auf 70° u. Einleiten von H2S durch 2 Stdn.; Waschen von In 2S3 m it schwach 
angesauertem H 2S-W. u. Best. ais In2S3 oder nach Lsg. in HCi u. Fallung mit NH3 
ais ln 20 3. Fallung des Fe im Filtrat mit NH3 ais FeS u. Best. nach Losen des letzterem  
in HCI u. Oxydation mit H N 03 ais Fe20 3. Bei Anwesenheit gróBerer Fe-Mengen wird 
durch Einleiten von H 2S in die stark salzsaure Lsg. zu Fe(II) reduziert, der tJberschuB 
von H 2S durch C 02 entfernt, mit NH3 neutralisiert u. die Fallung des In wie oben vor 
genommen. Beleganalysen. — In-Cr- T r e n n u n g .  Diese gelingt bei Vorliegen 
von Cr(IV) m it KCNO. Versetzen der ganz schwach sauren In(III)- u. Cr(IV)-Lsg. 
mit einigen Tropfen Methylorange u. soviel 10°/oig. KCNO-Lsg. (im Original steht 
irrtiimlich KCN, der Ref.) bis Farbenumschlag nach Gelb erfolgt. Durch Erhitzen 
zum Sieden wird dichtes In(OH)3 abgeschieden, das selbst bei 500-fachem Cr-UberschuB 
rein ist (einfache Fallung). Fallung des Cr im Filtrat nach Zusatz von konz. HCI u. Red. 
mit A. zu Cr(IH) m it NH3. Beleganalysen. (Monatsh. Chem. 55. 14— 24. Jan. 1930. 
Wien, Techn. Hochschule.j , ,  H e r z o g .

A. Jilek und J. Lukas, Getoicktsanalytische Bestimmung von Wolfram m  Gegenimrt 
von Vanadium. Es is t eine Methode ausgearbeitet worden, welche es gestattet, W in  
stark saurer Lsg. u. in  Ggw. von V zu bestimmen. Sie beruht darauf, daB W ais 1. 
Arsenwolframsaure mit Chinin in verd. HCI ein swl. Salz gibt. Der Nd. hat die Zus.
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(C20H 24N 2O2)3AsO4 ■ 12 W 03. Er laBt sich nicht direkt wiigen, sondern wird in  Wolfram- 
siiure durch Calcinioron iibergefiihrt. V wird ais Arsonyanadinsiiure durch Chinin* 
chlorhydrat nur in  neutraler Lsg. gefiillt. Zur Trennung von W  u. V  muB V durch 
Hydroxylaminchlorhydrat in  don 4-wertigen Zustand ubergefuhrt werden, weil es 
sonst bei der Fallung in  geringen Mengen mitgerissen wird. Arsenmolybdansaure 
gibt m it Chinin eine dem W  analoge Fallung, die aber in  HC1 selir viel lóshcher ist. 
Zur Trennung beider kann aber die Fallung nicht bcnutzt werden. Verwendet man 
sta tt Arsensaure Phosphorsaure, so erhalt man analoge Ndd., aus denen aber Phos- 
phorsaureanhydrid nicht durch Calcination auszutreiben ist. Um W  neben V zu 
bestimmen, arbeitet man daher in  HC1 unter Zusatz von Hydroxylaminchlorhydrat 
m it Arsensaure u. Chininchlorhydrat, trocknet den Nd. bis zur Gewichtskonstanz, 
w agt W 0 3 u. bestimmt im  Filtrat V durch Fallung von As m it H 2S, Oxydation zum 
Vanadat m it H „02 u. schlieBlicher Wagung ais V„05. (Chim. et Ind. 21. Nr. 2bis. 
166— 67. Febr. 1929. Prag.) ' J ung.

Hans Mathesius, tlber die Bestimmung lcleiner Mengen T itans in  legierten Stahlen. 
Es wird iiber die Best.-Móglichkeiten des Titans berichtet. D ie yorgeschlagenen 
Methoden wurden einer Naehpriifung unterzogen. D ie Trennung des Ti von Cr gelingt 
durch Oxydation in  alkal. Lsg., Cr geht in  das wasserlósliche Chromat, Ti in  unl. 
Metatitanat iiber, der Nd. reiBt aber die vorhandenen Fe-Reste u. das Mn mit. Aus 
diesem Nd. kann Ti colorimetr., aber auch auf gewichtsanalyt. Wege bestimmt werden. 
Im  Stahl muB unterschieden werden, ob das metali. Ti oder der gesamte Ti-Geh. 
bestimmt werden soli, dementsprechcnd muB das von Roesch u. Weez (C. 1927. I. 
1988) vorgeschlagene Verf., falls nur das metali. Ti erfaBt werden soli, abgeandert 
werden, indem man nach dem Losen im  Sauregemiseh filtriert, Titannitride u. -Carbide 
sind in  verd. Sauren unl. Fiir nur m it Ti legierte Fe-C-Verbb. erfordern samtliclie 
gewichtsanalyt. Bestst. eine quantitative Trennung des Ti von Al, die sehwierig ist 
u. zu Fehlern fiihrt. Es wird auf Grund der krit. Nachpriifungen ein Analysengang 
fiir m it Ti u. Cr legierten Stahl m itgeteilt. (Chem. Ztg. 54. 134— 35. 15/2. 1930. 
Bcrlin-Wilmersdorf.) JUNG.

E. H. Riesenfeld und T. Hamburger, Ober die Schnellanalyse von graphischen 
Legierungen. In gewissen Buchdruekerkreisen inaeht sich melir u. mehr das Bestreben 
geltend, jedes Letternmetall nur einmal zu ver\venden u. dann umzusohmelzcn. Dio 
Vff. beschreiben die von ihnen verwendeten Methoden zur Best. von Sn, Sb, Cu, As 
in Letternmetall, dereń Exaktheit fiir den Botrieb ausreieht, u. die innerhalb von 
60— 70 Min. durchgefiihrt werden konnen. Nur bei dieser Schnelliglteit der Aus- 
fiihrung is t es moglich, die chem. Analyse prakt. zu verwerten. (Ztschr. Deutschl. 
Buchdrucker 42. 81— 82.) Hamburger.

Qrganische Substanzen.
R. Signer, Eine. Beobachtung zur Romijnschen Formaldehydtilration. Dieses bekannte 

Verf. zur Best. des Formaldehyds gibt trotz Einhaltens der von Auerbach u .  Bar- 
SCHALL (Arbb. Reichsgesundh.-Amt 22 [1905]. 584) angegebenen Bedingungen 
manchmal unrichtige Resultate. Vf. hat gefunden, daB CH20  u. H ypojodit in  geniigend 
hoher Konz. aufeinander einwirken miissen, da in  gróBerer Verd. auch bei selir groBem 
J-OberschuB die Amcisensśiurebldg. unvollstandig bleibt, indem die Verwandlung 
des Hy^pojodits in Jodid u. Jodat die Oberhand iiber die Oxydation des CH20  gewinnt. 
Folgende Vorschrift gibt gute Werte (Fehler hóchstens 0 ,l° /o): 20 ccm Lsg., ca. 20 mg 
CH20  enthaltend, m it 20 ccm 0,2-n. J-Lsg. u. 5 ccm 2-n. NaOH versetzen, 1 —2 Stdn. 
stehen lassen, 2 ecm konz. HC1 u. 100 ccm W. zugeben, m it 0,1-n. Thiosulfat titrieren.
—  D ie Verss. wurden m it reinem Trioxymethylen (F. 64°) ausgefiihrt, welches mit 
stark verd. HC1 im Rohr (100°, 30 Stdn.) aufgeschlossen wurde. (Helv. chim. Acta 
13. 43— 46. 1/2. Ziirich, Techn. Hochsch., u. Freiburg i. B., Univ.) Lindenbaum.

P. Fleury und P. Ambert, tlber die Fallung der Zucker und Polyosen ais Cupro- 
barytkomplex. Vff. stellten fest, daB m an durch Zusatz von  C uS04 u. Ba(OH)2-Lsg. 
eine vollstandjgere Zuckerfallung erzielt ais bei der SALKOWSKischen Methode mit 
NaOH. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 1282— 85. 30/12. 1929.) Wreschner.

Kurt Hess, Zur Kenntnis von Molekiilargewichtsbestimmungen in  Eisessig. Bei 
der Naehpriifung des kryoskop. Verh. von D eriw . hochpolymerer Kohlenhydrate 
in  Eg. (m it R. Stahn u. L. Roudolf) stellt Vf. eine Abhangigkeit der Depressionen 
vom Reinheitsgrad des Eg. fest, die bei molekulardispers gel. Stoffen nicht besteht. 
Venvendet wurden drei Eg.-Praparate: Eg. I  (F. 16,33°; Leitfahigkeit kls — 3,51 • 10“3)
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u. Eg. II (F. 16,51°; kls =  3,32-10 8) wurden durch Dest. u. 5- bzw. 15-maliges Aus- 
frieren erhalten, Eg. III (F. 16,65°; Kp.;oo 117,8°; kis =  3 ,20-10~8) durch Fraktio- 
nierung m it HAHNschem Aufsatz. Die Eigg. von Eg. III iinderten sich auch durch 
andere Reinigungsverff. nicht mehr. Cellitlsgg. sehr niedriger Konz. (0,02%) geben 
abnorm hohe Depressionen, die mit der Reinheit des Eg. sinken, bei Erhohung der 
Konz. nur unbcdeutend steigen, oft sogar fallen. Diesen vermutlich durch Spuren 
von W. bedingten Anomalien stehen Fiille mit genauer Erfiillung des van’t HOFFsehen 
Gesetzes gegeniiber. Auch /j-Glucoscpentacetat in  Eg. I zeigt normales Verh. Ahnlicho 
Verhaltnisse liegen bei Triacetylcellulose (in desorganisierter Form u. im Fasei'verband) 
u. Trimethylcellulose nach Hess u .  PlCHI.MAYR vor. Bei Amyloscacetat (dargestellt 
aus Amylose nach Ling u .  Nanji mit Eg.-Anhydrid u. Pyridin) u. Inulinaeetat tritt 
der hohe Depressionseffekt bei verdiinntesten Lsgg. in Eg. III nicht auf, bei hoherer 
Konz. werden Mol.-Geww. von ca. 1000—2000 gefunden. Das Hesacetylbiosan von  
Hess u .  Friese zeigt in Eg. III streng reproduzierbar ein Mol.-Gew. von 554— 587 
(ber. 576) bis zur Konz. von 0,569%; oberhalb dieser Konz. steigt die Depression 
kaum noch. In diesem Zusammenhang weiśt Vf. auf die Beziehung zwischen Biosan- 
acetal u. Acetylcellulose hin. Nach róntgenograph. Unterss. stellt sich, abhangig von  
Temp. u. Losungsm., ein yollig reversibles Gleichgewicht zwischen Faseracetat (Acetyl- 
cellulose I) u. Biosanacetat (Acetylcellulose II) ein. Wie die Róntgendiagramme 
zeigen, entspricht nach der Verseifung Biosanacetat der Hydratcellulose, Faser
acetat einem Gemisch von Hydratcellulose u. naturlicher Cellulose, dessen Gleich
gewicht bei tieferer Temp. zugunsten der natiirlichen Cellulose verschoben ist. Die 
anomalen Depressionen des Faseracetats konnen durch den EinfluB der Zellwand- 
elemente auf den Losungsvorgang bedingt sein. Im Versuchsteil sind die kryoskop. 
Daten fiir C diii u. Hexacetylbiosan in Eg., zum Vergleich fiir Dibenzoylcyslin in Eg. 
fur d,l-Acelylmandelsaure in Eg. u. Dioxan angegeben. Die Untcrkiihlungen wurden 
groB gewahlt (ca. 0,3—0,6°), um dureh schnelle Einstellung des Thermometers der 
wahren Schmelztemp. móglichst nahe zu kommen. Die Angabe von K. Freuden- 
BERG (C. 1930. I. 672), daB die Depressionen von Biosanacetat in Eg. von der Bad- 
temp. abhangen, fiihrt Vf. auf dio zu geringe Unterkiihlung u. die durch geringero 
Reinheit des Eg. bedingte Krystallisationsverz6gerung zuriick. In einer Anmerkung 
bei der Korrektur hebt Yf. gegeniiber den Ausfiihrungen von Freudenberg u .  

Bruch (vgl. nachst. Ref.) hervor, daB krystallisiertes Biosanacetat in Aceton bei 18° 
nur zu 0,2%  1. ist. Gel. Śtoff u. Ruckstand erweisen sich nach Drehwert u. Krystalli- 
sierbarkeit ais ident. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63- 518—34. 5/2. Berlin-Dahlom, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. f. Chemie.) Pfleger.

Karl Freudenberg und Ernst Bruch, Erwiderung. Vf. halt die Best. des Mol.- 
Gew. yon Biosanacetat in Eg. auf kryoskop. Wego (vgl. vorst. Ref.) im Gegensatz 
zuHess fiir ungeeignet, da die Depressionen yon verschiedensten Faktoren (Badtemp., 
Unterkiihlung, Reinheit des Eg.) stark abhangen, die boi molokulardispersen Stoffen 
nicht diese Rolle spielen. Vf. erblickt die wichtigste Ursaehe der Depressionen in  
der Krystallisationsverzogerung. Aus einem gut krystallisierten Biosanacetat von 
Hess konnte ein acetonunl., amorpher Anteil (ca. 1 0 %) abgetrennt werden; dadurch 
wurde die Krystallisationsverzogerung u. damit die Depression kleiner, das Mol.-Gew. 
stieg von 800— 900 vor der Reinigung auf ca. 1000—1200. Die gefundenen Depressionen 
(0,0058°, 0,0063°) nahern sich stark der Fehlergrenze (=F 0,0015°); 0,5% W. oder 
organ. Losungsm., die nieht zu entfernen sind, bewirken schon eine Depression von
0,001— 0,002°. Vf. sieht das Biosanacetat von Hess ais Gemisch hochmolekularer 
Polysaeeharidketten an u. schlagt die Bezeichnung „krystallisiertes Cellodextrin- 
acetat“ vor. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 535—36. 5/2. Heidelberg, Univ.) Pfleger.

Bestandteile von Pflanzen und Tleren.
Gabriel Bertrand und L. Silberstein, Uber die Bestimmung von Schwefel und 

Phosphor in  Pflanzen. Dio Best. von S u. P  pflanzlieher u. tior. Substanzen darf 
nieht yon yeraschtem Materiał ausgehen, da durch dio Einw. des Feuers bestimmto 
Mengen yon S u. P  yerloren gehen. Yff. haben eine Methode ausgearbeitet, die sie 
bereits zur Best. des S im Kautschuk u. in der Ackererde verwendet haben (vgl. C. 1927.
II. 1752). In  Tabellen sind die Werte fiir den S-Geh. yerschiedener Pflanzen zusammen- 
gestellt, die Vff. nach ihrer Methode aus frischem u. getrocknetem Materiał u. nach 
der iiblichen Aschenmethode erhalten haben. Die Ergebnisse mit frischen u. m it ge- 
trockneten Pflanzen zeigen gute Dbcreinstimmung, wahrend die Aschenwerte be-
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trachtlicli kleiner sind. (Compt. rend. Acad. Sciences 189- 8 8 6 — 90. 25/11.
1929.) Wreschner.

Paul Schugt, Vereinfachte Oewinnung von Hamsediment. Man filtriert den Harn 
durch eine Jenaer Glasfilternutsche m it polierter Filterplatte. Etwaiges Farben ge- 
schieht am besten auf der Filterplatte. (Apoth.-Ztg. 45. 97— 98. 22/1. Husum, Einhorn- 
Apoth.) Herter.

Jean Dalsace, M. Gory und Nemours-Auguste, Versuch zur radiographischen 
SieJiłbarmachung der Niere. Fiinf Minuten nach interarteriellen Einspritzungen von  
Lipiodol konnten Vff. guto Rontgenaufnahmen der Nieren von Meerschweinehen 
erzielen, doch erwiesen sich diese Injektionen ais tox. fiir das Versuchstier. Vff. suchen 
jetzt nach einem ungiftigen Stoff, m it dessen Hilfe man Rontgenaufnahmen der mensch- 
lichen Nieren machen kann, u. dessen Ausschcidung im Urin gleichzeitig AufschluB 
iiber dieN ierentatigkeit gibt. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 267— 68. 27/1.) Wresch.

Alexander M ichailoff, Die kontrollierte Trubungsreaktion bei der Syphilisdiagnosc. 
Die kontrollierte Triibungsrk. bei Anwendung des Mastix-Hirn-Muskel-Antigens 
erwies sich ais scharfer, empfindlicher, eindeutiger u. schneller ausfiihrbar ais die 
WASSERMANNsche oder eine andere Triibungsrk. Das Hirn-Muskel-Antigen liefert 
bei Verwendung in  der iiblichen W A S S E R MANN-Technik empfindlichere u. sicherere 
Rkk. ais die Antigene von Bordet-Ruelens u. den BEHRING-Werken (cholesterini- 
siert). Bei einer zuverlassigen WASSERMANN-Probe sind wenigstens drei Yerschiedene 
Antigene zu verwenden. Ohne Komplementzusatz liefert das Mastix-Hirn-Muskel- 
Antigen des Vf. eine empfindliche Triibungsrk. Zu der Vermeidung von antikomple- 
mentar. Rkk. miissen die Sera nach Abscheidung 5 Min. geschiittelt u. dann zentri- 
fugiert u. inaktiviert werden. (Amer. Journ. Hygiene 11. 202— 11. Jan. 1930. Sofia, 
Bulgarien, Central H ealth Inst.) GROSZFELD.

C. Heinrich Mollering, Kaliumpermanganat ais Eeagens im  D . A .-B . 6. Statt 
der 3 Lsgg. —  0,5%> 0,1-n., 0,1%  —  des D. A.-B. geniigt dio 0 ,l-n .,u . eine daraus bei 
Bedarf lierzustellende 0,01-n. — Bei der Priifung des Wollfettes is t eine genauere Vor- 
schrift fur die Permanganalprobe notwendig, nach der augenblicklichen kann man nach 
Wunsch positiven oder negativen Ausfall hervorrufen. Bei Ausscheidung von MnOa 
erkennt man leicht, ob noch unverbrauchtes Permanganat vorhanden ist, wenn man 
Eriogrun (vgl. Knop, C. 1929. II. 458) zugibt. (Apoth.-Ztg. 4 5 .133— 34. 29/1. Delmen- 
horst.) Herter.

E. Rupp und G. Hamann, Zur Priifung der JodtinJdur. Bei der titrimetr. Best. 
von K J  in  Jodlinktur werden H J u. zersetzliche organ. Jodverbb. ais K J mitbestimmt. 
Vff. fordern daher in tibereinstiinmung m it Weisz (C. 1927. II. 2091), WARNECKE 
(Apoth.-Ztg. 1927. 1040) u. WEINLAND (C. 1927- H . 2466) gravimetr. Best. durch 
Ermittlung des Abdampfruckstandes. Sie erfolgt am besten durch Eindampfen im 
Jenaer Reagenzglas iiber freier Flamme, bis der Riickstand rein weiB ist. Er soli auf 
Cl u. Br g e p r u f t  werden. An die Best. des freien Jods s o h l i e B t  sich Y o r t e i l h a f t  eine 
Priifung auf saure Zersetzungsprodd. aus Jod u. A. an, indem man weitere 10 ccm 
Thiosulfat zufiigt; die Lsg. darf in 10 Min. keine Trubung von S zeigen. (Apoth.-Ztg. 
45. 67— 68. 15/1. Breslau, Pharm. Inst. d. Univ.) Herter.

G. Frerichs, Zur Prufung der Jodtinktur. (Vgl. Yorst. Ref.) Das gesamte Jod 
in der Jodtinktur laBt sich einfach u. genau (Beleganalysen) nacli folgendem, an die 
Gehaltsbest. des Jodeisensirups angelehnten Verf. titrimetr. ermitteln: 2 ccm Tinktur 
laBt man m it 3 ecm W. u. 4 ccm FeCl3-Lsg. 1 Stde. stehen. Dann setzt man 100 ccm W. 
u. 10 ccm Phosphorsaure zu u. titriert nach Zusatz von 1 g K J. Durch das Ansaugen 
der Tinktur m it der P ipette treten keine JodYerluste ein. —  In einer 9 Monate ohne 
Lichtschutz aufbewahrten Jodtinktur waren von 7 g Jod nur 0,05 g zu H J  reduziert. 
Einfiihrung einer aeidimetr. Best. von H J  wird empfohlen. (Apoth.-Ztg. 45. 161. 5/2. 
Bonn, Pharm. Inst. d. Univ.) Herter.

Hermann Matthes und Paul Sehiitz, Die Priifung und Oelialtsbesiimmung von 
Theobrominonatrium salicylicum. D ie Yorschriften des D. A .-B. V I zur Priifung u. 
Gehaltsbest. Yon Theobrominonatrium salicylicum (Diurelin) wurden einer Nachpriifung 
unterzogen. In 6  Proben Theobrominonatrium salicylicum u. 4 Proben Diuretin wurde 
der Geh. an Theobromin durch N -Best. nach K jeldahl, nach D. A .-B, V  u. VI er- 
m ittelt. Nach D. A.-B. V sind die Resultate ca. 10, nach D . A .-B . V I ca. 15% zu 
niedrig, da bei der gravimetr. B est. die Loslichkeit des Theobromins in W. nicht beriick- 
sichtigt wird. Auch die Hochstgrenze der zum Ausfallen des Theobromins vor-
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geschriebenen HCl-Menge ist zu niedrig angesetzt u. fiihrt dahcr zur Beanstandung 
vollig einwandfreier u. gerado besonders gehaltreicher Praparate. Vff. erhielten gute 
Werto nach der jodometr. Methode von Boie u. Lindner (C. 1 9 2 9 .1. 2563) fiir die sie 
folgende erhcblich vereinfachte Vorschrift geben: 0,3 g Diuretin werden in 10 ccm W. 
gel. u. m it 2 ccm Eg. versetzt. Man fiigt 50 ccm 0,1-n. Jodlsg. hinzu, darauf 20 ccm 
gesatt. NaCl-Lsg. u. fallt durch Zusatz von 5 ccm verd. HCI. Nach 1-std. Stehen fiillt 
man auf 100 ccm auf u. filtriert. Die ersten 25 ccm Filtrat werden verworfen, in wciteren 
50 ecm titriert man das uberschiissigo Jod mit 0,1-n. Thiosulfat. —  Die Angabe des
D. A.-B. V I: Geh. mindestens 40% Theobromin muB richtig lauten: mindestens 45%. 
Die Forderung, eine 20%ig. Lsg. miisse farblos sein, ist unerfiillbar; sie muB in  „fast 
farblos" gemildert werden. (Pharmaz. Ztg. 75. 42— 44. 8/ 1 . Kónigsberg, Pharm.-chem. 
Lab. d. Univ.) Herter.

E. W. Scliwartze, R. M. Hann und G. L. Keenan, Ouabain (g-Strophantin 
oder Acokanllierin), pliysiologisclier Standard fiir Digitalis, Slropliantliin und Meerzwiebel. 
Nach U . S. P. X . is t jetzt das aus A. unter Zusatz von wenig A. krystallisierte Ouabain 
(statt des aus W. kiystallisierten Praparats nach U. S. P. IX .) offizinell; spezif. Drehung 
— 31,7°; Summenformel C30H 1BO12; W.-Geh. etwa 12%; das U . S. P. IX.-Praparat 
hatte 20% W. —  Samcn von Strophanthus gratus wurden yon ihrer Schalo befreit, 
gemahlen u. m it PAe. entfettet. Riickstand trocknen, mit 70%ig. A. ausziehen, Auszug 
im warmen Luftątrom einengen, in h. W. aufnehmen u. mit h. Lsg. von bas. Pb-ac. 
fallen, filtrieren, Filtrat mit (NHJjSO., entbleien, im Luftstrom trocknen, Riickstand 
m it absol. A. ausziehen, alkoh. Lsg. bis zur Triibung mit A. versetzen, so daB Ouabain 
auskrystallisiert. (Journ. Pharmacol. esp. Therapeutics 36. 481— 91. Juli 1929. 
Washington, Bureau of Chem. a. Soils, Unit. States Departm. of Agricult.) Wad.

H. Neugebauer, N em  Untersuchungsmethoden homoopatliischer Aconitum- und 
Gelsemiumprdparate. In den homoopath. Urtinkturen von Aconitum Napellus u. 
Gelsemium scmpcrvirens bestimmt man das Aconitin bzw. Gelsemin durch Ausschiitteln 
der m it HCI eingedampften u. dann ammoniakal. gcmachten Tinktur mit A. u. Titration  
der nach Verdampfen des A. zuriickbleibenden Alkaloide. Fiir Gelsemin benutzt man 
den Faktor 0,033 22 statt des theoret. 0,032 22. Dio capillar-luminescenzanalyt. Unters. 
gestattet Identifizicrung von Aconitum bis D 3, von Gelsemium bis D  6 . (Apoth.-Ztg. 
45. 80— 82. 18/1. Leipzig, Firma Dr. Willmar Schwabe.) Herter.

Anneliese Niethammer, Hilfsmittel bei der mikroskopisclien Charakterisierung 
rerschiedencr Teemischungen und ihrer Ersatzstoffe. Mit Beispielen belegter Hinweis auf 
dio prakt. Verwendbarkeit der Mikrogaskammer nach G. Klein (Sitzungsber. Akad. 
Wiss. Wien 192 2 .131) u. der Pollenanalyse bei der Unters. von Pflanzcnteilen. (Pharmaz. 
Zentralhalle 71. 17— 18. 9/1. Prag, Techn. Hochsch.) Herter.

Hans Bellag, Berlin, Thennoelement mit pulverfiirmigen Komponentmaterialien 
nach D. R. P . 479 923, dad. gek., daB die pulverformigen Metallkomponenten, z. B. 
Cu u. Cu2S, in einem eyakuierten GefaB, zweckmaBig aus Glas, abwechselnd unter 
Zwischęnftigung einer Isolationsschicht aufeinander gcschichtet sind. —  Dieser u.
11 weitere Anspriiche kennzeichnen besonders zweckmaBige Ausfiihrungsformen dea 
dem Hauptpatent zugrunde hegenden Erfindungsgedankens. (D. R. P. 489132  
KI. 21b yom 10/1. 1929, ausg. 15/1. 1930. Zus. zu D. R. P. 479923; C. 1929. II. 
1440.) Heine.

Georg Joachimoglu, Athen, Herstellung einer auch beim Sterilisieren klar blei- 
benden Blutersatzlosung mittels eines Salzgemisches oder dessen Losung, dad. gek., daB 
in den bekannten, zur Uberfiihrung in die Blutbahn bestimmten Salzgemischen oder 
dereń Lsgg. die bisher zur Verwendung gelangenden bas. Bestandteile, insbesondere 
Phosphate u. Carbonate, zwecks Erzielung der gewiinschten ph durch Erdalkalihydr- 
oxyd oder Mg(OH), ersetzt werden. (D. R. P. 489 382 KI. 30h vom 14/4. 1927, ausg. 
16/1. 1930.) __________________  SCHUTZ.

[russ.] B. W. Bysow, Analytische Chemie. G. Ausg., Tcil I. Leningrad: Wissenschaftlielier 
Chemisch-Technischer Verlag 1929. (164 S.) RM. 0.95.

Friedrich Heilmann, Examinatorium der Chemie. In 3 Ban. zsgest. Tl. 1. 2. J3erhn: M. Krayn
1930. gr. 8°. 1. Examinatoriumd. anorgan. Chemie(IV, 85 S.) nn. M. Exami-
natorium d. organ. Chemie (IV, 95 S.) nn. M. 4.—

Paul Pascal, Introduction a l’etude des diagrammes utilisees en chimie. Paris: R . GuiUon
1930. (78 S.) Br.: 25 fr.
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H. Angewandte Chemie.
I. A llgem oine chemiscŁie T echnologie.

Edw. A. Ravenseroft, Linienkoordinaten zur Darstellung cliemisch-technischer 
D atm . VI. vergleicht die Linienkoordinaten m it den oartesischen Koordinaten, u. 
erortcrt ihre Anwendung an yerschiedenen Beispielen. D ie Linienkoordinatenkarten 
ahneln den gebrauchliclien nomograph. Karten u. bieten in  manchen Fallen Vorteile. 
(Ind. engin. Chem. 21. 1203— 10. Dez. 1929. Michigan, U niv.) SlEBERT.

J. Arthur Reavell, Fortschritte in  der Herstellung chemischer Anłagen. Vf. gibt 
einen Uberblick iiber die Neuerungen, die von zahlreichen, namentlieh genannten  
engl. Firmen auf dom Gebietc der chem. Ingenieurtechnik fiir die Erstellung chem. 
Apparaluren  u. Anlagen, sowie der hierzu yerwandten Rohstoffe herausgebracht wurden, 
(Chem. Age 21. 608— 10. 28/12. 1929.) SlEBERT.

Robert T. Baldwin, Neuere Fortschritte in der amerikanisclien cliemiscMn Industrie. 
Vortrag iiber die neuere Entw. der chem. Industrie in  den Vereinigten Staaten im 
allgemeinen u. auf einigen Spezialgebieten. (Canadian Chem. Metallurgy 14. 6— 12. 
Jan. New York.) R . K . M u l l e r .

R. Heinrich, Eeiniguńg von Gasen m ittels Elektrofilter. Abhandlung iiber die 
Staubentw. in  den bauptsaehliehsten Industriczweigen u. iiber die Anwendung von  
Elektrofiltern zur Niederschlagung des Staubes. Aufbau u. Wrkg. yon Elektrofiltern 
wird boschrieben u. durch zahlieicho Abbildungen erlautert. (Ztschr. Ver. Dtsch. 
Ing. 74. 193— 99. 15/2. 1930. Berlin.) JUNG.

— , Trockeneis. E in neues KuM mittel. Ubcrblick iiber die H erst. u. techn. Ver- 
wendung yon festem C 02, das ais Kuhlmiitel in  den U . S. A. steigende Bedeutung 
erlangt hat u. unter der Bezeichnung ,,Trockeneis“, „Carbice“ u. „Carba“ im  Handel 
ist. (Ind. Austral. Mining Standard 82. 496—97. 19/12. 1929.) . SlEBERT.

T. D. Kelly, London, Energiegewinnung aus Wasser. 2— 10% Saure, Alkali, 
H N 0 3, C a(N03)2, Stickoxyde oder dgl. Salze u. Gase enthaltendes W. wird in  eine 
erhitztc m it Druekluft gefiillte Kammer eingefiihrt, wobei das W. in H 2 u. 0 2 ge- 
spalten wird, wahrend die etwa im  W . noch yorhandenen Gase in Freiheit gesetzt 
werden. Das Gasgemisch wird yerbrannt, gegebencnfalls auf elektr. Wege zur Ziindung 
gebracht. Die hierbei entstandene Druckenergie wird auf Kolben, Rotoren, Turbinen 
u. dgl. ubertragen. D ie Zers.-Kammer ist m it SiC ausgeldeidet. D ie zur Einleitung 
der Zers. benOtigte H itze wird durch Kompression der L uft oder durch einen Heiz- 
widerstand erzeugt. Zur Vermeidung von Uberhitzungen wird nach jedem Arbeits- 
gang m it Luft oder W .-Damnf gekuhlt. (E. P. 319 604 yom  23/6. 1928, ausg. 24/10. 
1929.) D r e w s .

Mansons Ltd., iibert. von: George James Manson, Ontario, Canada, Verfahren 
zur Herstellung von Emulsionen, bestehend in dem Vemiischen eines wasserabstoBenden 
Stoffes, z. B. geschmolzenen Wachses m it einem wasserlosliehen Salz, worauf das 
Salz auf dem zu emulgierenden Stoff in feiner Verteilung niedergeschlagen wird. (Can. P. 
273 342 yom 6/7. 1926, ausg. 23/8. 1927.) R i c h t e r .

Mansons Ltd., iibert. von: George James Manson, Ontario, Canada, Herstellung 
von Emulsionen. Wachs oder ein anderer wasserabstoBender Stoff wird geschmolzen u. 
m it einer Lsg. eines wasserlosliehen Salzes, z. B. Magnesiumsalz, yermischt, worauf 
ein zweites wasserlosliches Salz, z. B. Silicat, zugesetzt wird, welches m it dem ersten 
wasserlosliehen Salz ein Gel bildet. (Can. P. 273 343 yom 6/7. 1926, ausg. 23/8. 
1927.) R i c h t e r .

Carl Hinriehsen, Berlin-Hermsdorf, Verfahren zur Erzielung von lockeren, leicht 
filtrier- und austcaschbarcn Niederschlagen, dad. gek., daB man die umzusetzenden 
Verbb. in fester Form, gegebenenfalls unter Zugabe einer zum Losen ungeniigenden 
Fl.-Menge in zerkleinernd wirkenden Vorr., Misch- oder Mahlyorr., durcharbeiten 
laBt. Ais Beispiele fur die allgemeine Anwendungsfahigkeit sind genannt die Herst. 
yon Bariumsulfat, Calcium-, Barium-, Strontium- u. Magnesiumcarbonat, Zinksulfat, 
Lithopone, Cadmiumsulfid, Bleichromat, Goldschwefel, W ismutsubgallat u. y. a. 
( D .R .P .488246 KI. 12g  yom 15/6. 1924, ausg. 23/12. 1929.) H o r n .

J. E . Mortimer, London, Herstellung fester Kohlensaure. In einem mit abnehni- 
barem Deckel yerselienen DruckgefaB wird zunaelist auf iiblichem Wege durch Ent- 
spannung yon fl. C 02 Schnee hergestellt. Die fl. CO  ̂ strómt durch mehrere EinlaB-
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■offnungen ein. Im Irmern des GefaBes befindet sich, vor der AuslaBoffnung fiir das 
iiberfl. C 02 angeordnet u. den ganzen Querschnitt des DruckgefaBes erfiillend; eine 
durchlochte u. mit Metallgaze yersehene Platte. An den Seiten der Kammer sind 
-auBen zwei Schienen angeordnet, auf denen je zwei Oaen gleiten; in diese greifen die 
Haken eines Laufkranes, um den Behalter, sobald er mit C 02-Schnee gefiillt ist, zu 
■einer PrcBvorrichtung zu transportieren. Nachdem der abnehmbare Deckel des 
Druckgefiifles entfernt ist, wird der Inhalt, ohno aus dem GefaB entfernt zu werden, 
m it einer geeigneten Vorrichtung dem erforderlichen Druck ausgesetzt. (E. P. 322 807 
w m  14/9. 1928, ausg. 9/1. 1930.) Drews.

Gesellschaft fiir Industriegasverwertung m. b. H., Berlin-Britz, (Erfinder: 
P au l Heylandt), Adsorbieren von liefsiedenden Gasen. (D. R. P. 489 076 KI. 17g 
vom  25/11. 1926, ausg. 13/1. 1930. — C. 1929. I. 2802 [E. P . 305974].) D r e w s .

Adolf Burscliel, Weinheim i. B., Vorrichtung zur Trennung von Gasgemischen 
durch fraktionierte Dijfusion unter Verwendung eines Hilfsgases (Dampfes) u. eines 
Diffusionsspaltes, dad. gek., daB das Gemisch aus einer Óffnung ausstromt, dereń 
W eite die freie Weglange der Gasmolekule groBenordnungsweise nicht liberschreitot, 
wobei dieser Auąstromspalt eine solche Lage zum Diffusionsspalt erhalt u. das Gemisch 
aus diesem Spalt mit einer solchen Geschwindigkeit ausstromt, daB Ausstromgeschwin- 
■digkeit und Diffusionsgeschwindigkeit, bezogen auf die Einzelgase, sich zu je einer 
Resultante zusammensetzen miissen, die voneinander divergierend nur in die jcdem  
Gas zugeteilten Offnungen geriehtet sind. Ais Beispiele werden die Trennungen von 

u. 0 2 u. von H 2, 0 3 u ,  Ń 2 angegeben. (D. R. P. 488 245 KI. 12 e vom 31/1. 1925 
ausg. 30/12. 1929.) Horn.

Carl Heinrich Borrmann, Essen, Vorrichtung zum ununterbrochenen Auslaugen 
und Waschen von fliissigen Sloffen, bei welcher in einem stebenden zylindr. Behalter 
abwechselnd Ruhrflugel u. Strombrecher angeordnet sind gemaC Patent 403 252, dad. 
gek., daB an Stelle der yerhaltnismaBig hohen Wandę Siebe oder gelochte Bóden 
derart angebracht sind, daB zwischen je zwei benachbarten Riihrkammem von den 
Sieben oder Boden begrenzte Raume entstehen, in welchen das bcwegte Gemisch 
zur Ruhe gelangt. (D. R. P. 489 632 KI. 12 c vom 12/8. 1926, ausg. 18/1. 1930. 
Zus. zu D. R. P. 403252; C. 1924. II. 2287.) Horn.

W illiam s Oil-O-Matic Heating Corp., Bloomington, V. St. A.,  ̂Erzidu-ng einer 
kontinuierlichen Kuhlwirkung durch Auflosen einer 1. Substanz in einem Losungsm. 
u. Weiterleiten der Lsg. nach einer Stelle, wo die 1. Substanz u. das Losungsm. fiir 
•die weitere Verwendung durch Anwendung von Warme yoneinander getrennt werden, 
■dad. gek., daB dort Warme in einer solchen Menge zugefiihrt wird, daB eine im 
wesentlichen vollkommene Trennung des Losungsm. von der 1. Substanz stattfindet 
u. die 1. Subst. dabei in geschm. Zustande erhalten wird. —  5 weitere Anspriiche. —  
In der Patentschrift ist die Anwendung von Rhodankalium erlautert. (D. R. P. 
490 280 KI. 17a vom 16/9. 1928, ausg. 25/1. 1930.) Drews.

Horace Franęois Adolphe Turrettini, Genf, EinricMung zur Erzeugung von 
Kalte durch Ausnutzung des Peltier-Effekles, bei der die Elementenpaare zu Reihen 
oder Gruppen vereinigt sind u. die an den w. Lótstellen entstehende Warme abgeleitet 
'vird, 1. dad. gek., daB die thermoelektr. Elementenpaare oder -gruppen verschiedene 
Lange besitzen u. derart gestaffelt angeordnet sind, daB sśimtliche k. Lotstellen bzw. 
Lotstellengruppen in verschiedenen Ebenen liegen, wobei die k. Lotstellen der kurzeń 
Elementenpaare oder -gruppen die benachbarten Teile der langeren Elementenpaare 
oder -gruppen abkiihlen, u. daB samtliche w. Lotstellen der gestaffelten Elementen
paare sich auBerhalb der Zone befinden, in der die k. Lotstellen liegen. 2. dad. gek.,
daB samtliche k. Lotstellen in ein gemeinsames U .-Bad eintauchen. —  3 weitere An- 
spruche. (D. R. P. 489 994 KI. 17f vom 9/10. 1925, ausg. 22/1. 1930.) D r e w s.

I. G. Parbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: W alter Franken- 
burger und Hermann Weigmann, Ludwigshafen), Verfahren zur Ausfuhrung photo- 
cliemischer Realctionen nach Patent 458 7o6, dad. gek., daB die Stromdiehte der die 
Anregungsstrahlunc liefernden elektr. Entladung móglichst niedng, namlich niedriger 
■ais 0,35 Amp./mm2? gehalten wird. Es wird u. a. die Bldg. von Aldehyden aus Wassergas
u. die von H ,0 ,  aus Knallgas besprochen. (D. R. P. 485 951 KI. 1 2  g vom 2 1 / 1 1 . 1926, 
ausg. 8/11. 1929. Zus. zu D. R. P. 458756; C. 1928. I. 2740.)

M etallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Lechler), Be- 
seitigung gasforminer Kontaktgifte aus Róstgasen, insbesondere Blenderostgasen, die 
nach yorangehender Berieselung mit H,S0.j einem Elektrofilter zur Abscheidung von
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As, Se o. dgl. zugefiihrt werden, dad. gek., daB die sckadlichen Gasbestandteile (F , 
Cl u. dgl.) naeh der elektr. As- oder Se-Abscheidung oder bei stufenweiser Durch- 
fiihrung der Entarsenierung im Yerlauf derselben, z. B. naeh der ersten Stufe, in  
einem mit Fullkorpern versehenen Rieselturm an dessen Fullmaterial gebunden werden. 
(D. R. P. 489 071 KI. 12i vom  3/7. 1928, ausg. 13/1. 1930.) Drews.

[russ.l L. K. Martcns, Tcchnische Enzyklopadie. Bd. III. Moskau: „Sowiet-Enzyklopadie“
1929. (494 S.)

James A. Moyer and others, Elements of cngineering thermodynamics. London: Chapman
& Hall 1930. (192 S.) 8°. 12 s. 6 d. net.

II. G ew erbehygiene; R ettungsw esen.
Eduard Smolczyk, D ie Anwendbarkeit von A tem filtern. D ie Verwendung yon  

Gasmasken fiir den Atemschutz yon Industriearbeitern hat zu einer weitgehenden  
Spezialisierung der Atemfilter gefiihrt. Dariiber liinaus is t es moglich, hochwertige 
Universalfilter zu schaffen, die gegen jedes beliebige Atem gift weitgehenden Schutz 
bieten. Vf. bespricht die Aufnahmefahigkeit von D e g e a - Industrieeinsatzen fiir 
yersehiedene Atemgifte, wie Chlorpikrin, Aceton, Phosgen, Formaldehyd, CC14, CS2, 
CH30 H , Cl2, Br2, S 0 2, H2S u .  N H 3. (Gasmaske 1. 113— 14. Okt. 1929. W issenschaftl. 
Lab. d. Auer-Ges.) Siebert.

Pschorr, Die Gefahren der Vergasung. Notwendigkeit und Moglichkeił von Schulz- 
mitteln. Vf. bespricht. die physiolog. Wrkg. der Kampf- u. Industriegase u. die Ver- 
wendung chem. Stoffe u. der Gasmasken ais Schutzmittel. (Gasmaske 1. 109— 12. 
Okt. 1929.) _ Siebert.

Elizabeth B. Bricker, Vorscliriften fiir  die Sprilzlackierung. Uberblick iiber die 
m it der Technik des Lackspritzverf. yerbundenen Gesundheitsschadigungen u. Vor- 
schriften zur Vermeidung derselben durch entsprechende Yentilation der Arbeitsraume
u. durch den Gebrauch von Respiratoren. (Drugs, Oils Paints 45. 228— 30. Dez.
1929.) Siebert.

H I. E lektrotechnik .
— , Elektrisclie Lagermetall-Schtnelzofen und Scbnelzbader. Beschreibung der Kon- 

struktion u. Erlauterung der Arbeitsweise der n., elektr. beheizten Lagermetallschmeh- 
ofen unter Hervorhebung der Vorteile beim Arbeiten m it diesen Anlagen. Ferner werden 
Bauart u. Betriebsweise von Sonderausfiihrungen naeh dom gleichen Prinzip arbeitender 
Schmelzbader beschrieben, darunter die eines Schmelzkessels fiir Atznatron, der mit 
Tempp. bis zu 200° arbeitet, sowie eines langlichen Ofens fiir Uhrenfabriken zum Blau- 
anlassen von Gongstaben in  ejnem Salzbade u. einer ahnlichen Anlage zum Verzinnen 
kleinerer Gegenstande. Abb. vgl. Original. (AEG.-Mitt. 1930. 64—66. Jan. M itt. der 
Abt. SchweiBmaschinen u. Industrieofen.) Siebert.

J. H. de Boer, U ber das VerJiallen der Alkaliborfhioride in  Wolframfadenlainpen. 
V f. untersucht, unter Mitarbeit yon J. J. Lehr, J. Broos u. H. Emmens, das Verh. 
der Alkaliborfluoride, die m it zur Gliihlampenwand sublimiertem W  in chem. Rk. 
treten. D ie Salze wurden zusammen m it P  auf das Fadensystem  gebracht u. naeh 
dem Evakuieren u. Abschmelzen der Lampen durch elektr. Erliitzung des Faden- 
system s auf die Glaswand sublimiert. Die verwendeten 110 Voltlampen waren so 
bemessen, daB beim Brennen eine ziemi ich starkę Schwiirzung der Glaswand allmahlich 
hiitte eintreten mussen. Es zeigte sich, daB bei Anwendung von K B F t die Schw'arzung 
ziemlich gering war, noch geringer ais unter Anwendung yon CaF2. Wahrend in einer 
CaF2-Lampe weniger ais 50 Mkrogralnm W  gefunden werden, betragt die in einer 
K B F4-Lampc gefundene W-Menge mehr ais 500 Mikrogramm. Die Rk. tr itt am 
leichtesten bei K B F4, am sehwersten bei CsBFt ein, wahrend R b B F eine Mittelstellung 
einnimmt. Das hiervon abweichende Verh. von N aB F A wird auf die zu leichte Zers. 
dieses Salzes (F. 320— 322°) zuriickgefiihrt. (Rec. Tray. chim. Pays-Bas 48. 979— 83. 
28/8. 1929. Eindhoyen, N . V. Philips Gliihlampenfabriken.) K . Wolf.

Ernst Buhtz, Deutschland, Bestrahlungsapparat. D ie zur Bestrahlung notwendige 
dunne Schicht yon organ. Stoffen wird erzielt durch die Zufiihrung der Substanz auf 
eine sich langsam drehende flachę Scheibe, iiber der yerstellbare Quarzlampen an- 
gebracht sind. D ie Strahlenąuelle bildet einen Ring, der die zentrale Zufiihrung des



zu bestrahlenden Stoffes umgibt. Dic Vorr. dient bcsonders zur Bestrahlung von  
Milch, von Fischolen, zur Einfiihrung von B r in die Seitcnkettcn von Alkylbenzolen, 
zur Besehleunigung der Kondensation von Plienol mit CH20  sowie von andern chem. 
Rkk., besonders Polymerisationen. (F. P. 672 072 vom 25/3. 1929, ausg. 23/12.
1929.) S c h u t z .

W alter Ernst, Miinchen, Elektrolytisclier Apparat, bei tcelchem im  Katlwden- und 
Anodenraum verschiedene Elektrolylkonzentralionen auftreten, 1 . dad. gek., daB die 
Elektrolyte im Anoden- u. Kathodenraum durch eine mogliehst tief unterlialb des 
Elektrolysespiegels liegende Verbindung beider Raume miteinander verbunden sind, 
so daB durch einen auftretendcn Konz.-Unterschied ein Unterschied in der Elektrolyt- 
spiegelhóhe beider Raume entsteht, der seinerseits durch einen Uberfall glcich- 
bleibend erhalten wird. —  2. dad. gek., daC der Uberfall in seiner Hohe einstellbar
u. (oder) das ansehlieBende Rohr u. der Ausgleichsumlauf in seinem Querschnitt 
regelbar ist. —  In einem Beispiel ist die alkal. Wasserelektrolyse erlautert. (D. R P 
488444  KI. 12i vom 13/7. 1927, ausg. 6/ 1 . 1930.) D r e w s .

Felten & Guilleaume Karlswerk Akt.-Ges., Koln-Miihlheim, Bleimaniel- 
loses Kabel mit impragnierter Papierisolation nach D. R . P. 474 418, dad. gek., daB 
die Zwischenscliicht zwisehen Kabelkern u. iiuBerem Mantel von aus Lsgg. ausgefallter 
Cellulose, auch'ais Hydrocellulose bezeichnet, hergestellt ist. —  Die Zwischenschicht 
wird in anderer Ausfiihrungsform aus Papier oder Gewebc gebildet, das mit Hydro- 
celiulose impragniert ist. (D. R. P. 490 428 KI. 21c vom 4/3. 1925, ausg. 30/1. 1930. 
Zus. zu D. R. P. 474418; C. 1929. 1. 2910.) H e i n e .

Soc. An. Reunie de Lampes a Incandescence et d’filectricite, Ungarn, 
Oxydkathode. Die Kathode aus hochschmelzendem Materiał wird m it Metalloxyd 
oder einer bei Erhitzung Metalloxyd oder Metallsulfid zurueklassenden Vcrb. iiber- 
zogen u. mafiig erhitzt. Auf den hierbei gebildeten oxyd. Uberzug wird nun Erd- 
alkalimetall dampfformig nicdergeschlagen u. durch kurze Erhitzung auf ca. 1500° 
der gebildete Nd. von Erdalkalimetall oxydiert u. befestigt. Der Uberzug des Elek- 
tronen emittierenden Materials ist sehr gleichmaBig u. fein. (F. P. 674 001 vom  
25/4. 1929, ausg. 22/1. 1930. Oe. Prior. 8/6. 1928.) H e i n e .

Soc. An. Reunie de Lampes a Incandescence et d’Ćlectricite, Ungarn, Oxyd- 
kathode. E in gut haftender gleichmaBiger Uberzug von Erdalkalimetalloxyden fiir 
Kathoden von Elektronenróhren wird hergestellt, wenn in den Rohren gleichzeitig 
Erdalkalimetalldampf u. O vorhanden ist. Es bildet sich ein Nd. von Erdalkalimetall- 
oxyd auf den Kathoden, der anschlieBend bei 1000— 1500° eingebrannt wird. Beide 
Reagenzien werden durch Zers. geeigneter Verbb. innerhalb der Rohren freigemacht. 
(F. P. 673 964 vom 24/4. 1929, ausg; 22/1. 1930. Oe. Prior. 14/5. 1928.) H e i n e .

Burgess Battery Co., tibert. von: Arlie W. Schorger, Madison, V. St. A., 
PlastiscJie, elektrisch leitende Masse zur Herst. von Trockenelementen, bestehend aus 
30% Harz, 5% Montanu-achs, 5% Leinol u. 60% Graphit, der gepuhrert ist u. zu 
gleichen Teilen ein 200- u. 20-Maschensieb/Zoll2 passiert. (A. P. 1 7 1 7  171 vom  
12/8. 1927, ausg. 11/6. 1929.) S a r r e .

Compagnie Lorraine de Charbons pour 1’Electricite, Paris, Verfahren zur 
Herstellung von Elektrodenverbindungen fiir galnanische Elemente durch Anloten des 
Leiters an einen vorher mit Metali iiberzogenen Teil der Elektrode, dad. gek., daB 
der metali. Uberzug der Elektrode durch Nd. eines dem Anodenmetall gleichen oder 
elektrotechn. ahnlichen Metalls auf elektrolyt. Wege erzeugt wird. —  Eine gut haftende 
Verb. von elektr. Leitern mit Elektroden laBt sich so betriebsmaBig schnell u. sieher 
herstellen, olme daB die Gefahr der Bldg. von Lokalelementen eintritt. (D. R. P.
490 773 KI. 21b vom 4 / 4 . 1928, ausg. 1 / 2 . 1930.) H e i n e .

Fansteel Products Co., Inc., Chicago, V. St. A., Elektrolyte aus verdiinnter 
Schwefelsdure fiir elektrolytische Zellen mit Bleianoden und vcrzvgsmise Tantalkathcden. 
(D. R. P 490 595 KI. 21g vom 8/1. 1928, ausg. 30/1. 1930. A. Prior. 7/1. 1927. —
C. 1928. II. 2275.) , . , Ł „  H e i n e .

JaitLGS Stanley CrosslBy, Moonec Ponds, Victona, Austra-Iien, HcrstclLwię v o t i  

Elektroden fu r  Priniarelemente. (D. R. P. 489 374 KI. 21b vom 29/4. 1927, ausg. 
21/1. 1930. —  C. 1930. I. 567.) H e i n e .

Heinrich Rehm Berlin, Zink-Kohlenelement, dad. gek., daB der Elektrolyt oder 
das Erregersalz von einem Gewebe- oder zugfesten Papierstreifen aufgenommen ist, 
der wahrend der Lagerung aufgerollt oder zusammengefaltet, getrennt von Zn u. 
Braunstein im Element untergebracht u. bei Inbetriebnahme des Elements zwisehen
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Zinkwandung u. Braunstein gozogen wird. -— Weitere Anspriiche betreffen die Art 
der Befestigung u. Einzieliung des Streifens. Man erhalt ein lagerfestes Element, 
dessen Inbetriebnahme sehnell u. sicher erfolgen kann. (D. R . P. 489 860 KI. 21b 
Yom 30/4 .1929, ausg. 27/1. 1930.) H e i n e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a . M. (Erfinder: Georg Kranzlein, 
Frankfurt a .M .-H ó c h s t,  und Richard Karl Miiller, Bad Soden, Taunus), Verfahren 
zur Darstellung von Akkumulatorenplatten. (D. R. P. 4 9 0 0 2 0  KI. 21 b vom 13/2. 1927, 
au sg . 23/1. 1930. —  C. 1928. I. 2641 [E. P . 285 354].) H e i n e .

Soc. An. des Accum ulateurs Monoplaque, Frankreich, Yerfahren zur Auf- 
rećhterhaltung der Porositat von holzernen Trenrplatlen in  Ahkumułatorcn. Um  das 
Schrumpfen der Holzplatten, die in iiblicher Weise yorbehandelt u. poroś gemaoht 
sind, bei der trocknen Lagerung der Sammler zu vermeiden, werden sie m it einer M. 
getriinkt, die, wie z. B . Glycerin, wahrend der Lagerzeit die Poren, ohne zu verdunsten, 
ausfiillt, bei der Inbetriebnahme aber leicht durch den Elektrolyten herausgelóst wird. 
(F. P. 6 7 4 3 6 8  vom 10/9. 1928, ausg. 28/1. 1930.) H e i n e .

Telefunken Ges. fiir drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin (Erfinder: 
Alexander MeiBner, Berlin), Verfahren zur Herstellung von dielektrisclien Stoffen 
fu r Hoclispannungszwecke, dad. gek., daB die Stoffe bei der Yerfestigung in  der Herst. 
unter die Einw. eines starken elektr. Feldes, in  der Regel eines Gleichspannungsfeldes, 
gebracht werden. —  Luftblasen u. andere Verunreinigungen werden hierbei heraus- 
gedriickt u. eine groBere D . u. RegelmaBigkeit der Teilchen des Dielektrikums erzielt. 
(D. R . P. 490  580 KI. 21c roni 5/7. 1928, ausg. 1/2. 1930.) H e i n e .

Siemens & H alske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Elektrolytischer Gleich- 
richter, dad. gek., daB die Sperrelektrode aus einer M. besteht, wie sie durch Red. 
von ungereinigtem oder roh gereinigtem Ta-Erz, ohne nachfolgende Vakuumbehandlung, 
erhalten wird. —  Insbesondere eignet sich Ferrotantal in  gegossenem oder gesintertem  
Zustande. D ie Elektroden haben gleiche Sperrwrkg. wie die aus reinem Ta her- 
gestellten, sind jedoch billiger u. einfacher zu gewinnen. (D. R . P . 490  596 KI. 21g 
vom 9/2 .1927 , ausg. 30/1.1930.) H e i n e .

V. A norganische Industrie.
Bruno Waeser, SchwefeUaure aus Kohle. Hinweis auf die prakt. Mógliekkeit u. 

Notwendigkeit der Ausnutzung des in  der Kohle enthaltenen S (,,K ohlepyrite“ ) unter 
Berucksichtigung der neueren Verff. der Gasentschwefelung. (Metallborse 20. 61— 62. 
117— 18. 15/1.) R . K . M u l l e r .

E .B . Maxted, Die Stickstoffindustrie im Jahre  1929. Fortschrittsberieht. (Chem. 
Age 21. 596—99. 28/12. 1929.) S i e b e r t .

R. W. Muller, Sulzer Gaspresser fu r die Herstellung sijnthetischen Ammoniaks. 
Beschreibung von 6 -stufigen Hobhdruckgaspressen der Firma G e b r .  S u l z e r  m it neu- 
artiger Konstruktion der Kolbenstangenpackung, der PreBschmierung, der Kulilung u. 
der Sicherheitsventile. (Chem. Apparatur 16. 257— 58. 271— 72. 25/12.1929.) R . K . Mii.

Th. Geuther, Gluhen von Zink-, Gadmium- und Eisenpulver m it K alkhydrat. Ais 
Beitrag zur Geschichte der Wasserstofferzeugung u. der autogenen SchweiBung wird 
auf die ersten Patente hingewiesen, welche fiir die Erzeugung von Wasserstoff durch 
Gluhen von Zinkstaub m it Kalkhydrat betreffen, sowie auf das von der C h e m .  
F a b r .  G r i e s h e i m - E l e k t r o n  ausgearbeitete Verf. der autogonen SchweiBung. 
Es wird ferner auf das zufallig beim Zinkstaubverf. entdeekte Verh. des Cd aufmerksam 
gemacht. Es hat sich gezeigt, daB bei Verwendung Cd-haltigen Zinkstaubs beim 
Gluhen m it Kalkhydrat nur das Zn angegriffen wird, wahrend Cd zu einem Regulus 
yerschmilzt. Darauf griindet sich eine Trennungsmethode von Zn u. Cd. (Chem.- 
Ztg. 54. 133. 15/2. 1930. Oranienburg.) J u n g .

J. Seailles, Ein neuer ProzefS zur Herstellung von Toncrde auf feućhlem Wege. 
Vf. hat festgestellt, daB beim Sieden u. selbst in  der K alte K alk schon schwach mit 
dem A120 3 der Bauxite reagiert. Nach kurzem Erhitzen im Autoklav ( l x/2 bis 8 Stdn. 
Druck 4— 8 kg) u. naclifolgender Behandlung m it N a2C 03 u. Fallung m it H 2C 03 kann 
man ca. 90% des A1„03 der Bauxite gewinnen. D ie so hergestellte Tonerde is t vóllig 
frei von Fe u. enthalt je nach Art der Bauxite 3,87 bis 9,88% S i0 2. Der Laboratoriums- 
vers. laBt sich leicht dem industriellen MaBstabe anpassen. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 189. 1276— 79. 30/12. 1929.) WRESCHNER.
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_I-.Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a.M . (Erfinder: Carl Muller, 
Heinrich Diekmann, Mannheim, und Leo Schlecht, Ludwigshafen a. Rh.), Her- 
stellung von Wasserstoffsuperozyd. (D. R. P. 488 667 KI. 1 2 i vom 23/5. 1926, aus«-. 
9/1. 1930. —  C. 1928. II. 2980 [F. P. 636330].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder Leo Schlecht, 
Ludwigshafen, und Heinrich Diekmann, Mannheim), Ilerslellung von Wasserstoff- 
perozyd. (D. R. P. 489 723 KI. 1 2 i vom 17/8. 1926, ausg. 22/ 1 . 1930. Zus. zu
D. R. P. 488667; vorst. Ref. — C. 1928. II. 2180 [E. P. 295137].) Dr e w s .

Mansfeld Akt.-Ges. fiir Bergbau- und Hiittenbetrieb, Eisleben, Hans Krebs, 
H ettstedt, und Rolf Borchers, Burgomer b. Hettstedt, Kammer, Tiirme oder andere 
almliclie JReaklionsgefape fiir die Herstellung von Schu-efelsdurc. (D. R. P. 490078  
KI. 12i vom 25/1.1928, ausg. 25/1.1930. — C. 1 9 2 9 .1 . 1038 [Belg. P. 350934].) D r e w s .

W ilhelm  Molier, Wentorf-Reinbek b. Hamburg, und W ilhelm Kreth, Daniseh- 
burg b. Lubeck, Herstellung von Flufisdure und Fluoriden aus Kieselflufisaure und 
Silicofluoriden durch Behandeln von H 2SiF6 u. Silicofluoriden m it Ammoniak, dad. 
gek., daB die dabei erhaltenen Lsgg. von NH4F  bzw. von NH4F  u. Metallfluoriden 
in Ggw. von soyiel Alkalifluorid zur Trockne verdampft werden, daB N H 3 abgespalten 
wird u. saure Fluoride zuriiekbleiben, aus denen dureh Erhitzen auf hóhere Tempp. 
H F  oder durch Keutralisieren neutrale Fluoride erhalten werden konnen, worauf das 
N H 3 u .  die zur Zers. des NH4F  yerwendeten Alkalifluoride in den ProzeB zuriickkehren. 
(D. R. P. 488 666 KI. 12i vom 28/11. 1926, ausg. 31/12. 1929.) D r e w s .

Karl Fredenhagen, Greifswald, Herstellung von wasserfreiem Fluorwasserstoff 
aus Alkalibifluoriden, dad. gek., daB man zur Vermeidung allzu sturmischer Entw. den 
Zeitpunkt, in dem die fur das betreffende Alkalibifluorid charakterist. Temp. erreicht 
ist, bei der sich aus der Alkalibifluoridschmelze ein Bodenkórper abseheidet, sorg- 
faltig beobachtet u. von diesem Zeitpunkt ab die der Schmelze zugefuhrte Warme- 
energie herabsetzt. —  Beim Erkalten ziehen sich die Schmelzen starker zusammen 
ais das Metali, so daB die erstarrten Alkalifluoridriickstande leicht aus den Retorten 
entfem t werden konnen. (D. R. P. 490103 KI. 12i vom 18/7. 1928, ausg. 23/1.
1930.) D r e w s .

A- Kauzner, Dvory (Tschechoslowakei), Gasherstellung fiir die Ammoniak- 
synthese. Dio bei der Wassergasherst. aus Bitumen erhaltenen Gase werden nach 
der Entfem ung der C02 einer partiellen Verflussigung untcnvorfen. Sollte bei der 
Verflussigung des Gasgemisehes eine unvollkommene Trennung vom CO erreicht 
werden, so wird das restliche CO durch Waschen in fl. N 2 entfernt, u. man erhalt 
durch zweekmaBige Einstellung ein fiir die NH3-Synthese geeignetes Wasserstoff- 
Stickstoffgemiscli. Ais Ausgangsstoffo kann man auch Lignin u. Braunkohlen ver- 
wenden. (Ung. P. 96 969 vom 2/6. 1928, ausg. 16/9. 1929. Tschechosl. Prior. 23/1.
1928.) G. K o nig .

Technische Versuchsanstalt, Tokio, Katalysator fiir  die Ammcmiaksynthese 
Abfallschuppen der Eisen- oder Stahlverarbeitung werden, gegebenenfalls nach dem 
Erhitzen im oxydierenden Gasstrom, mit Starkungsmitteln, z. B. mit Alkali, Erdalkali,
B, Al, Si, Mo, Wo, Osyden oder Hydroxyden zusammengeschmolzen. Man erhalt 
aus billigstem Rohmaterial einen hochaktiven, dauerhaften Katalysator. (Japan. P. 
79 899 vom 30/5. 1927, ausg. 23/2. 1929.) I jia d a  und E n g e r o f f .

Edouard Urbain, Paris, Herstellung von PltospJunlricMorid. (D. R. P. 489 933
KI. 12i vom 26/4. 1929, ausg. 22/1. 1930. F. Prior. 31/5. 1928. —  C. 1930. I. 724 
[F. P . 669099].) D r e w s .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Stówener, 
Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung alctm r Kieselsdure unter Mitverwcndung von  
Trocknungstempp. oberhalb 120°, 1. dad. gek., daB auch fiir den Schrumpfungs- 
prozeB Tempp. oberhalb 120° mitbenutzt werden. — 2. dad. gek., daB eine homogene 
SiO,-haltige Gallerte verwendet wird, die im Liter mindestens 50 g S i0 2 enthalt.
3. dad. gek., daB die S i0 2-haltige Gallerte unter Vermeidung freien Alkalis, zweckmaBig 
unter Verwendung eines Saureiiberschusses, erzeugt wird. 4. dad. gek., daB die 
Trocknung unmittelbar unter Venvendung von Verbrennungsgasen, zweckmaBig im  
Kanał- oder Drehofen durchgefiihrt wird, worauf gegebenenfalls ein Gliihen der M. 
oder ein Erhitzen im Luft- oder reinen Gasstrom erfolgen kann. (D. R. P. 490 246 
KI. 12i vom  23/7. 1925, ausg. 27/1. 1930.) D r e w s .

Franz Fischer und Hans Tropsch, Miilheim, Ruhr, Herstellung von Kohlenstoff
dureh Zers. von Kohlenosyd an Kontaktsubstanzen, dad. gek., 1. daB man techn.
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CD oder CO-haltige Gase, wie Wassergas u. dgl., naeh sorgfaltiger Reinigung von
S-Verbb. an S-freien oder S-armen Kontaktsubstanzen, wie Fe, N i u. Co sowie dereń 
Oxyden, bei Atmospharendruck oder erholitem Druck zers., worauf man gegebenen- 
falls die CO-haltigen Abgase nochmals iiber frischen K ontakt leitet. —  2. dad. gek., 
daB man die Kontaktsubstanz im Gegenstrom oder Gleichstrom m it dem zu zers. 
Gas kontinuierlick in die Zersetzer einbringt u. den metallhaltigen C kontinuierlicli 
austragt. — In einem Beispiel ist unter Verwendung von Eisenoxyd ais Katalysator 
bei 500° die Gewinnung von Kohlenstoff m it 5% Fe-Geh. beschrieben. (D. R . P . 4 8 9 1 1 6  
KI. 1 2  i vom 16/5. 1925, ausg. 14/1. 1930.) D r e w s .

Max Schaidhauf, Durach b. Kempten, Allgau, Herstellung von Kunstgraphit durcli 
elektrische Erhitzung kohlenstoffhaltiger M aterialien, dad. gek., daB Retortenkohle 
unter Verzicht auf den Zuschlag von Stoffen, wie S i0 2 u. dgl., der elektr. Behandlung 
naeh iiblichen Methoden unterworfen wird. —  Der gewonnene Graphit zeiclmet sich 
durch seine Weichheit, Geschmeidigkeit und den geringen Aschengeh. von weit unter
0,1%  aus. Die Retortenkohle wird in Stiicken von 20— 30 mm graphitiert. (D . R . P. 
488 929 KI. 12 i vom 20/4. 1926, ausg. 10/1. 1930.) D r e w s .

Hans Karplus, Frankfurt a. M., Herstellung kolloidaler Lósungen oder feiner 
Suspensionen von festen anorganischen Stoffen oder feslen chemisclien Elemenien, ins- 
besondere von Graphit, dad. gek., 1. daB man diese Stoffe m it wss. Lsgg. synthet. Gerb- 
stoffe yermischt oder vermahlt. —  2. dad. gek., daB man ais synthet. Gerbstoffe die 
beim Erhitzen oder durch Einw. yon Aldehyden aus aromat. Sujfosauren entstelienden  
Kondensationsprodd. bzw. dereń wasserl. Abkómmlinge yerwendet. —  3. dad. gek., 
daB man die Kondensationsprodd. aromat. Oxyverbb. verwendet. —  4. dad. gek., 
daB man neben den synthet. Gerbstoffen noch Huminsiiuren oder Ligninsauren bzw. 
dereń wasserl. D er iw . yerwendet. (D. R . P . 489  991 KI. 12 i vom 29/1. 1926, ausg.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Metall- 
carbonylen. Sonst schwer zu reduzierende Metalloxyde werden m it Alkali-, Erdalkali- 
oder Erdmetallverbb. gemischt oder m it entsprechenden Lsgg. oder Suspensionen 
getrankt, reduziert u. bei erhohten Tempp. u. Drucken der Einw. von CO ausgesetzt. 
Z. B . erhitzt man m it 10% MgSO,,-Lsg. getrankte Kiesabbrande m it iiberschussiger Holz- 
kohle 5 Stdn. bei etwa 1000°; das Rk.-Prod., das noch 2,8%  C aufweist, wird m it CO 
bei 175° u. 180 at behandelt. Naeh 6 Stdn. sind 93% des vorhandenen Fe in  Car- 
bonyl iibergefiihrt. (F. P. 674 216 vom 29/4. 1929, ausg. 24/1. 1930. D . Prior. 
23/5. 1928.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a, M. (Erfinder: Leo Schleclit 
und Em il Kennecke, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Metallcarbonylen. 
(D. R. P. 490 415 KI. 12n vom 5/5. 1927, ausg. 27/1. 1930. —  C. 1929. I. 1039 
[Belg. P. 350554].) ' D r e w s .

Oskar Schober, Stuttgart, Herstellung aktiver Kohle aus C-lmltigem Materiał 
in sich drehenden App., z. B. Drehrohren, bei dem Gase, Diimpfe oder Gasdampfgemische 
durch axial yerlaufende Leitungen cingcfiihrt u. an yerschiedenen Stellen des Ofens 
zum Austritt gebracht werden, 1. gek. durch Verwendung einer Trommel o. dgl. mit 
mehreren Gas- bzw. Dampfzufuhrungsrohren, z. B. in Form von an verschiedenen 
Stellen der Trommel endigenden, konzentr. zueinander angeordneten oder yerschicdenen 
selbstiindigen, an yerscliiedenen Stellen des Innenraumes endigenden Rohren. —
2. dad. gek., daB durch die einzelnen Rohre yerschiedene Behandlungsmittel oder 
Behandlungsmittel versehiedener Konzz. zugefiihrt werden. —  3. dad. gek., daB man 
die Austrittsstellen im Innern der Trommei von auBen steuert. —  4. dad. gek., daB 
man die Menge des an den einzelnen Stellen austretenden Behandlungsmittels durch 
Einstellung der W eite der Ausstromungsoffnungen regelt. (D. R. P. 488418  KI. 12 i 
vom 2/7. 1926, ausg. 30/12. 1929.) D r e w s .

Oskar Schober, Stuttgart, Herstellung aktirer Kohle durch Behandeln C-haltiger 
Stoffe m it aktiyiercnden Gasen bei hóheren Tempp., wobei z. B. die pulverformigen 
oder kornigen C-haltigen Materialien im Schwebezustand der Einw. der aktiyiercnden 
Dampfe oder Gasdampfgemische ausgesetzt werden, dad. gek., 1 . daB die zu behan- 
delnden Stoffe zusammen mit den aktivierenden Gasen, Diimpfen oder Gasdampf- 
gemischen derart durch eine erhitzte Zone liindurchgeschickt werden, daB ihre siimt- 
lichen Einzelteilchen dabei durch die geniigend groBe Geschwindigkeit des Gasstromes 
eine Eigenbewegung im Sinne der Richtung des Gasstromes erhalten. —  2. dad. gek., 
daB die Zufuhr des festen Gutes durch eine Teilmenge der anzuwendenden Gase, z. B.

24/1. 1930.) D r e w s .



m it Hilfe inerter Gase erfolgt, die dann zusammen mit den Aktiyierrfrfgśi&si 
die Rk.-Zone gefiihrt werden, oder umgekehrt. —  5 weitere AnsprU&bfe (
4 8 8  779 KI. 12 i vom 22/8. 1926, ausg. 9/1. 1930.) f

Oskar Schober, Stuttgart, Het stellung aktiver Kohle aus C-h
insbesondere solchen, die reieh sind an Asche bzw. ascheliefemden Bes' __ ,
hohen Tempp., z. B. 500— 800°, u. 0 2-haltigen Gasgemisehen oder Gasdamf>£gSŁi|ciJeiłf 
z. B. solchen, die neben 0 2 noch N 2 oder W.-Dainpf oder beide enthalten, l TW .. 
daB man hierbei Gasgemisehe oder Gasdampfgemisehe yerwendet, dereń 0 2-Teildruok 
zweckmaBig zwischen 8 u. 115 mm Hg, d. h. bei Atmospharendruck 1— 15 Vol.-°/0 0 2 
betriigt und die Behandlung solange fortsetzt, bis der Gewielitsverlust, bezogen auf 
trockenes Ausgangsmaterial, mehr ais 40%. z- B. 50— 75%. betriigt. —  2. dad. <*ek., 
daB die Herabsetzung des Ó2-Teildruckes ganz oder teilweise durch Herabsetzung’ des 
Gesamtdruckes erzielt wird. — 3. dad. gek., daB der Aktivierungsvorgang bei Tempp. 
yon 500— 800° durchgefiihrt wird. — 2 weitere Anspriicke. (D. R. P. 488 944 KI. 12 i 
vom 13/6. 1926, ausg. 9/1. 1930.) D r e w s .

Oskar Schober, Stuttgart, KoMensloffhalli ges Adsorptionsmittel. (D. R. P. 489 724 
KI. 12 i yom 20/6.1926, ausg. 22/1.1930. — C. 192 8 .1. 2644[Austr. P. 8662/1927].) D r .

Oskar Schober, Stuttgart, Herslellung akliver KoMe dureh Behandeln C-haltiger 
Ausgangsmaterialien mit Aktivierungsmitteln bei hóheren Tempp., dad. gek., 1. daB 
der Aktivierungsvorgang in einem mit Zerkleinerungsorganen versehenen Ofen, z. B. 
einem m it Malilkugeln beschickten Drehrohrofen, ausgefiilirt wird. —  2. dad. gek., 
daB in einem mit Mahlkugeln beschickten Drehrohrofen kontinuierlich gearbeitet 
wird mit der MaBgabe, daB Stromungsgeschwindigkeit der Gase, Abbrand u. Mahlung, 
des Gutes derart geregelt wird, daB die Stromungsgeschwindigkeit der Gase wahrend 
des Durchganges durch das Rohr in solclicm MaBe abnimmt, daB ein stórendes Heraus- 
blasen des pulverigen Gutes nach Moglichkeit vermieden wird. (D. R. P. 490 537 
KI. 12 i yom 20/6. 1926, ausg. 29/1. 1930.) D r e w s.

Soc. de Recherches et d’Exploitations Petroliferes, Paris, Herstellung aktiver 
Kohle. Es werden Ofen yerwendet, dereń Wando mit Offnungen yersehen sind, die 
eine derartige Neigung besitzen, daB Kohle- u. Aschenbestandteile nicht hindurch- 
fallen konnen. D ie zu aktiyierende Kohle kann auBerhalb oder innerhalb dieser Wandę 
angeordnet sein, wobei von der entgegengesetzten Seite durch die Offnungen hindurch 
das aktivierende Gas geleitet wird. Diese Gase konnen auch gleichzeitig mit Heizgasen 
zur Verwendung gebracht werden. (E. P. 316 222 vom 18/7. 1929, Auszug veroff. 
18/9. 1929. Prior. 25/7. 1928.) . H o r n .

Aenne Schreiner, Frankfurt a. M., Herstellung hocliaktirer Kohle aus Holz oder 
anderen C-haltigen Stoffen durch Impragnieren mit Rhodanverbb. gemafi D . R. P. 
482 174, Erhitzen unter LuftabschluB u. darauffolgendes Auslaugen, gek. 1. durch 
Verwendung eines Gemisches von K 2C03, K H S04 u. Rhodanyerbb. oder Blutlaugen- 
salz. —  2. gek. durch Verwendung eines Gemisches von Alkahen u. Erdalkalien ver- 
sehiedener Art im Yerein mit Rhodansalzen oder Blutlaugcnsalz. (D. R. P. 489 633 
KI. 12 i yom 19/5. 1928, ausg. 18/1. 1930. Zus. zu D. R. P. 482174; C. 1930. I. 
571.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. BI. (Erfinder: Otto Nicodemus, 
Karl Dachlauer und Christoph Thomsen, Frankfurt a, M.-Hoehst), Herstellung von 
schwerverbrennlichen hocliaktiwn Kohlen, dad. gek., daB man verkohlbare Stoffe, die 
noch Zellstruktur zeigen, in Ggw. solcher, die Verbrennung erschwerender anorgan. 
Stoffe in gel. oder kolloidal gel. Form, die bei der Verkohlung sich ais unl. Oxyde in 
der Kohle niederschlagen, u. in Ggw. weiterer, die Aktiyitat erhohender Stoffe aktiviert. 
(D. R. P. 488 669 KL 1 2  i yom 25/5. 1924, ausg. 3/1. 1930.) D r e w s .

N. V. Algemeene Norit Maatschappij, Amsterdam, Herstellung und Wieder- 
ielebung aktiver Kohle. (D. R. P. 488572 KI. 12 i yom 14/10. 1923, ausg. 30/12. 1929. 
Zus. zu D R P 412508; C. 1925. 11. 84. — C. 1 9 2 5 .1. 2648 [E. P. 228 954]. D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: W alter Niemann, 
Leverkusen), Veredelung von Aktiv-Kohlen. (D. R. P . 489181 KI- 12 i vom 27/11. 1927, 
ausg. 14/1. 1930. -  C. 1929. I. 1598 [E. P. 301 313].) D r e w s .

Societe nour l ’Exploitation des Procedes Edouard Urbam, Pans, Herstellung 
von Phosphor und aktiver Kohle. (D. R. P. 488 526 KI. 1 2  i yom 22/8. 1926, ausg. 2/1.
1930. F. Prior. 4/9. 1925. — C. 1 9 2 7 .1. 1629 [F. P. 615 049].) D r e w s .

I  G Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von Wasserstoff 
aus Methan. Die Umsetzung des CH4 mit W.-Dampf in Ggw. von Katalysatoren wird

1 930 . I .  H v. A n o r g a n i s c h e  I n d u s t r i e .
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so geleitct, daB das erhaltene Prod. noch nennonswerte Mengen CH4 enthalt, die man 
dann auf beliebige Weise aus dem Gasgemisch entfernt, z. B. durch Oxydation mit-
0 2 oder durch Waschen mit Losungsmm. (F. P. 672 935 vom 11/4.1929, ausg. 8 /1 .1930 .
D . Prior. 21/4. 1928.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gustav W ietzel,. 
Ludwigshafen a. Rh., Alfred Starkę, Mannheim-Freudenheim, und Otto Eisenhut, 

s Heidelberg), Herstellung von ungesdttigten gasfórmigcn Kohlenwasserstoffen und w n  
Wasserstoff. (D. R. P. 488502 KI. 1 2  i vom 16/4. 1926, ausg. 31/12. 1929. —  C. 1928.
II . 179 [E. P . 288 662].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl M uller, 
Mannheim und Leo Schlecht, Ludwigshafen a. Rh.), Aufarbeitung von Salpetererden 
gemaC D . R . P . 483 391, dad. gek., daB man die Salpetererden, zweckmaBig in einem 
Gasstrom, zunaehst so hoch erhitzt, daB sich prakt. N itrat nicht zers. u. sich nur aus 
den im Rohmaterial enthaltenen J-Verbb. elementares J  verfluchtigt, u. nach Ent- 
fernung des J  gegebenenfalls dio Temp. derart steigert, daB das in den Salpetererden 
enthaltene N itrat zers. wird. (D. R. P. 489 990 KI. 12 i vom 16/3.1927, ausg. 23/1.1930.
Zus. zu D. R. P. 483391; C. 1929. II. 2810.) D r e w s .

Verein fiir chem ische und m etallurgische Produktion, Aussig a. E ., Elektro- 
lylische Herstellung von Alkalichloraten. (D. R. P. 488984  KI. 12 i vom 30/4. 1927, 
ausg. 13/1. 1930. —  C. 1929. I . 1599 [F. P. 647 052].) D r e w s .

Standard Oil Devełopment Co., V. St. A ., Kaliumsulfat. Zwecks Gewinnung
des K  aus dreibas., K , Mg u. Ca enthaltenden natiirlichen Sulfaten (Polyhalit, Krugit) 
werden die feingemahlenen Mineralien m it der dem Geh. an Mg entsprechenden Menge 
CaO in  Ggw. einer solchen Menge W. ausgeruhrt, daB eine konz. Lsg. yon K ;SO,, an- 
fallt, die von dem aus CaS04 u. Mg(OH)2 bestehenden Nd. abfiltriert wird. (F. P.
661 278 vom 28/9. 1928, ausg. 23/7. 1929.) B r a u n t n g e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von Natrium sulfat 
Das Verf. von Hargreayes wird so abgeandert, daB NaCl unter der Einw. von S 0 2, 
Luft u. W.-Dampf in  Ggw. von Fe20 3-Katalysatoren in N a2S 0 4 ubergefiihrt wird, 
wobei darauf zu achten ist, daB die Sinterungstemp. nicht erreieht wird, d. h. man 
arbeitet bei zwischen 460 u. 520° liegenden Tempp. Das Steinsalz wird in Form von  
Stiicken benutzt. D ie Apparatur besteht aus einem Drehrohrofen besonderer Kon- 
struktion. (F. P. 674253 vom 29/4. 1929, ausg. 27/1. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: F elix  Lindner, 
Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Erdalkalimetallsalzen aus Erdalkalisulfiden. 
(D. R. P. 490 079 KI. 12 m vom  9/6. 1926, ausg. 23/1. 1930. —  C. 1928. I. 3106 
[F. P . 636 331].) D r e w s .

Pierre Goubin, Herault, Frankreich, Bariumsulfat. Zwecks Befreiung von Ver- 
unreinigungen wird das zerkldnerte B aS 0 4 in  inniger Mischung m it 2— 3%ig- HC1 
auf ca. 80° erhitzt, worauf man die erhalteneM . auswascht. —  Das erhaltene Prod. 
is t  von re:n weiBer Farbę. (F. P. 660 966 vom 1 1 / 1 . 1928, ausg. 19/7. 1929.) B r a u n .

Appareils et Evaporateurs Kestner S--A., Lille, Calciumnitrat. B ei der bis- 
herigen Gewinnung von Ca(N03)2 aus Lsgg. yermittels innen geheizter, rotierender 
Rohre, haften die durch dio rasclie Abkiihlung entstchenden Krystalle sehr fest u. 
setzen der Entfernung von der Rohrwand erhebliche Widerstande entgegen. D iese 
werden nun vermieden, indem man zuerst auf der rotierenden h. Trommel (60—70°) 
eine Sehicht von nicht krystallisierenden Nitraten erzeugt. Auf diese Sehicht setzt 
sich bei weiterem Durchgang durch dio ubersatt. Salzlsg. u. Abkuhlung der Trommel 
(25— 30°) eine zweite krystallisierende Sehicht an. Bei weiterer Drehung u. Abkiihlung 
gelangen die Schichten an die Schaber u. werden leicht entfernt, da die an der Trommel- 
wand haftende krystallfreie Salzsehieht in der kurzeń Abkiihlungszeit nicht genugend 
fest werden konnte. (Zeichnung.) (Ung. P. 97 073 vom 26/5. 1928, ausg. 16/9. 1929.
F . Prior. 21/6. 1927.) * G. K ó n ig .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Specketer 
und Fritz Rossteutscher, Frankfurt a. M.-Griesheim), Herstellung naliezu eisenfreier 
Tonerde gemaB D . R . P . 479 768 dad. gek., daB man die durch die therm. Zers. er
haltene Mischung von FeCl2 u. A120 3 ohne Auswaschung des FeCl2 unmittelbar in 
der H itze m it Cl2 behandelt. (D. R. P. 4 8 4 0 5 7  KI. 12 m vom 22/1. 1925, ausg. 14/10.
1929. Zus. zu D. R. P. 479768; C, 1930. I. 1352.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Reinigen non Titajisulfat- 
losungen. D ie schwefelsauren Lsgg., die Yerbb. des 3-wertigen Ti nicht enthalten sollen,
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werden durch nitrierto Filtertucher filtriert. (P. P. 673 024 vom 12/4. 1929. aus<r. 
9/1. 1930. D . Prior. 13/4. 1928.) D r e w s . °

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Johannes Brodę 
und Carl Wurster, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Chromichlorid in  geloster 
oder leicht lóslicher fester Form aus in  Wasser schwer lóslichem wasserfreiem Chromi
chlorid, dad. gek., daB man eine wss. Aufschlammung des wasserfreien CrCJ, mit dem 
ais Kathode dienenden Pol eines elektr. Stromkreises in Beriihrung bringt, indem  
man z. B. ais Kathode die Wandung des mit der Aufschlammung besehickten Be- 
halters benutzt, u. gegebenenfalls hierauf aus der gewonnenen h., yorteilhaft filtrierten 
Lsg. das CrCl3 durch Abkiihlung ausscheidet. (D. R. P. 489 072 KI. 12 m vom 12/3.
1926, ausg. 13/1. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: W alter Seidel, 
Leverkusen), Herstellung von Chromsulfatlosungen, aus denen in  kurz.tr Zeit grofie Mengen 
an Chromalaun in  krystallisierter Form abgeschieden werden kiinnen, dad. gek., 1. daB 
man die stark angesauerten Lsgg. vor dem Zusatz des K 2S 0 4 einige Stdn. auf Tempp. 
yon etwa 30— 45° erwarmt. —  2. dad. gek., daB die mit IŚ.2S 0 4 yersetzten Chromsulfat- 
lsgg. der Krystallisation in Bewegung unterworfen werden. (D. R. P. 488 930 KI. 12 m
Tom  30/9. 1925, ausg. 9/1. 1930.) D r e w s .

Mitsubishi Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokio, Zinnsulfid. Erze, Sehlacken u. 
andere Sn-haltige Materialien werden gepulvert, mit Sulfiden, Sulfaten oder Sulfiten 
gemischt u. m it einem reduzierenden Mittel in einer nicht osydierenden Gasatmosphare 
erhitzt, z. B. durch Behandeln im Drehofen auf 1000— 1100°. Das Sn wird hierbei 
ais Sulfid yerfluehtigt. Auch kann unter Terinindertem Druck gearbeitet werden. 
Ais Zusclilag wird z. B. Fe-Sulfid u. Kohle oder Koks, ais Gas eine Mischung yon 
Kraftgas m it einer zu dessen yollstandigen Verbrennung unzureichenden Menge Luft 
yerwendet. Auch die Verbrennungsgase yon unyollstiindig yerbrannten Schwerolen 
oder gepulverte Kohle kónnen zur Verwendung kommen. (E. P. 316177 vom 27/5.
1929, Auszug yeroff. 18/9. 1929. Prior. 24/6. 1928.) H o r n .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin, iibert. von: Friedrich Rusberg, Berlin-Nieder- 
schoneweide, und Paul Schmid, BerUn-Baumschulenweg, Oemnnung von Zirkonoxyd. 
(A. P. 17 3 2  662 vom 24/10.1928, ausg. 22/10.1929. D. Prior. 11/11. 1927. —  C. 1929.
I. 1253 [E. P. 300 271].) D r e w s .

Umberto Mannucci, Le pietre preziose. P ietre  prezioso naturali: pietre fine della gioielleria. 
P ie tra  preziose artifieiali o ttenute mediante processi chimici: pietre seientifiche della 
gioilleria. Im itazione delle pietre preziose: pietre false. 2ed. riv . ed. aum enta a  cura 
dell’ing Mario Simondetti. Milano: U. Hoepli (U. Alegretti) 1929. (X V I, 390 S. 24°. 
L. 40.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Cheraisch-Technische Reichsanstalt, Verhiitung von Explosionen beim Ver- 

silbern von Spiegelglas. Zur Vermeidung yon Explosionen (Bldg. von BERTHOLLETSchem 
Knallsilber) sollen ammoniakhaltige Silberlsgg. auf keinen Fali liingere Zeit stehen  
bleiben, die Herst. yon Vorratslsgg. ist unzweekmaBig u. es wird empfohlen, dio 
einzelnen Fil. unmittelbar vor dem Gebrauch in den gerade notigen Mengen zu mischen. 
(Jahresbericht V II der C. T. R. 1928. 1—4. Berlin, Direktorialabt.) F. B e c k e r .

Robert Schwarz und Erich Reidt, Zur Kcnntnis ltochschmelzender keramischer 
Masseji. Eine Untersuchung uber die Systeme Kaolin-Tonerde-Feldspat und Kaolin- 
Zirkondioxyd-Feldspat. Wie bei allen keram. Massen konnten bei der Aufstellung 
des Schmelzdiagramms des Systems Kaolin-Tonerde-Feldspat nur die Erweichungs- 
p u n k te  d u rc h  Best. des K egelschm elzpunktes ermittelt werden. Von den Zweistoff- 
systemen wurde nur das Diagramm des Systems Feldspat-Al2Q3 neu bestimmt. D ie 
dilatometr. Messungen mit einem neuen photograph. registrierenden Dilatometer er- 
gaben, daB der lineare A usdehnungskoeffizient der bei 1450° yorgebrannten Proben 
mit zunehmendem Feldspatgeh. steigt, wahrend zunehmender Kaolingeh. eine Ver- 
minderung des A usdehnungskoeffizienten  yerursacht. Bei gleichem Feldspatgeh. u. 
Stcigerung der Alo03-Menge zeigt sich ein Wachsen des Ausdehnungskoeffizienten. 
Bei der Messun^ der chem. Resistenz wurde eine Abhangigkeit derselben von der 
Dichtigkeit der Proben beobachtet. Das Maximum der chem. Resistenz zeigte sich  
in dem Gebiet, in  dem das Yerhaltnis der S i02 des Kaolins zum yorhandenen A120 3
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nahezu 1: 1 betrug (Sillimanitbldg.). —  Auch aus der opt. Unters. (K. Chudoba) 
im  Diinnschliff ergab es sich, daB die Umwandlungen der Schmelzen auf eine Sillimanit
bldg. hinauslaufen, wobei je nach Zus. der Schmelze der Feldspat sich an der Rk. be- 
teiligt oder der Sillimanit sich im wesentlichen nur aus dem Kaolin u. A120 3 biklet. —  
Die Aufstellung des Schmelzdiagramms des Systems Kaolin-ZrO^-Feldspat nach der 
Methode,der Erweichungspunkte u. die analoge Unters. der Ausdehnungskoeffizienten
u. der chem. Resistenz ergaben, daB das Z r02 im Gegensatz zum A120 3 auf das Teiłsystem  
Kaolin-Feldspat infolge der Bldg. von Alkalizirkonaten oder Zirkonsilicaten, schmelz- 
punkterniedrigend wirkt u. daher fur keram. Massen wenig geeignet erscheint, be- 
sonders da auch sonst die physikal. u. chem. Eigg. durch das Zr02 keine Steigerung 
erfahren. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 182. 1— 18. 7/8. 1929. Frankfurt a. M., 
U niv.) K l e v e r .

R. Meuser, Si-Stoff und Trap ais Zusatz zu Zemenł und Kalk. (Vgl. C. 1929. II . 
2812.) Vf. spricht sich gegen den oben erwahnten Vorsehlag von L u f t s c h it z  aus, 
Si-Stoff zum Talsperrenbau zu benutzen. Hierzu Entgegnung von Luftschitz. 
(Zement 18- 1411— 15. 5/12. 1929.) S a l m a n g .

Comp. Reunies des Glaces et Verres Speciaux du Nord de la  France, Frank- 
reich, Verbundglas. D ie zu verbindenden Glasplatten u. die verbindende Celluloid-
o. dgl. -platte werden moglickst gegliittet u. dann in der Weise gegebenenfalls unter 
Druck vcreinigt, daB sich keine Spur von Luft zwisehen ihnen befindet. Zu diesem  
Zweck werden die P latten z. B. mit W. oder einem Losungsm. fiir die piast. P latte 
befeuchtet u. in der Langsrichtung iibereinander geschoben, unter W. in ahnlicher 
W eise vereinigt o. dgl. (F. P. 672 675 vom 13/7. 1928, ausg. 6/1. 1930.) K u h l i n g .

Rohm  & Haas Akt.-G es., Deutschland, Glasersatz, bestehend aus den Poly- 
merisationsprodd. der Acrylsdure mit oder ohne Uberzug eines Lackes. (F. P. 666 366 
vom 26/12. 1928, ausg. 1/10. 1929. D. Prior. 6/2. 1928.) S a r r e .

Adolf Nawrath, Berlin, Verfahren zum Troc.hn.en keramisclier Formlinge alłer Art, 
bei welchem die Warmluft durch in den Kammerwanden befindliche Kanale nach 
oben gefiihrt wird u. an der Decke in  den Trockenraum eintritt, dad. gek., daB die 
Trockenluft unter geringem Druck in einen iiber den Formlingen befindlichen Raum  
gelangt, wo sie bei gedrosseltem Abzug solange in der Schwebe gehalten wird u. sich 
iiber den Kammerinhalt gleichmaBig yerteilt, bis sie infolge der aus den Formlingen 
allmahlich aufgenommenen Feuchtigkeit schwerer wird u. nach unten sinkt. (D .R . P.
489 814 KI. 82 a vom 25/4. 1928, ausg. 20/1. 1930.) H o r n .

A. Nielsen, Kopenhagen, Porige Bau- oder Isolierstoffe, dad. gek., daB man zu 
schaumgebcnden Fil. Gelatine^zugibt u. der daraus erzeugte Schaum m it zementhaltigem  
Mortel, welchcr CH20 , Alaun oder almliche, auf die Gelatine hartend wirkende Stoffe 
enthii.lt, mischt. Durch den Gelatinezusatz wird die Schaumbldg. u. Scliaumfestigkeit 
erhóht, so daB vorzeitiges Zusammenfallen der gegossenen Formstcine vermieden 
wird. (Ung. P. 96 916 vom 23/12. 1927, ausg. 1/10.1929. Dan. Prior. 8/7. 1927.) G. K o.

Chemische Fabriken Dr. Kurt Albert G. m. b. H., Deutschland, Strapenielage. 
In  bekannter Weise wird aus einem bituminosen Stoff, einem Emulgierungsmittel, 
vorzugsweise Sulfitablaugc, u. der erforderlichen Menge W . eine konz., sehr feine 
Emulsion hergestellt, u. m it dieser auf dem Verlegungsort unter Zusatz minerał. Fiill- 
stoffe, Teer o. dgl. emulgiert, welchen gegebenenfalls Oxydations-, Sulfurierungs- 
oder Polymerisationsmittel zugefiigt werden. (F. P. 672 579 vom 5/4. 1929, ausg. 
30/12. 1929. D. Prior. 8/3. 1929.) K u h l in G.

Roi Lister & Cie., Frankreich, Strapenbaustoffe. Zerkleinerte minerał. Stoffe 
werden mit festen bituminosen Stoff en, wic Asphalt, gemischt, welche vor oder 
wahrend des Mischens durch bituminose Ole erweicht werden. (F. P. 671 889 vom 
22/3. 1929, ausg. 19/12. 1929.) K u h l i n g .

Constantin Tsountas, Guide p ra tiq u e  du chim iste dans 1’industrie  du  cim ent; 2C ed., ref. 
e t corr. en collaboration  avec Jean  Hendrickx. P a ris : „R evue  des m ateriaux  de con- 
s truc tion  e t de trav au x  publics". 1929. (102 S.) 8°.

V II. A grikulturchem ie; D ungem ittel; Eoden.
Heinrich PineaB, Probleme der Annnoniakbindung. Vf. bespricht das Problem 

der ATi / 3-Bindung durch Koldensaure u. Phosphorsaure zur Herst. von Diingemitteln
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an H an d  der neueren Patentlitcratur. (Kunstdiinger- u. Leim-Ind. 26. 399—400. 5/12.
. , _  , . , . S lEB E R T .

C nem iscn-Techm sche R eichsanstalt, Priifung versćhiedener ammcmnitratlmltige,r 
Dunrjesalze auf explosive Eigenschaften. Die Unterss. erstrccken sich auf Nitrophoska 
u. Kalkammonsalpeter. Die Best. des Ammonnitratgeh. in den Nitrophoskagemischen 
durch Absorption von NH3 zeigte, daB eine weitgehende Umsctzung (Geh. an N H 4N 0 3 
stets unter 10%) stattgefunden hatte. Durch yergleichende Messung der Spreng- 
wrkg. von Nitrophoska u. den entsprechenden Trockengemischen im TRAUZI.schen 
Bleiblock ergab sich. daC den Nitrophoskasorten keine, den Trockengemischen nur 
geringe Sprengwrkg. zukommt. Sprengtechn. Verss. m it groBeren Mengen fiihrten 
zu dem gleichen Resultat. Ahnlich wie Nitrophoska verhalt sieli Kalkammonsalpeter. 
(Jahresbericht VII derC. T. R. 1928.155—60. Berlin, Abt. f. Sprengstoffe.) F. B e c k e r .

Gerlach, Die Kalt- oder Heipiagerung des Stalldungers. Entgegnung auf die Aus- 
fiihrungen von L o h n is  (vgl. C. 1929. II. 3055). (Ztschr. Pflanzenema.hr. Dungung. 
Abt. B. 8 . 529. Nov. 1929. Berlin.) H e i n r i c h .

Leo Rinne, Ein Beitrag zur Stickstoffdiingungsfrage der Niederungsmoorwiese. 
Vf. hat mchrjahrige Verss. auf 5 yerschiedenen finn. Niederungsmooren durchgefiihrt, 
um die Rentabilitat der N-Diingung zu studieren. Wahrend immer Kaliphosphat- 
diingung notig ist, um die Ertrage der Niederungsmoorwiesen auf einer befriedigenden 
Hohe zu halten, hat bei hóherem Heupreis ein Hinzufugen yon 30 kg N  je ha zur Kali- 
phosphatdiingung nur bei wenig zers. Niederungsmoor einen bescheidenen Gewinn 
gebracht. In allen anderen Fallen ist eine Stickstoff dungung bei Niederungsmooren 
yerlustbringend gewesen. (Ztschr. Pflanzenernahr. Dungung. Abt. B. 8. 545— 56. 
Nov. 1929. Tartu-Dorpat, Estland.) H e i n r i c h .

O. Engels, Ein Versuch iiber die Wirkung des Volldiingers Nitrophoska im  Ver- 
gleich zu anderen Dungerkonibinalionen beim Anbau von Zuckerruben. Vom Vf. bereits 
friiher (C. 1929. II. 2716. 1930 .1. 1028) gemachte Ausfiihrungen bzgl. Gleichwertigkeit 
von Nitrophoska u. Einzcldiinger werden dureh einen Feldvers. zu Zuckerruben belegt. 
(Ztschr. Pflanzenernahr. Dungung. Abt. B. 8. 561— 68. Nov. 1929. Speyer, Landwirtsch. 
Kreisversuchsstation.) H e i n r i c h .

Chr. Barthel, Nitrifikation des Stallmiststickstoffes im Boden. Nur der N H 3- 
Stickstoff des Stallmistes kann durch Nitrifikation den Pflanzen sofort zugiinglich 
gemacht werden. Da die Mikroorganismen des Stalldungers in kolloidalen Massen ein- 
gebettet sind, is t ihr Sticlcstoff nieht nitrifizierbar. Dagegen ergaben Verss., daB Rein- 
praparate von Aspergillus niger, Bact. radicicola u. Urobacillus Pasteuri ziemlich rasch 
im Boden nitrifiziert werden. Verss. mit Azotobaeter chroococcum fielen negatiy aus. 
(Ztschr. Pflanzenernahr. Dungung. Abt. B. 8- 557—61. Nov. 1929. Stockholm, Land
wirtsch. Zentralyersuehsanstalt.) H e i n r i c h .

S. Goy, Uber die Bedeutung der Ionendichte fiir die gesetzmufligen und ąuanti- 
tativen Beziehungen zwischen Sauregrad, Adsorplionsrermógen und Pufferungskraft 
der Boden und iiber eine einfache Art, alle in Betracht kommenden Bestimmungen dei 
zulelzt genannten Falctoren zu crmitteln. Vf. formuliert die Gesetze dieser ąuantitatiyen  
Beziehungen folgendermaBen: „1. Saurezustand, Absorptionsyermogen u. Pufferungs
kraft eines Bodens stehen in bestimmtem zwangslaufigen Zusammenhang. 2. Jeder 
Boden hat einen basenfassenden Hohlraum von ihm cigentumlielicr GroBe, der sich 
im allgemeinen aus einem basenfreien u. einem basengedeckten Teil zusamniensetzt.
3. Bestimmend fiir die ąuantitatiyen Beziehungen ist die Ionendichte, d. h. das Ver- 
hiiltnis der Basenmengen, welche zur Neutralisation eines bestimmten Siiureteils 
nótig sind, zu derjenigen Basenmenge, die dabei fiir die neutrale Absorption yerbraueht 
wird. 4. Der Pufferungswert desselben Bodens ist yerschieden bei yerschiedener R k .; 
er laBt sich ausdrucken mit derselben Zahl, wie Siiurediehte u. Basendichte aus- 
gedriickt werden.“ (Ztschr. Pflanzenernahr. Dungung Abt. A. 15. 237.) T r e n e l .

H. Niklas und M. Miller, Bemerhungen zu den Beweisverfahren der Konstanz 
der Wirhungsfaktortn. Besprechung der inathemat. Grundlagen der Methode M it- 
SCHERLICHs. Die Priifung der Konstanz der Wirkungsfaktoren hangt yon der Kon
stanz der einzelnen Verss. ab. Dazu miissen nicht nur die Konstanten selbst fest- 
gestellt werden, sondern auch ihre Schwankungen. (Ztschr. Pflanzenernahr. Dungung 
Abt. A. 1 5 . 193— 96. Weihenstephan.) . T r e n e l

H. Poschenrieder Uber die Azotobakterfdhigkeit einiger Kruziferenboden. (Ein  
Beitrag zur mikróbiologischen Bodenanalyse.) Das natiirliehe Vork. von. Azotobakter ist 
in Kruziferenboden meist gróBer ais in Wald-, Wiesen- u. Ackerboden. Die Boden
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m it Senfverunkrautung sind bzgl. der Pufferung azotobakterfahiger ais Rettiehbóden. 
Phosphorsaurereiehe Boden weisen guten Azotobaktergeh. auf, yorausgesetzt, daB sie 
Basen u. die iibrigen Waehstumsfaktoren enthalten. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk.
II. Abt. 79. 222— 28. 21/10. 1929. Weihenstephan, Hochsch. f. Landwirtschaft u. 
Brauerei, Agrikulturohem. Inst.) E n g e l .

O. Lemmermann und L. Fresenius, Die Bestimmung des Diingungśbedurfnisses 
der Boden fiir  Pliosphorsaure naeh der Citronensauremethode. Vff. stellen ihre Methode 
noch einmal im  Zusammenhang dar tt. bespreohen ihre Fehlerquellen. D ie von andem  
Autoren yorgenommenen Nachpriifungen ergeben "Obereinstimmungen bis zu 70%  
der Falle. Yff. halten ihre eigene Methode wegen ihrer Einfachheit, Schnelligkeit 
u. Billigkeit der Keimpflanzenmethode naeh N e u b a u e r  iiberlegen. (Ztschr. Pflanzen- 
ernahr. Diingung Abt. A. 15. 249— 58. Fortschr. d. Landwirtsch. 5. 81—84. Berlin- 
Dahlem, Landw. Hochsch.) T r e n e l .

W. Lepper, Die gewichtsanalytische Bestimmung des Tlialliums ais Jodid in  Zelio- 
praparaten. D ie von M a c h  u . L e p p e r  benutzte Chromatmethode zur Best. des 
Thalliums in  ZeZiopraparaten wurde vereinfackt: Man kocht 5 g  der gemahlenen Zelio- 
kórner oder der Zeliopaste m it 100 ccm HNO, +  10 ccm H 2S 0 4, bis die H N 0 3 yerjagt 
is t. Zu der dunkelgefarbten Lsg. gibt man N aN 03, bis sie farblos his schwach gelb 
bleibt, kocht m it 60— 70 ccm W. ab, gibt 25 ccm 6%ig. H 2S 0 3 zu, kocht das uberschussige 
S 0 2 weg, verd. m it W. u. neutralisiert m it N H 3. Den Kolbeninhalt spiilt man in  einen 
200 ccm-Kolben, fiillt auf, filtriert, erhitzt 100 ccm des F iltrats ( =  2,5 g Substanz) 
auf 80— 90° u. fallt das Tl m it 25 ccm KJ-Lsg. (4% ig.) aus. Naeh dem Abkuhlen filtriert 
man durch einen Berliner-Porzellanfiltertiegel, spiilt den N d. m it wenig Waschfl., 
die 1% K J  u. 1% Essigsaure enthalt, ein, wascht m it wenig 80%ig. Aceton u. trocknet 
Ya Stde. bei 120— 130°. T1J x  0,6170 =  Tl. (Ztschr. analyt. Chem. 79. 321— 24. 
1930. Augustenberg, Staatl. Landw. Versuchsanstalt.) W in k e l m a n n .

F. W essel, Praktische Methode zur gemeinsamen Bestimmung des Arsens und 
Kupfers, insbesondere in  Pflanzenschutzmitteln. Es wird eine Methode zur Best. yon  
As u. Cu beschrieben, welche darauf beruht, daB Arsensaure m it CaCl2 m  ammoniakal. 
Lsg. prakt. unl. Calciumarseniat abscheidet. (Chem.-Ztg. 54. 97— 98. 1/2. 1930. 
Budapest.) J u n g .

Luis Adelantado, Spanien, Dungemittel. Rohphosphat wird mittels iiberschussiger 
H 2S 0 4 aufgeschlossen, genau neutralisiert u. m it W. oder wss. Lsg. ausgelaugt. D ie vom  
Ungel. getrennte Lsg. wird zur Krystallisation eingedampft. D ie gebildeten Eó-ystalle 
bestehen vorzugswcise aus Ca(H2P 0 4)2. Aus den Lsgg. kann auch das vorhandene Ca 
mittels H 2S 0 4 ausgefallt u. es kónnen die Lsgg. auf freie H 3P 0 4, Alkaliphosphatc oder 
P  yerarbeitet werden. (F . P. 6^1833 vom 21/3.1929, ausg. 19/12. 1929.) K u h l i n g .

L’Azote Franęais, Frankreich, Phosphate. Kohle- u. gegebenenfalls schieferhaltige 
Rohphosphate werden, gegebenenfalls naeh yorangeliender mechan. Reinigung u. 
Zusatz yon Brennstoff, in Ofen beliebiger Art gegluht u. ausgelesen. D ie Erzeugnisse 
kónnen ohne SaurcaufschluB ais Dungemittel yerwendet werden. (F. P. 671729 vom 
19/3. 1929, ausg. 18/12. 1929.) K u h l i n g .

Kunstdunger-Patent-Verwertuiigs-Akt.-Ges., Schweiz, Misclidunger. Feuchte 
Mischungen yon N H 4-H 2P 0 4 u. anderen Diingesalzen werden bis zur Bldg. yon (N H 4)2- 
H -P 0 4 m it gasformigem N H 3 behandelt. D ie Rk. erfolgt unter Warmeentw., unter 
dereń Einw., die gegebenenfalls durch einen Strom indifferenten Gases unterstiitzt 
wird, die Mischung trocknet. (F. P. 672 071 yom  25/3. 1929, ausg. 23/12. 1929. 
Schwed. Prior. 3/4. 1928.) K u h l i n g .

Salzbergwerk Neu-StaBfurt, Deutsehland, Pflanzenschutzmittel, insbesondere fur 
W einstoeke u. Kartoffelknollen, bestehend aus Hexachlorathan. (F. P . 665 930 yom 
15/12. 1928, ausg. 25/9. 1929.) SARRE.

I . G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Verfahren zur Bekampfung 
von tierischen und pflanzlichen Schadlingen. (D. R. P. 483 696 KI. 451 vom 2/4. 1926, 
ausg. 3/10. 1929. Zus. zu D. R. P. 415652; C. 1925. II. 1558. —  C. 1929. II. 1451 
[E .P . 303932.]) __________________  S a r r e .

Romualdo Avatteneo, .Manuale per 1’agricoltorc. Chimica agraria . R om a: ediz. T iber 1929.
(1S5 S.) 16". L. 10.— .

[rUSS.] K. W. Flerow, W ichtigste E rrungenschaften  au f dem  Gebieto der mineralischen
D ungem ittel u n d  der K alkung. L en ingrad : In s t. fu r exp. Agronomie 1929. (30 S.)
R bl. 0.30.
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VIII. M etallurgie; M etallographie; M etaliverarbeitung.
P . Ludwik, Bau und Leben der Metalle. Die Werkstoffe bestęhen aus den Kry- 

stallkórnern, die sich bei der Erstarrung der Schmelzo bilden. Die Atome eines Krystalls 
liegen in  genau bestimmten Ebenen u. AbstiŁnden, den Gitterebenen u. Gitterabstanden. 
Durch dio Róntgenstrablenunters. ist die Lage u. der Abstand der Atome der meisten 
Metalle, also ihre Raum- oder Krystallgitter, heute schon genau bckannt. Die Eigg. 
der Werlptoffe werden auBer vom Gitteraufbau auch von der KorngroBe beeinfluBt. 
Die Begriffe: interkrystalline Briichigkeit, Warmbruchigkeit, Wachstum, Regeneration, 
Stoffwechsel, Unterernahrungserscheinungen bei Metallen, Rekrystallisation, Selbst- 
reinigung, Mischkrystalle werden erklart. (Metall-Wirtschaft 9. 129— 33. 7/2. 
1930.) _ K a l p e r s .

Raphael Ed. Liesegang, Kolloidtechnische Sammelreferałe. XV. Metalle. (XIV. 
vgl. G. 1930. I. 1544.) Vf. gibt einen Uberblick iiber neuere Arbeiten iiber Metalle, 
soweit sie kolloidchem. von Interesse sind. Es werden im einzelnen besprochen: Aufbau 
der Metalle aus Einzelkrystalliten, Passivitiit, kathod. Metallabscheidung u. dereń 
Beeinflussung durch Schutzkolloide, kolloidchem. Zusatze beim Beiżen, Faserstrukturen 
beim Walzen u. Dehncn von Drahten, Spritzverf., Pyrophoritat, Oberflaehenspannung 
geschmolzener Metalle u. Legierungen, Kolloide im Stahl, Permeabilitiit von Metallen 
fiir Gase (insbesondere fiir Wasserstoff), synthet. Metallkórper aus h. gepreBtem Metall- 
pulyer, Kornwachstum, Keimwrkg. bei Rekrystallisation, magnet. Eigg. u. Dispersitats- 
grad, Kolloidtheorie des Rostens. (Kolloid-Ztschr. 49. 332—43. Nov. 1929. Frank
furt a. M., Inst. f. physikal. Grundlagen d. Medizin.) L in d a u .

Jean Billiter, Neuere Forlschritte der technischen Elektrolyse. Dio Lsg. der Auf- 
gabe, Elektrolyt-Cu aus Erzen herzustellen, gebiihrt L a s c z y n s k i  u . St o g e r ; sie 
extrahierten das Cu mit der sauren Badlsg., die aus den Zellon flieBt. Ais Anoden 
werden solehe aus Pb yerwendet. Ein neuer Anodenstoff ist das sogenannte Chilex- 
metall, eine Legierung aus Fe, Cu u. Si. Die New-Cornelia-Copper-Co. arbeitet mit 
Anoden aus Hart-Pb m it 3,5— 4% Sb. Die elektrolyt. Zn-Gowinnung gelang erst 
von 1915 u. 1916 ab in  Amerika. Heuto werden bereits mehr ais 20°/0 dor Welterzeugung 
an Zn auf elektrolyt. Wego gewonnen, wahrend 1914 die annahernd gesamte Erzougung 
auf hiittenmann. Wego erfolgte. Auf dem Gebiete der elektrolyt. Eisonhorst. sind  
wenig Fortschritto erzielt worden. Cu wird bereits seit langerer Zeit nach einem Verf. 
von J u l i e n  hergestellt, das yon DUTOIT durchgebildet worden ist. Vf. hat einige 
Verff. fiir die Herst. nahtloser, endloser Cu-Rohro beliobiger Durchmesser entwickelt. 
Unter don nicht metallurg. elektrolyt. Verff. zieht zurzeit die elektrolyt. W.-Zers. 
die gróBte Aafmerksamkeit auf sich. D ie Dest. des W. erfolgte bis vor kurzem aus- 
schlieBlieh durch Dest. Dio E l e k t r o - O s m o s o  G. m. b. H. baut jetzt App., 
die die Entsalzung yon W. auf elektroosmot. Wege ermoglicht. Vf. beschreibt die 
yon ihm benutzto Einrichtung, die aus einer Wanno besteht, die durch taschonfórmige 
Diaphragmonkammern unterteilt ist. SchlieBhch werden behandelt dio Alkalichlorid- 
elektrolyse, die SehmelzfluBelektrolyse, das Bo u. dio Na-Herst. (Osterr. Chemiker- 
Ztg. 33. 11— 14. 22—24. 1/2.1930.) K a l p e r s .

H. H. Ebert, Scliwefel im Gupeisen. Die Abscheidung des S ist eine Frage der 
Temp. u. des Geh. an Mn. Das beste Verf. fiir die Herabsetzung des S-Geh. im GuB- 
eisen ist dasjenigo nach W a l t e r , das auf der Wechselwrkg. zwischen einer bas. 
Schlacke u. dem im Eisen enthaltenen Mn u. Eisensulfid beruht. Man hat zu unter- 
seheiden zwischen der Entschwefelung in der GieBpfanne u. der im Vorherd. Die 
Pfannenentsehwefelung hat nur Vorteil, wenn sehr h. Eisen zur_ Verfiigung steht. 
Die bekanntesten Schlackenabscheider sind die von R e i n , D u r k o p p -L u y k e n , 
L o h e , K r ie g a r . (Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 3. 3— 4. Jan. 1930.) K a l p e r s .

A. Thum und H. TJde, Kritisclie Betrachtungen zur Frage der Bruchdurcltbiegungs- 
messung beim Gw/3eisenbiegeversuch. Dio Bruchdurchbicgungsziffer beim GuBoisen- 
biegevers. is t  abhangig yon der Festigkeit des Werkstoffes einerseits u. der Dehnbarkeit 
andererseits. Die Festigkeit ^vird durch den Geh. u. die Form des Graphits u. dureh die 
Festigkeit des metali. Gefuges bestimmt, die Dehnungszahl yorwiegend durch den 
Graphitgeh. Es wird yorgesehlagen, zur Beurteilung des GuBeisens einen Wert zu 
bilden, der Festigkeit u. Biegepfeil zusammenfaBt. Die Kerbzahigkeit des metali. 
Gefiiges u. dam it die Schlagfestiakeit des GuBeisens wird insbesondere durch den 
P-Geh. stark beeintrachtigt. (GieBerei 17. 105—16. 31/1. 1930. Darmstadt, Material- 
priifungsamt d. Techn. Hochschule.) K a l p e r s .
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Fr. Brenthel, Der Einflufi der Rekrystallisation auf das technische Yerlialten von 
Blei. Zum Nachweis des Zusammenhanges zwischen dem EinfluB gewisser Verunreini- 
gungenim  Pb auf dio chem. Widorstandsfiihigkeit u. das Verli. des Gefiiges bei Wiirme- 
behandlung werden einige Gefiigebilder aufgefiihrt. Es ergibt sich, daB der EinfluB 
der Rekrystallisation auf das chem., mechan. u. therm. Verh. von Pb so groB ist, daB 
eine Gefiigeunters. anzustreben ist. K iinstlich gefiigebestandig gemaehtes Pb is t meist 
inhomogen. Das einzige, n icht rekrystallisierende u. dabei prakt. homogene Original- 
Huttenweichblei is t  das Pattisonblei. (Ztschr. Metallkunde 22. 23— 26. Jan. 1930. 
Halsbriicke i. Sa.) K a l p e r s .

K. Bernhoeft und W. Wunder, Weitere Beobachtungen bei der Knelbearbeilung 
v<m Elektrolytkupfer. Vff. geben R ichtlinien bzgl. der Beeinflussung der Giite des Walz- 
werkserzeugnisses. Vor allem miissen Querbruche beim W alzen yermieden werden, 
da diese verschweifien u. ortliche Kupferoxydulanroicherungen verursachen konnen, 
die zu schweren Fehlern fiihren. Aus den Gefiigebildern geht hervor, daB das Kupfer- 
oxyd bei hoher Walztemp. wahrend der Warmverarbeitung zu Kupferoxydulanreiche- 
rungen im Cu in  Erscheinung tritt, in  welchem Falle eine VerschweiBung eintritt; bei 
niedriger Walztemp. oder bei nicht genugcndem Druck tritt keine Red. des Kupfer- 
oxyds, u. som it keine SchweiBung ein. (Ztschr. Metallkunde 22. 27— 29. Jan. 1930. 
Berlin-Oberschóneweide.) K a l p e r s .

A. B elin , Das Schmelzen von A lum inium  im  elektrischen Ofen. Vf. beschreibt 
einige neuzeitłiche Ofen, die sich nicht fiir die Erzeugung von Al aus Bauxit, sondern 
nur fiir Umschmelzzweeke von Al-Abfallen, -Blocken usw. eignen. D ie Tiegel der elektr. 
Tiegelófen fiir diese Zwecke konnen sein aus Graphit, Schamotte, GuBeisen, oder aus 
einer Ni-Cr-Legierung; die letzteren zeichnen sich durch ihre lange Haltbarkeit aus. 
Insbesondere werden die RuBofen fiir fl. u. festem Einsatz beschrieben. (Journ. Four 
electr. e t Ind. electrochimiąues 38. 377— 80. 416— 19. Dez. 1929.) K a l p e r s .

E. Steinitz und E. T. Richards, Neue Venvendungsgebiete fiir  Alum inium . Es 
gibt etwa 65 verschiedene Al-GuB- u. 25 schmiodbare Legierungen. D ie Erfolge der 
Luftfahrt waren ohne die Verwendung von Al-Legierungen undenkbar. D ie altesto 
Domiine des Leichtmetalles im Kraftwagenbau ist das Kurbelgehauseunterteil u. das 
Getriebegehause. D ie Verss., auch den Zylinderblock auś Al zu gieBen, sind noch nicht 
abgeschlossen. Auch die Kolbenfrage befindet sich noch in  yoller Entw. Eine groflo 
Verbreitung hat das Al u. seine Legierungen fiir elektr. Leitungszwecke gefunden. 
Die Al-Folie hat eine bedeutende Zukunft. Weiter kann das Al fiir die Herst. yon Fassern 
fiir die Brauindustrie herangezogen werden, dann in  der Textilindustrie, wahrend auch 
die Yerwendung yon Al ais Schutzanstrich zu erwahnen ist. (GieBerei-Ztg. 27. 57— 61.

W. Schwinning und F. Fischer, Ver su che iiber den Einflufi der Temperatur auf 
Kerbzuhigkeit und Hartę von Aluftiiniumlegierujigen. (Vgl. C. 1929. II . 1463.) D ie Verss. 
erstreckten sich in erster Linie auf Rein-Al yerschiedenen Reinheitsgrades u. Lautal 
in  n. yergiitetem Zustand, u. bezweckten, AufschluB iiber den Temp.-EinfluB zu geben 
auf die Hartę u. auf die Kerbzahigkeit im Anlieferungszustand u. nach Kaltreckung 
m it folgender langdauernder Lagerung. D ie Kugeldruckharte laBt die Zunahme des 
Formanderungswiderstandes m it fallender Temp. erkennen. D ie Kerbyerss. bei den 
yerschiedenen Tempp. zeigen grundsatzlieh yerschiedenes Verh. der Al-Legierungen 
gegeniiber Stahl. (Ztschr. Metallkunde 22. 1— 7. Jan. 1930. Dresden.) K a l p e r s .

P. Schwerber, Das Gieflen von Walzblócken aus vergiitbaren Aluminiumlegierungen. 
Bei allen prakt. vergiitbaren Al-Legierungen handelt es sich um Al-Cu-Si-Legierungen, 
bei denen stets noch der n. Fe-Geh. des Handels-Al vorhanden ist, ferner treten dazu 
weitere Schwer- oder Leichtmetallzusatze. Die einwandfreie Erzeugung der Be- 
dingungen fiir dio intermotall. Komponenten CuA12, Mg2Si usw., also der grundlegende 
Vorgang der Leichtmetallvergutung, is t eine rcin gieBtechn. MaBnahme. Das Herd- 
sehmelzen gróBerer Einheiten hat gegeniiber dem Tiegelsehmelzen unbestreitbare Vor- 
ziige. In  letzter Zeit versucht man, erhohte Chargengewichte bei Leichtmetallen durch 
elektr. geheizte Ofen zu erzielen. Bei den vergiitbaren Al-Legierungen sind dio Be- 
denken, die gegen das Herdschmelzen zugunsten des Tiegels sprechen, durcbaus 
zwingend. Das Tiegelmaterial is t von wesentlicher Bedeutung. So richtig die Ein- 
haltung moglichst niedriger GieBtempp. bei Al-GuB ist, so falsch is t  sie bei schmied- 
baren vergiitbaren Leiehtlegierungen. Dio Auswahl der verwendeten Ausgangsstoffe 
ist yon besonderer Bedeutung fiir das gute Gelingen der Walzblóeke. (GieBerei-Ztg. 27-

1/2. 1930. Berlin.) K a l p e r s .

61—67. 1/2. 1930. Bonn.) K a l p e r s .
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Julius Meyer und Ruth Góralczyk, Zur Kenntnis einiger neuer lechnischer 
Calciumlegierungen. Es wird uber die Unters. mekrerer techn. Prodd. —  Legierungen 
des Ca m it Mg, Al u. Zn — berichtet; die Ca-Legierungen sind zum Teil sehr reaktions- 
fahigo Stoffe u. kónnen ais Treibmittel fiir dichte Baustoffe Verwendung finden, ihre 
Eignung wird durch Best. des Wirkungswertes in Saure oder in W. leieht erkannt 
Die wirksamsten Legierungen sind: Ca/Zn: 65/35%, Ca/Mg/Zn: 70/15/15%, Ca/Mg:' 
62,5/37,5°/0. Der Wirkungswert gibt AufschluB iiber dic Geschwindigkeit der Um- 
setzung, die durch bestimmte Zusatze beeinfluBt werden kann, wobei die Anionen  
der zugesetzten Salze ausschlaggebend sind. Dio Salze der Halogenwasserstoffsauren 
beschlounigen die Rk.-Geschwindigkeit am meisten. Reduktionsyerss. m it Ca-Lc- 
gierungen zeigen positivo Ergebnisse. Ca/Zn-Legierungon sind wegen der geringeren 
Rk.-Fahigkeit brauchbarer ais reine Ca/Mg-Legierungen. Die Amalgame erhóhen 
die reduzierende Wrkg. im allgemeinen nur unbedeutend. Bei sehr reaktionsfahigen
Legierungen wurden Ausnahmen festgestellt. (Ztschr. angew. Chem. 43 . 149__54.
15/2. 1930. Breslau.) J u n g .

Ernst Beutel und Arthur Kutzelnigg, Das Verhalten von Messing und Tombak 
gegeniiber Eisenchlorid. (Vgl. C. 1930. I. 186.) Gelb- u. Rottombak lassen sich durch 
Eisenchloridlsgg. grau farben. Die Farbung entsteht durch photoelektr. Zers. des 
gefcildeten Kupfer(I)-chlorids. Durch Osydation des fcuchten Chloriirs durch den  
Luft-O kommon gelbgriine Patinierungen zustande. Messinglegierungen yerhalton 
sich verschieden; sie lassen sich teils in befriedigender Weise grau farben, teils werden 
sie durch Eisenchlorid entzinkt. (Korrosion u. Metallschutz 6 .1 —3. Jan. 1930.) K a l p .

A. F. Hager, Belrachlung einiger Werkstoffe fiir Lagerzwecke. Die Einfliisse der 
yerschiedenen Legierungsbestandteile der Lagermetalle werden dargelegt u. die Haupt- 
arten der bewahrten Lagermetallo unter Anfuhrung zahlreicher chem. Zuss. gcschildcrt, 
u. zwar handelt es sich vorzugsweise um Cu-Sn-Sb-, Cu-Sn-, Cu-Sn-Zn-, Cu-Sn-Pb-, 
Cu-Sn-Pb-As-P-, Cu-Sn-Pb-Ni-, Cu-Pb-Sn-Zn-, Cu-Sn-Zn-Pb-Fe- u. um Cu-Sn-Zn- 
Pb-Sb-As-Mn-Legierungen. (GieBerei 17. 116—20. 31/1. 1930. Wien.) K a l p e r s .

W. Kuntze, Zur Deulung und Bewerlung der Bruchdehnung bei Metallen. Unter 
Zerlegung der Gesamtdehnung in „Streckung“ u. „órtliche Einschniirung" wird nach- 
gewiesen, daB m it ersterer eine Verfestigung oder Erhóhung der Trennfestigkeit, m it 
der órtlichen Einschniirung dagegen eine Zerriittung (Ermudung) oder Herabsetzung 
der Trennfestigkeit verbunden ist. Zur Bewertung der Streckung geniigt nicht allein 
ihre GróBe, vielmehr erscheint der Verfestigungsgrad wichtiger. Eine groBe órtliche 
Einschniirung schiitzt vor zu friiher Zerriittung des Kohasionswiderstandes, u. damit 
vordcm  Bruch. (Ztschr. Metallkunde 22.14— 22. Jan. 1930. Berlin-Dahlem.) K a l p e r s .

R.Drahokoupil, Rontgentechnik in der Gieperei. Materialpriifung mittels Rontgen- 
strahlen. Es ist zu unterseheiden zwischen der Grobstruktur- u. der Feinstruktur- 
unters. D ie Anwendbarkeit der Grobstrukturunters. ist begrenzt durch den jeweiligen 
Stand der Róntgentechnik. Die Feinstrukturunters. hat zur Grundlage, daB Rontgen- 
strahlen beim Durehgang durch Krystalle Beugungs- u. Interferenzerscheinungen 
zeigen. Es entstehon je nach der Art der Unters. Linien, Punkte u. kreisfórmige Ge- 
bilde, dereń Auswertung den betreffenden Zustand des Werkstoffs erkennen laBt. 
(Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 3. 13. Jan. 1930.) K a l p e r s .

H.R eininger, Róntgenologisclie Erkennungsmdglichkeiłen yon GuPerzeugungsfehlem 
in GiePereibetrieben. (GieBerei 17- 40— 47. 63— 71. 10/1. Leipzig, Univ.) W il k e .

H. Kalpers, Das Schmelzen von Metallen in einem rotierenden, tiegellosen Ofen. 
Der beśchriebene Ofen eignet sich nicht allein zum Schmelzen von Al- u. Cu-Legierungen, 
sondern auch von GrauguB u. TemperguB. Der Betrieb gestaltet sich billiger ais 
der m it dem Tiegelofen u. elektr. Ofen. Betriebsergebnisse (Schmelzdauer, Olverbrauch) 
werden mitgeteilt, u. zwar fiir yerschiedene Einsatzmengen. Mit zunehmendem I  assungs- 
yermógen nehmen Sclimelzdaucr u. Olverbrauch yerhiiltnismaBig ab. Die giinstigen  
Betriebsverhaltnisse werden nicht allein durch den Brenncr, sondern auch durch die 
Drehbewegung der Ofentrommel erreieht, indem dem Bad durch diese Bewegung 
Warme nicht allein yon oben, sondern auch yon den Seiten u. von unten zugefiihrt 
wird. (Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 3. 4— 5. Jan. 1930.) K a l p e r s .

— , Rationelle MetallgiePereiprazis. Das Gattierungswesen. Nach Vorschlagcn iiber 
die allgemeine Ausfuhrung der Betriebe werden Beispiele iiber die Lrzielung bestimmter 
Zuss. von Legierungen durchgerechnet. Diese Beispiele bezwecken u. a.̂  auch, die 
Bedeutung der hóchstzulassigen Zusatze an Altmetallen vor Augen zu fiihren. Die
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genaue Ermittlung dieses hochstzuliissigen Zusatzes is t im Interesse der Wirtseliaftlich- 
keit der Schmelzung von Bedcutung. (Metali 1930. 25— 27. 29—30. 16/2.1930.) K a l p .

A. Lincke, Das 6lsand-Kernverfahren. D ie Erfolge m it der Verwendung yon  
Ólsandkernen sind von solchen Vorteilen fiir die GieBoroien, daB diese nicht mehr 
zu der friiheren Arbeitswcise zuriickkehren diirften. Auf 100 kg Sand yerwendet 
man 1,5—3 kg Ol. Die Brenndauer der Kerne betragt je nach Grofie u. Form boi 180 
bis 220° eine bis mohrere Stdn. Schwierige Kerne lassen sich nach Olsandkernverf. 
fast ohne Kernoisen horstellen. (Zentral-Europ. GieBerei-Ztg. 3. 10— 12. Jan. 
1930.) K a l p e r s .

Max Grempe, Vorsichtsmafinahmen bei Salpcterladern. D ie wirkliche Ursache der 
Explosions- u. Feuerschadon von Salpeter liegt nach G. R u d ig e r  darin, daB W. zu den 
Salpeter-Badera kommt. Das wichtigste Fouerlóschmittel ist trockener Sand. Feuchte 
Metallstiieke darf man nicht in  das Salpeterbad eintauchen, yielmehr sind sie yorher 
sorgfaltig zu trocknen. (Aluminium 12. 11— 13. 31/1. 1930. Borlin-Friedenau.) K a l p .

Chemisch-Techniscke Reichsanstalt, Aufnahme von Schwefel und Phosphor 
durch Eisen und Stahl beim, Sćhweifien m it ungereinigtem Acetylen. Nach theoret. Er- 
wagungen ist beim SchweiBen m it ungereinigtem Acetylen, welehes Schwefel- u. Phos- 
phorvcrbb. enthalt, nur m it einor geringen Aufnahme beidor Verunreinigungen durch 
das geschmolzeno Materiał zu rechnen, u. dies konnte durch prakt. Verss. —  das 
Acetylen enthielt 0,03% Phosphoryerbb., berechnet auf PH 3 u. 0,05% H?S —  be- 
statigt werden. D ie Giite der SchweiBnaht erleidet durch die Aufnahme keine Anderung, 
so daB eine chem. Reinigung des Acetylens nicht notig erseheint, sofern eine grundliehe 
Waschung stattfindet. (Jahresbericht V II der C. T. R. 1928. 83—86. Berlin, Abt. 
f. allg. Chemio.) F . B e c k e r .

Heinr. v. Othegraven, Die Gufieisenluirtlolung bei Reparaturen von Maschinen- 
bruch. D ie Vornahme der GuBeisenhartlotung erfolgt unter Verwendung von GuB- 
eisenlotpulver, SonderfluBmitteln u. Sonderbronze. D as Lotpulyer besteht aus 
C-armem Fe, in  dem einige Prozent Alkaliperoxyde gleichmaBig yermengt sind, das 
FluBmittel aus mehrfach sauren borsauren Salzen, die Sonderbronze aus einer Cu-Sn- 
Legierung m it etwas Si. D ie Bruehflachen des GuBeisens diirfen nieht bearbeitet, 
miissen aber metali, rein sein. D ie Bruehflachen miissen genau ineinander passen. 
Die Lotung is t m it dem Lótbrenner auszufiihren. Bei 800° (Kirschrotglut) wird das 
FluBmittel, bei 900—950° (Orangeglut) der Bronzedraht aufgetragen, dessen Nieder- 
schmelzung in  20—25 Sek. erfolgt. (SchmelzschweiBung 9. 5—7. Jan. 1930. 
Essen.) K a l p e r s .

Ernst Weber Das Lotcn und Sćhweifien von A lum inium  und seinen Legierungen. 
Der Erfolg der Lotung hangt in erster Linie von der griindlichen Verzinnung der zu 
lótenden Stellon ab. Vollkommen homogene u. zusammenlegierte Lótungen sind prakt. 
unmóglich, infolgedessen stelleii die Fostigkeiten solcher Liitstellen immer einen un- 
sicheren Faktor dar. Beim SchweiBen von Al is t besonders auf die Reinheit der fiir die 
Brenner yerwendeten Gase zu achten. FluBmittel fiir diese Arbeiten bestehen aus 
Mischungen der alkal. Chloride, Fluoride, Bisulfate usw. FluBmittel sollen nur sparsam 
yerwendet werden. Ais SchweiBmaterial ist reines Al in  Band-, Stangen- oder Draht- 
form zu yerwenden. Es miissen VorsichtsmaBregeln gegen die Aus-wrkgg. der Aus- 
dehnungs- u. Scliwindungserscheinungen getroffen werden, zwecks Vermeidung yon 
Verzerrungen oder Innenspannungen. (GieBerei-Ztg. 71. 72— 76. 1/2. 1930.
Berlin.) K a l p e r s .

— •, Das Schweipen von Aluminiummobeln. Der Schweifistab beim SchweiBen yon 
Al-Móbeln besteht aus einer Al-Si-Legierung m it etwa 5% Si, zwischen den zu 
schweiBenden Teilon muB ein Zwischenraum von mindestens der gleichen Starkę wie 
von der des Metalles freigelassen werden, dam it die SchweiBflamme gut durchdringen 
kann. D ie SchweiBarbeit ist schnell durchzufiihren m it einem geringsten Warmebetrag 
bei guter Durchdringu ng. D ie SchweiBstelle wird man am besten dort wahlen, wo dio 
Móbel am wenigsten beansprucht werden. Etwaige Ruckstande aus dem FluBmittel 
miissen spatestens 4 Stdn. nach der SchweiBung wieder beseitigt werden. (Schmelz
schweiBung 9. 21— 22. Jan. 1930.) K a l p e r s .

Narath, Neue Priifverfahren fiir  Schweiflungen. E s stelien zur Zeit 3 yersehiedene 
Priifyerff. zur Verfiigung, die imstande sind, dio Unsicherheit inbozug auf die Fest- 
legung der Fehlerąuellen zu beseitigen, u. die auf dem akust., opt. u. elektr. Piinzip  
beruhen. Das akust. Verf. besteht in  dem Abklopfen u. Abhorchen der zu priifendon. 
Stelien m it einem Mikrophon. Auf diese Weise lassen sich Fehlstellen aus den charakte-



list. Gerauschen erkennen. Dieses Verf. kann entweder fiir sich allein, oder in Verb. 
m it dem Róntgenbestrahlungsverf. Verwendung finden. Die Festigkeit einer SchweiBung 
liiBt sich m it grofier Genauigkeit aus der lióntgcnaufnahme ermitteln. Das elektr. 
Verf. boruht auf der Anderung des elektr. Widerstandes, die durch Unterbrechungen 
im Werkstoffgefiige beim Durchgang durch Gleichstrom be wirkt wird. (Schmelz- 
schweiBung 9. 2— l. Jan. 1930.) K a l p e r s .

— , Das Melallspritzen. Die Anwendung der ,.Metalayer“-Pistole von der Firma 
Messrs. M e t  a 1 a C o a t i n g C o., L t d. (C. 1930. I. 1215). (Iron Coal Trades Rev. 
119. 705. 8/11. 1929.) W i l k e .

Heinz Lange, Wodurch entslehen Felder beim Vernickeln und wie werden diese 
beseitigt ? Bei vorkommenden Stórungen ist zunaehst die Badlsg. auf ihre gewohnlichc, 
richtige Farbung hin zu priifen. Weiter muB man untersuehen, ob dic Einhangedrahtc 
nicht zu diinn sind. Diese Drahte miissen aus geniigend starkem Cu sein u. durch Glas, 
Kautschuk oder Rohrchen aus Hartgummi davor gesehutzt werden, daB sich kein 
unnótiges N i auf sio niederschlagt. Cu-Driihte sind am geeignetsten, weil sie die gróBte 
Stromleitungsfahigkeit besitzen. Die Anoden im Ni-Bad diirfen nicht an Drahte ein- 
gehangt werden, sondern es sind dazu kraftige Streifen aus Rein-Ni zu verwenden. 
Wird dic im Bad hiingende Ware schwarz, oder vernickelt sio sich iiberhaupt nicht, 
so muB man mit einer Stórung der Stromzuleitung rechnen. Sobald die Badlsg. alkal. 
wird, wird der Ni-Nd. dunkel. Ursachen fiir das Abblattern konnen sein unvollstandiges 
Reinigcn, zu starker Strom, Verunreinigungen des Bades. Das Abkochen groBerer 
Ni-Bader erfolgt in innen ausgebleiten GefiiBen. Das Entnickeln kann erfolgen durch 
Absprengung auf elektrolyt. Wcge oder durch Abschleifen. (Metali 193Ó. 17— 18. 
22— 23. 2/2. 1930.) K a l p e r s .

Eugen Werner, Der Wert der Wasserstoffuntersuchung bei den Nickelbddern 
Zweeks Uberwachung des H in Ni-Badern hat man die colorimetr. Unters. vorgeschlagen, 
indem man zur Best. der H-Ionenkonz. die Farbindicatoren benutzt, die bei wechselnder 
H-Konz. ihre Farbę iindern. An Stello der friiheren Yergleichsskalen venvendet man 
Vergleichslsgg., die mit einem Indicator gefarbt sind. SchlieBlich geht Vf. auf dio 
Frage naher ein, ob der Wert der H-Unters. wirklich so groB ist, wie man ihn bisher 
cingeschatzt hat. (Metali 1930. 31—32. 16/2. 1930.) K a l p e r s .

— , Grundsalzliches uber das Verchromen. Die besten Erfolge erhiilfc man beim 
Verchromen, wenn der zu uberziehende Stahl vorher mit Cu, Ni oder einem anderen 
Metali iiberzogen wird. Diese Grundsehichten konnen sehr diinn sein. Risse auf der 
verchromten Oberflache haben ihren Ausgangspunkt in zahlreichen kleinen, mit dem 
Mikroskop sichtbaren Lochem, dereń Anzahl je nach den Oberzugsbedingungen ver- 
schieden ist. Das Cr-Bad kann in einem mit Pb ausgefiitterten Holzbottich oder in 
einem m it Glas ausgestattctcn Stahlbehalter angesetzt werden. Entweder dient der 
Behalter selbst ais Anodę oder im Bchalter hangende Pb- oder Stahlbleche. Die 
Badtemp. wird durch Pb- oder Stahlrohre, die durch das Bad laufen, eingestellt. 
Die Chromsaure is t der wichtigste Bestandteil des Bades; dazu kommt noch 1 °/0 
Sulfat (entweder H ,S 0 4 oder Chrom- oder Natriumsulfat). Die zulassige Stromdichte 
erhóht sich m it der Badtemp. (Metali 1930. 30—31. 16/2. 1930.) K a l p e r s .

G. Chaudron, Die Korrosion der Metalle. Vf. erklart die elektrochem. Korrosions- 
theorie u. hobt die Bedeutung des O horror. Die órtlichc Beschadigung der Werk- 
stoffe durch Korrosion stellt eine Ursache fiir die schnelle Veranderung der mechan. 
Eigg, dar. Die Best. der Korrosion durch Gewichtsverluste geniigt nicht, man sollte 
auch den EinfluB der Korrosion auf die mechan. Eigg., insbesondere die ZerreiBfeatigkeit, 
feststellen. Gegen die Korrosion kann man auf zweifache Weise kampfen: durch Er- 
hohung der Widerstandsfahigkeit des Metalls oder durch Schutzuberzuge. Das Gluhen 
wird einen gleichmaBigeren Gefiigeaufbau ergeben u. die Entstehung órtlicher Strome 
zwisehen zwoi Kórnern von. yerschiedener Zus. yerhindern. Auch Zusatze zu den 
einzelnen Metallen konnen Verbesserungen zur lo lge  haben, z. B. der Zusatz von  
etwas Pb zum Messing. Ein wirksames Mittel zum Schutz von Al u. seinen Legierungen 
ist das B E \TGOUGH-Verf., das eine Verstarkung der Tonerdeschicht bezweckt. (La 
Naturę 1930. I .  172— 74. 15/2. 1930.) K a l p e r s .

Albert Portevin, Die Korrosion der Metalle und Legierungen. Die Korrosion kann 
gleichmaBig u. gleichfórmig verlaufen, wenn die Metalloberflache eben ist; sonst hangt 
die Auflósungsgeschwindigkeit der Metalloberflache von der Form der Oberflache u. 
dem Kuryenhalbkreis ab. Ortliche Korrosionen kommen dadurch zum Ausdruck, daB 
an ge-wissen Stellen der Oberflache Hohlraume entstehen, die sich bei diinnwandigcn
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Stiicken sogar durch dio ganzc Wandstiirkc ziehen kónnen. Die Oberflache der Stiicko 
is t uneben u. ungleichmaBig. Weiter kann Korrosion im Stiick unter der Oberflache 
entstehen; diese innere Zerstórung dehnt sich dann immer weiter aus, w'ahrend die 
Oberflachenzone auf einer mehr odor weniger groBen Starkę in einen kohasionslosen  
Stoff umgewandelt worden ist, der keine Festigkcit besitzt, dagegen wohl seine Form  
u. mitunter auch sein urspriingliches Aussehen beibehalten hat. SchlieBlich kónnen 
auch Risse durch Korrosion zwischen den Metallkórnern entstehen. Die wichtigsten  
Faktoren selbst, die die Korrosion beeinflussen, sind: in  Abhangigkeit von der auBeren 
Umgebung der chem. Charakter u. dio Verunreinigungen im  Angriffsstoff, seine Konz. 
u. die Veranderung der Konz. m it der Zeit, die gasige Atmosphare u. besonders die 
Konz. des aufgelósten O, Temp. u. Druck, Bewegung u. FI.-Grad der Angriffsfl., 
elektrolyt. Leitfahigkeit der Angriffsfl., in  Abhangigkeit des Werkstoffes Art u. chem. 
Zus., besonders Verunreinigungen des Metalles, Warmbehandlung, Gefiige, GieB- 
bedingungen, mechan. Behandlung, innere Spannungen, in  Abhangigkeit des Stiickes 
u. der Verwendungsbedingungen Oberflachenzustand, Kuryenhalbkreis, Verhaltnis von  
Angriffsoberflache u. Volumen des Angriffsstoffes, elektr. Potential des Stiickes, Metalle 
u. Legierungen in  Beriihrung m it dem Werkstoff, angewandto Beanspruchungen.

Im 2. Teil der Abhandlung bespricht Vf. die indirekten u. die direkten Verff. zur 
Best. der Korrosion. Zu den indirekten gehóren diejenigen auf Grund des elektromotor. 
Auflósungsvermógens, der entwickelten Warme, zu den direkten die Veranderungen der 
Metalle in  bezug auf das Gewicht, das Aussehen, der mechan. E igg., die Messung der 
Rk.-Erzeugnisse oder der Verailderungen des Angriffsstoffes, u. zwar des Volumens 
der entwickelten Gase, des Volumens des absorbierten O, des Gewichtes des gebildeten  
N d., der chem. Zus., besonders der aufgelósten Elementc, der Eigg. der Angriffsfl. 
SchlieBlich wird das Verh. der rostfreien Cr-Stahle erklśirt. (Rev. Metallurgie 26. 606 bis 
631. 635— 54. Dez. 1929.) K a l p e r s .

Franz Drexler-Oppau, Beitrag zur Morphologie des Rostes. D ie Unters. ergab, 
daB die Rostbldg. an den Stellen beginnt, an denen sich kleine Teilchen yon Salzen, 
Asche, RuB usw. abgesetzt haben. Zwischen den Bezeichnungen Flachenrost u. Narben- 
rost besteht in chem. H insicht kein Unterschied. Elektrolyt. Vorgange fuhren neben 
einer Lsg. yon Fe auch zu einer lokalen Abscheidung dieses Metalls. Beim Entfernen 
des Rostes durch sorgfaltiges Abschaben hinterbleibt eine Vertiefung, die meist rauh 
u. unregelmaBig is t u. durch einen iiber das Blech erhóhten Gtirtel von metali. Eisen 
eihgefaBt wird. (Korrosion u. Metallschutz 6. 3— 7. Jan. 1930.) K a l p e r s .

Chemisch-Teclmische Reiehsanstalt, Einwirhung von Wasserstoffsuperoxyd- 
lósungen auf Aluminium und Aluminiurrlegierungen. D ie Einw. yon H 20 2 auf Alu
minium u. Aluminiumlegierungen ist yon der Konz. abhangig. Bei geniigend langer 
Einwirkungsdauer erzeugen hpchkonz. Lsgg. (60—30% H 20 2) eine fest an den Blechen 
haftende, vor Korrosion schutzende, dunkelbraune Schicht. H 20 2 mittlerer Konz. 
(15— 0,9% ) wirkt wie eine schwache Saure, leicht anatzend u. aggressiy. Bei schwachen 
K onzz. (bis 0,05%) fand bei unregelmaBiger Deckschichtenbildung punktfórmiger 
Angriff statt. D ie Farbę der Deckschicht war heller braun wie bei den konz. Lsgg. 
Das Auftreten verschiedener Korrosionsarten in  Abhangigkeit yon der Konz. des 
H 20 2 ist dadurch zu erklaren, daB bei konz. Lsgg. die oxydierende Wrkg. uberwiegt, 
wrodurch sich die Korrosionsprodd. in  u n l ó s l i c h e r  Form auf der Oberflache des 
Aluminiums abscheiden, einen weiteren Angriff yerhindernd. Bei mittleren Konzz. 
nim m t die Loslichkeit der Deckschicht zu, der 0 2-Geh. der Lsg. geniigt nicht mehr, 
um die Korrosionsprodd. unl. zu machen u. H,Ó2 greift Aluminium etwa wie eine 
schwache Saure an. Schwache H 20 2-Lsgg. wirken auf Aluminium ahnlich, aber etwas 
starker wie W. ein, welches sehr langsam unter kaum merklicher H 2-Entw. Deckschichten 
erzeugt, zu dereń Bldg. bereits der im W. yorhandene 0 2 geniigt. (Jahresbericht VII 
der C, T . R. 1928. 212— 16. Berlin, Abt. f. Metallchemie u. Metallschutz.) F . BECKER.

— , Der Schulz des Alum inium s und seiner Legierungen vor Korrosion. Die ein- 
fachsten Schutzyerff. sind die Anstriche; ais solche kommen in  Frage Anstriche aus 
Leinól, cellulos. Anstriche, Lanolin-, bituminóse Anstriche, Emaillierungen. Die 
Behandlung m it Natrium silicat sieht das Eintauchen der Metallstucke in  Natrium- 
silicat bei 120— 175° wahrend 2 Stdn. vor u. eignet sich besonders fiir GuBstiickc. 
Mit dem Metallspritzyerf. konnten bei Leichtlegierungen gewisse Erfolgo erzielt werden. 
Ais elektrolyt. Schutzyerff. fiir Al u. seine Legierungen haben Anwendung gefunden, 
das Vernickeln, Verzinken, das Uborziohon m it Cd. Zu den neueren Sohutzyerff. 
gehórt dio anod. Oxydation. (Metali 1930. 27— 28. 9/2. 1930.) K a l p e r s .
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Chemisch-Technische Reichsanstalt, Priifung von Metallen und Metall- 
legierungen auf Widerstandsfahigkeit gegen Einwirkung von Salzlaugen. Verss. iiber 
die Einw. fester Salze auf Ni, Cu, Fe u. Legierungen dieser Metalle ergaben, daB die 
Starkę des Angriffs sich im wesentliehen nach der Hygroskopizitiit der Salze riehtet. 
D ie Salze lassen sich nach abnehmonder Aggressiyitat geordnet in folgende Reihe bringen: 
MgCl2, Carnallit, Hartsalz, NaCl, KC1, MgS04. Keines der untcrsuchten Materialien 
hat sich vollig korrosionsbestandig erwiesen. Dio Metalle, ausgenommen Eisen, 
zoigen samtlich punktformigen Angriff, die Eisensorten wurden im allgemeinen —  
vermutlich infolge der sich bildenden, ausgleichcnd wirkenden Rostschicht —  gleich- 
maBig angegriffen. Der Gewichtsverlust war bei den Eisensorten gróBor ais bei den 
anderen Metallen. — Das Verh. der Metalle u. Legierungen in wss. Salzlsgg. bei ver- 
schiedenen Versuchsbedingungen laBt sich wie folgt zusammenfassen: Bei\LuftabschluB 
ist der Angriff nur etwa halb so groB ais bei Luftzutritt. Mit steigender Menge Lsg./qcm  
Metalloberflaclie, ebenso auch beim Durchleiten von O.,, werden die Gewichtsverluste 
gróBer. Im gleiehen Sinno wirkt die Steigerung der Temp' (Jahresberieht VII der C. T.R.
1928. 205— 11. Berlin, Abt. f. Metallchemio u. Metallschutz.) F. B e c k e r .

Chemisch-Technische Reichsanstalt, Uber eine Melhode zur praktischen Schnell- 
prilfung von Eisen und Stalilen auf ihre Roslneigung. Die Methode beruht darauf, daB 
Eisen in Chromsaure passmert, durch Zusatz von H2S 04 die Passivitat aufgehoben wird. 
Man geht von einer Chromsaure mit sehr niedrigem, bekanntcm Geh. an H2S 0 4 aus 
u. bestimmt die Menge einer H2S 04 bekannter Konz., die die Passivitat gerade aufhebt, 
was sich durch eine Anderung des Aussehens der Eisenoberflache zu erkennen gibt. 
Die Beobachtung kann durch Zugabe einer geringen Menge vcrd. CuS04-Lsg. er- 
leiehtert werden. (Jahresberieht VII der C. T. R. 1928. 216. Berlin, Abt. f. Metall- 
chemie u. Metallschutz.) F. B e c k e r .

Edgar Arthur Ashcroft, England, Verarbeitung von Erzen, mełallhaltigen Ruck- 
siunden, Konzentraten u. dgl. Die zerkleinerten u. gegebenenfalls abgerósteten Rohstoffe 
werden m it Ammoniumsalzen, wie NH4C1, NH4N 0 3, (NH4)2S 04 o. dgl., gemiseht u. 
auf Tempp. erhitzt, bei denen das NH3 der Ammonsalze teilweise oder ganz entweicht, 
gegebenenfalls auch bis zur Verfluchtigung von entstandenem ZnCl2 o. dgl. Die Riick- 
stande werden m it W., geeigneten Salzlsgg. o. dgl. ausgelaugt u. die entstandenen 
Lsgg. in  bekannter Weise mittels NH3, (NH4)2S usw. gebrochen gefallt. (F. P. 672 416 
vom 2/4.1929, ausg. 27/12.1929. E. Priorr. 5/4., 27/7. u. 20/8.1928; 29/1.1929.) K u h l .

Moritz Neumark, Deutschland, Gujieisen. Eisenabfalle werden, gegebenenfalls 
unter Zusatz von Erz u. Reduktionsmitteln im Hochofen unter einer kalk- u. aluminium- 
reichen Schlacke versehmolzen. Die Schlacke soli wenigstens 30% A120 3 u. weniger 
ais 10% S i0 2 enthalten. Die Erzeugnisse sind arm an Si, Mn, P  u. Schwefel. (F. P. 
672001 vom 25/3. 1929, ausg. 21/12. 1929.) .............................K u h l i n g .

Hans Hagemann, Deutschland, Blasen- und siliciumfreies Eisen und Stahl. 
Die auf einen Geh. an C von etwa 0,02% gebrachten Metalle werden in schmelzfl. 
Zustande m it Legierungen behandelt, welche 18—22% Al u. 40—50% Si enthalten. 
Das Si bindet den im Metali enthaltenen H 2, das Al den 0 2. Beide verschlacken. Um 
die Erzeugnisse bei 700—1100° bearbeitbar zu machen, werden ihnen geringe Mengen 
kohlenstoffarmes Mn zugesetzt. (F. P. 672373 vom 30/3. 1929, ausg. 27/12. 1929. 
D. Prior. 10/1. 1929.) K u h l in g .

W. H. Hatfield, Sheffield, und H. Green, Rotherham, Legierungen, bestehend 
aus Chromnickelstahl, die besonders ais GefaBmaterialien fiir chem. Zwecke geeignet 
sind. —  D ie Legierungen enthalten 10—20% Cr, 6— 14% Ni, 0,3 1.5% W u. bis zu
0,25% C. Ais Beispiel ist eine Legierung angegeben, welche 18% Cr, 8% Ni, 0,6% W  
u. 0,12% C enthalt. (E. P. 316 394 vom 27/6.1928, Auszug veroff. 18/9. 1929.) H o r n .

Louis Frederick William Leese, England, Zinkgewinnung. Teilref. nach E. P. 
309 288 vgl. C. 1929. II . 3182. Nachzutragen ist: Zum Ausfallen des in der oxydierten 
Lsg. enthaltenen Fe2(S 0 4)3 verwendet man zweckmaBig Zn(OH)2, welches bei voran- 
gehenden Durchfuhrungen des gleiehen Verf. erhalten worden ist. (F. P. 671 652 vom  
18/3. 1929, ausg. 16/12? 1929. E. Prior. 19/3., 13/9. u. 18/12. 1928 ) K u h l i n g .

Knn -Fnnłaino Xr C.n Frankreich. Aluminiumlegierung. 94% Al, welcheshóchstens
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Hans Hagemann, Deutschland, Gu/iformen fu r Metalle. Die GuBformen bestehen 
oder die GuBflachen von GuCformen anderer Zus. werden uberzogen m it moglichst 
wenig angefeuehteten Mischungen yon 90— 98% tonigem Sandstein, 1— 15% Alu- 
miniumbronze u. 1— 5% Holzmehl. (F. P. 672 372 yom 30/3. 1929, ausg. 27/12. 1929. 
D. Priorr. 24/4. 1928 u. 5/1. 1929.) K u h l i n g .

Kiippers Metallwerke, G .m .b .H ., Deutsebland, Pasten fiir  Lotzwecke. Die 
Pasten enthalten, z. B. neben einem Lotmetall, wie gepulyertem Sn u. Vaselin, ein 
Amin oder Aminderiy., wie CcH5-N H 2 oder Hexamethylcntetramin. (F. P. 671 911 
vom 22/3. 1929, ausg. 20/12. 1929. D . Prior. 3/4. 1928.) K u h l i n g .

P. L. and M. Co., V. St. A., Schwei/3verfahren. Das Uberziehen von weiehen 
Metallen mit einer liarten, yersehleiCfesten Oberflaehe yon z. B. Carbiden des W oder 
Legierungen des Hartmetalltyps erfolgt durch Bestreichen des Grundmetalls mit 
einer Pastę aus den pulyerfórmigen Bestandteilen des t)berzugsmetalls u. einem 
Bindemittel. D ie aufgebrachte M. wird zunaehst angesintert u. dann mittels elektr. 
SchweiBung festhaftend aufgebrannt. (F. P. 673443 vom 16/4 .1929, ausg. 15/1.
1930. A. Prior. 14/8. 1928.) H e i n e .

Hugo Stefke, Deutsehland, MetaUuberziige. Die zu uberziehenden Metalle oder 
Legierungen werden, gegebenenfalls nach galvan. Uberziehen m it Cu oder einem Metali 
der Eisengruppe, in geschmolzenes Zn, Sn, Pb oder Legierungen dieser Metalle getauclit, 
dann abgebeizt u. galvan. m it den gleichen Metallen iiberzogen, in dereń Schmelzen 
sie eingetaueht worden waren. (F. P. 671 987 vom 23/3. 1929, ausg. 20/12. 1929.) K u h .

filectro-M etaux, Frankreieh, Verchromen. Den iiblichen, Cr03 u. etwas H 2S 0 4 
bzw. Sulfat enthaltenden Verchromungsbadern werden kleine Mengen von Verbb. 
der seltenen Erdmetalle, besonders des Ce oder Y , zugesetzt. Die erhaltenen Belage 
sind rein weifi u. leicht zu glatten. (F. P. 672473 vom 3/4. 1929, ausg. 28/12. 1929. 
D . Prior. 25/4. 1928.) K u h l i n g .

Karl Mauler, Wien, Verfahren zur Feslslellung der Rostsicherheit von Eisen, 
Stahl- und Eisenlegierungen, dad. gek., daB diejenige Temp. einer kochenden chem. 
Lsg. gemessen wird, welcher die bei der betreffenden Temp. krit. Konz. entspricht, 
bei der die Metalloberflache der eingetaucliten Proben des Fe oder der Stahl- u. Fe- 
Legierung m it dem O der Lsg. eine Yerb. eingeht, so daB die erhaltenen Tempp. einen 
MaBstab fiir die Rostsicherheit des Fe u. der Legierungen bildet. —  Die Probestiicke 
werden in eine Lsg. yon z. B . 100 Teilen 33% ig. N aO H , 10 Teilen N a N 0 3 u. ca. 3 Teilen 
der sich bildenden Abbauprodd. eingehangt u. Temp. u. Konz. der Lsg. stufenweise 
gesteigert. D ie friiher oder spiiter auftretenden Óxydationserscheinungen ergeben 
einen MaBstab fiir die Rostsicherheit der untersuchten Materialien. (D. R. P. 489 881 
KI. 421 vom 15/7. 1927, ausg.  ̂ 23/1. 1930. Oe. Prior. 22/7. 1926.) H e i n e .

Fred Clements, B last furnace practiee. Vol. 3, O peration and products. London: B enn 1929.
(400 S.) 63 s. ne t.

IX . O rganische Praparate.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Derivaten 

des Athylens und seiner Homologen. Ein Gasgemisch, bestehend aus bomologen Ole- 
finen, wie z. B. C,H.,, C3H 0, C4H s wird m it HCIO behandelt, die ClUorhydrine mit 
alkal. Mitteln in  die Olefinoxijde ubergefiihrt u. diese fraktioniert dest. So erhalt 
man aus Olgas mit 25% C2H4 u. 7% C3H 6 reines A thylenozyd  u. Propylenoxyd, die 
in die entspreehenden Glykole oder m it Aminen, Alkoholen, Sauren usw. in entsprechende 
Verbb. ubergefiihrt werden konnen. (E. P. 292 066 yom 31/5. 1928, Auszug yeroff. 
9/8. 1928. D. Prior. 11/6. 1927.) ULLRICH.

Y. Mercier, Paris, Herstellung von Acetylen und Wasserstojf. FI. KW -stoffe werden 
m it Hilfe eines zwischen beweglichen Elektroden hergestellten Lichtbogens in vor- 
nehmlich C2H2 u. H , enthaltendes Gas umgewandelt, wobei die Entfem ung der Elek
troden bis zur Grenze des Bestehens des Bogens erhóht wird. Der Bogen wird ent- 
weder durch Beriihren der Elektroden u. darauffolgendes Auseinanderziehen oder 
durch Funkenuberschlag m it Hilfe von Hochfreąuenz erzeugt. (E. P . 316 336 vom 
20/4. 1928, ausg. 22/8. 1929.) A l t p e t e r .

S. Karpen & Bros, Chicago, Illinois, iibert. yon: Carnie B. Carter, P ittsb u rg h , 
Pennsylvania, V. St. A., Herstellung von Alkoholen. Ather, wie Methylather, Athylather. 
Propylathcr, Butyliitlter usw., werden bei iiber 100° u. zweckmaBig bei erhohtem
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Druck mit 40— 85°/0ig. wss. Sauren, wio z. B. H2SO.„ belwndolt. Alkohol, W. u. 
unveranderter Ather wird abdest., fraktioniert u. W. u. A . dcm Rk.-Gemisch wieder 
zugesetzt. (A. P. 1733720 vom 17/8. 1925, ausg. 29/10. 1929.) U l l r ic h .

S. Karpen & Bros, Chicago, Illinois, iibert. von: Carnie B. Carter, Pittsburgh, 
Pennsylvania, V. St. A., Herstellung von Athern. Eine Mischung yon Alkohol u. nicht 
fliichtiger 40— 85%'g- Mineralsaure wird zum Sieden erhitzt. Alkohol (Methylalkohol, 
A .) u. A tlm  (Dimethylather, A .) dest. ab u. werden fraktioniert kondensiert; der Alkohol 
wird wieder in das Rk.-GefaB zuriickgegeben. Dabei wird dafiir Sorgo getragen, dali 
der Alkohol im Rk.-Gemisch im UberschuB vorhanden ist (mehr ais 1 Mol. Alkohol 
ais 1 Mol. absol. Siiure). Dio Siiure (H2SO.„ Phosphorsdure, Benzolsulfosaure) wird 
von Zeit zu Zeit aus dem Rk.-GefaB entfernt, konzentriert u. wieder zuriickgegeben 
(A. P. 17 3 3  721 vom 17/8. 1925, ausg. 29/10. 1929.) U l l r ic h .

Doherty Research Co., New York, iibert. yon: Robert M. Isham, Okmulgee, 
Oklahoma, Trennung von Alkoholen und Polymeren. Polymerisierte Olefine, wio sie 
bei der Absorption von Olefinen in Mineralsauren u. darauffolgender Verseifung der 
Ester in  den Alkoholen enthalten sind, werden von diesen dadurcli getrennt, daB man 
das Gemisch der Alkohole u. „Polymere" mit einer wss. Benzolsulfosaure behandelt. 
Dabei scheiden sich dio Polymero ais oboro Schiclit ab u. werden dekantiert. D ie Benzol- 
sulfosaurelsg. soli zweckmaBig nicht mehr ais 60% Siiure entkalton. (A. P. 1732  894 
vom 26/3. 1926, ausg. 22/10. 1929.) U l l r ic h .

Doherty Research Co., New York, iibert. von: Sylvan R. Merley, Dover, 
New Jersey, V. St. A., Trennung schwerer Alkohole von Polymeren. Eine Lsg., bestehend 
aus otwa 80% scliweren Alkoholen u. 20% „ Polymeren“, wie sic bei der Vcrcsterung 
yon Olefinen mit Mineralsauren (H2S 04) u. darauffolgender Hydrolyse entstehen, 
werden m it einem Gemengo von 1—3 Vol.-Tln. 90,5%ig. lsopropylalkohol u. einem 
Vol.-Tl. Benzolsulfosaure (D. 1,1) gemischt. Es erfolgt eine yollstandigc Trennung 
der Alkohole von den Polymeren. An Stelle von Isopropylalkohol konnen andero 
W. 1. Alkohole, wie z. B. A ., CH3OH, sek. Butylallcohol, treten. (A. P. 1 7 32903  vom 
26/3. 1926, ausg. 22/10. 1929.) U l l r ic h .

British Dyestuffs Corp., iibert. von: Kenneth Herbert Saunders, und Harry 
W ignall, England, Herstellung von Athylenglykol. (A. P. 1737545  vom 2/2. 1928, 
ausg. 26/11. 1929. E. Prior. 8/2. 1927. — C. 1928. I. 2750 [E. P. 286850].) U l l r ic h

Carbide and Carbon Chemicals Corp., New York, iibert. von: Joseph George 
Davidson, Yonkers, New York, Herstellung von Monoalkyldthern des Atliylenglykols. 
AthylencMorhydrin, festes NaOH u. cin Alkylester (Didlhylsulfat, C2H5Br, usw.) werden 
im Verhaltnis der Gleichung:

2 C H ,-0H -C H 2C1 +  4 NaOH +  (C2H5)2S 04 =
2 CH2(0H)CH20-C 2Hs +  Na2S 04 +  2 NaCl +  2 H20  

gemischt u. zum Kochen erhitzt. Die Ausbeute an Monodthylather des Olykolś betragt 
60%. (Kp. 134°; D .15 0,930.) Der A. ist 1. in II’., Glycerin, Glykol, Amyl- u. Butylacetat 
u. dient ais Losungsm. fiir Gummi, Harze, Celluloseester u. dgl. (A. P. 1 7 3 2 3 5 6  vom 
31/12. 1924, ausg. 22/10. 1929.) U l l r ic h .

Dr. Alezander Wacker Gesellschaft fiir elektrochemische Industrie G. m. 
b. H. (Erfinder: Paul Ernst und Felix Kaufler), Miinchen, Rdndarstellung ton  
AthyUnchlorhjdrin  aus seiner wss. Lsg., dad. gek., daB dieselbo unter Zusatz von C2H4C12 
fraktioniert wird, wobei Yorteilhaft das mit W. iibergehende C2II4C12 dcm sd. G2H4C1 ■ ÓH- 
W.-Gemisch dauernd wieder zugefuhrt wird. Dabei geht bei einer etwa 42%ig. ChU/r- 
hydrinhg. das C2H4C12 mit der gesamten W.-Menge bei etwa 70° uber, ohne daB mehr 
ais 1% Chlorhydrin dem W. beigemengt ist. (D. R. P. 480 492 KI. 12o vom 18/9.
1926, ausg. 25/11. 1929.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Leopold, 
Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von 2-Methylpentandiol-2yi. DiacetonalkoM  
wird in Ggw. yon N i mit H , unter Druck auf hohere Tempp. erhitzt. —  Z. B. werden 
10 kg Diacetonalkohol mit 100 g Ni bei 120— 130° u. 15—20 at erhitzt. Neben■ Iso- 
propylalkohol erhalt man 70—75% 2~Meihylpenlan-2}4-diol (Kp. 81 So}). (D. R., P.
486 767 KI. 12o yom 1/4.1925, ausg. 25/11.1929.) U l l r ic h .

Karl Schlegel Frankfurt a. M., Margarete Arnold, Heinz Arnold und Rudolf 
Arnold, Berlin, Gewinnung ton Glykol-Glyceńngemischen, dad. gek., daB man Halogen- 
verbb. des Glykols, wie Athylenchlorid, mit Glycerinunterlage u. Glycerinwassern, 
dereń Alkaligeh. durch die C02 der yorangegangenen Yereeifung in Carbonate uber-
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gefiihrt worden ist, yerseift. (D. R. P. 487103 KI. 12o vom 9/5. 1925, ausg. 4/12. 
1929.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es.; Frankfurt a. M., Herstellung mehrwerliger 
Alkohole. Zu E. P. 311 671; C. 1929. II. 1588 ist nachzutragen: Es lassen sich ganz 
aUgemein Mono- oder Polyoxyaldehyde oder Mono- u. Polyoxykeione, die keine Zucker 
sind, wie z. B. die Oxyaldehyde, erhalten durch Kondensation von HCHO u. CH3CHO, 
zu den entsprechendęn mehrwerttgcn Alkohol en reduzieren. (F. P. 6 6 8 103 vom  27/4.
1928, ausg. 28/10. 1929. D. Prior. 10/6. 1927.) U l l r ic h .

W alter Voss, Breslau, Herstellung von Dialkylsulfiten, dad. gek., daB man unter
Durchleiten eines indifferenten Gases SOCl2 zu der berechneten Menge des betreffenden 
Alkohols oder einem UberschuB des Alkohols flieBen laBt. —  Z. B . erhalt man aus 
115 ccm absol. A . u. 74 ccm SOCi2 110 g D iiithylsulfit (K p.7C0 156— 160°) =  79%  
der Theorie. Verwendet man Methylalkolwl, so erhalt man Dimethylsulfit (Kp.760 
126— 126,5°). (D. R. P. 487253 KI. 12 o vom 6/7. 1927, ausg. 12/12. 1929.) U l l r ic h .

Egon Glucksmann, Berlin, Herstellung von Salzen Italogensubstituierter alipliatisclier 
Tetraammoniumbasen. Śalze aliphat. Tetraammoniumbasen, wie z. B. (C2H 6)3==N-—CH2'

Br
CH2-Br, werden m it Salzen, wie z. B. Silbersalzen, dereń Kation m it dem Anion, 
das in Rk. tritt, ein swl. Salz bildet, umgesetzt. Dabei soli die Bldg. von OH-Ionen 
moglichst y.ermieden werden, was durch Zusatz der Saure des in Anwendung kom- 
menden Salzes im UberschuB erfolgen kann. ZweckmaBig werden die Salze, um ihre 
Zers. zu yerhindern, unmittelbar nach ihrer Bldg., z. B. durch Ausfśillung m it Hilfe 
eines Losungsm., in dem sie unl. sind, isoliert. Vorteilhaft wTerden die Basen zuerst 
m it A gS 04 behandelt u. das gebildete Salz m it Salzen der gewiinschten Saure, dereń 
Metalle swl. Sulfate bilden, umgesetzt. (E. P. 297 839 vom 27/9. 1928, Auszug 
Y c r o f f .  21/11. 1928. D. Prior. 29/9. 1927. F. P. 661 290 vom 29/9. 1928, ausg. 23/7.
1929. D . Priorr. 29/9. u. 3/11. 1927.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Leopold 
und Bernhard Schacke, Frankfurt a. M.), Herstellung von symmetriscliem Triaceton- 
dialkoliol, dad. gek., daB Gemische von Diacetonalkohol u. Aceton m it festen Alkali- 
hydraten unter AusschluB von Losungs- oder Verdunnungsmm. behandelt werden. —  
Z. B. wird ein bei etwa 75° sd. Gemisch von 20 kg Diacetonalkohol u. 10 kg Aceton, 
nachdem es m it 20 g Phthalsdureanhydrid versetzt war, zum Kochen erhitzt, die Dampfe 
kondensiert u. das Kondensat iiber eine Schieht festen NaOH geleitet. Das abflieBende 
Kondensat lauft in  den Kocher zuriick. D ie Erhitzung wird solange fortgesetzt, bis 
die Temp. im KochgefaB . auf 125° gestiegen ist. Der bisher nicht belcannte Alkohol 
hat die Formel (CH3)2: C(OH)-CH2— CO— CH2-(OH)C: (CH3)2. (D .R .P . 481290  
KI. 12o vom 7/3. 1925, ausg. 7/8. 1929.) U l l r ic h .

Karl Ziegler, Heidelberg (Miterfinder: Kurt Bahr, Leverkusen), Herstellung 
organisdier Alkalimetalherbindungen  der verschiedenartigsten Konst. m it direkter 
Bindung zwischen Metali u. Kohlenstoff, die ais Polymerisationserreger der Butadien- 
KW -stoffe sowie ais Zwischenprodd. fur die Herst. der verschiedenartigsten organ. 
Stoffe dienen sollen, dad. gek., daB man auf eine nach an sich bekannter Weise 
gewonnene Alkalimetallyerb., die isoliert oder in  passender Lsg. vorliegen kann, bei 
niederer oder erhohter Temp. ungesatt. organ. Verbb. m it Doppelbindungen zwischen
2 C-Atomen einwirken laBt. —  Hierzu vgl. C. 1928. I. 1408; C. 1929. II. 2185 u, 2187.
— Nachzutragen ist, daB <x.,<x,y-Triphenylbuttersaure auch durch Einw. von C 02 auf 
das in ath. Lsg. erhaltene Prod. aus 1,1-Diphenylathylen  u. N alriumbenzyl dargestellt 
werden kann. (D. R. P. 487727 KI. 12o vom 10/12. 1927, ausg. 7/1. 1930.) ALTPETER.

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-G es., Gampel u. 
Basel, Darstellung von A  mm oni umformi a l durch Einw. yon (NH4)2C 03 u. CÓ2 auf 
trocknes Ca-Formiat. —  500 g einer gesatt. N H 4-Formiatlsg. werden bei — 10° mit 
130 g Ca-Formiat yersetzt. Dann werden bei 40° ca. 35 g N H 3-Gas u. spater 46 g C 02 
eingeleitet. Nach 2%-std. Verruhren bei 60° wird die Lsg. abgesaugt, in  der noch 
1,5 g =  1% des Ca-Formiats enthalten sind. Durch AbkShlen auf — 10° wird das 
N H 4-Form iat ausgeschieden. (E. P. 3231 1 3  vom 24/12. 1928, ausg. 16/1.
1929.) M . F. M u l l e r .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-G es., Gampel u. 
Basel, Darstellung von Calciumformiat in fester Form aus CaO u. CO unter Druck bei 
hóherer Temp. unter kraftigem Ruhren. —  211 g K alk werden in der notwendigen
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Menge W. gel. u. m it 800 ccm gesatt. Ca-Formiat in einem Autoklaven verriihrt. Nach 
Vertreiben der Luft durch CÓ wird das Gemisch unter einem CO-Druck von 80 at 
bei 160° 3 Stdn. yerriihrt. Das Ca-Pormiat krystallisiert aus der M. aus, worauf es 
abfiltriert wird. (E. P. 322 909 vom 22/12. 1928, ausg. 9/1. 1930.) M. P . M u l l e r .

Kamesuke Oka, Japan, Reinigung von Natriumglulamat. Das Natriumsalz der 
Glutaminsdure (HOOC • CH2 • CII2 • CH(NH2) • COONa) (100 g) wird durch Kochen mit 
(2 g) N atnum sulfid  gel. in (41) W. yon seinem Eisengeh. (1 g FeCl,) befreit. (E P 
290 657 vom 2/4. 1928, ausg. 11/7. 1928.) U l l r ic h . ‘

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kondensations- 
produkten ans Cyanamid und Formaldehyd. Ein auf iiblicho Weise crhaltener wss. 
Auszug yon Kalksłickstoff wird nahezu mit HC1 neutralisiert, HCHO zugegeben, nach 
beendeter Rk. der Nd. filtriert u. gewaschen. Das Prod. zers. sich beim Erhitzen 
ohne zu sehmelzen; es ist wl. in W., unl. in den meisten organ. Losungsmm. In sehr 
verd. HC1 oder verd. HCOOH lost es sich zu bisweilen gelatinierenden Lsgg. Man 
kann auch das Ca vor der Rk. mit H2SO,, fallen, doch muB dann die Lsg. schwach 
alkal. gestellt werden. — Bewirkt man die Kondensation in saurer Lsg. (HC1) bei 
60— 100°, so erhalt man ein farbloses Rk.-Prod., das sich bei etwa 250“ unter Gas- 
entw. zers. Es ist unl. in k. verd. HC1, 1. in h. yerd. HC1, unl. in k. oder w. N a2CO,- 
Lsg. (E. P. 319 822 vom 28/6. 1928, ausg. 24/10. 1929.) A l t p e t e r .

Selden Co., Pittsburgh, iibert. von: Alplions O. Jaeger, Crafton, Pcnnsylvania, 
V. St. A., Reduktion von Kohlensaure. C02 wird mit H 2 oder H 2-haltigen Gasen in  
Ggw. von Katalysatoren bei erhóhter Temp. u. zweckmaBig bei erhóhtem Druck stufen- 
weise red., so daB nacheinander CO, HCHO, CH,- OH u. CH4 entstehen, ohne daB die 
Zwischenprodd. isoliert werden. ZweckmaBig werden groCe Gasgeschwindigkeiten yer
wendet. In  der 1. Stufe wird mit schwach reduzierend u. dehydratisierend wirkenden 
Katalysatoren, wie Cu, Ag, Pb, Cd, Zn (insbesondere Zinkslaub), Mg, Mn, Sn, Au u. 
P t u. in  der 2. Stufe mit stark reduzierend wirkenden Kontaktstoffen wie Fe, N i, Co 
u. Pd gearbeitet. In der 3. Stufe bestehen die Kontaktmassen aus einem Gemisch 
beider. D ie Katalysatoren kónnen jcdoch auch in den ersten 3 Stufen aus schwach 
red. wirkenden u. in  der 4. Stufe aus stark red. wirkenden Stoffen bestehen. SchlieBlicli 
kann erforderlichenfalls die Zus. der Kontaktmassen in den yerschiedenen Stufen be- 
liebig geandert werden. (A. P. 1735925 vom 28/8.1925, ausg. 19/11.1929.) U l l r ic h .

Zahn & Co. Bau chemischer Fabriken G. m. b. H., Berlin, HersteUung von 
SchwefelkoMenstoff ausHolzkohle u. S in der Hitze, dad. gek., daB das Verf. in schmalen, 
langen, gegebenenfalls geteilten Kammern mit geraden Wanden yorgenommen wird. 
(D .R . P. 489 934 KI. 12 i  yom 29/10. 1927, ausg. 22/1. 1930.) D r e w s .

Dow Chemical Co., iibert. von: William I. Hale und George H. Cheney, 
Midland, Michigan, V. St. A., Herstellung lialogenierter Anilinę. Polyhalogenierte aromat. 
KW -stoffe u. wasserfreies NH3 werden in Ggw. einer Cu-Verb. zur Einw. gebracht. —  
Z. B. werden o-Dichlorbenzol u. NH3 (1 M ol.: 3 Moll.) in alkoh. Lsg. in Ggw. von CuCl2 
(Vio Mol.) u. metali. Cu auf 150—250° (200°) erhitzt. Man erhalt so o-Chloranilin; 
aus p-Dichlorbenzol: p-Chloranilin u. aus Di chlor tolaol: Chlortoluidin. (A. P. 1729  775 
vom 23/8. 1926, ausg. 1/10. 1929.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung der Alkalisalze 
der Nitrosoamine primarer aroinalischer Aminę. Das syn-Diazotat, das bei niederer 
Temp. hergestellt ist, wird in eine geniigend konz. alkal. Lsg. bei Tempp. eingetragen, 
die nicht oberhalb der Temp. liegen, bei der sich die Umsetzung des anti-Diazotals 
in Nitrosoamin  yollzieht. Insbesondere kommen fiir die Herst.-Methode Diazosalzo 
yon Anilinen  in Betraeht, die im Kern lialogeniert oder methyliert sind. Die Salzc 
der Nitrosoamine entstehen hierbei in guter Ausbeute u. Reinheit. Z. B. wird eine 
konz. Lsg. von m-CMorbenzoldiazoniumcldorid bei nicht iiber 5° in KOH von 35° Be 
eingetragen. Die Ls". des syn-Diazotats wird filtriert u. unter Ruhren zu einer KOH- 
Lsg., bestehend aus 2 Tin. W. u. 7 Tin. KOH, gegeben, wobei Sorge getragen wird, 
daB die Temp. nicht wesentlich uber 105° steigt. Beim Abkiihlen erhalt man das 
Nitrosoaminkalhimsalz des m-Chloranilins in Form feiner orangegelber Isadeln. In 
gleicher Weise erhalt man das K-Salz des Nilrosoamins des 3,4-pichloranilins (breite, 
flachę rótliche Nadeln), das Na-Salz des Nitrosoamins deŝ  3,5-DicMoranihns (schwach 
gelbe Nadeln), das K-Salz des Nitrosoamins des 2,4,5-TricMoramhns, das K -balz des 
2,4,6-Tricldoranilinnitrosoamins, das Na-Salz des 2-C U ^-5-U <^m linm trosm m ins, 
u. die K - bzw. Na-Salze der Nitrosoamine des ó-C M or-l^oluiains, des 4-Cnlor-l,2- 
toluidins, des 5,6-DicMor-l,2-toluidins, des 2,6-DicMor-4-amino-l,3-xylols, des 4-Brom-
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1,2-ioluidins, des 5-CMor-2-brom-l,4-toluidins, des 4-Cldor-l,3-toluidins, des 4,5-Di- 
M or-l,2-toluidins, des 2,5-Dicldor-l,4-toluidins, des 2,3-Dicldor-l,4-tohiidins, des
6-Cldor-l,2-toluidins, des 3-Cklor-l,4-tóluidins, des 5-Brom-l,2-toluidins, des 3,6-Di- 
cldor-l,2-toluidins, des 4,6-Dichlor-l,3-toluidins, des 3,5-Dichlor-l ,4-loluidins, des
з ,5 -Dibrom-1,4-tóluidins, des 2-CMor-5-brom-l,4-loliiidins, des 4-Chlor-1,3-anisidins, 
des 5-CMor-l,2-anisidins, des 4,6-D iM or-l,3-anisidins, des 4,5-Dichlor-l,2-anisidins, 
des 2-CMor-5-methoxy-l,4-toluidins, des 1 -Aminoanthrachinons u. des o,o'-Dicldor- 
benzidins. Die Umsetzungstempp. liegen bei allen diesen Stoffen zwisehen 100— 125°. 
Das oben erwiihnte 5,6-Dichlor-l,2-toluidin schm. bei 34— 35°, bildet farblose Nadeln 
aus PAe. u. wird durch Chlorierung von 2-Acetylamino-6-chlortoluol u. darauffolgende 
Verseifung erhalten. —  5-Chlor-2-brom-l,4-toluidin schm. bei 82— 83° (farblose Nadeln 
aus verd. A.) u. erhalt man durch Nitrierung von 5-Chlor-l,2-toluidin, Umsetzung 
des entstandenen 5-Cldor-4-nitro-l,2-toluidins nach S a n d m a y er  in 5-Chlor-2-brom-
4-nitrotoluol u. Red. der N 0 2-Gruppc. —  3,6-Dichlor-l,2-toluidin (F. 40— 41°) wird 
durch Nitrieren von 2,5-Dichlor-l,4-toluidin, Eliminierung der Aminogruppe aus 
dem 2,5-DicM or-6-nitro-l,4-toluidin u. Red. der NO,-Gruppe erhalten. —  Auf dieselbe 
Weise erhalt man das 2-Chlor-5-brom-l,4-toluidin (F. 87— 88°) aus 5-Bro?n-l,2-toluidin 
iiber 5-Brom-4-nitro-l,2-toluidin  u. 2-Clilor-5-brom-4-nitrotohiol, das 4,5-Dichlor-l,2- 
anisidin (F. 90— 91°) durch Red. des 4,5-Dichlor-2-nilroanisols u. das 2-Chlor-5-metli- 
oxy-l,4-toluidin (F. 65— 66°) aus 2,5-DicMor-4-nitrotoluol durch Ersatz des Cl in
5-Stellung durch M ethoxy u. Red. der NO„-Gruppe. (E. P. 307 965 vom 15/12.
1927, ausg. 11/4. 1929. F. P. 646 359 vom 26/12. 1927, ausg. 10/11. 1928. D. Prior. 
31/12. 1926.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: K. Brand, Mar
burg, Lahn), Herstellung von f)-Arylhydroxyla7nincn durch Red. aromat. Nitroverbb., 
dad. gek., daS man Siiuren, saure Salze oder das Auftreten einer alkal. Rk. ver- 
hindernde Pufferstoffe in solcher Menge hinzufiigt, daB die Fl. dauernd neutral oder 
schwach sauer bleibt. —  Hierzu vgl. C. 1929. I. 236. Naohzutragen ist folgendes: 
200 Teile p-Chlornitrobenzol, 20 Teile CaCl2, 40 Teile Eg. u. 300 Teile W. werden bei 
einer 90° nicht iibersteigenden Temp. innerhalb 1/2 Stde. m it 240 Teilen Zn-Staub  
versetzt. Das F iltrat vom Zn-Schlamm wird m it NaCl gesatt. u. m it Eis gekuhlt. 
Das erhaltene p-Chlorphenylhydrozylamin  schm. nach Umkrystallisieren bei 86— 87°. 
(D .R . P. 488 947 KI. 12q vom 19/12. 1926, ausg. 10/1. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung stabiler Diazo- 
verbindungen. 5-Nitro-2-amino-l-methylbenzol (152 Tle.) wird diazotiert u. das Diazo- 
salz wird alsdann aus seiner Lsg. m it Hilfe einer wss. Borfluorwasserslofflsg. gefallt. 
Das entstandenc Borfluorid wird isoliert. (E. P. 316 691 vom 8/5. 1928, ausg. 29/8.
1929.) ( U l l r ic h .

K alle u. Co., A .-G ., Deutschland, Herstellung fester und bestandiger Diazoverbin- 
dungen. D ie Diazoverbb. werden aus ihren Lsgg. mit Hilfe eines Cd-Salzes gefallt. —  
Z. B. werden 60 Tle. p-Aminodimethylanilinsulfat in  250 Tin. W. gel., m it 90 Tin. HC1 
konz. versetzt u. diazotiert. Alsdann wird der Diazolsg. etwas Kohle zugegeben, filtriert
и. das F iltrat (400 Vol.-Tle.) m it (150 Tin.) einer Lsg. von 60 g Cadmiumcldorid ver-
misclit. D ie Diazoverb. scheidet sich unmittelbar ais Doppelsalz des Cd in  gelben 
Krystallen ab. Auf ahnliche Weise lassen sich die Diazoverbb. der 4-Amino-l-dimethyI- 
aniUn-2-carbonsaure, des o-, p- u. m-Cldoranilins, des Aminomethylchlorbenzols (1 , 2, 3 
u. 1, 2, 4), des o-, w- u. p-N ilran ilins, des Aminomethylnitrobenzols (1, 2, 5; 1, 4, 6  u. 
1, 2, 4), des l-Amino-2-nilro-4-cJdorbenzols, des Amino-metlwxy-nitrobenzols (1, 2,5 u. 
1, 2, 4), des l-Amino-2-methoxy-5-chlorbenzol, 2,5-Dichloranilin, 2,4-D initranilin, o-Di- 
anisidin, 4,4'-Diaminodiphenylamin, m- u. o-Aminoazotoluol, 4-Nitro-2'-methyl-5'-meth- 
oxy-4‘ •aminoazobenzol,4-Nitro-2'-methyl-5' -utItoxy-4'-aminoazobenzol,4-Nitro-2',5'-atlioxy- 
4'-aminoazobenzol, 4-Nitro-2',5'-dimsthoxy-4'-aminoazobenzol u. 4-Cklor-2-amino-l-di- 
phenylather gewinnen. (F. P. 657 852 vom 20/7. 1928, ausg. 28/5. 1929. D . Prior. 
21/7. 1927.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Stabilisierung tmfSriger 
Lósungen von Diazoniumsalzen. D ie Lsgg. yon Diazoniumsalzen werden durch Zusatz 
yon Sduren oder sauren Salzen stabilisiert. —  Z. B . wird eine le g .  yon  20,6 Tin. 
4-Methylbenzol-l-diazoniumborfluorid in 979,4 Tin. W. durch Zugąbe von 10 Tin. 
30°/oig. HC1 stabilisiert. Auf gleiche Weise konnen durch Zusatz von HC1, Borfluor- 
wa-sserstoff, B isulfat, Kalium biozalat, 1 solnitylnaphthalinsidfosaure Lsgg. von Naphthyl-
1-diazoniumborofhcorid, 3,3'-Dimethcxydiphenyl-4,4'-diazoniumborbifluorid, l-M ethozy-
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4-nttrobenzol-2-diazoniumborflvorid, 2-Nitro-4-chlcrbenzol-l-diazoniumborfluorid, 5-Nitro-
1-inethylbenzol-2-di azoniumborfluorid u. des Borfluorids des 4,4'.Dichlor-2-amino- 
diphenylathers stabilisiert werden. (P .P . 657 041 yom 5/6.1928, ause. 16/5.1929
D . Prior. 18/7. 1927.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Streitwolf 
Frankfurt a. M., und Walter Hermann, Frankfurt a. M.-Hochst), Herstellung von 
Hydrazinobenzolarsinsaurtn und ihren Substitutionsj/rodukten, dad. gek., da(3 man dio 
entsprechenden Arscnoarylhydrazine in saurer oder alkal. Lsg. oder Suspension mit 
oxydierendon Mitteln wio H20 2, Alkalimetall- oder Mg-Superoxyd behandelt. —  
Z. B. wird Arsenoplienylhydrazinhydrochlorid in wss. Suspension bei 0° mit etwa 
15%ig. H A  behandelt, die Lsg. filtriert, mit NaOH bis zum Versehwinden der kongo- 
sauren Rk. versetzt, wobei die p-Hydrazinophenylarsinsaure in krystallin. Zustand 
ausfallt. D ie Osydation kann auch mit H20 2 in alkal. Rk. erfolgen. —  3,3'-Dihydrazino- 
4,4'-dioxyarsenobenzoldihydrochlorid wird unter Vermeidung eines Uberschusses yon 
H 20 2 zu 3-Hydrazino-4-oxybenzol-l-arsinsuure osydiert. Ais Oxydationsmittel sind 
ferner geeignet dio Superoxyde der Alkalimetalle oder des Mg. —  Die Prodd. sind 11. 
in Sauren u. Alkalien, reduzieren ammoniakal. A gN03-Lsg. u. FEHLiNGsehe Lsg., 
kondensieren sich mit Aldehyden zu Hydrazonen, bilden Semicarbazide u. Thio- 
semicarbazide. (D. R. P. 489 848 KI. 12q vom 3/2. 1927, ausg. 22/1.1930.) A l t p e t e p ,.

Chemiscłie Fabrik auf Aktien (vorm. E. Sehering), Berlin, Dinatriumsalze der 
Sulfomethylaminometallmercaptosulfonsduren. 42,3 Teile des Na-Sakes der 3-Amino-4- 
auro-tnercaptobenzol-l-sulfosdure (erhalten durch Diazotieren der 2-Nitroanilin-4-sulfo- 
sdure, Zers. der Diazoverb. mit Kaliumtliiocyanat, Red. der 3-Nitro-4-thiocyanbenzol-l- 
sulfosau.e u. Einfiihrung von Au) werden in 200 Teilen W. gel. u. mit 13 Teilen N a-H - 
S 0 3-H -C H 0 erhitzt. Naeh dem Abkiihlen wird die entstandene Formaldehydbisul- 
fityerb. m it A. gefallt. Sio ist 11. in W. u. enthalt 36% Au. — Aus C6H3-(S 0 3Na)- 
(SA u)-N H -(C 5H3N )-N H , erhalt man ein braungelbes Pulver, 11. in W., m it 31% Au 
u. aus dem Na-Salz der 3-Amino-4-argcntomercaplobenzol-l-sulfosdure eine in W. 11. 
Verb. m it 24% Ag. —  Die Stoffe finden Yerwendung ais Arzneimittel. (E. P. 285 001 
vom 9/8. 1927, Auszug veroff. 4/4. 1928. D. Prior. 8/2. 1927. Zus. zu E. P. 270 729;
C. 1927. II. 2352.) U l l r i c h .

Federal Phosphorus Co., iibert. yon: Absalom Mason Kennedy, Alabama, 
und Stewart Joseph Lloyd, V. St. A., Herstellung von Phenol. Monohalogenderiw. 
des Bzl. wrerden mit W.-Dampf in Dampfform durch einen erhitzten Katalysator, 
der Kieselsauregel enthalt, geleitet. — Z. B. werden CMorbenzol u. W.-Dampf bei etwa 
700° iiber einen porósen aus Bauxit, Silicagel oder anderen bestandigen Stoffen be- 
stehenden Katalysator gefiihrt. Man erhalt 90% des Chlorbenzols an reinem Phenol. 
(A. P. 1735  327 yom 21/3. 1925, ausg. 12/11. 1929.) U l l r ic h .

Donald B. Bradner, Edgewood, Maryland, und Frank H. Beall, Newark, 
New Jersey, V. St. A., Herstellung non Dinitrophenol. Bzl. wird unterhalb 45° (25°) 
mit Nitriersdure (50%ig.) mit Hilfe eines Hg-haltigen Katalysators in Ggw. einer 
indifferenten Fettsdure, wie CH3COOH, die die Lóslichkeit des Bzl. in der Nitriersauro 
erhoht, in  Dinitrophenol (2,4-Dinitrophenol) ubergefuhrt. Bzl. u. Oxyde des A7, die 
wahrend der Rk. aus dem Kessel entweichen, werden mit N 0 2CGH5 absorbiert, mit O 
behandelt u. wieder in  das Rk.-GefaB zuruekgegeben. (A. P . 1723 761 vom 29/5. 1923, 
ausg. 6/8. 1929.) U l l r ic h .

Rheinische Kampher-Fabrik G. m. b. H., Deutschland, Herstellung von Thymol 
(3-Oxy-l-methyl-4-isopropylbenzol). Zu dcm Ref. naeh E. P. 293753; C. 1929. I. 439 
ist folgendes nachzutragen: An Stelle von Propylen lassen sich auch Stoffe yerwenden, 
die Propylen abspalten, wie z. B. Propylolkohol, Dipropyldther, chlorierte^ Propyltne 
oder die entsprechenden Yerbb. des Isopropylens. Die Rk. wird zweckmaCig in Ggw. 
eines Katalysators. der eine dehydratisierende oder kondensierendo Wrkg. hat, wie

Etablissem ents Poulenc Freres, ^rnsi r u w u ^ u
Frankrpir-ł) . A r,},tvnii!fip.riratc des Dimelhylammopenianols. 2,0^ kg Dimethyl-
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benzoyldimethylaminodimethyldlhylcarbinol, dessen CMorhydrat bei 189°. (F. P. 657 931 
vom 6/12. 1927, ausg. 29/5. 1929.) U l l r ic h .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wiimington, ubert. yon Clarence I. B. Hen- 
ning und Charles E. Burkę, Wiimington, Ebenezer Emmet Reid, Baltimore, V. St. A., 
Herstellung von Metallsalzen von Phthalsaureestern. Salze mehrwertiger Metalle werden 
m it Na-Salzen yon Monoalkylestem der Phthalsaure umgesetzt. Man erhalt so z. B. 
aus Phthalsduremono-n-butylester die Fe11- u. Fein-Salze ais braunrote, die Zn-, Hg-, 
Pb- u. Sn-Salze ais farblose, die Mn- oder Ni-Salze ais griinliche, die Co- oder Cu-Salze 
ais blaue Prodd. Sie bilden zahfl. Ole (m it Ausnabme der krystallin. Mn- u. Cu-Verbb.). 
Sie sollen ais Trockenmittel fiir  Firnisse, zur Herst. yon Hydrierungskatalysatcrren oder 
ais Zusatz zu Filmen  benutzt werden. (A. P. 17 4 2  506 yom 24/9. 1924, ausg. 7/1.
1930.) A l t f e t e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von Thymol und Menthol 
Oxytliymol yon nebenst. Formel wird in Ggw. eines Hydrierungs- 

d la  katalysators (3— 5%  Ni) im Autoklayen bei 120— 180° m it H 2
erliitzt, bis 2 oder 8 Atome H 2 pro Mol. aufgenommen sind. Zweck-

|_(-.u- miiBig wird in Ggw. eines Lósungsm. gearbeitet u. der Kata-
lysator in  poróser Struktur yerwendet. Man erhalt so fast quan- 
tita tiv  Thymol bzw. Menthol. (E. P. 301 087 vom 23/11. 1928, 

OH ^ G B 3 Auszug yeroff. 16/1.1929. D . Prior. 24/11. 1927. F. P. 664 520 
vom 23/11. 1927, ausg. 4/9. 1929. D . Prior. 24/11. 1927.) U l l r .

National Anilinę u. Chemical Co., Inc., New York, ubert. yon: Ralph A. Nelson, 
Buffalo, V. St. A., Herstellung von Benzidin und D eritaten. Hydrazoverbb. werden in  
einem indifferenten niedrig sd. Lósungsm., wie z. B. Bzl. durch allmahlichen Zusatz 
von einem UberschuB (1,4 Mol.) 30— 50%ig. H 2SO,, bei 8— 15° unter starkem Ruhren 
in  die Benzidinverbb. iibergefuhrt. die in  Form ihrer Sulfate ais steife P astę anfallen. 
ZweckmaBig wird wahrend der Rk. ein Reduktionsmittel, w ie Natriumthiosulfat oder 
N aH S 03 in  kleinen Mengen zugegeben. So wird z. B . Hydrazoanisol, das durch Red. 
von Nitroanisol m it Zn hergestellt ist, zunachst durch Extraktion m it einem m it W . 
nicht mischbaren Lósungsm. von Zn befreit u. die erhaltene Lsg. m it ELSO., in  D i- 
anisidin  (4,4'-Diamino-3,3'-dimetJioxydipJi£nyl) iibergefuhrt. Auf ahnliche Weise er
halt man aus Hydrazobenzol u. Hyclrazotoluol Benzidin  u. Toluidin. (A. P. 17 1 8  373 
vom 22/6. 1920, ausg. 25/6. 1929.) ULLRICH.

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von 3-Metliyl-G-isopropylen- 
phenol. 4,4'-Dimethyl-2,2'-dioxydiphenyldimethylmethan  wird auf etwa 250° erhitzt 
u. die Zers.-Prodd. (3-Methyl-6-isopropylenphenol u. m-Kresol) werden zweckmaBig 
im Vakuum fraktioniert dest. Das Ausgangsmaterial kann auch in Dampfform iiber 
einen Katalysator, wie z. B. Fi}llererde, geleitet werden. Der Rk. konnen ganz all-

gemein JDeriw. des Dioxydiplienylmeihans von neben- 
stehender Formel, wo R ], R 2 u. R3 =  H 2, Alkyl 
oder Aryl bedeuten, unterworfen werden. Z. B. 

 ̂ wird 4,4'-Dioxydiphenyldimethylmetlian  bei 200 bis
.p 230° m it 3% seines Gewiehts Tonsil erhitzt. Es

1 dest. p-Isopropylenphenol u. Pli&nol iiber. SchheB-
3 Jich ist es noch móglicli, die Zers. in Ggw. eines

Hydrierungskatalysators u. Ho auszufiihren. Man erhalt dann p-Isobutenylphenol 
u. Phenol. (F. P. 657122 yom 6/7 .1928, ausg. 17/5.1929. D . Priorr. 14/7. 1927 
u. 25/1.1928. E.P. 293 863 vom 3/7. 1928, Auszug yeroff. 5/9. 1928. D . Prior. 14/7.
1927. Zus. zu E. P. 273 686; C. 1929. I. 2822.) U l l r i c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von Richard Michel, 
TJerdingen, Herstellung von Kondensationsprodukten aus isocyclischen melirkemigen 
Kohlenwasserstoffen durch Einw. von Olefinen in  Ggw. von katalyt. wirkenden Metall- 
chloriden. —  Z. B. wird Naplithalin  (I) m it Dekahydronaphthalin u. W.-freiem AlBr3 
im Autoklayen etwa 5 Stdn. m it Athylen  (II) unter etwa 20 at bei 80— 90° behandelt. 
Zum Einleiten der Rk. wird eine geringe Menge HCl-Gas eingeleitet. Durch Dest. 
des m it W. zers. Rk.-Prod. erhalt man ein Gemisch yon Mono- u. Didthylnaphtkalin 
(K p.20 140— 200°) u. eine Fraktion K p.20 200— 250°, die yermutlich aus Polyathyl- 
naphthalinen besteht, sehr yiscose, fluorescierende Ole. Der Ruckstand ist harzig. — 
Aus I u. Propylen  ( O )  erhalt man ein óliges Gemisch yon Mono- u. Diisopropyl- 
naphtlialin sowie festes Tetraisopropylnaphthalin, F . 125— 126°, Krystalle aus CH,OH.
— Aus I u. P-Butylen  in Hexahydxobenzol m it A1C13 erhalt man ein hauptsachlick



aus Tetrabulylnaphłhalin bestehendes, zuniiclist oliges, spater krystallin. Prod. 
K p.5 186— 190°. — Aus III u. Telralin in Ggw. von W.-freiem FeCl3 in PAe. (Kp. 40 
bis 70°) bei 100— 120° unter 25 at wird ein geruchloses durcbseheinendes Ol, Kp.20 150 
bis 20j}° erhalten. — a-GlUomaphthalin liefert mit II in Dekalin ein Prod. vom K p.lc 165 
bis 250°. —  Acenaphłhen, Phznanthren, Fhioren u. Anthracen lassen sich in gleicher 
Weise kondensieren. Bei Einw. von III auf Anlhracenriickslande (Mutterlaugen der 
Anthracen-Darst.) erhalt man ein Prod. vom Kp.! 90— 200° (22%) u. 200— 280° (70°/ ). 
Die hohersd. Fraktion erstarrt zu einem liellen farblosen Ilarz. —  Aus I u. Gyclo- 
hexen in Dekalin mit A1C13 bei 100° wahrend 2 Stdn. wird ein Prod. erhalten, welohes 
neben unveriindertem I etwa 60% eines viscosen, wenig gefiirbten Oles, K p.20 200 
bis 300° u. 20% eines harten Harzes, Kp.„0 300— 360° enthalt. — An Stelle der reinen 
Olefine laBt sich auch ein Gemisch, wie es z. B. beim Cracken von Olen entsteht, ver- 
wenden. (E. P. 323100 vom 3/12. 1928, ausg. 16/1. 1929. A. P. 1 7 4 1 4 7 3  vom 
3/12. 1928, ausg. 31/12. 1929. D. Prior. 8/12. 1927.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M„ Herstellunęi von alkylierlen 
aromatischen Sulfonsduren, dad. gek., daB man an Stelle der bei dem Verf. des Haupt- 
pat. verwendeten prim. Alkohole hier mehrwertigo Alkohole oder dereń D eriw . mit 
wenigstens einer freien OH-Gruppc auf die KW-stoffe einwirken laBt. —  Z. B. wird
1,3-Bułylenglykol bei 20° unter Ruhren mit C1S03H vermischt u. ein Gemisch yon  
H 2S 0 4 u. Naphthalin  eingetragen. Hierauf steigert man allmahlich im Verlauf 
mehrerer Stdn. die Temp. auf 50°. Beim Erkalten erfolgt Trennung in 2 Schichten; 
die untere wird eingedampft. (Hierzu vgl. auch Schwz. P. 122355; C. 1928. I. 1233.) 
(F. P. 34899  vom 30/1. 1928, ausg. 11/10. 1929. D. Prior. 2/2. 1927. Zus. zu F. P. 
608949; C. 1927. 1. 181.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Nitroverbin- 
dungen des Dinaphthylendioxyds. 282 Tle. Dinaphthylendioxyd werden mit 3000 Tle. 
CH3COOH verpastet u. eine konz. Lsg. von 101 Tin. N rN 0 3 zugegeben. Alsdann 
laBt man innerhalb 1—2 Stdn. 50 Tle. 30—40%ig. H2S 0 4 zulaufen, wobei die Temp. 
auf 70— 80° steigt. Das Mononiircdinaphthylendioxyd wird in violetten langen Nadeln 
erhalten u. schm. bei 257°. Auf dieselbe Weise erhalt man mit der doppelten Menge 
N aN 03 u. HjSO1 das Dinitrodinaphthylendiozyd in braunen Nadeln (F. oberhalb 300°). 
(E. P. 317 304 vom 9/5. 1928, ausg. 12/9. 1929.) U l l r ic h .

National Anilinę & Chemical Co., V. St. A., Verfahren und Vorrichlung zur 
Destillation von an sich fesłen Stoffen wie Naphthalin, Phthalsdureanhjdrid, Anthracen 
oder 0-Naphthol u. ahnlicben. Das zu dest. Gut wird in einem mit indirektem iiber- 
hitztem Dampf (85— 95 at) beheizten Kessel im Yakuum erhitzt. Die Dampfe gehen 
zuerst durch einen ais Kolonne wirkenden aufsteigenden, dann in einen absteigenden 
Kiihler, werden jedoch nur soweit gekiihlt, daB das Destillat (z. B. Naphthalin) noch 
ais FI. vorliegt. Die FI. wird durch die Vakuumpumpe, welche zugleich auch gas- 
formige Stoffe entfernt, gesaugt u. gelangt nunmehr in noch fl. Zustand unter Atmo- 
spharendruck in den Yorratsbehalter. — Die Vakuumpumpc kann auch an dem durch 
ein geniigend langes Rohr mit dem Vorratsbehaltcr verbundenen Abscheider seitlich 
angesetzt werden, so daB der Fl.-VerschluB durch das Fallrohr hergestellt wird. 
(F. P. 671472 Tom 14./3. 1929, ausg. 13/12. 1929.) A l t p e t e r .

Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin, Herstellung liydrierter Produkte. Cuinarone 
fur sich allein oder das Kondensationsprod. von a -Naphthol u. Aceton, werden in Ggw. 
eines Hydrierungskatalysators bei iiber 200° hydriert. So erhiilt man aus 3 ,0-Di - 
viethylcumaron in Ggw. von Carbonaten des Ni, Co u. Cu Thymól oder Menthol oder 
dereń Isomere oder Mischungen dieser Stoffe. Aus dem Kondensationsprod. von 
oc-NaphthoI u. Aceton (vgl. Ber. Dtsch. chem. Ges. 25. S. 334) crhiilt man ein Gemenge 
von 4-1 scn/rov ul-1 -naphthol, Naphtluilin, Jsopropylnaplithahn u, cc-Naphthol oder ihre 
Hydrietungsprodd. (Hierzu vgl. auch E. P. 280 956; C. 1929. I. 2823.) (E. P. 293 001 
vom 23/6. 1928, Auszug veroff. 22/8. 1928. D. Prior. 29/6. 1927. Zus. zu E. P. 276010; 
C. 1929. I. 2823.) ,  „  „ ULLRICH.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Alkoxy-
3-oxythionaphłhenen. Alkoxyarylh<ilogenthioglyJcolsduren^ des Bzl. (1 -Mcthyl-6-chlor-
4-methoxybenzol-3-thioglykolsdure) oder der NaphtMinreihe (6-AtIioxynaphtMin-2:l/no- 
glykolsdure, F . 122°, erhalten durch Red. von 6-AthoxynMphmlin-2-8idfochl<jrid u. 
Kondensation mit Mcmochloressigsaure) werden, zweckmaBig in Ggw. eines Ldsungsm., 
wie z. B . Chłorbenzol, mit A1C13 behandelt. Man erhiilt so ein Oxythionaphthen von 
der Formel I  u. das IthoxybenzoxylMonaphthen von der Formel U, lotzteres m it dem
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F . 142— 144°; weiter erhalt man tms4-AthoxynaplitlMlin-l-łMoglykolsaure (F. 95— 96°) das 
Athoxybeńzoxythionaphthen yom F. 157— 158°; aus 7-Metlu>xynapMhalin-l-tliioglykol- 
sdure (F. 116— 117°), aus 4rAthoxynaphtlialin-2-thioglykolsaure. (F. 121°) u. aus 7-Meth- 
oxynaphthalin-2-thioglykolsdure die entsprechenden Oxythionaphthene. (E. P. 298493  
vom 8/10. 1928, Auszug yeroff. 5/12. 1928. D. Prior. 8/10. 1927. F. P. 661543 vom  
5/10. 1928, ausg. 26/7. 1929. D. Prior. 8/10. 1927.) U l l r i c h .

A. E. Tschitscllibabin, Moskau, Darstellung von in  der Aminogruppa alkylierten  
Derivaten der Am inopyridine, ihrer Homologen und Subslitutionsprodukte, dad. gek., 
daB man ein Gemisch eines der genannten Stoffe u. von Alkoholen bei erhohter Temp. 
iiber Kontaktstoffe leitet, die aus Oxyden oder Salzen 3- oder 4-wertiger Elemente 
bestehen. —  Ais Kontaktstoffe sind besonders geeignet A120 3, Cr20 3, Fe20 3, B 20 3, 
ThO,, S i0 2, Kaolin, Alaune. —  Aus 2-Am inopyridin  (I) u. CH3OH iiber A120 3 bei 
300— 369° entsteht ein fl. Prod., Kp. 195— 205, das neben unverandertem I etwa 
20% 2-M onomethylaminopyridin  u. 35% 2-Dim ethylaminopyridin  enthalt, welche sich 
m it Hilfe der yerschiedenen Loslichkeit der Benzoylverbb. yon I u. der Monomethyl- 
verb. trennen lassen. Daneben entstehen wenig hóher sd. Basen wie N-M cthylpyridon  
u. Ń -M elhylpyridonim in. —  Leitet man I m it einem groBen UberschuB CH3OH iiber 
den Kontalct, so entsteht die 2-Dimethylaminoverb. in einer Menge bis zu 70%, Kp. 196°. 
Aus I u. C2H 5OH wird vornehmlich 2-D iathylam inopyridin  erhalten, Kp. 205— 208°.
—  I liefert mit Giirungsamylalkoliol 2-Diisoamylaminojiyridin, K p .20 168— 169°. —  
2-Amino-6-methylpyridin  u. CH3OH geben 2-Dimelhylamino-6-methylpyridin, Kp. 198 
bis 200°. —  4-Dimethylaminopyridin, aus 4-Am inopyridin  u. CH3OH, bildet Krystalle,
F . des Pikrats 204°. Aus dem Rk.-Gemisch laBt sich iiber die Benzoylverbb. eine kleine 
Menge 4-M onometliylaminopyridin  abtrennen, Blattchen, F . 117— 118°. (D. R. P.
489184  KI. 12p vom 6/6. 1928, ausg. 14/1. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Homologen 
des Dioxans. Homologe des Glykols, wie sie durch Umwandlung von Olefinen aus den 
Crackgasen von KW -stoffen, Mineralolen, Teer u. dgl. erhalten werden, werden mit 
wasserabspałlenden M itteln  behandelt. —  Z. B. werden 25 Tle. eines Glykolgemisches 
m it 1 Tl. konz. H 2S 0 4 zum Sieden erhitzt, wobei ein Gemisch von Dioxanen  yom  
Kp. 95— 150° abdest. Aus ojnem Gemisch yon 1 ,2-Propylenglykol u. 1 Tl. konz. 
H 2S 0 4 erhalt man Dimethyldioxan, aus 1,2-Buiylenglykol D idthyldiom n  u. aus Roli- 
glykol (Alhylenglykol u. 1,2-Propylenglykol) ein Gemisch von Dioxan  u. Dimethyl- 
dioxan (Kp. 95— 120°). (E. P. 318758  yom 24/9 .1928, ausg. 3/10. 1929.) U l l r ic h .

British Celanese Ltd., Georg Holland E llis, Henry Charles Olpin und 
Ernest W illiam  Kirk, England, Herstellung von Naphllialinderivalen. 2,5-Disub- 
stituierte (1-Benzoylpropionsauren oder dereń Derivy. mit einer freien 6-Stellung im 
Bzl.-Kern werden mit W. abspaltenden Stoffen zwecks RingschlieBung behandelt 
u. hierauf oxydiert. RingscliluB u. Oxydation kónnen durch Behandlung m it einem 
Gemisch von Borsaure u. H 2S 0 4 in einem Arbeitsgang durchgefuhrt werden. Die 
Benzoylpropionsaurederiw. werden durch Kondensation yon Bernsteinsaureanhydrid 
oder dessen D eriw . m it p-disubstituierten B zl.-D erim ., die 2 o-Stellungen frei haben, 
wie z. B. l-Methyl-2,5-dioxybenzol, l,2-Dimethyl-3,6-dioxybenzol, p-Aminoplienol, p-Chior- 
plienol, 3,4-Dichlorphcnol usw. erhalten. —  Z. B. werden 20 Tle. Hydrochinon  mit 
50 Tin. Bernsteinsaureanhydrid, 15 Tin. Borsaure kryst. u. 500 Tin. 96%ig. H 2S04 
6— 8 Stdn. auf 120° erhitzt. Beim Erkalten erhalt man Naphtliazarin. (E. P. 315 331 
vom 7/2. 1928, ausg. 8/8. 1929.) U l l r ic h .

Paul Krais, Lichtechtheit gefarbter Textilien, ihre Bestimmung und Normung. 
Der Beurteilung nach dem Fadeometer oder Fugitometer is t  die nach der Sonneneinw. 
yorzuziehen. Verschiedene Methoden der Best. der Nuancenveranderung beim Be- 
lichten werden geschildert. Weiter werden die Echtheitstabellen der deutschen Echt--

X. Farben; Farberei; Druckerei,
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heitskommission bosproohen, die sich bew&hrt haben u. dieUnterlage fiir eine Normung 
der Ldchtechtheit bilden konnen. (Amer. Dyestuff Reporter 19. 33—36. 6/1.1930.) StjT

— , Probleme des Farbens und Fertigmachens. Rayon- Wolle-Mischgewebe. Das 
Farben ycrschiedener Mischungen, auch das SchweiBeehtfarben, ist beschrieben. 
Behandelt ist ausfuhrlich das Strccken von Acctatseide-Wollmischungen, um das 
Schrumpfen wahrend der nassen Nachbohandlung zu vermeidcn. (Rayon Record 4 
85— 87. 24/1. 1930.) ^ S u v e r n .

Herbert Platt, Farben und Fertigmacliin von Celanesegewebcn. Dic Anwendung 
der SRA-Farben u. anderer Farbstoffe auf Celanese in ihren vcrschiedenen im Handel 
vorkommenden Formen ist beschrieben. (Amer. Dyestuff Reporter 19. 19— 25. 
6/1. 1930.)  ̂ S u v e r n .

Fuchs, Das Farben von getragenen und neuen Stoffen aus Miscligewcben mit Baum- 
wolle und ]Yolle, m it Seide und Kunslseide. Es wird die Best. der Zus. von Misch- 
geweben u. das Farben vou WoU-Seidenmischgeweben besprochen. (Ztschr. <*es. 
Textilind. 33. 99— 101. 5/2.) B r a u n s .

Leonhard Voigt, Die Halbwollfdrberei. Yf. gibt in  einer Reihe von Aufsatzen 
ein Bild iiber die jetzige Halbwollfarberei. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 13— 15. 32—34. 
48— 51. 65— 66. 84—85. 102. l / l . )  B r a u n s .

— , Wollechtfdrberei. Es wird die Wollechtfarberei mit //eKradonfarbstoffen der 
I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  geschildert. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 63— 64. 
22/1.) B r a u n s .

G. Raeman, Scharlach fur Wolle. (Vgl. C. 1930. I. 1863). Das Farben mit 
Alizarinrot S  wird beschrieben. Ais besonders echt wird der Farbstoff Nr. 1228 des 
Colour Index empfohlen, das Farben aus der Hydrosulfit- u. der NH,OII-Leimkiipe 
is t geschildert. (Dyer Galico Printer 63. 81—82. 15/1. 1930.) Su v e r n .

Fuchs, Das Farben von Gummimanteln. Es wird die Vorbcreitung u. das Fiirben 
getragener wollener, halbwollencr, baumwollener, seidener u. halbseidener Gummi- 
miintel u. sogenannter Trenchcoats besprochen. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 47—48.

M. Sonuneriild, SteinnufSknopfe, ihre Herstellung und Farberei. Das Klassieren 
des Rohmaterials, das Schneiden, Vorbereiten u. Farben mit Pyrogallussaure u. 
Pflanzenfarbstoffen ist beschrieben. Auch mit Teerfarbstoffen ist das Farben gut 
durchfiihrbar, nur ist Vorbehandeln mit Seifen oder Olen erforderlich. Besonders 
empfohlen werden substantive u. Oxydationsfarbstoffe. (Rey. gen. Matieres colorantes 
Teinture etc. 33. 433— 36. Nov. 1929.) S u v e r n .

Herbert Brandenburger, Fchlerseheinungen beim Farben von Kunslseide, ihre 
Ursachcn und- Beseitigung. Vf. behandelt in einem Vortrag die Ursachen von Fehlern 
beim Farben von Kunstseide, wie die Streifigkeit bei Stiickware u. in der Strumpf- 
farberei. Yorbedingung fiir eine gleichmaGige Farbung ist ein einwandfreies Ent- 
schlichten u. Vorreinigen derWare. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 81— 82. 22/1.) B r a u n s .

Charles A. Seibert, Einige Beobachtungen iiber die gleichmupige Absorption synthe- 
tischer Farbstoffe durch Rayon. Viscoseseide nimmt diejenigen Farbstoffe am gleich- 
mafiigsten auf, die schnell aufziehen u. dio gróCte Affinitat bei oder unter 71° zeigen. 
Die gleichmaflige Aufnalimc wird dadurch unterstiitzt, daB zuniiehst bei niedrigerer 
Temp. gearbeitet wird ais der, bei der die Farbstoffe die gróBte Affinitat zeigen, gegen 
Ende bei móglichst liohenTempp., 88—96°. Na,SO, zur Erschópfung der Farbbader 
wird zweckmaBig zugesetzt, wenn die Temp. iiber die gesteigert ist, bei der der Farb
stoff die hóchste Affinitat zeigt. (Amer. Dyestuff Reporter 19. 29—33. 6/1.1930.) Su.

Riabencamp, Trockensloffe fur das graphische Gewerbe. Die fiir das Trocknen vón 
graph. Firnissen notige Oxydation wird durch Zufuhrung von geringen Mengen sogen. 
Trockenstoffe beschleunigt. Diese Siccatiye kommen in Form von Pulvern, mehr oder 
minder dicken Pasten oder Lsgg. in den Handel, u. bestehen je nach dem Yerwendungs- 
zweck, aus borsauren, harzsauren oder fettsauren Verbb. von Pb, Mn u. Go. Je nach 
der gewiinschten Konsistenz sind Zusatze von Leinol, Benzin etc. iiblich. Siccative 
selbst trocknen schwer, diirfen daher nur in geringen Mengen zugesetzt werden, um 
katalyt. zu wirken. (Graph. Betrieb 5. 5— 7. 1/1.) H a m b u r g e r .

L. Blin Desbleds, Das Bediirfnis nach reinfarligen Farbstoffen. Vollkommen 
monochromat. Farbstoffe wurden das Verbessern der Farbbader fiir genaues Abmustern 
sehr erleichtern. Wurden sie im Handel sein, so wurde ihre allgemeine Anwendung 
auch ihre Herst. lohnend maeben. (Dyer Calieo Printer 63. (1 80. 139— 40. 1/2.

15/1.) B r a u n s .

1930.) SUVERN.
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Elliott L. Mc Millen, Die Benetzbarkeit von Pigmentem und ihre Beziehung zu 
verschiedenen charakteristischen Eigenschaften von Anstrichfarben. Vorl. Mitt. iiber 
einen Abschnitt einer umfangreichen Unters. iiber die Faktoren, die die Konsistenz 
von Pigmentbindemittelmischungen beeinflussen. Die Benetzbarkeit von Pigrnenten 
is t insofern von besonderem Interesse, ais die Benetzungszeit yon der Grenzflachon- 
spannung, der Viscositat des Bindemittels u. der aufgewandten mechan. Arbeit abhangt, 
u. die Grenzfliichenspannung fest-fl. einen entscheidendoii EinfluB auf die Konsistenz, 
den Verlauf u. das Absetzen yon Anstrichfarben ausiibt. Vf. verwandte die B ap.TELI,- 
Methode zur Unters. der Benetzbarkeit yon Pigrnenten durch yerschiedene F il. u. Ole. 
Es wurden die Adhasionswerte u. Randwinkel fur reine F il., w ie Benzol, Leinolfettsaure 
u. dereń Methylester |u. Triglyceride u. Lithopone bestimmt u. m it den „Mindestwerten" 
(FlieBgrenze, yield value) yergliehen. D ie Konsistenzen von Mischungen derselben 
Lithopone (17,5 Vol.-%) m it den genannten Fil. wurden in einem modifizierten Vakuum- 
plastometer nach B in g h a m  u . M u r r a y  bestimmt. Es ergab sich eine allgemeine 
Beziehung zwischen den Grenzflachenspannungen u. den Mindestwerten, die um so 
ausgesprochener ist, wenn man anstatt der Adhasionswerte die Randwinkel m it den 
Mindestwerten yergleicht. Gutc Benetzbarkeit ergibt hohe Mindestwerte, wahrend 
geringes Benetzungsyermógen sehr niedrige Mindestwerte zur Folgo hat. Der Vergleich 
der Konsistenzkurve der Leinolfettsaure m it derjenigen ihrer synthet. Glyceride zeigt, 
daB die bessere Benetzung durch die Fettsaure eine geringere FlieBfahigkeit (Beweglich- 
keit, MobiHtat) zur Folgę hat, obwohl beide Fil. nahezu gleiche Viscositat besitzen. 
Die experimontellen Ergebnisse stehen in  Ubereinstimmung mit neueren Theorien 
iibor die Plastizitat von Anstrichfarben, wonach P lastizitat u. Ausflockbarkeit einer 
Farbę um so gróBer sind, je besser die betreffenden Pigmente durch das Bindemittel 
benetzt werden. Dies g ilt fiir reine F il. E nthalt die F l. zwei oder mehrere Kompo- 
nenten, so wird das Problem wesentlich komplizierter. Es wurde beobachtet, daB der 
Zusatz geringer Mengen solcher Stoffe, die die Benetzung fórdern, den Randwinkel 
yerkleinert u. eine VergróBerung der Adhasionskraft der F l. fiir den festen Kórper 
ohne eine entsprechende Erhohung des Mindestwertes zur Folgę hat; der Mindestwert 
wird in diesem Falle sogar kleinor, wahrend die FlieBfahigkeit zunimmt. (Ind. engin. 
Chem. 21. 1237— 39. Dez. 1929. Palmerton, New Jersey Zink Co.) SlEBERT.

— , Zur Herstellung und Verusendung der Bufie. Uberblick iiber Herst., E igg. u. 
techn. Verwendung von FlammruB, LampenruB, GasruB u. AcetylenruB. (Farbę u. 
Lack 1930. 42— 43. 21/1.) SlEBERT.

— , Die Verwendung von Alum inium in  der Herstellung und Verivendwng von Farb- 
stoffen. Es werden dio organ. Prodd. besprochen, boi dereń Herst. Al unbedenklich 
yerwendet werden kann. Besonders geeignot is t es fiir Trockonbleche fiir Farbstoffe, 
m it Ausnahmo der aus stark alkal. Lsg. gefallten, ferner fiir viele Zwecke der Kunst-
seidonindustrie. (Dyer Calico Printer 63. 142. 1/2. 1930.) StjVEBN.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Neue Farbstoffe und Muster- 
karten. An neuen Musterkarten hat die Gesellschaft solche m it Neolanfarbstoffen 
auf Damentuch, im Vigoureuxdruek, im Seidendruck, m it Ciba- u. Cibanonfarbstoffen 
auf Baumwolle, fiir Baumwolldruck, m it Chloranlichtfarbstoffen u. Direktfarbstoffen 
auf Viscose- u. Baumwolltrikots, Farbungen auf Regenmantelstoffen, Musterkarten 
m it Pyrogen- u. Thiophenolfarbstoffen herausgebracht. An neucn Farbstoffen wird 
Neolanorange GRE, das Neolanbraun R  fiir die Wollfarberei, Neolangrau B I pat. 
u. Neolangrau R I  fiir dio Seidenfarberei, das Cibanonmarineblau RA  (7 ) ,  u. G A 0  

Cibanongelb G K  CibaechtgeW GN Pulver, das Cibanonsclncarz BA  u. EA  Q ^), speziell 
fiir Druckerei, weiter das DireklchromscTiwarzblau B  u. 2 B , Kunstseidenblau G 652 
u. R 84-3, das Akridinorange P  konz. erwahnt. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 52. 
15/1.) B r a u n s .

F . H. Rhodes und Joseph H. W ells, Die P lastiziza t von Anstrichfarben. Der 
Mindestwert einer Anstrichfarbe steigt m it der Yolumenkonz. des Pigments in  der Farbę. 
In  Anstrichfarben, die gleiche Volumenkonzz. eines Pigments enthalten, andert sich 
der Mindestwert umgekehrt m it der TeilchengróBe. D ie Beziehung ist nur qualitativ 
u. wird beeinflufit yon den spezif. Eigg. des Pigments. Lithopone macht eine Ausnahme 
yon dieser allgemeinen Regel, wahrscheinlich infolge ihrer Neigung, relatiy groBe u. 
stabile Aggregate zu bilden. Die Beweglichkeit einer Anstrichfarbe yermindert sich 
m it steigender Pigmentkonz. Bei Farben, die ZnO, Lithopone oder bas. Bleisulfat ent
halten, steigen die Mindestwerte m it steigender Saurezahl des Oles. Bei Kammer-
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bleiweiB u. elektrolyt. BleiweiB vorursaelit eine Zunalimo der Saurezahl des Oles zu- 
niichst eine Zunahme u. dann ein Fallon des Mindestwertes. Titanoxydhaltige Anstrich- 
farben zeigen mit steigender Saurezahl des Oles eine dauorndo Verringerung des Mindest
wertes. Fast stets wiichst die Mobilitat einer Anstrichfarbe mit zunehmender Saurezahl; 
nur bei Farbcn, die m it ZnO hergestellt wurden, konnte, wohl infolge der Bldg. von 
Zinkseifon, bei Saurezahlen yon 2,9—6,1 eine Verringerung der Mobilitat beobachtet 
worden. D ie untersuchten Pigmentc adsorbieren die freien Fettsauren des Leinols, 
allerdings in yerschiedenem MaBo. Bei allcn Pigmenten fallt die Ólabsorption, wenn dio 
Saurezahl des Oles von 0,185 auf 2,89 steigt. Diese Abnahme ist am grófiten bei ZnO 
u. am geringsten bei TitanweiB. Weiteres Steigen der Saurezahl auf 6,07 yerursacht 
bei ZnO, Lithopone, bas. Bleisulfat u. TitanweiB weitero Abnahme der Ólabsorption, 
dagegen bei elektrolyt. BleiweiB keine weitere Anderung, wahrend bei KammerbleiweiB 
eine Zunahme der Ólabsorption beobachtet wurde. Es besteht eine allgcmeine ąuali- 
tatiye Beziehung zwischen der Einw. der Saurezahl auf dio Ólabsorption u. auf den 
Mindestwert insofern, ais ein Steigen des Mindestwertes gewóhnlich mit einer Abnahmo 
der Ólabsorption yerbunden ist. — Das MaB, in  dem die piast. Eigg. einer Anstrich
farbe durch die Zugabe einer gewissen Menge eines' Verdunnungsmittels beeinfluBt 
werden, hiingt bis zu einem gewissen Grade yon dem spezif. Charakter des Verdiinnungs- 
mittels selbst ab. Petroleum u. Xylol hatten eino Verringerung des Mindestwertes u. 
eine Erhohung der Mobilitat zur Folgę, wahrend Terpentinól in diesem Sinnc schwacher 
wirkte, wohl infolge seiner Neigung, auf das Pigment agglomerierend zu wirken. (Ind. 
engin. Chem. 21. 1273—77. Dez. 1929. Ithaka, Cornell Univ.) S i e b e r t .

R. V. W illiamson, Beziehungen zwischen Olbedarf und Konsislenz von Pigmentol- 
pasłen. Vf. untersucht die Beziehungen zwischen Ólabsorption u. scheinbarer Viscositat 
an 5 yerschiedenen Litho-ponen u. demselben Leinól ais Bindemittel (Saurezahl 10,4) 
u. an einem Z inkozyd  in  Leinólen von sehr yerschiedener Saurezahl. Dabei ergab sich, 
daB die allgemeine Regel, wonach einem hóheren Olbedarf auch eine hohere Konsistenz 
der Farbpaste entsprieht, fiir diese Pigmente keine Giiltigkeit hat. Vielmehr spielen 
hier auch die Benetzbarkeit u. die Scifenbldg. eine Rolle. Steigende Benetzungsfahig- 
keit yermindert proportional die Olbedarfswerte u. die Konsistenzen der mit dem Spatel 
yerriebenen Pigmen i - Olpas ten; yermehrte Seifenbldg. yerursacht eine Zunahme dieser 
Eigg. E in  neutrales oder sehr wenig saures Ol benetzt das Pigment nur schwer. Zu- 
nehmende Saurezahl hat eine merkliche Erhohung der Benetzungsfahigkeit zur Folgo 
bei geringerer Seifenbldg. Die Wrkg. dieser entgegengesetzten Faktoren fiir ein schwaeh 
saures Ol ist eine Verminderung des Olbedarfs des Pigments u. der Konsistenz der Pastę. 
Die Zunahme der Benetzungsfahigkeit mit steigender Saurezahl erreicht ein Maximum 
bei einer Saurezahl yon 5 oder 6. Weitere Zunahme der Saurezahl yerursacht keino 
weitere Zunahme der Benetzungsfahigkeit, wohl aber eine Erhohung der Seifenbldg. 
Daher sind Olbedarf u. Konsistenz der mit dem Spatel yerriebenen Pasten bei Ver- 
wendung yon Leinól m it Saurezahlen zwischen 5 u. 15 nahezu konstant, da die beiden 
entgegengesetzten Faktoren der Benetzung u. Seifenbldg. bei diesen Saurezahlen sich 
etwa im Gleichgewicht befinden. Steigt die Saurezahl weiter, so wird die Seifenbldg. 
gróBer. D ie Olbedarfswerte des Pigments u. die Konsistenzen der mit_ dem Spatel 
yerriebenen Pasten steigen daher m it wachsender Saurezahl des Ols. Die Konsistenzen 
der yermahlenen Pasten werden andererseits durch die Benetzungsfahigkeit des P ig
ments durch das Ol nicht merklich beeinfluBt, da infolge dor Energie des Mahlprozesses 
das Ol die adsorbierte Feuchtigkeit u. Luft yerdrangt u. das Pigment benetzt. Der 
Hauptfaktor, der die Konsistenz der yermahlenen Pastę beeinfluBt, ist die Menge der 
in der Pastę gebildeten Seife. Da steigende SaurezaM ErhShung der Seifenkonz. be- 
dingt u. steigende Seifenkonz. eine Erhohung der Konsistenz yerursacht, sind die 
Konsistenzen der yermahlenen Pasten abhangig yon der Saurezahl des Oles. Bei Ver- 
wendung eines Leinols yon der Saurezahl 5 u. eines Oles yon der Saurezahl 20 wird fiir 
dasselbe Zinkosyd in beiden Fallen ein Olabsorptionswert yon etwa 12 erhalten. Die 
Tiscositaten der yermahlenen Pasten liegen jedoch bei 120 u. 220. Diese Differenz ist 
auf die ungleiche Seifenkonz. in den beiden Pasten zuriickzufuhren. (Ind. engin. Chem. 
21. 1196— 98. Dez. 1929. Wiimington.) SlKBEP.T.

A . TTamm Analysieren von Hydro&ulfitl&iungen. Der Gebrauch des Hydrosulio- 
meters wird erlautert. Die Rk. beruht auf d e r Entfarbung von Ferrithiocyanat dureh 
Hydrosulfit. D ie Genauigkeit geniigt fur teehn. Zwecke. (Dyer Calico Printer 83. 
145. 1/2. 1930.) . . . . . .  StTVĘp.>r.

A. Hamm, Bestimmung aktiven Chlors in HypichloritbUichflussiękfAicn. Ate ein-
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faohe Methode wird empfohlen, die Bleich-Fl. m it einem UberschuB an 0,1-n. As20 3- 
Lsg. zu versetzen, einige Tropfen Methylorange zuzugeben, dann HCl bis zur stark  
sauren Rk. u. mit 0,1-n- KBrO^-Lsg. die iiberschiissigo As20 3 zuriickzutitrieren. Der 
Endpunkt der Rk., Versehwinden der roten Farbę, ist sehr scharf durch das frei- 
werdende Br.,. Zunachst bildet sich As20 5 u. HBr, ist dio Oxydation von As20 3 be- 
endet, so geben K B r03, HBr u. HCl neben H20  u. KC1 Br2. (Dyer Calico Printer 63. 
140. 1 / 2 . 1930.) ____________ '______  " S u v e r n .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in  Basel, Schweiz, Herstellung neuer 
Kondensationsprodukte. Zu dom Rof. nacli Schwz. P . 130420; C. 1929. II. 1471 ist 
folgendes nachzutragen: An Stelle von  Naphthalinsulfonsdure kónnen ganz allgemein 
Sulfonsauren oder aromat. Carbonsduren, wie z. B. Benzolsulfonsdure, Tetralinsulfon- 
saure, 2,7-Naphthalindisulfonsaure,l,2-Oxynaphlhoesaure, Sulfonierungsprodd. der liiick- 
stdnde der Benzaldehyd- u. der Terpentinoldest., treten. ZweckmiiBig verwendet man 
ais Kondonsationsmittel einen Stoff, der gleichzeitig sulfonierend wirkt. D ie so lier- 
gestellten Prodd. werden ais Dispergierungsinittel Farbstofflsgg., wie z. B. Lsgg. von 
Bhodamin B , Methylenblau D  usw ., zugesetzt. (F. P. 658 364 vom 23/7. 1928, ausg. 
15/6. 1929. Schwz. Prior. 25/7. 1927.) U llrich.

Im perial Chemical Industries, Ltd., England, Neue Naphthalinderivate und 
ihre Verwendung. 300 g mehrfach chloriertes Naphthalin, das etwa 3,5 Cl im Mol. ent
halt, werden auf 150° erhitzt u. innerhalb 10 Min. 300 Tle. 22%>g- Oleum zugegeben. 
Alsdann wird eine Stde. auf 180° erhitzt, hierauf das Rk.-Gemisch in  eine gesatt. 
kochende Salzlsg. gegossen u. unter Riihren erkalten gelassen. Das ausgefallene 
Natriuinsalz der Sulfosdure des mehrfach clilorierten Naphtlialins wird isoliert. Gibt 
man ein so hergestelltes Na-Salz der Sulfosdure eines Trichlornaphthalins in  10%ig. 
Lsg. (25 Tle.) h. zu einer Pastę eines Duranthrenfarbstoffs (100 Tle. einer 25°/0ig. Pastę) 
u. liiBt unter Riihren erkalten, so erhalt man ein Prod., in  dem der Farbstoff suspendiert 
bleibt. (F. P. 657 176 vom 9/7.1928, ausg. 17/5.1929. E. Prior. 29,8.1927.) U llrich.

Christian Frederik E li Busch und W aldemar Sorensen, Danemark, Eisenrot. 
Natiirlich yorkommende Eisenoxyde, ausgebrauchte W.-Reinigungsmassen o. dgl. 
werden m it (wechselnden Mengen yon) NaCl gemischt u. je naeh dem Farbton des 
gewiinschten Erzeugnisses yerschieden lange u. bei verschiedenen Tempp. erhitzt. 
(F. P. 671695 vom 19/3. 1929, ausg. 16/12. 1929.) Ku h ling .

Christian Frederik E li Busch und Waldemar Sorensen, Danemark, Berliner 
Blau. Steinkohlen-, Koksasche o. dgl. werden m it h. HCl ausgezogen u. die erhaltenen 
filtrierten Eisenchloridlsgg. m it einer h. Lsg. von Fe(CN)6K 4 gefallt. (F. P. 671 696 
yom 19/3. 1929, ausg. 16/12. 1929.) K uh ling .

National Metal and Chemical Bank Ltd., England, Titanfarbstoff. Lsgg. von 
Salzen des Ti werden in sd. W . eingetragen, in welchen ein von Ti(OH )4 yerschiedenes 
Kolloid, vorzugsweise Si(OH )4 yerteilt ist. Das gefallte Ti(OH )4 wird in filtrierbarer, 
aber doeh sehr fein verteilter Form erhalten. (F. P. 672175 vom  28/3. 1929, ausg. 
24/12. 1929.) K uh ling .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von o-Oxyazo- 
farbstoffen. Man yereinigt die Diazoverbb. yon Sulfonsauren der o-Aminophenole 
oder des l-Amino-2-naphthols mit Phenolderiw ., die in p-Stellung zur Hydroxyl- 
gruppe substituiert sind u. keine Sulfogruppe enthalten, wie p-Kresol, p-Chlorphenol, 
p-Chlor-m-kresol (CH3: OH: Cl =  1: 3: 6 ), 2,4-Dimethylphenol (asymm. m-Xylenol),
2,4,5-Trimethylphenol (Pscudocumenol), 3-Amino-4-methylphenol, 4-Acetylamino- 
phenol, p-Oxydiphenj'lmethan usw. D ie Farbstoffe Hefern sehr gleichmaBige naeh dem 
Behandeln m it Metallsalzen sehr echte Fiirbungen. D ie Farbstoffe kónnen durch 
Behandeln m it Cr- oder Cu-abgebenden Verbb. in die komplesen Metallyerbb. iiber- 
gefiihrt werden. —  Der o-Oxyazofarbstoff 4-Nitro-2-aminophenol-6-sulfonsaure—
2,4-Diviethylplie.nol farbt Wolle gelbbraun, die Farbungen gehen durch Cliromieren 
in  ein tiefes Braun iiber. Verwendet man an Stelle der 4-Nitro- 2-aminophenol- 6 -sulfon- 
saure die 6-Nitro-2-amiDophenol-4-sulfonsaure, so erhalt man einen Wolle rotbraun 
farbenden Farbstoff, durch Kachchromicren werden die Farbungen braunsehwarz. 
Der Farbstoff 4-Chlor-2-aminophenol-6-sulfonsaure— y  2,4,5-Trimethylphenol farbt 
W olle rotbraun, durch Nachbehandeln mit Chrom werden die Farbungen dunkler; 
der entsprechende Farbstoff aus diazotierter 4-Nitro-2 -aminophenol- 6-suKonsaure 
farbt Wolle rotbraun, nachchromiert braunoliy. —  Der Farbstoff 4 -Chlor-2 -amino- 
phenol-6 -sulfosiiure— y  o-Amino-p-Ia'esol farbt Wolle lebhaft braun, nachchromiert
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schwarzyiolett; der entsprechende o-Oxyazofarbstoff aus der nitrierten Diazoverb. der
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonsaure liefert nachehromiert sehwarze Farbungen. —  Der 
Farbstoff 4-Nitro-2-aminophenol-G-sulfonsaure — >- 4-Chlor-3-methylplienol liefert nach- 
-chromiert auf Wollo gelbbraune Farbungen. —  Dor Farbstoff 4-Nitro-2-aminophenol- 
6 -sulfonsaure — >- 4-Oxydiphenylmethan gibt nach dem Cbromieren braune Farbungen. 
<F. P. 671045 Tom 7/3. 1929, ausg. 7/12. 1929. D. Prior. 10/3. 1928.) Franz.

I. G.Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von komplezen 
Męlallyerbindungen von o-Oxyazofarbstoffen. Man behandelt dio durch Vereinigen 
•der Diazoverbb. von o-Aminophenolen oder o-Aminonaphtholen oder ihren D eriw . 
m it nicht sulfonierten Phenolen, dio in p-Stellung zur Hydroxylgruppe sub- 
■stituiert sind, erhśiltlichen o - Oxyazofarbstoffe m it Metalle abgebenden Verbb. 
Man erhitzt den Azofarbstoff aus 4-Nitro-2-am inophenol-6-sulfonsauro — y  
p-Kresol mit einer Pastę von Cr(0H )3 u. Ameisensaure, der Farbstoff farbt Wollo u. 
Leder in sehr lichtechten gleichmaBigen braunen Farbungen. Der Azofarbstoff aus 
der nitrierten Diazoverb. der l-Amino-2-naphthol-4-sulfonsaure u. p-Kresol gibt 
■eine Wolle yiolettbraun farbende Cr-Verb. Die Cr-Verb. des o-Oxyazofarbstoffes 
4-Nitro-2-ammophenol-6-sulfonsaure— >- p-Chlor-m-kresol farbt Leder liehtecht gelb- 
braun, dio des Farbstoffes 4-Nitro-2-aminophenoI-6-sulfosaure— >-4-Oxy-l,3-dimethyl- 
benzol farbt Wolle dunkelbraun, die des Farbstoffes 4-Nitro-2-aminoplienol-6-sulfon- 
saure— >- 5-Oxy-l,2,4-trimethylbenzol braunolive, die des Farbstoffes 4-Chlor-2-amino- 
phenol-6 -sulfonsiiure — >- 5-Oxy-l,2,4-trimethylbenzol braun, die des Farbstoffes 
4-Nitro-2-aminophenol-6-sulfonsaure— >■ p-Chlorphenol gelbbraun, die des Farbstoffes
4-Nitro-2-aminophenol-6-sulfonsaure— >-o-Amino-p-kresol (CH3 :N H 2: OH =  1 : 2 : 4 )  
blaustichigrot, dio des Farbstoffes Pikramins auro— y  p-Kresol farbt Celluloidlacke 
schwarz, Spritlacke oliye. (F. P. 671081 vom 8/3. 1929, ausg. 9/12. 1929. D . Prior. 
10/3. 1928.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Farbstoffen 
und Zwisclienprodukten aus Anthrachinonderivaten. Man behandelt D eriw . des 
■2-Methylanthrachinons, die in 1,9-Stellung einen heterocycl. Bing enthalten, mit 
Alkalien; dio eine unsubstituiertc Iminogruppe enthaltenden Prodd. kónnen alkyliert 
■oder aralkyliert werden. Man kann die Prodd. auch durch Kondensation von 1,1'- 
Dilialogenanthraflavonen mit Hydrazin oder seinen Salzen erhalten. Die Prodd. dienen 
zur Herst. yon Farbstoffen, teilweise sind sie Kiipenfarbstoffe, die Baumwolle aus 
der Kiipe in sehr cchten gelben bis roten Tónen farben. — Man erhitzt 2-Methyl- 
-pyrazolanthron mit KOH u. W. oder A. auf 130— 150° u. gieBt in W. Das Prod. ist 
wl. in hoch sd. organ. Fil., braune Nadeln aus Nitrobenzol. — 2-Methylpyrazolanthron 
■entsteht durch Kondensation von Hydrazin mit l-Halogen-2-methylanthrachinon. 
Man kann das genannte Prod. auch durch Kondensation von 1,1'-Dihalogenanthra- 

jlavon , darstellbar durch Verschmelzen von l-Halogen-2-methylanthrachinon (S. H epp, 
Ber. D tsch. chem. Ges. 46. 711) mit Alkalien, mit Hydrazin herstellen. Das Prod. 
farbt Baumwolle aus der Kiipe nur sehwach an. Durch Methylieren mit CH3OH u, 
H 2S 0 4 entsteht ein Gemisch der beiden Methylierungsprodd., die durch Krystalli- 
■sation aus Trichlorbenzol getrennt werden konnen. Das eine Methylierungsprod., 
roto Nadeln, liefert auf Baumwolle rotę Farbungen, das andere im Chlorbenzol gel. 
-bleibende Methylierungsprodd., orangerote Nadeln aus Nitrobenzol, laBt sich mit 
Hydrosulfit nur sehwer zu einer griinen Kiipe verkupen. —  Man nitriert 2-Methyl
pyrazolanthron in H 2S 0 4 u. reduziert die erhaltene Mononitroverb. zum 4 - Amino -

2-methylpyrazolanthron, das beim Verschmelzen mit All<alien einen Baumwolle nur 
schwach braun farbenden Farbstoff liefert. Durch Methylieren yon 2-Methylpyrazol- 
•anthron m it Dimethylsulfat entsteht ein N-Methyl-2-methylpyrazolanthron, F. 163° 
u. F . 217°, die durch sd. A. yoneinander getrennt werden konnen. Durch Erhitzen 
■des N-Methyl-2 -mothylpyrazolanthrons, F. 163°, mit KOH entsteht ein Farbstoff, 
kleine rote Nadeln aus Nitrobenzol, der Baumwolle aus der Kiipe rot farbt. Beim  
Erhitzen YonN-M ethyl-2-m ethylpyrazolanthron, F. 217°, mit KOH u. A. erhalt man einen 
Farbstoff, orangerote Nadeln aus Nitrobenzol. Bei Verwendung der entsprechenden 
-Athylderiw. erhalt man ahnliche Farbstoffe. Beim Erwarmen einer Mischung von  
N-Senzoyl-2-methylpyrazolanthron, F. etwa 187°, erhaltlich durch Einw. yon Benzoyl- 
-chlorid auf eine wss.-alkal.-alkoh. Lsg. des 2 -Methylp3nrazolanthrons, KOH u. A., 
■entsteht ein Prod., das nach dem SuJfonieren eińen Wolle rot farbenden Farbstoff 
Jiefert. 2-Methylthiazolanthron (s. Gatterm ann, Liebigs Ann. 393. 192) liefert beim 
Erhitzen m it KOH u. A. auf 120° einen Farbstoff, feine gelbe Nadeln aus Nitrobenzol,
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wl. in organ. Losungsinm., der Baumwolle aus der Kupo gelb farbt. 2-M elliylanthra- 
pyrim idon, erhaltlick durch. Einw. von Urethan auf l-Amino-2-methylanthracliinon 
u. ZnCl2, gibt beim Erhitzen m it KOH u. A. einen Farbstoff, der Baumwolle aus der 
Kupc violett farbt, durch Alkylieren entsteht hieraus ein Baumwolle orangerot far- 
bender Kiipenfarbstoff. (F. P . 669 706  vom 15/2. 1929, ausg. 20/11. 1929. D. Prior. 
16/2. 1928.) F b an z.

I. G. F arbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von sauren Woli- 
farbstoffen der Anthrachinonreihe. Man vereinigt einen Anthrachinonrest m it einem 
Aryl- oder Aralkylrest mittels eines Schwefelatoms durch Kondensation von einem 
Aryl- oder Aralkylmercaptan m it einer Halogenantkrachinonverb. oder durch Kon
densation von Halogenaryl oder -aralkyl m it einer Anthrachinonmereaptanverb. 
Die Farbstoffe sollen Sulfogruppen enthalten. Sie farben Wolle aus saurem Bade  
in sehr echten, gleichmaBigen, gelbstichig roten bis griinstichig blauen Tónen. Man 
yermischt eine Lsg. von l,4-Diamino-2-mercapto-3-cldoranthrachincn in A. u. NaOH  
m it Benzylchlorid, nack kurzer Zeit scheidet sich das l,4-Diamino-3-chlorantliracliinon-
2-benzylsulfid in Krystallen, F . 208°, aus; beim Erwarmen m it H 2SO,, erhalt man  
einen Farbstoff, der Wolle biauviolett farbt. Den gleichen Farbstoff erhalt man durch 
Einw. des Na-Salzes des l,4-Diamino-3-chlorantkrachincn-2-mcrcaptans auf das Na- 
Salz der Benzylcldorid-p-suljonsiiure. Durch Einw. von N a2S u. Schwefel in wss. Lsg. 
auf eine Suspension von l,4-Diam.ino-3-chloranlhrachinon-2-benzylsidfid entsteht
l,4-Diamino-3-mercaptoanthraćhinon-2-benzylsulf\d, dessen Na-Verb. in A. bei der 
Kondensation m it Benzylchlorid l,4-Diamino-2,3-anthrachinondibenzylsulfid, F . 197°, 
liefert. Durch Sulfonieren entsteht hieraus ein Wolle blau farbender Farbstoff. Das 
durch Einw. von Ka2S2 auf l,4-Diamino-2-plmioxy-3-chloranthrachinon in A. erkiilt- 
liche Na-Mercaptid kefert m it Benzylchlorid l,4-Diamino-2-plienoxyanthracldnon-
3-benzylsulfid, F . 224°, das nach dem Sulfonieren einen Wolle violett farbenden Farb
stoff gibt. Aus l-Amino-2-mercapto-4-p-tolylaminoantliradiinon  u. Benzylchlorid 
entsteht l-Amino-4-p-tolylajninoanthrachincn-2-benzylsulfid, F . 179°, das nack dem 
Sulfonieren einen Wolle grunstiehig graublau farbenden Farbstoff kefert. Yerwendet 
man an Stelle der p-Tolylaminoverb. die entsprechende Plienylaminoverb., so entsteht 
ein analoger Farbstoff. Das N a-S ak  des l-Amino-4-p-tolylaminoanthrachinon-2-mer- 
captans liefert in  W. m it dem Na-Salz der Benzylcklorid-p-sulfosaure einen Wolle 
graublau farbenden Farbstoff. Man kondensiert l-Amino-2,4-dibromanthracJiincn m it 
Cyclohexylamin, fiihrt das l-Amino-2-brom-4-cyclohexylaminoanlhrachinon durch Be- 
handeln m it Natriumpolysulfiden in das l-Amino-2-mercapto-4-cyclo1iexylaminoanlhra- 
chinon iiber, das m it Benzylchlorid das l-Amino-4-cyclolicxylaniinoanthracliinon-
2-benzylsulfid liefert, durch Sulfonieren erhalt man hieraus einen W olle blau farbenden 
Farbstoff. Durch Kochen einqr Lsg. der Na-Yerb. der l-Amino-4-bromanihracliinon-
2-sulfonsdure u. dem Na-Salz des 4-ChlorpJienylmercapłans entsteht ein Wolle blau- 
stichig rot farbender Farbstoff. Verwendet man an Stelle des Monochlormercaptans 
die aquivalente Menge 2,5-Dicldor- oder 2,3,4-Trichlorplienylmercaptan, so entstehen 
ahnkek farbende Farbstoffe. Durch Kondensation von l-Amino-4-bromanthrachinon-
2-sulfonsaure m it 4-Chlor-2,5-dimethyl-l-mercaptobenzol entstekt ein Wolle rotviolett 
farbender Farbstoff. Einen aknkck farbenden Farbstoff erhalt man durcli Kon
densation von l-Amino-4-bromanthrachinon-2-sulfonsaure m it 4-M ethyl-l-imrcapto- 
benzol, durch Sulfonieren erhalt man hieraus einen sehr leicht 1. Farbstoff. Durch 
Erwarmen der Lsg. des Na-Salzes der l-Amino-4-bromanthrachinon-2-svlfonsdure 
m it dem Na-Salz des Anlhracen-9-mercaptans entsteht ein Farbstoff, rote Krystake, 
der Wolle rotviolett farbt; Einen Wolle ebenfalls rotviolett farbenden Farbstoff 
erhalt man durch Einw. von J-Amino-4-bromanthrachinon-2-sidfonsaure m it Benzyl- 
mercapłan. Das Zn-Salz des l-Mercapto-2-amino-5-atlu>xybenzols liefert m it dem 
Na-Salz der l-Amino-4-hronwnihrachinon-2-sidfov.sdvre einen Wolle rotlickbraun 
farbenden Farbstoff. (F. P . 668 871 vom 1 /2 .1929, ausg. 7/11.1929. D . Prior. 
1/2. 1928.) F r a n z .

I. G. F arbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Herstellung von Wolle aus 
saurem, Bade farbenden Anthrachinonfarbstoffen. Man behandelt die D iazoverbb . 
von in  4-Stellung substituierten l-Aminoanthrachinon-2-sulfonsauren m it primaren 
oder sekundaren Basen, die Rk. erfolgt unter N-Entw. Is t die 4 -Stellung durch leicht 
ersetzbare Gruppen, wie Halogen, Nitrogruppe, substituiert, so kann die Base gleich- 
zeitig auch diese Stellung besetzen. D ie Rk. wird durch Zusatz von K a ta ly sa to re n , 
wie Cu oder seine Salze, begiinstigt. Man verriihrt unter Kiihlen Anilin m it der luft-
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• trockenen Diazoverb. der l-Amino-4-bromanthrachincn-2-sulfonsaure unter Zusatz 
yon Cu-Pulver u. erhitzt zur Vollendung der Rk. auf 30°; nach dem Entfernen des 
Anilins durch Zusatz von Alkali u. darauffolgende Wasserdampfdest. wird der Farb
stoff ausgesalzen; der Farbstoff farbt Wolle in neutralgrauen bis schwarzen Tonen. 
Zu einer Suspension von Cu-Acetat in Hexahydroanilin gibt man unter Kiihlen die 
lufttrockene Diazoverb. der l-Amino-4-bromanthrachinon-2-sulfonsaure, der Farb
stoff farbt Wolle aus saurem Bade in rotstichig schwarzen Tonen. Ahnliche Farb- 
stoffe erhalt man bei Anwendung von Athylamin, Butylamin usw. Verwendet man 
an Stelle des Anilins p-Toluidin u. ais Verdiinnungsmittel Bzl., so entsteht ein blau 
farbender Farbstoff. Mit p-Chloranilin erhalt man einen rotstichig schwarz farbenden 
Farbstoff. Man yerriihrt Anilin mit Cu-Pulyer u. der lufttrockenen Diazoverb. der
1-Amino-4-bromanthraehinon-2-sulfonsaurc, man erhalt einen Wolle grau bis schwarz 
farbenden Farbstoff. Den gleichen Farbstoff erhalt man aus der Diazoverb. der
l-Amino-4-anilidoanthrachinon-2-sulfonsaure, Anilin u. Cu-Pulver oder aus diazo- 
tierter l-Amino-4-bromanthrachinon-2-sulfonsaure, Anilin, CuSOj u. calc. Soda 
(F. P. 671584 Tom 16/3. 1929, ausg. 14/12. 1929. D. Prior. 17/3.1928.) Franz.

I. G. Farbenindustrie AM.-Ges., Frankfurt a. M., Oxydaticn des D ioxyds des 
Dinaphlhykns. 15 Tle. DinaphthyUndioxyd werden fein yer- 
teilt in 400 Tle. 25%ig. H 2S 0 4 eingetragen. Alsdann laBt 
man eine wss. Lsg. yon 30 Tin. Cr03 bei 40— 50° zulaufen. 
Das erhaltene Chinon des Dinaphthylendioxyds bildet naeh 
der Isolierung ein braunrotes Pulver, das in P yridin  u. in  
den gewohnlichen organ. Ldsungsmm. fast unl. ist. Aus groBen 
Mengen Anilin erhalt man geringe Mengen brauner Nadeln, 
die sich in konz. H 2S 0 4 mit blauroter Farbę lósen. Mit Natrium- 
hydrosuljit erhalt man eine gelbe Kupę, aus der man das Na- 
Salz der Leukoba.se in gelben Blattchen erhalt u. aus der 
Baumwolle hellbraun gcfarbt wird. Die Konstitutionsformel 
ist yermutlieh die nebenstehende. (F. P. 661976 vom 10/10.

1928, ausg. 1/8. 1929. D. Prior. 13/10. 1927.) • Ullrich.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung eines Oxydations- 

produkts von .6,6'-Dicldordibenzanthron. 6,6'-BicMcr-2,2'-dibenzanlhronyl (10 Tle.) 
wird in konz. H 2S 0 4 (200 Tle.) unterhalb 10° mit konz. H 2SO., (150 Tle.) u. Braunstein 
(30 Tle.) oxydiert. Das Oxydationsprod. ist ein rotbrauner Korper, der in W. u. verd. 
Alkalien unl. ist, sich in konz. H 2S 0 4 mit rotbrauner Farbo lost u. mit alkal. Hydro- 
suljitlsg. eine griinblaue Kupę gibt. (Scliwz. P. 121810 yom 17/6. 1926, ausg. 1/8.
1927.) Ullrich.

I. G. Farbenindustrie Akt. Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von braunen 
Kupenfarb stoff en der Benzanthronreihe. Man kondensiert Halogensubstitutionsprodd. 
der Benzanthronreihe mit 1 -Aminoanthrachinon 2-aldehyd, vorteilhaft in Ggw. von  
organ. Verdunnungsmitteln unter Zusatz yon saurebildenden Mitteln u. eines Kata- 
lysators. An Stelle des Aldehyds kann man auch die Azomethine oder das 1-Amino- 
anthrachinon- l,2-isoxazol yerwenden. Die Farbstoffe farben Baum wolle aus der 
Kiipe in echtcn braunen Tonen. Man erhitzt eine Miscliung von Bz. 1-Brombenz- 
anthron u. l-Aminoanthrachinon-2-aldehyd m itK 2C03, CuCl u. Nitrobenzol zum Sieden. 
Der abfiltrierte u. erforderMchenfalls durch Umlosen aus H 2S 0 4 gereinigte Kiipen- 
farbstoff farbt Baumwolle echt braun. Ahnliche Farbstoffe erhalt man, wenn man 
vom 2- oder 6-Cldorbenzanthron ausgeht, oder wenn man an Stelle des 1-Aminoanthra
chinon- 2-aldehyds das l-Aminoanthrachinon-2-aldehydanil oder das Anthrachinon-
l,2-isoxazol yerwendet. Beim Erhitzen einer Mischung aus Bz. 1-G-Dibrombenzanthron 
u. l-Aminoanthrachinon-2-aldehyd, K 2C03, Cu-Acetat in Nitrobenzol, entsteht ein 
Baumwolle sehr echt gelbbraun farbender Farbstoff. Ahnliche Farbstoffe erhalt man 
bei Verwendung yon Bz. l-BroM'6-cldorbenzanthron. Bz. l~Brom-6-nitrobenzanthron, 
F. 296°, erhaltlicli durch Nitrieren von Bz. 1 -Brombenzanthron in Nitrobenzol, liefert 
einen tiefbraun farbenden Kiipenfarbstoff; man kann den Farbstoff yorteilhaft durch 
Umkupen reinigen, wobei die Nitrogruppe zur Aminogruppe reduziert wird. An 
Stelle des Bz. l-Brom -6-nitrobenzanthrons kann man das Bz. l-Brom-6-lenzolsulf- 
aminobenzantliron yerwenden. Thbrom-2,2 -dibenzanthronyl, erhaltlich durch Bro- 
mieren yon 2 ,2 '-Dibenzanthronyl in HC1S03, gibt beim Erwarmen mit 1-Amino- 
anthrachinon-2-aldehyd, K 2CO3, Cu-Acetat in Nitrobenzol einen Baumwolle  ̂braun 
farbenden Kiipenfarbstoff; yerwendet man an Stelle des l-Aminoanthrachinon-2-
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aldehyd8 die aquivalente Menge Anthrachinon-l,2-isoxazol, so entsteht ein braunoliv 
farbender Kiipenfarbstoff. Erhitzt man Dibrom-Bz. 1, Bz. 1 '-dibenzanthronyl, er- 
haltlieh durch Eintragen von Bz. 1, Bz. 1'-Dibenzanthronyl in  iiberschussiges Brom, 
m it l-Aminoantlirachinon-2-aldehyd, Na-Acetat, CuCl, in  Nitrobenzol, so entsteht 
ein Baumwollo braunoliv farbender Kupenfarbstoff. Kondensiert man in der gleichen 
Weise Dibrom-Bz. 1, Bz. 1'-dibenzanthronyl m it l-Aminoanthrachinon-2-aldehydanil in 
Ggw. von K 2C 03, CuCl in Nitrobenzol, so erhalt man nach dem Umfallen aus H 2S 0 4 
einen briiunlichgrau farbenden Farbstoff. E in gelbbraun farbender Kupenfarbstoff 
entsteht durch Erwarmen von Dibromdibenzanthronylsulfid, erhaltlich durch Einw. 
von K-Xanthogenat auf 6 -Bz. 1-Dibrombenzanthron, m it 1 -Aminoanthrachinon-
2-aldehyd. (F. P. 664797 vom 28/11. 1928, ausg. 7/9. 1929. D . Priorr. 30/11. 1927 
u. 3 /3 .1928.) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kupen- 
jarbstoffen. Man behandelt die Halogensubstitutionsprodd. des Pyranthrons mit 
schwefelnden Mitteln, vorzugsweise in Ggw. von Verdiinnungsmitteln. Man erhalt 
Baumwolle aus der Kiipe in braungelben bis braunroten Tonen farbende Farbstoffe. 
Beim Kochen von Brompyranthron m it K-Xanthogenat in  Amylalkohol entsteht ein 
Baumwolle braungelb farbender Kupenfarbstoff. Bei Anwendung von Benzylalkohol 
u. gróBerer Mengen des K-Xanthogenats entsteht ein etwas rotstichiger farbender 
Kupenfarbstoff. Erhitzt man Brompyranthron in A. mit Schwefelnatrium u. Schwefel, 
so entsteht ein braungelb farbender Kupenfarbstoff. Dibrompyranthron liefert beim 
Erhitzen m it K-Xanthogenat im Amylalkohol einen Baumwolle braunrot farbenden 
Kupenfarbstoff. Ahnliche Farbstoffe erhalt man aus Tetrabrom- oder Monochlor- 
pyranthron. (F. P. 664645 vom  27/11. 1928, ausg. 5 /9 .1929 . D . Prior. 26/5.
1928.) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: W alter Mieg, 
Opladen, und Paul Tust, Leverkusen), Darstellung von Kiipenfarbstoff en der Anihra- 
chinonreihe, darin bestehend, daB man die Kondensationsprodd., welche aus 1-Acet- 
aminonitroanthrachmonen durch Einw. von Saurechloriden entstehen, mit Red.- 
m itteln in die Aminoverbb. iiberfuhrt u. diese m it acidylierenden Mitteln behandelt.
—  D ie Farbstoffe liefem  bśiuch- u. clilorechte Farbungen. Man behandelt 1-Acet- 
'amino-4-nitroanthrachinon in Nitrobenzol bei 50— 60° m it PC15, hierbei steigt die 
Temp. auf 70— 80°, wobei sich das salzsaure Salz in gelben Krystallen abscheidet, 
beim Auswaschen m it A. oder W . zerfallt das Salz, es bleibt die rote feinkrystallin. 
Basa zuriick. Bei der Red. m it Schwefelnatrium entsteht eine Diaminoverb.; die 
hieraus gewonnene Monobenzoylverb., graue langgestreckte Prismen aus Nitrobenzol, 
farbt Baumwolle aus der Kiipe echt grau. D ie Dibenzoylverb., dunkle Prismen, farbt 
Baumwolle grauviolett. Das in analoger Weise aus l-Acetamino-5-nitroanthrachinon 
bergestellte Kondensationsprod. liefert eine Dibenzoylverb., rotbraune feine Nadelchen, 
die Baumwolle orangerot farbt. (D .R .P . 485730 KI. 22b vom 18/6. 1926, ausg. 
6/11. 1929.) F ranz.

Kammei Kawasaki, Tokio, Asphalt-Streichfarben. Petroleumasphalt wird m it
1—-30/0 Dammarharz auf 150— 250° erhitzt u. geschmolzen. Danach ward unter Um- 
riihren Bzl. zugegeben. Man erhalt eine saure- u. alkalibestandige Metallstreichfarbe, 
die gleich dem hochwertigen „Gilsonit“-Streichmittel schnell trocknet, fest u. glanzend 
an der Flachę haftet. (Japan. P. 79 837 vom  8/5.1928, ausg. 20/2.1929.) Im. u. E ng .

X I. H arze; Lacke; Firnis.
J. A. Kenny, Paracumaronharz, seine Anwendung und Vorteile. Vf. bespricht 

die Herst. u. Eigg. von Paracumaronharzen (Polymerisationsprod. aus Cumaron u. 
Inden) u. dereń Verarbeitung m it Holzól zu Lacken, sowie die Eigg. der -Paracumaron- 
harzlacke u. ihre techn. Verwertung. (Paint, Oilchem . Rcv. 89. Nr. 2 .12— 15. 9/1.) S ieb .

J. S .L ong, Mechanismus der Filmbildung trocknender Ole. Vortrag, in dem Vf. 
unter Beriicksiehtigung seiner eigenen Arbeiten u. Auffassungen den modernen Stand 
der Ansichten u. Theorien iiber die chem. u. physikal. Vorgange der Filmbldg. 
trocknender Ole zusammenfaBt. (Paint, Oil chem. Rev. 89. Nr. 1. 8 . 18— 19. 29; Amer. 
Paint Journ. 14. 60— 76. 2/1. Archer-Daniels-Midland Co.) Siebert .

R . H. K ienle und L. V. Adams, Mechanismus des Brennprozesses bei ÓUacken. 
TJm Einblick in  die Yorgiingo beim „Brennen“ der Ollacke (Trocknen bei erhohter
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Temp.) zu erhalten, untersuchen Vff. einen geeigneten Brennlack auf dessen Trocknungs- 
yerlauf in  einem besonderen Bronnofen aus Pyrexglas, dessen Innentemp. gemessen 
werden kann u. durch den in gleichmaBigem Strome Luft, 0 2, N „ H , hindurchgefuhrt 
u. dessen isolierte Brennkammer evakuiert werden kann. Da dio Farbiinderung des 
Lackfilms yon der Brenndauer u. der Temp. abhangt, wurde hierauf beruhend mlttels 
einer Reiho yon Standards eine colorimetr. Methode zur Messung u. zum Yergleich 
des Brenngrades ausgearbeitet. Beim BrcnnprozeB sind Oxydations- oder Polymeri- 
sationsyorgange oder beide gleichzeitig wirksam. Der PolymerisationsprozeB scheint 
lediglich yon der Temp. abzuhangen u. yerlauft langsamcr ais der OxydationsprozeB. 
Der Brennverlauf ist unabhangig yon der Gasatmospharc, er bietet das gleiche Bild  
im  H2-Strome wie im Vakuum, yorausgesetzt, daB kein 0 2 zugegen ist u. daB die sich  
entwickelnden Diimpfe entfernt werden. Bei Ggw. yon 0 2 steigt dio Brcnnintensitat 
bei jeder Temp. m it steigender 0 2-Konz. Der BrennprozeB kann ais allgemeine chem. 
Gleiehung formuliert u. auf dieser Basis untersucht werden. Der Bronngrad wird nach 
der Farbiinderung colorimetr. gemessen. Unter Verwendung dieses Kritcriums konnten 
Vff. ermitteln, daB sich der Logarithmus der Zeit, die bis zur Erreichung eines be- 
stimm ten Brenngrades erforderlich ist, umgekehrt proportional der absol. Temp. 
yerandert, bei der das Brennen stattfindet. (Ind. engin. Chem. 2 1 .1279— 82. Dez. 1929. 
Schenectady, Generał Electric Co.) Siebert.

Joseph Couplet und Georges Poupart, Briissel, Verfahren und Vorrichtung zum  
Iłeinigen von Kopalen und anderen Gummiarten oder fossilen Harzen, 1. dad gek., daB 
man die Gummiklumpen der Einw. yon umlaufenden Metallbursten unterwirft, durch 
welche sie von ihrer Gangart befreit werden. — 2. dad. gek., daB die Gummiklumpen 
zwischen nach entgegengesetzten Richtungen umlaufenden Bursten behandelt werden.—
з. Vorr. zur Ausiibung de3 Verf., bestehend aus einer auf der Innenseite mit Metall
bursten yersehenen, in umlaufende Bewegung yersetzbaren Trommel, in welcher eine 
nach entgegengesetzter Richtung drehbare Metallburste angeordnet ist, welche auf 
einer der Trommel ais Achse dienenden Welle angeordnet ist. (D. R. P. 484916  
KI. 22 h yom 4/7. 1928, ausg. 24/10. 1929.) T h i e l .

W alter Dux, Hannoyer, Herstellung von Ersatzprodukten des Schellacks. 
A liphat. oder hydroaromat. Oxyfettsauren werden mit den Additionsprodd., die durch 
Addition yon Cl an Harzsauren oder ungesatt. Fetlsauren erhalten werden, zweck
maBig in Ggw. yon Katalysatoren, kondensiert. Die so erhaltenen Stoffe konnen 
noch mit Wachsen, natiirlichen oder kunstlichen Harzen, Celluloseeslem u. dgl. yer- 
bunden werden. Z. B. werden 50 Teile Trioxystearins&ure in Ggw. yon 1 Teil A1C13 
m it 100 Teilen chlorierter Abietinsaure (erhalten ans 100 Teilen Kolophonium u. 
25 Teilen Cl) bis zum Aufhftren der HCl-Entw. erhitzt. Das Rk.-Prod. ist ein leicht 
gefarbtes Harz mit Schellack ahnlichen Eigg. Ahnliche Prodd. erhalt man aus chlo
rierter Leinolsaure, Oxycyclohexancarbonsaure u. Manilakopal. (E. P. 300 956 yom  
19/10. 1928, Auszug yeroff. 16/1. 1929. D. Prior. 21/11. 1927.) U llrich.

Canadian Electro Products Co., Ltd., ubert. von: Howard W. Matheson und 
Frederick W. Skirrow, Canada, Herstellung ton Vinylesterharzen. Stoffe m it einer 
Athylenbindung, wie z. B. Yinylester, u. gesiitt. aliphat. Aldehyde werden, zweckmaBig 
in  Ggw. yon O, zur Rk. gebracht. — Z. B. wird 7 10 eines Teiles yon Acetaldehyd zu 
100 Vol.-Tln. Yinylacetat gegeben u. in einer Bombc etwa 16 Stdn. auf 100° erhitzt. 
Man erhalt 66  Teile eines Prod., das jn  der Kalte hart, aber yon ziiher u. gummiartiger 
Beschaffenheit in  der Warme ist. Ahnliche Stoffe erhalt man aus HCHO u. Vinyl- 
form iat oder aus Vinylbutyrat u. aus Yinylester yon hoherem Mol.-Gew. (A. P. 1 /25 362 
yom 15/8. 1927, ausg. 20/8. 1929.) j  Ullrich.

F. Schmidt Troisdorf b. Koln, Synthetische Harze. PUnolaldehydkondensahons- 
produicte, die in der Hitze fl. sind, werden mit geringen Mengen Saure oder sauer 
reagierender Stoffe in Ggw. yon mehrtcertigen Alkcholen, wie Glykol, Glycerin, Sorbit, 
dereń E stem  (Diacetin u. Glycerinmonopropionat), bei denen eine oder mehrere Hydroxyl- 
gruppen frei sind, AtheralJcoholen des Glycerins, Sorbits u. der Glucose, Athyluretłuin
и. A cetanilid  gehartet. Z. B. werden Glycerin, gel. in Aceton, u. Glycerinmonopropionat
einem solchen Kondensationsprod. zugesetzt. (E. P- 316858 yom 4/1— 19-8, Auszug 
yeroff. 25/9. 1929. Prior. 3/8. 1928.) „ w ? 0-

Fritz Pollak, ubert. yon: Kurt RiPPer, Wen
(A. P. 1 6 8 7 3 1 2  yom 20/3. 1924, ausg. 9/10. 1928. Oe. Prior. 31/3. 1923. —  G. 1925.
n . 786 [Oe. P . 99415].) U llr ic h .
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Clayton A nilinę Co., Ltd. und R. Robinson, England, Acetaldehyd-a.-naphthyl- 
aminkondensationsprodukt. 1 Mol. a-Naphthylamin  wird zweekmiiBig in Ggw. eines 
indifferenten Losungsm. m it 2 Moll. CH3CHO kondensiert. 1 Teil des so erhaltenen 
Kondensationsprod. wird zu einem Gemenge, bestehend aus 100 Tin. Gummi, 5 Tin. 
ZnO, 4 Tin. S, 1 Teil Diphenylguanidin  u. 35 Tin. Chinaerde gegcben, u. das Ganze 
unter Druck u. H itze gepreBt. (E. P. 316761 vom  20/7. 1928, Auszug veróff. 25/9.
1929.) U llrich.

Kunstharzfabrik Dr. Fritz Pollalr Ges. m. b. H ., Wien, und Oskar NeuB, 
Berlin-Charlottenburg, Yerfahren zur Herstellung von kunstlichen Massen  durch Kon- 
densation von Harnstoff u. CII20 , dad. gek., daB man die in bekannter Weise durch 
Erhitzen der Komponenten m it oder ohne Kondensationsmittel erhaltenen Konden- 
sationsprodd. nach gegebenenfalls vorgangigcr Zerkleinerung trocknet u. das getrock- 
nete Gut h. verprcQt. —  Z. B. erhitzt man 200 g CO(NH2)2 m it 800 ccm 30°/oig. CH20  
unter Zusatz von 4 ccm H 2SO.t, bis das entstandene Harz im k. Zustand fest ist, mahlt 
dieses u. yerpreBt das Pulver bei 100° u. dariiber. (D. R. P. 484 972 KI. 39b yom  
18/8. 1922, ausg. 21/10. 1929.) Sarre .

Bakelite Corp., New York, iibert. yon: Lawrence V. Redman, Caldwell, V. St. A., 
Formbare Kunstlmrzmassen. Man yermischt innig 100 Teile Harnstoff, 100 Teile Casein, 
100 Teile Paraformaldehyd, 50 Teile W., 40 Teile Alhylenglykol u. 13 Teile wss. N H S 
u. walzt das Gemisch auf geheizte Walzen, wobei Harzbldg. eintritt. Das Prod. ist gut 
preBbar. Fiillstoffe konnen zugesetzt, fem er Glykol durch andere Weichmachungs- 
mittel, wie Dibutylplithalat usw. ersetzt werden. (A. P. 1 7 3 2 5 3 3  yom 9/11. 1926, 
ausg. 22/10. 1929.) Sar r e .

Carleton E llis, Montclair, New Jersey, V. St. A ., Herstellung von wasserhsllen 
sirupósen Stoffen durch Einw. yon HCHO auf Aceton  in  Ggw. yon Trinatriumphosphat. 
An Stelle von Aceton u. HCHO konnen andere niedere aliphat.Ketone, w ie M ethylathyl- 
keton, Cyclohexanon u. andere niedere aliphat. Aldehyde, w ie Paraformaldehyd treten 
u. an Stelle von Trinatriumphosphat konnen andere schwach alkal. rcagierende Stoffe 
yerwendet w'erden. —  Z. B. werden 500 g 37°/0ig. HCHO (== 185 g) m it 1500 g Aceton  
u. 25 g K 2COs auf 30— 40° erhitzt, neutralisiert u. im Vakuum eingedampft. Der Ruck- 
stand. 460 g, wird im Vakuum dest. Aus dem D estillat werden 283 g eines in  W ., A ., 
CH3OH u .  Glycerin 11. hellgelben Ols isoliert (D . 20 1,134). LaBt man auf das so gewonnene 
sirupose Prod. alkoli. A lkali oder gasfórmiges N H , einwirken, so erhalt man Harze. 
(A. P. 17 1 6  542 yom 27/3. 1922, ausg. 11/7. 1929.) U llrich.

Le Bois Bakelise und La Bakelite, Frankreicli, Formkorper aus m it Kunstliarz 
getrdnktem Holzmehl. Mit Kunstharz, z. B. Phenolharz, getriinkte Sagespane, u. zwar 
solche, die bei der mechan. Bearbeitung von Formkórpern aus Sagespanen u. K unst
harz abfallen, werden zu einem 'Pulver zerkleinert u. gegebenenfalls nach Zusatz yon  
weiterem Kunstharz u. Farbstoffen h. yerpreflt. (F. P. 665 398 vom 7/12. 1928, 
ausg. 18/9. 1929.) . Sarre.

Mathieu van Roggen und Jean D ouzal de G ram i Ile, Belgien, Kunstholz- 
schichten zur Oberflachenverzierung. Man bringt auf einen porosen Trager, z. B . auf 
eine Celluloseiotic, ein Bindemittel u. ein absorbierendes Pulyer oder ein Gemisch 
solcher Stoffe, z. B. ein Gemisch yon fl. Kunstharz oder einer Kunstłuirzhg. m it Holz
mehl, auf u. hartet die Schicht. Nachdem man der Schicht, z. B. durch Pressen, das 
Aussehen yon Holz gegeben hat, iiberzieht man sie m it einem Lack, der, falls Kunst- 
7wrzlsg. yerwendet worden ist, ebenfalls gehiirtet wird. (F. P. 665 352 yom  22/3. 
1928, ausg. 18/9.1929.) Sarre .

Robert Arnot, London, Vcrfahren zur Herstellung von lwclujlanzendcn t)bcrziigen. 
(D. R. P. 490 530 KI. 75 c vom 7/4. 1927, ausg. 30/1. 1930. —  C. 1928. II. 292 [E. P. 
288 303].) Engeroff.

H. Ender, Domzale, LeinSlfim is. Leinól wird rasch auf eine Temp. von ca. 300° 
erwarmt u. solange auf dieser Temp., unter Einleiten von Luft oder 0 2, erhalten, bis 
eine abgekiiklte Probe in h. Leinol ais Gel 1. ist oder nach nochmaligem Erhitzen auf 
250— 300° sich in li. Leinol ohne Zers. lóst. D ie Polymcrisation kann man mittels 
Katalysatoren (Oxyde des Pb, Co, Mn) bcschleunigen. Nach durchgefiihrter Polymeri- 
sierung mischt man die gummiartigen Prodd. m it unbehandeltem Leinol oder ahnlichen, 
trocknenden Olen oder Fim issen. Nach entsprechender Kiihlung erfolgt nocli die 
Zugabe yon Siccatiyen u. Verdunnungsmitteln. (U ng. P. 97053 vom 26/4. 1928, 
ausg. 16/9. 1929. Oe. Prior. 12/12. 1927.) G. K o n ig .
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Jruss.] W. A. Krastjelcwski, Kolophonium- und Tcrpentinólgehalt in den Stamnmbfallen
yon Pinus silvestris der Japanskaja Datscba. Kasanj: Tatpoligraph 1929 (15 S )

Main, Enduits cellulosiąues. Paris: Gauthier-Yillars ct Cie. 1930. (216 S.) Br. 25 fr.

XII. Kautschuk; Guttapereha; Balata.
Edison Botanic Research Co., iibert. von: Thomas A. Edison, New Jersey, 

•Gewinnung von Kautsclmk aus Strauchem, wie Guayule. Die zerąuetschten und zer- 
schnittenen Pflanzenteile werden in W. geweicht und in mit W. gefiillten Kugel- 
miihlen gemahlen, bis Rindo u. Mark von den Holzteilen abgeweichtsind. Beim Fil- 
■trieren durch passende Siebe bleiben die Holzteile zuriick. Rinden- u. Markpulpe 
werden nochmals in Kugelmiihlen weiter zerkleinert u. naeh dem Absitzen in Tanks 
•dio an der W.-Oberflśiche sohwimmenden Kautschukteilchen abgeschliimmt. Das 
Verf. eignet sich besonders auch fiir Pflanzen mit einem Kautschukgeh. yon 2% u. 
weniger. (A. P. 1740 079 vom 30/11. 1927, ausg. 17/12. 1929.) Panków .

Anodę Rubber Co. Ltd., Guernsey, Herstellung von Gegenstanden aus Kautschuk- 
milch. Nachtrag zu E. P. 297 780; C. 1929. I. 1055. Die Festigkeit, Weichheit oder 
Hartę yon Kautschukiiberziigen naeh dem Tauchverfahren kann ebenfalls durch 
geeignete Koagulierverff. becinfluCt werden. Der Oberzug kann naeh dcm Tauchen 
m it h. W., feucht-er w. Luft, sauren Dampfen oder Lsgg. mit koagulierenden Ionen 
behandelt werden. Diese auBere Koagulation kann durch yon der Oberflache der 
Tauchform wirkendc koagulierende Mittel unterstiitzt werden. (Aust. P. 12400/1928  
vom  20/8. 1928, ausg. 19/3. 1929. E. Prior. 26/3. 1927.) Panków .

Alexander W illiam Morton, Balaclaya, Australien, Wiedenerarbeitung von AU- 
kautschuk. Altkautschuk wird fein gemahlen u. mit einer geringen Menge S gemischt. 
Man behandelt darauf mit etwa 5% eines Gemisehes von Bzn., CS2 u. CC14 einige Stdn. 
U nter Zusatz yon Weichmachungsmitteln, Beschleunigem u. Alterungsschutzmitteln 
wird yulkanisiert. (Aust. P. 13 597/1928 vom 31/5. 1928, ausg. 26/6. 1929.) Panków .

Pierre Just A lix, Frankreich, Herstellung von Hartgummi. Ein Gemenge yon 
Kautschuk, S u. geeigneten Earbstoffen wird vulkanisiert. — Ais Farbstoffe kommen 
in  Anwendung bas. Farbstoffe, insbesondere Salze des Cadmiums, wie z. B. Cadmium- 
selenite oder Cadmiumschv:ejelselenverbb. Der so hergestellte Hartgummi ist rosafarben 
bis rot u. wird in der Zahnlieilkunde yerwendet. (F. P. 659 889 vom 23/12. 1927, 
•ausg. 4/8. 1929.) Ullrich.

Syndicat Franco-Neerlandais, Paris, Kaltregenerierung von Kautschuk, namentlich 
<ius alten pneumatischen Reifen. (Poln. P .9 8 4 0  vom 24/3. 1927, ausg. 6/5. 1929.
F . Prior. 8/4. 1926. — C. 1927. II. 646 [E. P. 269127].) Schónfeld.

Katherine Bride Georgina Edmondstone und Donald Chauvel, Brisbane, 
Australien, Kunstlićher Kautschuk. Man kocht Kaktus- oder andere wachsahnliche 
Pflanzen, gegebenenfalls mit Blśittern yom Affenbrotbaum, bis man die gallertartige 
Substanz auspressen kann. Naeh Zugabe von CH3C02H laĆt man einige Stdn. stehen 
u. erhitzt unter Zusatz von S, bis eine kautsehukartige Substanz entsteht. (Aust. P. 
10 433/1927 yom 16/11. 1927, ausg. 19/2. 1929.) Panków .

John Schwab jr., Winnipeg, Canada, Schlauchdichtungsmittel. Man vermischt 
30 Teile einer Vulkanisationsmischung u. 30 Teile yulkanisierten, geschmolzenen 
Kautschuk mit 40 Teilen Honig, erhitzt das Gemisch auf ca. 260° F., lafit es abkuhlen u. 
fiillt es in bekannter Weise in den Schlauch. (A. P. 1 715 213 vom 14/1. 1925, ausg. 
28/5. 1929.) Sarre.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Dean A. Pack, Die Saatproduktion vonZucke.rriiben. Die Lagerungs-Feuchtigkeits- 

bedingungen der Mutterriiben zur Saatproduktion sind von fundamentaler Wichtigkeit. 
Ais optimalc Feuchtigkeitsbedingung fiir die Lagerung yon Futteriiben zur Saat
produktion gilt eine solehe, unter der die Riiben ihr Gewicht behalten, oder eine ganz 
langsame Zunahme daran erfahren. Das wriirde ein feuchtigkeitshaltendes^ Materiał 
sein, das eine Oberflachenspannung m it 8 at osmot. Druck hat. Die Optimaltemp. 
der Lagerung yon M u tterriib en  zur Saatproduktion łiegt be i ̂ ca. 4,4°. Die konstantę 
Lagerungstemp. von 4,4° fiir Mutterriiben scheint fiir die Saatproduktion giinstiger 
zu sein ais die gewóhnliche Saisontemp. in Silos von Salt Lake City (Utah) zwischen 
1 u. 10°. (Facts about Sugar 25- 37—39. 11/1.) Friese .

t
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— , Das Oxfordverfahren zur Zuckererzeugung aus der Zuckerrube. Besehreibung 
der nach dem de VECCHis-Verf. (Verarbeitung yon Trockenriiben) ausgebauten Anlago 
an  Hand yon Zeichnungen u. Lichtbildern; 1928/29 wurden 14 000 t  Riiben getrocknet 
bei einem Kohleyerbrauch yon im Mittel 8,4% des Riibengewichtes. (Ind. Chemist 
chem. Manufacturer 5. 418— 21. Okt. 1929.) Groszfeld.

R. Mestre, K atalyse bei der Zuckerfabrikalion. Erórtcrung der durch Enzyme 
bcwirktcn Zufarbung der Riibensafte. AbhilfsmaBnahmen. (Buli. Assoc. Chimistes. 
Sucr. D ist. 46. 485— 88. N oy. 1929.) Kolbach.

G. Bredemann und O. Nerling, Methode. zur quantitativen Bestimmung der Zu- 
sammenselzung der Kartoffelstarke nach Komgrofie. Besehreibung einer Methode, die- 
eine gewichtsanteilmaBige Analyse der KorngróBen in der Starkę ermoglieht auf Grund 
der folgenden expcrimentellen u. rechner. Grundlagen: D ie in  der Kartoffelstarke vor- 
łiandenen KorngróBen wurden in  9 móglichst eng begrenzte GróBengruppen zerlegt,. 
darauf durch Messung die mittlere KorngroBe fiir jede dieser Gruppen festgestełlt u . 
dann fiir jedes der GróBensortimente durch Zahlung die sogen. Stiieknormalzahl er- 
m ittelt, die angibt, wieyiel Stiick Starkekórner in  1 g Starkę der yerschiedenen GróBon- 
gruppen yorhanden sind. Mit diesen Zahlen ist auch das mittlere Korngewicht, die- 
sogen. Gewichtsnormalzahl jeder Gruppe gefunden. An Hand dieser fiir dio Sortimente 
experimentell gefundenenW erte wurden dieselben Normalzahlen fiir samtliche in  Frago- 
kommenden KorngróBen yon 2— 100 Mm mittleren Durchmcssers berechnet. Yon- 
diesen Zahlen ausgehend, is t der theoret.-rechner. Gang der Methode zur Best. der  
Gewichtsanteile der yerschiedenen KorngróBengruppen aus der Zus. einer Kartoffel
starke hergeleitet. Einzelheiten iiber die prakt. Ausfiihrung der Methode u.'Tabellen  
vgl. Original. (Chem.-Ztg. 54. 87— 88. 29/1. Hamburg, U niv., Inst. f. angow. 
Botanik.) ' SlEBERT.

XV. Garungsgewerbe.
O. E. May, H. T. Herrick, A. J. Moyer und R. Hellbaeh, Halbtechnische D ar-  

stellung von Gluconsaure durch Gdrung. In halb fabrikmiiBigen Ansatzen wird auf 
20°/oig. Glucosenahrlsg. m ittels Penicillium luteum purpurogenum Gluconsawre dar- 
gestellt. Kultiyierung in Aluminiumpfannen 1 1  Tage bei 25°. Dann wird m it Kreide 
oder Kalkmileh neutralisiert u. bis zur Krystallisation eingedampft. E s werden 50' 
bis 57°/0 der Theorie gluconsaures Ca erhalten. (Ind. engin. Chem. 21. 1198— 1203. 
Dez. 1929. Washington [D. C.]. Bur. of Chem.) MlCHAEL.

R. Otto und A. Halter, Uber die Bestimmung des Rohfettgehaltes in  Hefen. D ie 
iib liche Fettbest. d u rc h  E straktion im S0XHLETschcn App. yersagt bei p ro te in re ic h c n  
Stoffen. D ie anderen in  d er . Literatur bcschriebencn Verff. zur Fettbest. in Hefen  
sind umstandlich u. zeitraubend.\ D ie Yff. haben zu diesem Zweck das folgende einfacho 
Verf. ausgearbeitet. Dio Hefe wird bei 100— 105° getrocknet, zerrieben u. gesiobt, 
dann m it rauchender HC1 in eine fl. M. iibergefiihrt, der darauf Sohnitzel yon auf- 
geschlammtem Zellstoff zugefiigt werden. Nach dem Yerd. wird die Fl. filtriert, das 
Filter nach grundlichem Auswaschen getrocknet u. durch Extraktion dic erhaltenon 
Fettsauren im Soxhlot bestimmt. (Chem.-Ztg. 54. 98— 99. 1/2. 1930. Barmen.) Ju .

Commercial Solvents Corp., ubert. y o n : W illiam  J. Edmonds, Terre Haute, 
Indiana, V. St. A., Herstellung von B utylalkdiol und Aceton durch Garung. (A. P- 
1 7 4 0 1 6 2  v om  3 /4 .1 9 2 6 , ausg. 17/12. 1929. —  C. 1 9 2 8 .1. 2469 [E. P . 268 749].) U l l r .

Commercial Solvents Corp., iibert. von: W illiam  J. Edmonds, Terre Haute, 
Indiana, V. St. A., Garapparat. An Hand einer Zeichnung ist eine Apparatur be
schrieben, die zur Ausiibung des Verf. des A. P. 1 740 162 (ygl. yorst. Referat) geeignet 
ist. (A. P. 1 7 4 0 1 6 3  yom 3/4. 1926, ausg. 17/12. 1929.) Ullrich.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von hóheren 
Alkoholen, Aceton u. dgl. durch Vergarung einer Zuckerlósung, die durch Einw. von  
Saure auf Torf erhalten wird, m it Hilfe von Bakterien der Amylohactergruppe. —  
Z. B. werden l 1/ ,  Tonnen Torf m it etwa 90% W.-Geh. auf 130— 135° m it 6  kg Roh- 
phosphat u. 12 kg konz. H ,SO j erhitzt. Dio erhaltene Zuokerlsg. wird durch Aus- 
pressen gewonnen, neutralisiert, filtriert u. das Filtrat auf 1 cbm aufgefiillt. Als- 
darrn gibt man 0,5 kg Diammoniumphosphat u. eine reine Kultur des Bacillus butylicus- 
zu u. yergart. Man erhalt durch Dest. 4 kg einer Mischung, bestehend aus 6 8°/» 
Butanol, 16% Isopropylalkohol u. 16% Aceton. (E. P. 322 029 yom 19/9. 1928, ausg. 
19/12.1929.) Ullrich.
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Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Dcutschland, Butylalkohol und Aceton 
durch Garung. Ais Garungserreger werden Bakterien der „Butylobactcrgruppe“ Yer
wendet. Dio Bakterien haben einen Durchmesser von Vi—V3 !>■ u. eine Lange von  
tct" i i.-!? r̂e ên gewohnlich nicht in Ketten, sondern in Paaren, die einen stumpfen 
Winkel bilden, auf. Besonders unterscheiden sie sich durch die Gramfarbung Dio 
Sporenbldg. ^beginnt bereits nach 24 Stdn., die Sporen sind zylindr., ungefahr 1  /z 
lang u. V2 “/3 fJ- breit. Der Butylóbacter hat eine besonders fermentative Wrkg. in 
hochkonz. Maischen. Die Gewinnung des Butylóbacter erfolgt zweckmaBig nach 
der Methode von Bakonyi. Vier Arten des Butylóbacter sind bis jetzt bekannt: 
Butylóbacter zeae, Bakonyi, geziichtet auf ungar. M ais (1924), Butylóbacter betae, 
Bakonyi (auf Runkelruben), Butylóbacter sinense, Bakonyi (auf Jaffaorangen), Butylo- 
bacier solani, Bakonyi (auf Karloffeln). Bei Verwendung des Butylóbacter erhalt 
man aus 10 000 kg M ais 2500—2700 kg B utylalkoM  u. Aceton. (F. P. 669 650 vom
15/2. 1929, ausg. 19/11.1929. D. Prior. 22/10. 1928.) Ullrich.

Vereinigte Chemische Werke A.-G., Berlin-Charlottenburg, Olycerin ausZucker, 
dad. gek., daB man Hefearten auf Zuekerlsgg. bei Ggw. von Verbb. des N i einwirken 
laBt. —  Aus 100 g Zucker erhalt man in  Ggw. von 1000 ccm W., 0,5 g Natriumphosphat,
1 g MgSO., u._l g (N H ,)2SO, ais Nahrsalze fur dio Hefe u. 2 g frisch gefalltem Nickel- 
hydrozydul 35 ccm A. u. 15 g reines Glycerin. (D. R. P. 486 699 KI. 12o vom 14/2. 
1926, ausg. 27/11. 1929.) Ullrich.

Vereinigte Chemische Werke A. G., Berlin-Charlottenburg, Beseitigung des 
dem durch Garung erhaltenen Glycerin anhaftenden unangenehmen Geruchs. (D. R. P- 
488104  KI. 12 o vom 12/10. 1926, ausg. 20/12. 1929. — C. 1928. II. 2604 [F. P. 
642 083].) ______________ Ullrich.

[rUSS.] USSR., Hauptamt fur Mafie und Gewichte, Tabellen fur metallisclie Alkoholometer, 
zusammengestellt fur +15° nach dem spezifisćhen Gewicht von Wasser-Alkohol- 
Losungen. Leningrad: Staathch-Chem.-technischer Verlag 1930. (203 S.) Rbl. 2.50.

XYI. Nahrungsm ittel; Genulłmittel; Futterm ittel.
Raoul Lecoq, Die neuen Fortschritte unserer Kenntnis uber Nahrungsmittel und 

Frnahrung. (Vgl. C. 1928. II. 2260.) Besprochen werden die in W. 1. Vitamine, im 
besonderen die der Vitamin-B-Gruppe (vgl. C. 1928. I. 933) u. die der Yitamin-C- 
Gruppe, voń denen man einen Faktor unterscheidet, der die Erhaltung der Blut- 
capiilaren, einen anderen, der die Bldg. der Blutcapillaren bedingt. Kurze Darst. 
des physiolog. Verh. genannter Vitamine beim Tierrers. (Buli. Sciences pharmacol. 36. 
657— 68. Dez. 1929.) Groszfeld.

Ed. Donath, tlber die Eignung von Iłeinaluminiumgeschirr fu r den Kuchen- 
gebrauch. Der Vf. erklart sich mit den SchluBfolgerungen in der Abhandlung von 
Thieme (C. 1930. I. 1235) einverstanden u. weist auf seine diesbzgl. eigenen Verss 
hin, dio er in Dixglers polytechn. Journ. 1895 yeroffentUcht hat. (Chem.-Ztg. 
54. 125. 12/2. 1930. Brunn.) J ung.

— , Kolloide in  der Mullerei. Erklarung kolloidchem. Gmndbegriffe. Kleberstarke 
W eizen wachsen, wo unter gleichmaBiger Sonnenstrahlung wahrend der Gelbreife des 
K om es das EiweiBgel langsam zum Koagel entwassert wird. Bei abwechselndem Ent- 
wassern u. Wassereinlagerung erhalt der Kleber Risse u. Spriinge, dio sehlcchte Back- 
eigg. bedingen. FlieBen der Teige deutet haufig auf Auswuchsweizen bei gleiehzeitig 
erhohter diastat. Kraft. Beim Altbackenwerden kehren sich die Veihaltnisse zwischen 
der zuerst wasserarmen Kruste u. der wasserreichen Krume um, d. h. die in  letzterer 
enthaltenen Kolloide gehen aus dem Zustand des Gels in  den des Koagels iiber. (Miihle 
67. 59— 62. 89— 91. 23/1.1930.) Haevecker.

W alter Obst, VitalinmeM und Titalinbrot. Die ultraviolette Bestrahlung yon 
Mehl u. Mahlprodd. ist durch das Vitalinverf. patcntrechtlich gcschiitzt. V. Hahn in  
Hamburg fand 12—20 klin. Einheiten an Vitamin D in 100 g Vitalinmehl, '.i. bis 15 klin. 
Einheiten in Vit.alinbrot. Die Bedeutung liegt in der antirachit. Prophylase u. der 
Qualitatsverbesserung des Mehles, indem durch koUoidchem. Umsetzungen da,s 
Quellungsvermógen u. damit die Backfahigkeit u. die Bekómmlichkeit der !Mehlprodd. 
gehoben wird. (Miihle 67- 89—90. 23/1. 1930.) Haeyecker.

Ruby M- Bohart, Anaerobe Bakterien ais Ursache der Schwarzfaule m  M ern . 
Aus den Infektionsverss. zieht Vf. den SchluB, daB aerobe u. fakultative Bakterien
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keine Schwarzfaule in Eiern hervorrufen konnen, wahrend dies bei aus Eiern geziiehteten  
Anaerobien u. solohen aus der Sammlung des Laboratoriums der Fali war. (Amer. 
Journ. Hygiene 11. 168— 73. Jan. 1930. Seattle, W ash., Univ.) Groszfeld.

A. Hink, Zur Lehre von der Milchbildung. Zum direkten Beweise, daB wahrend 
des Melkens keine M ich mehr gebildet wird, kann der „Egle-Melker“ (Erfinder E gle 
in  Auerbach in  Hessen) dienen, bei dem yergoldet-stahlerne, 20 mm lange, 2 mm dicke 
Róhrchen in die Euterstriche gefiihrt werden, wodureh die ganze Milch in  wenigen Min. 
aus dem Euter entleert wird. Fiir die prakt. Milchgewinnung is t das Gerat wegen 
Euterschadigungen boi langerem Gebrauch jedoch ungeeignet. (Dtsch. tierarztl. 
Wchschr. 38. 103— 04. Freiburg.) Groszfeld .

H . L iithje, Beitrage zur Blutverwertung. Blutverwertungsanlagen zur Herst. von  
Blutfuttermehl, dio an Sclilachthofsbetriebe angegliedort sind, beginnen rentabel zu 
werden bei einer verfiigbaren Blutmenge von etwa 400 1 tiiglich. Vf. beschreibt eino 
moderne Einriehtung zur Herst. von Blutfuttermitteln unter Verwendung von Zwei- 
walzentrocknern, die fiir Leistungen von 50—600 1 je Stde. gebaut werden. Es wird  
eine Aufstellung der taglichen Unkosten u. Gesamtproduktionskosten, sowie der Aus
beute fiir eino tiiglich anfallende Blutmenge von 400—3500 1 gegeben. —  Eino wesent- 
lich bessere Blutverwertung ist zu erzielen durch Herst. yon  95°/oig- wasserlóslichem  
Vollblutpulver in  geeigneten Zerstiiubungsanlagen m it kontinuierlichem u. automat. 
Betrieb, (Chem.-Ztg. 54. 85—86. 29/1. Berlin.) SlEIiERT.

— , Priifungsbestimmungen fiir  Genuflmilchsdure und Weinsaure fiir  Genufizwecke. 
Wiedergabe der in  der Firma C. H . Boehringer Sohn A.-G., Hamburg u. Nieder- 
Ingelheim, maBgebenden Untersuchungsverff. u. Beurteilungsgrundlagen. (Dtsoh. 
Nahrungsmittel-Rdsch. 1930. 14— 15. 23/1.) Groszfeld.

Rene Dubrisay, Die Anwendung der Theorie der Ionenaciditdt auf ein prakłisches 
Beispiel der Alkalimetrie. Es wird ein alkalimetr. Verf. zur Best. des Nicotingeh. in  
Lsgg. beschrieben, das auf der Verwendung von Pufferlsgg. berulit, d. h. von Lsgg. 
von Indicatoren, dereń 'Umkehrpunkt dicht neben der Ionenkonz. einer H„SO.,-gesatt. 
N icotinlsg. liegt. (Chim. et Ind. 21. No. 2 bis. 141— 42. Febr. 1929.) JU-YG.

Scott H. Perky, Batavia, V. St. A., Getrcideprodukt. Man weicht Weizenkeime in 
W . auf u. stellt ein gleichmafiiges Prod. daraus her, worauf die M. gekocht wird. Dann 
wird das W . entfernt u. der Riickstand zerkleinert. (A. P. 1 744 500 vom  28/2. 1925, 
ausg. 21/1. 1930.) S chutz.

Motorenfabrik D eutz Akt.-G es., K oln-Deutz (Erfinder: Adolf Emmenegger, 
Duisburg), Bleichen von G e t r e i d 1. dad. gek., daB ais Bleichmittel die auf eine Temp. 
von 55 bis 75° abgekiihlten Ausstrdmgase von Verbrennungskraftmaschinen yerwendet 
werden, indem man sie m it in der Konditionierung yorgewarmten u. angefeuchteten 
Getreidekornern in Beriihrung bringt. —  2. dad. gek., daB die in  der Konditionierung 
yorzunelimende Vorwarmung durch HeiBwasser oder -dampf, die durch die Warmo 
der Ausstromgase der gleichen Maschine erzeugt worden sind, geschieht. (D. R. P.
490 315 KI. 53c vom 13/1. 1927, ausg. 27/1. 1930.) Schutz.

W ilhelm  Doerbecker, Deutschland, Konservierung von Fruchtsaften. Man ver- 
setzt die Safte m it Fruchtsauren tt. sterilisiert sowohl durch Zusatz von iiblichen Kon- 
seryierungsmitteln, wicNa-Benzoat, ais ajich durchUllravioletlbeslrahlung. F. P. 672 418 
vom 2/4. 1929, ausg. 27/12. 1929. D. Prior. 3/4. 1928.) Schutz.

Jules Siepi, Frankreich, Herstellung von therapeutisch rcirksamem Kakao und 
Schokolade. Man setzt die in der Schokolade oder dem Kakao enthaltenen Pflanzenóle, 
z. B. Kakaobutler, der Einw. ullravioleUer Slrahlen aus, um das in ihnen entlialtene 
Ergosterin in  Vitamin D  iiberzuftiliren. (F. P. 671 719 yom 30/1. 1929, ausg. 18/12. 
1929.) Schutz.

Ernst Oppenheim, Tschechoslowakei, Vitaminhaltige Schokolade. Man behandelt 
die fertige Schokoladenmasse m it ultravioletten Slrahlen, wobei man sie standig in Be- 
wegung halt oder sie in diinnen Schichten oder in Tropfenform bestralilt. (F. P- 
672 318 vom 29/3. 1929, ausg. 26/12. 1929. Tschechoslowak. Prior. 13/4. 1928.) Schu .

Charles Baker, City of Dunedin, New Zealand, Herstellung alkoliolfreier Emul- 
sionen aus dłherischen Olen fiir  Genupzwecke. Das Ol, z. B. Citronenól, wird m it der 
halbcn Gewichtsmenge eines Emulgators yermischt. Unmittelbar darauf werden der 
Mischung 50%  W. zugesetzt u. so lange kraftig geriihrt, bis die M. die Konsistenz u. 
die Farbę eines Cremes angenommen hat. Der triibe Creme wird hierauf in  einer
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schnellaufendenMiihle mit der erforderlichen Menge W., z. B. 25%, vcrriihrt (Aust P 
15 998/1928 vom 2/10. 1928, ausg. 26/11. 1929.) R ichter. '

D. Kohn, Oradea, Rumanien, Backercihefeersatz, dad. gek., daB man 350 g Hu- 
mulus Lupulus, 100 g Foli Lauri, 100 g Ficus carica, 30— 40 g Caryophyllus aro- 
maticus u. 300 g geschnittene Zwiebel in 100 Liter H20  solange lcocht, bis V3 des H ,0  
yerdampft ist. Das Kochen wird noeh ca. 1 Stde. fortgesetzt, das yerdampfende W. 
wird jedoch fortlaufend ersetzt. 20 Liter des erhaltenen Estraktes werden nun mittels 
ca. 8 kg Mehl zu einem Teig verarbeitet u. auskiihlen gelassen, der andere Teil des 
Extraktes hingegen wird noch 1 Std. kochend gehalten, abgekiihlt u. mit dem Tei" 
vereinigt. Zu diesem Gemenge gibt man 1— 2 Liter einer Essenz, hergestellt aus 
gleichen Teilen W ein u. Bier, u. 100 g Ammonium carb. sal alcali vo lat ile. Das Ganze 
wird nun 24 Stdn. der Ruhe uberlassen u. geniigt fiir die Herst. von ca. 40—45 Zentner 
Backware. Mit diesem Prod. angesetzter Teig soli innerhalb yon einigen Minuten 
backreif werden. (Ung. P. 97175 vom 6/ 8 . 1928, ausg. 16/9. 1929. Oe. Prior. 2/7. 
1928.) G. K o n ig .

Edgar Perks, Neu-Seeland, Butterherstellung. Zu dem Ref. nach Aust. P. 
17129/1928; C. 1930. I. 768 ist nachzutragen, daB dio Vorr. aus einem geschlosscnen 
Behalter yon geringer Tiefe zur Aufnahme der Sahne u. einem Mećhanismus, der auf 
der Oberflaehe der in diesem Behalter befindlichen Sahne eine z. B. pendelartige 
Bewegung zu erzeugen imstande ist, besteht. (F. P. 674 284 vom 30/4. 1929, ausg.
27/1. 1930.) Schutz.

Ellis-Foster Co., Montelair, V. St. A., Futtermittel. Das Prod. besteht aus einem 
flachen, rippenartigen, yitaminhaltigen Zwieback. Man yerbackt Weizenmehl,, Beis- 
lcleie, M alzsirup, Olucose, Salz u. Milch auf einer gewolbten Oberflaehe u. leitet dariiber 
trockne Luft von 30 bis 50° einige Tage oder Wochen. (E. P. 321 965 vom 23/5.
1928, ausg. 19/12. 1929.) Schutz.

D. Jastrzębski, Warschau, Konsernieren von Futter. Man bringt das Futter in 
ein yersclilieBbares u. evakuiertes GefaB u. setzt eine NaCl- u. KNOs-Lsg. liinzu. 
Naclidem das Futtermittel mit der Lsg. impriigniert ist, wird es mit einer NaCl u. 
Agar enthaltenden Lsg. behandelt u. in luftdicht yerschlossene Buchsen eingeschlossen 
oder in geschmolzenes Paraffin, Wachs o. dgl. getaucht. (E. P. 321 986 yom 24/8.
1928, ausg. 19/12. 1 9 2 9 . ) _____________________ Schutz.

Eennes, Examen et analyse du lait, phvsique, ehimique, biologiąue. Paris: Le Franęois
1930. (118 S.) Br.: 12 fr.

XVII. Fette; W aełise; Seifen; W aschm ittel.
Bruno Rewald, Sind die Lipoide zu den Fetten zu rechnen ? Der Vf. halt den 

Begriff „histolog.“ (FlNCKE, C. 1929- II. 1871) bei der Beurteilung chem. Indiyiduen 
fiir yerfehlt u. "halt daran fest, die Lipoide ais yoll yerseifbare Substanzen zu den 
Fetten zu rechnen. Die bei der yom Vf. vorgeschlagenen Methodo (C. 1928. II . 678) 
notwendigo Naehextraktion ist unter allcn Umstanden zu empfehlen. (Chem.-Ztg. 
54. 134. 15/2. 1930. Hamburg.) JUXG.

H. A. Gardner und G. G. Sward, Uber die Konstitution und das Trocknen von 
Holzól. (Drugs, Oils Paints 45. 226. Dez. 1929. — C. 1930. I. 769.) Siebert.

Kehren, Die Oleine in  der Textilindustrie. Die yielfaeh angezweifelte Zuverlassig- 
keit der MACKEY-Priifung ais Feuergefahrliehkeitspriifung wird zu beweisen yersucht. 
Zum Naehweis mehrfach ungesatt. Fettsauren ist dio Rhodanzahl (Kauf.mann, 
C. 1928. I. 1340) geeignet. Die Differenz zwischen Jodzahl u. Rhodanzahl, ais Dis- 
krepanz bezeichnet, kann ais maBgebend fiir den Geh. an ungesatt. Sauren angesehen 
werden. Entscheidend beeinfluBt wird ferner der Test durch den Geh. eines Oleins an 
freier Fettsaure. Auch der Geh. unyerseifbarer Bestandteile ist zu beriicksichtigen. 
Richtlinien fur die Qualitatsbewertung yon Textiloleinen unter besonderer Beruck- 
sichtigung der MAOKEY-Prufung werden gegeben. (Melliands Textilber. 11. 53— 56. 
133—36. Febr. 1930.) ________  ________  SuvERN.

Jan Arent Schonheyder van Deurs, Danemark, Behandlung von fetihaltigen 
Stoffen im  Rohzustand zum Zwecke d e r  Fettgewinnung. Man bewirkt im Fettrohmatenal, 
das beliebiger Herkunft sein kann, (Fischleber, Kopra, Oliyenfleisch, Mineralól), eine 
Veranderung der Wasserstoffionenkonz. in der Weise, daB die (ph) in dem Stoff, der
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das F ett umgibt, kleiner ais 5 ist. Man kann wahrend der Behandlung eine mechan. 
Bearbeitung des fetthaltigen Stoffes Tomehmen, gegebenenfalls kann man gleich
zeitig auch Mikroorganismen, z. B. Milchsaurebakterien, zufiigen. (F. P. 665 550 vom  
11/12. 1928, ausg. 19/9.1929. Diin. Prior. 27/12.1927 u. 2/1.1928. Aust. P. 17 622/1929  
vom 2/1. 1929, ausg. 10/9. 1929. Dan. Prior. 2/1. 1928.) E ngeroff.

Imperial Chemical Industries Ltd., ubert. von: Joseph Savage, London, 
England, Enlfetten von . ólhaltigem faserigem M ateriał. Man laBt die h. Diimpfe des 
fliichtigen Fettlosungsm. durch das Fasermaterial streicken u. bewirkt die Verdichtung 
dieser Dampfe derart, dafi sie m it einer nicht wesentlich geringeren Temp., ais der 
Kp. des Lósungsm. betriigt, zuruckfallen. (Aust. P. 16 955/1928 vom 21/11. 1928, 
ausg. 10/9. 1929. E. Prior. 23/11. 1927.) Engeroff.

W ilhelm  Genseeke, Frankfurt a. M., Reinigung von Olen. Bei der Entfem ung 
der freien Fettsauren von tier. u. pflanzlichen Olen durch Erhitzen der Ole im Vakuum  
m it alkal. Lsgg. wird die Temp. konstant gehalten, dagegen wird die Hohe des Vakuums 
standig gesteigert, bis die abzufiltrierendo Seife die erforderliche Trockenheit besitzt. 
(E. P. 321080 Tom 26/11. 1928, ausg. 21/11. 1929.) E ngeroff.

Rikagaku Kenkyusjo, Tokio, Geruchlosmachen von Fischol. Man behandelt 
Fischol in organ. Losungsmm., ivie z. B. in CC14, m it Cklorgas unter Ruckgewinnung 
derLosungsmm. (Japan. P. 79 711 vom 25/1. 1928, ausg. 12/2.1929.) Im. u. Eng er .

Friedrich Passek, Hamburg, Verfahren zur Verbesservng des Geruchs von kunst- 
butterartigen Speisefetten und iliren fetthaltigen Grundłagen durch Zusatz von Euter- 
extrakten  beim Verkirnen der Speisefettgrundlagen, dad. gek., daB hierbei die durch 
Ausziehen von Euterbrei m it Speisefettgrundlagen, gegebenenfalls unter Mitvenvendung 
von siiBer oder gesauerter Milch, in der Warme erhaltenen Extrakte Yerwendung 
finden. —  Auf 175—-187 Teile Speisefett werden 12— 25 Teile Euterextrakt verwendet. 
(D. R. P. 489 792 KI. 53h vom 14/4. 1927, ausg. 20/1. 1930.) S chutz .

Sociśtś Agricola, Frahkreich, Behandlung von Seifen. Man schiitzt gewisse Teile 
der Oberflachen von Seifenstiicken oder Riegeln wahrend des Gebrauchs der Seife, 
indem man diese Teile der Seife m it einem in  W . unl. tlberzug versieht. Man ver- 
wendet zu diesem Zwecke ein Gemisch, das z. B. aus 20 Teilen Stearinsaure, 10 Teilen 
weiBem Wachs, 70 Teilen Paraffin besteht. (F. P. 672 671 vom  13/7. 1928, ausg. 
6/1. 1930.) E ngeroff .

Henkel & Co., Deutschland, Vorrichtung zur Herstellung von Seifen oder seifen- 
haltigen Gemischen, insbesondere zur Verarbeitung hochgespaltener Fettsauren m it 
N a2G03. D ie abgemessenen Rohstoffe werden durch Rohrleitungen einer Mischvorr. 
(feststehende oder umlaufende Siebe) zugefiihrt. D ie zum Teil verseifte M. fallt alsdann  
iiber geneigte h. Platten in eine ahnliche erhitzte Mischvorr., der ebenfalls N a2C 03-Lsg. 
zugefiihrt wird. D ie fertige Seife wird durch eine am Boden des Behalters angebrachte 
Rohrleitung abgepumpt. Der Behalter ist geschlossen u. hat Abzugsrohre fiir Dampf 
u. C 02. (E. P. 316935 vom 17/7. 1929, Auszug veroff. 2/10. 1929. Prior. 6/ 8 .
1928.) " E ngeroff.

Ernst W ecker, Heilbronn a. N ., Verfahren zur Abtrennung fliichtiger Stoffe von 
schwerer oder nichtfluchtigen. Verf. geniaB D . R. P . 397 332 zur Abtreibung von F ett
sauren aus bei der Fettsaurespaltung anfallenden Spaltungsgemischen, dad. gek., 
daB Spaltungsgemische verwendet werden, dereń Geh. an Neutralfetten mehr ais 5%, 
gegebenenfalls 30% u. noch mehr betragt. (D. R. P. 486 959 Iii. 23 d vom 24/2. 1924, 
ausg. 28/11. 1929. Zus. zu D. R. P. 3973S2; C. 1924. II. 1414.) E ngeroff.

Nathan Sulzberger, New York, Basierm ittel. Das M ittel besteht aus Seife oder 
einem (Sei/cnpraparat u. geringen Mengen Adrenalin. (A. P. 1 744 061 vom 12/5.
1926, ausg. 21/1. 1930.) S ch utz .

W. Obhlidal, Wien, Doclitlcse, farbig brennende Kerzen, dad. gek., daB man 
cellulosehaltige Stoffe, wie Holz-, Stroh-, Papiermehl oder dereń Mono-, Dinitroverbb., 
z. B . Kollodiumwolle, oder Polymerisationsprodd. der Aldehyde (Met-, Paraldehyd) mit
0 2-haltigen, rauch- u. geruchlos brennenden Stoffen [(ŃH 4)N 0 3, (N H .,)N 02 etc.], 
Bindemitteln  (Wachs, Kollodium, Harzlsgg. etc.) u. Metallsalzen m ischt u. aus der 
M. Kerzen preBt. Je nach den vcnvendeten Metallsalzen erhalt man verschieden 
gcfarbte Flammen. (Li-, Ca-, Sr-, Cu-Salze oder Gemische.) Zusatzstoffe wie (NH 4)2C03, 
(COO)o(NH4), bedingen eine kiirzere oder langere Flamme. (U n g .P . 97184  vom  
9/7. 1928, ausg. 2/9. 1929. Oe. Prior. 10/5. 1928.) G. KóNIG.

Puget, Savons et bougies. Paris: J.-B. Bailliere et fils 1930. (387 S.) Br.: 1S fr.
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XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; C ellulose; 
Kunststoffe.

A. W. Eick, Schulz ton Werkstoffen durch bituminóse Anstriche. Die Rost- u. Yer-

m ittel Inertol u. Polesit der Firma P a u l L e c h le r ,  Stuttgart, in  der Zelłsloffindustrie 
■werden besproehen. (Zelłstoff u. Papier 1 0 .  91— 92. Febr. Stuttgart.) B r a u n s .

E. Reinhard, Das Bleichen der Hanjgame und Hanfgeicebe. Es wird das Bleichen
von Hanfgamen, Hanfgeweben u. das sogenannte ir. Verf. besproehen. (Ztschr. "es 
Textilind. 33. 82— 84. 22/1.). Bp.a u n s .

S. E . Trotman. Aktirin und Sline Yerwendung in  der BaumwoUUeiche. Ais 
primares Bleichmittel kann Aktivin mit den Hypochloriten nicht konkurrieren, nur da, 
wo ein geringer Bleieheffekt mit geringster Bldg. von Osycellulose erzielt werden soli’ 
is t  es angezeigt. So kann es benutzt werden fur Kunstseide aus regenerierter Cellulose, 
ferner ais Hilfsbleichmittel besonders bei der Beuche. Seine Anwendung beim Beuchen 
is t naher beschrieben. (Dyer Calico Printer 63. 144— 45. 1/2. 1930.) Suyep.n.

— , Cadmiumterbindungen zur Irnpragnierung. Das in W. prakt. unl. Cadmium- 
oleat laCt sich bei Zusatz geringer Alkalimengen im W. zu einer feinen Emulsion rer- 
teilen. Diese Emulsion kann zur Impragnierung verschiedenster Materialien, wie Ziegel, 
Putzflachen, Gewebe, Pappe, Holz u. a. dienen. Es genugt, die zu impragnierenden 
Materialien in  die Cadmiumoleatemulsion einzulegen u. dann zu trocknen. Auf diese 
Weise impragnierte Gewebe bleiben luftdurchlassig, was sich durch ó l-  oder Nitro- 
lackimpragnierung nicht erreichen laBt. (Farbę u. Lack 1 9 3 0 .  41. 21/1.) S ie b e e t .

— , tjber enzymatische Enlschlichtujigsmitid. In Fortsetzung zn C. 1 9 3 0 .  I- 1070 
■werden weiter Entschlichtungsmittel, wie Malzdiastase, Pankreasdiastase, X oto- 
Fermasol der D i a m a 11  A.-G., Bakteriendiastasen u. ihre Wirksamkeit besproehen. 
(Ztschr. ges. T estilind. 3 2 .  919—20. 3 3 - 51—52. 18/12. 1929.) B r a u n s .

Arthur K . Johnson, Schlichten ton Rayon in  einer Seidentceberei. D ie in Betracht 
kommenden Schlichtemittel, die Maschinen u. die durch das Schlichten bewirkten 
Yeranderungen in  den physikal. Konstanten sind behandelt. (Amer. Dyestuff Reporter 
1 9 .-  5— 13. 6/ 1 . 1930.) " ’ S u y e r x .

F. G. La Piana, Die P razis des Rayonschlichtens in amerihanischen Fabńken.
D ie beim Schlichten zu beobachtenden, aus den Eigg. der Kunstseide sich ergebenden 
YorsichtsmaBregeln, EinfluB von Temp. u. Feuchtigkeit, das Schlichten im Strang u. 
in  der K ette uTdie meist gebrauchten Schlichtematerialien sind besproehen. (Amer. 
D yestuff Reporter 1 9 .  14— 16. 6/1. 1930.) Su t e r n .

Hughes L. Siever, Geolte Baurmmlle und die Chemie dabei. Was man durch das 
Olen Ton Baumwolle erzielen will, welche Emulsionen rerwendet werden u. wie sie 
auf die Baumwolle wirken, ist dargetan. (Amer. Dyestuff Reporter 1 9 .  16— 18. 6/1.
1930.) SiTVEEX.

— , D ie Yereddung ton  Trikotagen. Es wird die Yeredlung gelber, ungebleichter 
Makoware, das Bleichen derselben, das Bleichen von Louisianaware, das Farben von  
Futterware, die Yorbleiche u. das Farben plattierter Trikotware, das Bleichen u. 
Farben von reinem Kunstseidentrikot u. das Waschen von Wollmischgeweben be- 
sprochen. (Ztschr. ges. Textilind. 3 2 . 917—19. 18/12. 1929.) Bp.auns.

— , D ie Yereddung tan Trikotagen. In  bezug auf die vorst. ref. Arbeit bespricht 
Yf. einige Methoden zur Xachbehandlung der Trikotware, die bedeutend billiger ais 
die in  dem erwahnten Artikel besehriebenen sind. (Ztschr. ges. T eitilind. 33- 101 
bis 1 0 2 . 5/ 2 . ) B b ato ts .

A. J. H all, Schadigungen in  BaummUgut. Yerhalten gegen Reageniien. D ie durch 
Alkalien, Sauren oder Osrdationsmittel herrorgerufenen Schadigungen der Faser u. 
ihr Nachweis durch Yiscosltatsreranderungen, die Cu-Zahl u. die erhohte Farbbarkeit 
durch bas. F a r b s t o f f e  ist besproehen. (Dyer Calico Printer 6 3 . 146— 47.1/2.1930.) Su.

A P Sakostschikow , Zur Pragę Ober den Ban der Bastfasem. (YgL C. 1 9 2 9 -  L  
708.) Der parzellar. Bau ist allen Bastfasem der dikotylen Pflanzen eigen. Bei der 
TJnters. ron  Lein, Hanf, Kendyr, Ramie, Jute u. Kenaf ergab sich, daB cUe ParzeDen 
sich ais zusammengesetzte Teile der Zellwand aus Cellulose erweisen u. daB Sle 
der Lange der Faser naeh, zusamtoengesetzt in  der Oberschicht eingeschlossen sind.
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Darin bleibend, konnen sie auseinandergehen u. Vcrscliiebungen bilden. Photograph. 
Bilder. (Melliands Textilber. 11. 111— 12. Febr. 1930. Nowotscherkassk.) Suvern .

Th- Nicov, Bestimmung der Wollbestandteile bei Karakullammern. Auf Grand 
der Unterss. von 199 Wollproben war festzustellen, daB das Rendemont der Wolle 
von Karakullammern, 1 Tag bis zu 5 l/2 Monate alt, in  umgekebrter Abhangigkeit vor 
allem von dem Geh. an in  W. 1. Bestandteilen, dann an Atherextrakt, Sohmutzgeh. u. 
Hygroskopizitat der Wolle steht. Aq Zahlenwerten wurden gefunden: Atherextrakt 
5,31— 7,57 (Mittel 0,18) %, FlieBpunkt des W ollfettes 31,14— 38,32° (33,64°), Viscosi- 
tatsfaktor 1,75— 2,36° (2,09°), in W. 1. Bestandteile 2,78— 7,78 (5,07), Sohmutzgeh. 
4,00— 7,83 (5,69), W. der Schmutzwolle 14,16— 15,85 (10,74), reine Wollsubstanz 
(Rendemont) 85,53— 92,32 (88,91) %• Besehreibung der Abhangigkeit genannter 
Bestandteile an reiehem Zahlen- u. Kurvenmaterial. • (Landwirtschl. Jahrboh. 71. 
257— 304. Halle a. Saale, Univ.) Groszfeld.

Max Saurenliaus, Die Bohstoffe der Schappeindustrie. D ie im internationalcn 
Handelsverkehr iibliche Klassifizierung der bei der Seidenzueht, beim Haspeln, 
Zwirnon u. Weben sich ergebonden Abfalle is t angegeben. Beriicksichtigt sind ferner 
dio Wildseiden, dio Vistrafaser u. Kunstseideabfiillo. (Melliands Textilber. 11. 1—2. 
89— 92. Febr. 1930.) SuV E R N .

T. K. Sherwood, Die Trocknung fester Kórper. III . Mechanismus der Trocknung 
von Papierzeug und Papier. (II. vgl. C. 1930. I. 1015.) In Zusammenfassung fruherer 
Unterss. (1. e.) werden bei Trocknung fester Kórper im allgemeinen 2 Perioden unter- 
schieden, diem itkonstanter (1) u. die m it fallender Trockengeschwindigkeit (2). Wahrend 
jener is t  die Oberflache des festen Kórpers m it F l. benetzt u. die Verdampfungs- 
gesehwindigkeit keino Funktion des W.-Geh. D ie die Trockengeschwindigkeit in dieser 
Periode hauptsachlich beeinflussenden Faktoren sind die Geschwindigkeit des die Ober
flache bestreichenden Luftstroms, die Warmeleitung von den begrenzenden Trocken- 
flachcn u. die Strahlung der Umgebung. Die Trockengeschwindigkeit fallt wahrend 
der 2. Periode ab, entweder wegen Abnahme der benetzten Oberflache oder wegen des 
Einflusses der Geschwindigkeit der inneren Fl.-Diffusion. Einer von diesen Trocken- 
meehanismen oder abwechselnd beide konnen wahrend der 2. Periode vorherrschen. 
Wenn die innere Fl.-Diffusion vorwaltet, besteht die Neigung zur Verdampfung an 
Punkten innerhalb des festen Kórpers. Verss. m it Papierzeug ergaben die Trocknung 
auf Grund dieses allgemeinen Mechanismus. Im  Fallo der Trocknung dicker Platten  
aus Papierzeug herrscht innere Fl.-Diffusion in  der 2. Periode, u. die Verdampfung 
erfolgt innerhalb der Papierzeugmasse. Bei Yorliegen diinner Blatter aus Papierzeug 
oder Papier is t der Troekenmechanismus in der 2 . Periode jener der „ungesatt. Trock- 
nung“ . Zum SchluB wird eine empir. Gleichung fiir die Beziehung zwischen W.-Geh. 
u. Trockenzcit aufgestellt, welche die fiir die Trocknung von Papierzeug u. einer Fiber- 
wandpappe (Celotex) erforderlichen D aten liefert (Kurven). (Ind. engin. Chem. 22. 
132—36. Febr. 1930. Worcester [Mass.], Polytechn. Inst.) Herzog.

J. B. Meyer, D ie Trocknung der gestrichenen Papiere. In  Fortsetzung zu C. 1930.
I. 610 bespricht Vf. die w ichtigsten Gesichtspunkte theoret. u. prakt. Natur im Zu- 
sammenhang m it der zweckentsprechenden Einrichtung der Trockenvorr. fur cin- 
seitig u. zweiseitig gestrichene Papiere, sowie Tapeten. D ie fiir die Berechnung der 
Trockenanlagen nótigen Betriebsdaten werden festgestellt u. im  AnschluB daran wird 
die neue Patentliteratur krit. besprochen. (Warme-Kalte-Teehnik 31. Nr. 22. 5— 9. 
Papierfabrikant 28- Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 41— 46. 
19/1.) Br au ns.

— , Die Herstellung von Tiefdruckpapieren. Es werden die Anforderungen, die an 
ein gutes Tiefdruekpapier zu stellen sind, u. die Herst. von solchen besprochen. 
(Wchbl. Papicrfabr. 61- 73— 75. 18/1.) Brauns.

Marąnard H. Lund, Strohzellstoff nach dem Binmaiwerjahren. N ach dem von
E . L. R inm an  erfundenen Verf. wird Stroh, das sow eit ais móglich von Schmutz 
u. Staub gereinigt is t, in  einem rotierenden Kocher m it Sodalsg. unter 2 a t Druck
3 Stdn. gekoeht. Dann wird gekiihlt u. m it einer starken Lauge einer vorhergehenden 
Kochung weiter gekoeht u. der Stoff in  gewóhnlieher Weise aufgearbeitct. Der so 
erhaltene Stoff wird bei nicht iiber 37° gebleicht u. kann zur Herst. von fettdichten  
u. von Schreibpapieren gebraucht werden. D ie Vorteile des Verf. sind geringer 
Chemikalien- u. Dampfverbraueh, geringer Verbrauch an Bleichm ittcln u. geringer 
Bleichverlust. Tonnen Stroh geben 1 Tonne gebleichten Zellstoff. (Paper Trade 
Journ. 90. Nr. 3. 47— 18. 16/1.) ,  Brauns.



1930. I. H xvm. F a s e r - u . Sp in n  s t o f f e ; P a p ie r  u sw . 2031

C. E. Curran, Oegemeartige und zukiinftige Amsichten der Zellstoffabrikation aus 
sildlichen Uólzern. E s werden die Aussichten der Holzversorgung in den siidlichen 
Staaten, die Aussichten der Kraftzellstoffindustrie, Fortschritrte in der Bleieherei, 
die Entw. des halbehem. Zellstoffverf. u. die Herst. von Zeitungspapier aus Hólzern 
der siidlichen Lander besproehen. (Paper Trade Journ. 90. Nr. 3. 49—-53. 
16/1.) _ Brauns.

Erik Hagglund, Zur Theorie des Sulfilkochprozesses. In Entgegnung auf die Arbeit 
von S te in sch n e id e r u. S to lz  (C. 1930. 1.1246) bemerkt Vf., dali er bei seinem 
Vers. Natriumbisulfitzellstoff, der volłkominen sulfoniert war, mit HCI hydrolysierte. 
Die auf diese Weise erhaltene u. iiber die Naphthylaminyerb. isolierte Ligninsulfonsaure 
hatte den gleiehen S-Geh. wie die analoge Verb. aus .der Sulfitablauge. (Papieifabrikant 
27. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingepieure 824. 29/12.1929.) BRAUNS.

Carl G. Schwalbe, D ie Sulfit-Holzzellstoffabrikation und ihre Ablatigen. Vf. gibt 
einen kurzeń Uberblick iiber die Sulfitzellstoffabrikation, dio Vcrwendungsgebiete 
von Holzzellstoffen n . die Verwertung der Ablauge zur Spritgeswinnung, ais Diinge- 
m ittel u. ais Brennmaterial. (Chem.-Ztg. 54. 4—5. 21— 22. 4/1. Eberswalde.) Brauns.

R . W. Miller, K onzentration non Sulfilablaiigtn. Beschreibung einer neuen Yer- 
dampfungsanlage fiir Sulfitablaugen. Ais Heizkórper werden dampfbeheizte, stark- 
wandige konzentr. Ringe Yerwendet, innęrhalb dereń sich mehrarmige Riihrer be- 
wegen. Zur Verliinderung der Schaumbldg. dient ein iiber den Ringen laufender Arm. 
W ichtig is t  die Waschung des Heizdampfes u. die Neutralisation der Ablaugen in h. 
Zustand m it Kalk. Der App. hat sich trotz der gegeniiber einem gewóhnliehen Yer- 
dampfer erhohten Herst.-Kosten auch wirtschaftlich bewahrt. (Canadian Chem. Me- 
tallurgy 14. 3— 5. Jan. Arolsen.) R. K. Muller.

— , A pparat zur Konzentratioń von Abfallsulfitlauge. Fiir die meisten Verwen- 
dungsmoglichkeiten der Abfallsulfitlauge ist ein Eindicken der Lauge notwendig. 
Die sich iuer zeigenden Schwierigkeiten, heftige Schaumbldg., Entweichen fliichtiger 
Bcstandteile u. Krustenbldg., werden bei Anwendung eines spcziell hierfilr kon- 
struierten Verdampfungsapp. liberwundcn, dessen wichtigsteTeilo sind: ein Schrubber 
der die Heizflachen dauernd blank halt, der Schliiger, der oberhalb der Heizringe 
angeordnet ist u. der Bldg. von Schaum entgegenwirkt, u. eme Waschvorr. fiir den 
Dampf bei seinem Eintritt in  die Heizkammern. (Chem.-Ztg. 54. 99. 1/2. 1930.) Ju.

C. L . W agner, Sulfat- und Sodamedergeicinnungsmethcden. (Paper Ind. 11.
1210— 11. Okt. 1929. — C. 1930. I. 304.) Brauns.

Ch. Stark, Vermeidung von Abfdllen und Ausschup in der Herstellung von Boh- 
celluloid. Vf. bespricht die Herst. von Celluloid unter besonderer Beriieksichtigung der 
bei den einzelnen Phasen móglichen Fehlerąuellen u. der Ursachen der Entstehung yon  
Abfall, AusschuB u. Sekundamaterial innerhalb der Arbeitsphasen. Es gelang bei 
genauer Kontrolle, den AusschuB u. das Sekundamaterial von 13% auf 3% in der- 
selben Zeit zu vermindern. (Gummi-Ztg. 44. 439— 40. 661— 63. 22/11. 1929.) SiEB.

Chemisch-Technische Reichsanstalt, Uber die Anderung der Eigenschaften
technischer Nitrocellulosen durch eine Naclibehandlung m it A lkali oder durch nach- 
tragliches Kochen mit Wasser unter Druck. In  der Technik werden haufig zur Erhóhung 
der lack- bzw. filmbildenden Eigg. der Wollen Nachbehandlungen rorgenommen. 
Durch systemat. Unters. einer Anzahl Nitrocelluloseproben sollte festgestellt werden, 
wie sich die Eigg. der Wollen qualitativ u. quantitativ anderten. Ergebnis: Nachbehand- 
lung mit Alkali u. Kochen m it W. unter Druck bewirken gleichsinnig ein Sinken des 
N-Geh. u. der Viscositat, eine Erhóhung der Loslichkeit u. der Kupferzahl. Auch die 
Loslichkeit der aus den behandelten Wollen regenerierten Cellulosen in  5%ig- NaOH  
wird erhóht. Die Steigerung der Nitriertemp. wirkt ahnlich wie die Naclibehandlung. 
(Jahresbericht VII der C. T. R. 1928. 15—25. Berlin, Direktorialabt.) F. Becker.

Ch. MuIIin, Die pn-Kontrólle in  der Seidenindustrie. (Rev. univ. Soies et Soies 
artif. 4. 1841— 49. —  C. 1930. I. 1404.) SuVERN.

L evinstein , Filme und Fasern aus Cellulose. Vf. schildert in einem Vortrag die 
Bldg. der Cellulose in der Natur, die verschiedenen Herst.-Verff. von Kunstseide u. 
Filmen. (Chem. Age 22. 93— 94. 1/2.) Brauns.

— , Zwei Kunstse,idenverfahren von Courtaulds Ltd., London. Die Nachpriifung 
des E . P. 273 386 (C. 1927- II- 2025) ergab, daB die giinstigsten Resultate bei einem 
Mischungsverhaltnis von 2 Teilen Viscose u. 3 Teilen Ol erhalten werden. Ferner 
spielt die Beschaffenheit der Ole eine grofie Rolle. D ie Verwendung von Abfallfett- 
sauren nach dem D. R. P. 286 244 ist am besten. Bei einem anderen Yerf. handelt
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es sich um Viscosegarne, die m it direkten Baumwollfarbstoffen gefiirbt sind. Das. 
Garn wird 30 Min. in einer l% ig . /J-Naphthollsg. bei 90° Torbehandelt. Das Verf. 
ist prakt. gut anwendbar. (Ztschr. ges. Textilind. 32. 888— 89. 4/12. 1929.) Brauns.

Hans Mikuła, Agfa-Seiden w id  ihre Verarbeitung. Ubersiclit iiber die verschiedenen 
Agfa-Seiden u. ihre Verarbeitung in  der Striekerei, Bandweberei, Flechterei u. 
Weberei. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 9— 10. 28— 29. 1/1.) Brauns .

Anke, Das StrecJcspinnverfahren fu r  Kupferseide nach System Liebscher. Das 
Arbeiten m it der Vorr. nach D. R. P. 464384 KI. 29a is t  besehrieben. (Melliands 
Textilber. 11. 95— 96. Febr. 1930.) Suvern.

— , Viscose und Celluloseaceiat. D ie Vorteile der aus den beiden Stoffen erzeugten 
Kunstfasern werden gegeneinander abgewogen. Bei Viscoseseide miiBte auf groBere 
Festigkeit, warmeren u. weicheren Griff hingearbeitot werden. Vf. Ha.lt die Viscose- 
seide fiir die aussichtsreichere. (Dyer Galico Printer 63. 101— 03. 15/1. 1930.) Suvern.

S. Iwasaki und S. Masuda, Untersuchungen uber Viscose. X X V III. Mitt. Uber 
den Einflufi einer Mischung verschiedener Substanzen auf Yiscose. (Vgl. C. 1930.1. 458.) 
Durch Zusatz von Milch (Carnation Miłk) konnte die Zugfestigkeit des Fadens giinstig 
beeinfluBt werden. Ebenso durch Latex, groBere Mengen wirken in  beiden Fallen  
ungiinstig. Seife wirkt nicht giinstig, N a.,Si03 zeigt keine besondere Wrkg. (Cellulose 
Industry 5. 41. Dez. 1929.) Suvern.

T. S. Carswell, Sulfonamidderivate ais Weichmachungsmittel fiir  Acetylcellulose. 
Vf.- untersucht die Einw. der folgenden Sulfonam idderiw. auf die Eigg. von Acetyl- 
cellulosetilmcn: p-Toluolsulfonamid, C;H 90.,NS, F. 137°, Benzolmethylsulfonamid,
C0H 5 ■ S 0 2 • NHCH:J, F . 30—31°, Benzolathylsulfonamid, C6H 5 -S 0 2 -NHC2H 5, F. 57— 58°, 
p-Toluolmethylsuifonamid, CH3• C0H , ■ S 0 2■ NHCH3, F . 78—79°, p-Toluolathylsulfon- 
arnid, CH3■ C„H4 ■ S 0 2• NHC2H ., F . 63,2°, Xylolmethylsulfonamid, (CH3)2-C0H 3' Ś 0 2' 
NHGH3, p-ToluolsulfcmaniUd, GH3■ CcH , • S 0 2• NHCaH 5, F. 103°, u. p-Toluolmethylen- 
sulfonamid, (CH3 ■ C6H., • S 0 2X : CH2)n, F. 70—75°. Diese Verbb., die samtlich in  Aceton  
gut 1. sind, wurden auf ihre maximale Aufnahmefahigkeit (,,R etentivity‘‘) durch A cetyl
cellulose gepriift. Ais am besten vertraglieh m it diesem Celluloseester erwies sich  
Benzolmethyl- u. -athylsulfonamid u. Xylolmethylsulfonamid, die bis zu 100°/o der 
Estermenge zugesetzt werden konnten. Von Toluolmethylensulfonamid konnten sogar 
200% zugesetzt werden, doch laBt sich diese Verb. infolge ihres polymerisierten, bereit-s 
harzartigen Charakters nicht m it den anderen vcrgleichen. —  Die N H  • C2H 5-substi- 
tuierten Verbb. zeigen gegeniiber den N H -C H 3-Verbb. eine erhohte Dehnung u. ver- 
ringerte Zugfestigkeit. Bei steigender Zahl von CH3-Gruppen im  Kern konnte erhohte 
Zugfestigkeit boi nahezu unyeriinderter Dehnung festgestellt werden. Der Zusatz von  
p-Toluolsulfonanilid w irkt sich in  einem erheblichen Riickgang der Zugfestigkeit aus, 
wahrend die Ggw. einer N-substituiorten Methylengruppe die Zugfestigkeit des Filmes 
gunstig beeinfluBt. —  An Lichtbeętandigkeit- sind dio Toluolsulfonamidderiw. allen 
anderen Verbb. w eit iiberlegen. Allgemein yerhalten sich die athylsubstituierten  
D eriw . in  dieser H insicht giinstiger ais die N H -C H 3-Verbb., wahrend p-Toluolsulfon- 
anilid sich ais sehr wenig lichtbestandig envies. —  Witterungspriifungen ergaben eine 
groBere Bestandigkeit der A thylderiw . Am giinstigsten verhielten sich die m it Toluol
methylensulfonamid hergesteilten Filme. (Ind. engin. Chem. 21. 1176— 78. Dez. 1929. 
St. Louis.) SlEBERT.

— , Papiermachermikroskop. Es wird ein neues, von der Firma Bausch u .  Lomb 
O p t i c a l C o m p .  R o c h e s t e r  N . Y . hergestolltes Mikroskop fur Papiermacher, 
m it dem gleichzeitig Mikroaufnahmen gemacht werden kónnen, besehrieben. (Paper 
Trade Journ. 90. Nr. 3. 54. 16/1.) Brauns.

— , In  Voi schlag gebrachte offizielle Prufungsmethoden. N ach Besprechung der 
zur Prufung der Faserzus. von  Papieren notwendigen App. wird die Vorbereitung 
der Probe, die Prufung selbst, die Herst. der verschiedenen Lsgg. nach Herzberg, 
Sutermeister, Lofton-Merrit u. Bright, die quantitative B est. des Paraffins 
u. der Starkę im  Papier besprochen. Zur B est. des Paraffins werden 5 g der luft- 
trockenen Papierprobe im  Estraktionsapp. m it CCI, extrahiert, verdampft, der Ruck- 
stand m it 25 ccm 0,5-n. alkoh. KOH zur Troekene verdampft, der Riickstand in  
150 ccm W. u. 25 ccm A. aufgenommen, zur Vermeidung der Emulgierung etwas 
NaCl zugesetzt u. im  Scheidetrichter getrennt. Das Ausschutteln m it A. wird noch 
zweimal wiederholt. D ie vereinigten A.-Ausziige werden m it starker NaCl-Lsg. ge- 
klart, der A. Terdampft u. das riickstandige Paraffin nach 1-std. Trocknen bei 100° 
gewogen. Zur Best. der Starkę werden 5 g Papier m it 200 ccm W. u. 5 ccm Eg.
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1% Stdn. am Riickfluflkuhler gekocht, dann wird abgesaugt, m it 50 ccm h. W. nacli- 
gewaschen u. das F iltrat nacli Zugabe von 15 ccm 37%ig. HC1 30 Min. unter Ruck- 
flufi gekocht, m it Soda neutralisiert, auf Zimmertemp. abgekiihlt u. auf 500 ccm 
aufgefullt u. die hydrolysierte Starkę in bekannter Weise m it FEHLlNGscher Lsg. 
bestimmt. (Paper Trade Journ. 90. No. 1. 48— 50. 2/1.) Brauns.

E. H. Riesenfeld und T. Hamburger, Messung der Lichtdurchlassigkeit vcm 
Drwkpapieren. Die Best. der Lichtdurchlassigkeit von Druckpapiercn ist von be- 
sonderer Bedeutung bei billigen Papieren, z. B. Zeitungspapieren, denn bei diesen 
hangt die Schbnheit des Druckergebnisses stark von der Lichtdurchlassigkeit des 
Papieres ab. Zu ihrer Best. haben Vff. eine einfache Ausfiilirungsform yerwandt, dio 
sich auf Grund der bisher bekannten u. auf eigenen Erfahrungcn aufbaut. Diffuses 
Licht wird einmal durch das zu messende Papier liindurchgeschickt u. einmal durch eine 
so  groBe Anzahl yon Blattcrn Seidenpapier, daB dio Intensitat der beiden Lichtbundel 
die gleiche ist. Zur Vergleichung dor Liehtstarke dient ein DUBOSQUEseher Prismen- 
aufsatz an einer colorimeterahnliehen Vorr. Das von einer starken Gluhlampe (500 Watt) 
ausgehonde Licht wird durch eine Milchglasplatte diffus gemaeht, u. tr itt dann durch 
zwei innen geschwarzte Messingrohre in dic beiden Eintrittsóffnungen des DUB0SQUE- 
Prismas ein. Am Endo der beiden Messingrohre befinden sich zwei Kammern. In dio 
eine kommt die zu untersuchende Probe, in die andere das zum Vergleich dienende 
Florpapierbimdel. Die Messung erfolgt prakt. in der Weise, daB man die Anzahl Flor- 
papiere bemerkt, bei dereń Einschaltung in den Stiahlengang das VergleiehHlicht noch 
ein klein wenig heller ais das Licht ist, das durch das zu messende Papier hindurchgeht. 
Beim Vorsehalten eines weiterenBlattesFlorpapier muB dann das Vergleichslicht dunkler 
erscheinen ais das zu messende. In dieser Weiso kann man die Anzahl der zurLichtschwa- 
ehung erfordcrlichcn Florpapiere, die in yerschiedener Zahl in Form eines ,,Lichtsatzes“ 
gebundelt sind, sehr esakt bestimmen. Einzelheiten ygl. Original. (Papierfabrikant 28. 
Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemikeru. Ingenieure 55— 57. 26/1.) H a m b u r g e r .

Kienzl und Nagi, Zur Festigkeitsbestimmung von Nalronzellsloffen. Es werden 
an Hand yon Verss. die gunstigsten Bedingungen fur die Festigkeitsbestst. yon 
Natronzellstoff mittels der Lampenmuhlo ermittelt. Daboi wurde gefunden, daB 
m it steigender Stoffkonz. bei gleicher Mahldauer der Mahlungsgrad ansteigt bis zu 
einer Stoffdichte yon 3%. Je kleiner die Stoffmenge ist, desto hoher wird der Mahl- 
grad. Weiter wurde der EinfluB der Tourenzahl auf die Mahlung untersucht u. ge
funden, daB die gunstigsten Verhaltnisse bei 2,5% Stoffdichte, 800 ccm Fiillung u. 
250 Touren lagen. Feuchter Stoff erreicht friihcr einen hoheren Mahlgrad ais getrock- 
neter, jedoch scheint sich der Unterschied m it der Lange der Mahldauer auszugleichen. 
Dio Anderung der Aciditat u. der Alkalinitat hat keinen besonderen EinfluB auf dio 
Mahlung. Hohere Temp. bewirkt eine Abnahme des Mahlgrades unter sonst gleichen 
Bedingungen. Mit der Lampenmiihle laBt sich gegeniiber dcm Versuchshollander 
eine bedeutende Verkurzung der Yers.-Dauer erzielen. Zum SchluB wird noch ein 
neuer Papierblattapp. beschrieben. (Papierfabrikant 28. Verein der Zellstoff- u. 
Papier-Chemiker u. -Ingenieure 49— 55. 26/1. Frantschach.) Brauns.

Larvex Corp., New York, iibert. von: Michael George Minaeff, Brooklyn, 
V. St. A., Motlenschutzmiliel, bestehend aus Thicharnstoff u. seinen Deriyy., aus- 
genommen denjenigen, bei denen ein oder mehrerc H-Atome der Aminogruppen sub- 
stituiert sind. — Z. B. schutzt man Gewebe durch Impragnicren mit einer Lsg. yon
2 Teilen Thioharnstoff in einem Gemisch von 88 Teilen W., 12 Teilen Aceton u. 0,3 Teilen 
sulfuriertem Bicinusol ais Netzmittel. Dagegen hat Thiocarbanilid keine Wrkg. (E. P. 
301421 vom 8/11. 1928, Auszug veroff. 23/1. 1929. A. Prior. 29/11. 1927. F. P. 
664151 vom 19/11. 1928, ausg. 30/8. 1929. A. Prior. 29/11. 1927.) Sarre.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Erich Hartmann. 
Wiesdorf, Paul Kiimmel, Leyerkusen, u. M as Hardtmann, Wiesdorf), Mottenschutz- 
mittel. (D. R. P. 485 646 KI. 451 yom 28/11. 1925, ausg. 8/11.' 1929. —  C. 1929. II.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ScMichten von Kunstseidegam. 
Man behandelt die Seide mit einer Cellulosedi- oder Polyfettsdure oder einem Alkali- 
metallsalz einer solchen oder mit Gemischen von solchen Sauren u. Salzen. D ie Cellu- 
losefettsauren werden erhalten durch Einw. von Halogenfettsauren auf Alkalicellulose. 
Zum Schlichten der Game yerwendet man 1— 2%ig. Lsgg. (E. P. 317117 yom 9/5.

2281 [E. P. 303092].) Sarre.

1928, ausg. 5/9. 1929.) 
X II. 1.

E ngeroff.
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Franz Josef Gahlert, Deutschland, Nachbehandeln fertiger und gezwirnter Kunst- 
seidefaden, die unter der Einw. eines Weichmaehungsmittełs unter Streokuńg und 
Zwirnen einer Aufwickelvorr. zugefiihrt worden sind. Der Faden wird vor dem Auf- 
wiekeln u. Zwirnen vollstandig mit einer verleimend wirkenden FI. impragniert. Man 
erzielt auf diese Weise besonders gute Kreppeffekte. (Hierzu vgl. auch D . R. P . 472 113;
C. 1 9 2 9 .1. 2718.) (E. P. 320 869 vom 19/5. 1928, ausg. 21/11. 1929.) E n g e r o f f .

Societe Industrielle des Applications Chimiąues, Belgien, Entwolleń von 
Fellen ob ie  Schadigung der Wolle und der H aut. Man behandelt die Felle in Badem, 
die eine geringe Menge, 2,5— 7 g pro Liter, gereinigtes N atrium sulfid  enthalten. Man 
kami auch das Na-Salz der sulfoarsenigen Saure verwenden. Um  eine Bewegung der 
Felle im Bad zu bewirken, bliist man in die Badfl. Luft oder ein inertes Gas ein. Des 
weiteren fiigt man noch zur Behandlungsfl. ein desinfizierendes Mittel, z. B. Form
aldehyd, hinzu. (F. P. 666 415 vom 27/12. 1928, ausg. 1/10. 1929. Big. Priorr. 31/1. 
u. 24/10. 1928.) E n g e r o f f .

Elisee-Charles D uham el und Co. Generale des Industries Textiles, Frankreich, 
Waschen von Wolle. Man wiischt die von der Haut abgetrennte W olle mit Woll- 
schweiBlauge, das heiCt m it einem W., das die bestimmten reinigend wirkenden Be- 
standteile der Rohwolle enthalt. Man verwendet die WollschweiBfl. vorzugsweise mit 
einer Konz. von 3° Be. (F. P. 665 345 vom 21/3. 1928, ausg. 17/9. 1929.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Hans W esche und Karl Brodersen, Frank
furt a. M., Herstellung von pulverformigen, nicht zerfliefilichm Prcdukten aus Sulfit- 
celluloseablauge. (D. R. P. 480 898 KI. 28a vom 1/1. 1925, ausg. 12/8. 1929. Zus. 
zu D. R. P. 419224; C. 1926. I. 1330. —  C. 1927. II . 1108 (Oe. P. 106 713).) U l l r .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Onnertz,
Berlin-Wilmersdorf, Hans W esche und Karl Brodersen, Dessau, Verfahren zur D ar
stellung eines puherfórmigen, nicht zerfliefSlichen Faserscliuizmitlels aus Sulfitcellulose- 
ablauge. (D. R. P. 486 422 KI. 29 b vom 25/1. 1924, ausg. 15/11. 1929. Zus. zu
D. R. P. 419 224; C. 1926. I. 1330. —  C. 1926. I. 795 [F. P. 592 119], 1927. II. 1108
[Oe. P . 106 713].) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Martin Luther, 
Mannheim und W illy Becker, Neurossen), Verfahren zur Darstellung von A lkali- 
cellulosen, dad. gek., daB man unter AusschluB von W. methylalkohol. Alkalihydroxyd  
auf Cellulose einwirken liiBt. (D. R. P. 486 493 KI. 12 o vom 3/1. 1926, ausg. 16/11.
1929.) E n g e r o f f .

LeonL ilienfeld, Wien, Verfahren zur Herstellung von Celhdosederivaten. (D. R. P. 
488 446 KI. 12 o vom 28/3. 1922, ausg. 2/1. 1930. Oe. Prior. 2/4. 1921. —  C. 1922.
II. 622 [E . P. 177 810].) E n g e r o f f .

J. P. Bemberg A kt.-G es., BarWen-Rittershausen, Enteisenung von Kupfersalz-, 
insbesondere Kupfersulfatlosungen fiir  die Kunstseideherstellung, dad. gek., daB man die 
neutralisierte Lsg. mit einem N i tri t, z. B. NaNOa, u. einem saurebindenden Stoff 
erhitzt. —  Das Eisen fallt rasch in der Form eines sich gut absetzenden bas. Ferrisulfats 
nieder. (D. R. P. 488 601 KI. 12 n vom 9/8. 1927, ausg. 8/1. 1930.) D r e w s .

Verein fiir Chemische Industrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Celluloseacelat. 
Beim Verseifen von Cełluloseacetatlsgg. wird die Rk.-Masse durch mechan. Wirbel- 
bewegung dureheinander gemiselit, gegebenenfalls bei erhohter Temp. E ine hierfur 
geeignet-e Vorr. besteht aus einem Behalter, der m it einer Mischungsschleuderscheibe 
ausgeriistet u. m it einem UmlauferhitzungsgefiiB verbunden ist. Der Erhitzer kann
auch im Behalter untergebracht sein. (E. P. 317088  vom 8/8. 1929, Auszug veróff.
2/10. 1929. Prior. 11/8. 1928.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Leuchs und 
Em ilH ubert, Elberfeld), Verfahren zur Herstellung von kunstlichen Gebilden, wie Kunst- 
seide usw., aus Celluloseathern. Weitere Ausbildung des durch D. R . P P . 352 191 u. 
352 192 geschutzten Verf. zur Herst. von kunstlichen Gebilden, wie Kunstseide u. dgl., 
aus Celluloseathern, dad. gek., daB an Stelle der dort yerwendeten einheitlichen, mittels 
Fallbader entziehbaren Losungsmm. Gemische von Losungsmm. yerwendet werden, 
derart, daB das zusatzliche Losungsm. durch das Fallbad schwer bzw. schwerer ent- 
ziehbar ist ais das ais Basis verwendete Losungsm., wodurch ,,Streckspinnen“ ermógliekt 
wird. (D. R. P. 487024  KI. 29 b vom  26/7. 1923, ausg. 30/11. 1929.) E n g e r o f f .

Gentaro Akam atsu, Tokio, Gespinste aus KunstseidenabfulUn. Kunstseide- 
abfalle werden impragniert, um die W asseraufsaugfahigkeit zu beseitigen, u. danach
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mit Emulsionen aus W. u. Ol bespritzt. Diescs Materia! wird in den iiblichen Spinnvorr. 
verarbeitet. (Japan.P . 79 859 vom 21/7. 1927, ausg. 22/2.1929.) Im adau . Engeroff.

Henry Dreyfus, London, Herstellung von Hohlfaden aus Ce.lluloseAe.riva.ten nach 
dem Troclcenspinnverfahren. Man fiigt zur Spinnlsg., die eine fliichtige Losungsfl. 
enthalt, ein oder mehrere hochsiedende Losungs- oder Weiclimachungsmittel in solchen 
Mengen liinzu, daB diese Zusatzstoffe im Laufo des Spinnprozesses nicht vollstandig 
verdampft werden. Man vermeidot durch die Ggw. der hochsiedenden Stoffe eine 
Minderung der Festigkeit der Fiiden, die stark gestreckt werden konnen. Ais Zusatz
stoffe werden verwendet: Diaeetonalkohol, Acetylcarbinol, Acetylaceton, Acetophenon, 
Cyclopentanone, Cyclobutanone, Acetine, Diathylphthalatc, Methyl- u. A cetylderiw . 
von Bzl. Die in den Fiiden verbliebenen Weichmachungsmittel konnen durch Ex- 
traktion mit W. oder alkal. Lsgg. entfernt werden. (E. P. 317097 vom G/2. 1928, 
ausg. 5/9. 1929.) E ngeroff.

Henry Dreyfus, London, Herstellung von Holdfaden aus Cellulosederivaten nach 
dem Trockenspinnverfahren. Man verwendet Spinnlsgg., dereń fliichtige Losungsmittel- 
gemische hoch u. niedrig siedcnde Losungsmm. zusammen enthalten. Die Kpp. dieser 
Lusungsmittclkomponenten weichen um 35° u. mehr voneinander ab. Die Spinntemp. 
liegt bei oder iiber dem Kp. des hoher siedenden Losungsmittelbestandteiles. Man 
arbeitet vorteilhaft mit Lósungsmittelkomponenten, dereń Kpp. 40— 100° oder noch 
mehr auseinander liegen. Betriigt die Siedepunktsdifferenz 35— 40°, so muB das 
Losungsmittelgemisch 50— 75% Lósungsm. von niedrigem Kp. enthalten. (E. P. 
317098 yom 6/2. 1928, Auszug veroff. 2/10. 1929.) Engeroff.

Societe pour la fabrication de la soie „Rhodiaseta“ , Paris, Verfahren zur 
Erzeugung kiinstlicher Faden nach dem Trockenspinnverfahren. (D. R. P. 487 242 
KI. 29 a vom 7/9. 1927, ausg. 4/12. 1929. E. Prior. 10/8. 1927. Zus. zu D. R P. 
428745; C. 1926. II. 517. F. P. 34884 vom 21/1. 1928, ausg. 11/10. 1929. E. Prior. 
10/8. 1927. Zus. zu F. P. 587222; C. 1926. II. 517. —  C. 1929. I. 3055 [Oe. P. 
112 857].) E ngeroff.

Syntheta Akt.-Ges., Schweiz, Trockenspinnen von Kunstseide. Man halt die 
Spinnlsg. auf einer Temp., die unter dem Kp. der Lsg. liegt, wenn sie die Spinndiisen 
yerliiBt. Die Temp. in der Spinnzelle ist wesentlich hoher ais die ublicherweise an- 
gewendete Temp. Die Spinngesehwindigkeit betragt 200—300 m u. mehr pro Min. 
(E. P. 323 031 vom 13/7. 1928, ausg. 16/1. 1929. F. P. 667990 vom 25/1. 1929, 
ausg. 25/10. 1929. Schwz. Prior. 1/2. 1928.) E ngeroff.

C. Ruzicka, London, Trockenspinnvorrichtung. Die Spinnzelle, in der von oben 
nach unten gesponnen wird, ist mit einem Mantel ausgerustet, in dessen oberen Teil 
erhitzte Luft eingefiihrt wird. Am unteren Ende des Mantels tritt die h. Luft in die 
Spinnzelle u. wird durch die Kammer nach oben gefiihrt u. gegebenenfalls abgeleitet. 
D ie Aufwickelspule ist unter der Spinnzelle angeordnet. (E. P. 317108 vom 17/12.
1928, ausg. 5/9. 1929.) E ngeroff.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Richard Hof-
stadt, Wolfen und W ilhelm Eller, Berlin-Wilmersdorf), Yorrichtung zum Waschen 
und Naclibehandeln von auf durchlassige Spulen gewickelten Kunstseidenfaden nach dem 
Saug- oder Druckverfahren, 1. dad. gek., daB die Abdichtungszwischen- oder Deckel- 
stiicke, die mit je zwei Gummiringen Yersehen sind, mit Spielraum in der Vertikal- 
richtung in einer allen Spulen gleicher Ebene gemeinsamen Platte eingesetzt sind, 
u. daB die Platten mit Spulen besetzt in den Waschbehalter eingefiihrt u. daraus um- 
gesetzt u. herausgenommen werden u. auf diese Weise ais Triiger oder Beforderungs- 
m ittel der Spulen dienen. —  2. dad. gek., daB die zu unterst in den Waschbehalter 
eingesetzte Platte ebenfalls mit Ausschnitten zum Einsetzcn der Zwischen- oder 
Deckelstucke versehen ist, u. daB der Behalter anstatt des doppelten (inneren) Bodens 
nur eine umlaufende Innenseite mit aufgelegter Dichtung hat. —  3. dad. gek., daB 
einzelne oder reihenweise zusammengefaBte Spulensaulen durch DruckhebelverschluB 
zusammengehalten werden. (D .R .P . 4 8 7 2 6 4  KI. 29 a vom 26/7. 1927, ausg. 4/12.
1929.) Engeroff.

Lambertus Alexander van Bergen, Teteringen, Holland, Verfahren zur Her
stellung von Faden, Bandem, Filrmn usw. aus Yiscose unter Verwendung schwefel- 
saurer, Aluminiumsulfat neben Alkalisulfat enthaltender Fallbader, dad. gek., daB 
man dem Fiillbad neben kleinen Mengen von Aluminiumsulfat Magnesiumsulfat oder 
Schwermetallsulfate zusetzt oder diese in dem Bade selbst erzeugt. (D. R. P. 486719  
KI. 29 b vom 4/9. 1924, ausg. 7/12. 1929. Holi. Prior. 11/9. 1923.) E ngeroff.
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British Enka A rtificial Silk Co. Ltd., London, iibert. von: N. V. Nederlandsche 
Kunstzijdefabriek, Holland, Verfahren zur Vorbeugung der Entwicklung schadlicher 
Gase bei der Herstellung von Yiscoseseide. Man yerarbeitet eine Viscoselsg., der man 
eine verhaltnismafiig geringe Menge N itrit zugefiigt hat. AuBerdem leitet man in die 
Gasabzugsrohre Siiclcstoffoxyde. Man kann letztere auch m it Hilfe des elektr. Flammen- 
bogens in den Abzugsleitungen erzeugen. (E. P . 316 971 vom 20/7. 1929, Auszug 
veróff. 2/10. 1929. Prior. 7/8. 1928.) E ngeroff.

Spicers Limited, London, A pparat zur Filmherstellung aus Celluloseesler oder 
-Ather. Die aus den entsprechenden Lsgg. hergestellten Eilme enthalten noch be- 
trachtliclie Mengen des Losungsm., welehe die Blasenbldg. u. den unangenehmen 
Geruch bedingen, u. noch gefahrliche elektr. Ladungen besitzen. Diese unerwiinschten 
Erscheinungen werden vermieden, indem man den Filmstreifen einer Nachbehandlung 
in m it Dampf gesiitt. Raumen, unter gleichzeitiger Spannung des Filmstreifens bei 
Tempp. oberhalb der Zimmertemp. unterwirft. (TJng. P. 96 663 vom  7/12. 1927, 
ausg. 15/10. 1929. E . Prior. 23/12. 1926.) G. K o n i g .

Marshall Henry Tate, Perth, Australien, Herstellung von Fufiboden-, Dach- und 
Wandbekleidungen. Ybllkommen unimpragniertes Gewebe, gegebenenfalls zusammen 
m it solehem, das m it Bitumen oder Pech impragniert wurde, wird m it Kautschuk 
oder Kautschukmischungen verklebt, ausgewalzt u. vulkanisiert. (Aust. P. 12 607/1928 
vom 2/4. 1928, ausg. 19/6. 1928.) P a n k ó w .

M athieu van Roggen und Jean D ouzal de Granville, Belgien, Plastische Massen 
aus organischen Kolloiden. Massen, die in  den Formen schnell erharten, nicht scliwinden 
u. sich nicht verziehen, stellt man her, indem man in. den Massen ein krystallin. Gefiige 
oder Skelett durch Umsetzung erzeugt. —  Z. B. vermischt man eine Lsg. yon Chondrin 
oder Gelatine m it CaO oder CaCl2, setzt einen organ. Fiillkórper, z. B . Holzmehl, zu u. 
ein 1. Silicat in der der Ca-Verb. entsprechenden Menge. (F. P. 665 350 vom 22/3.
1928, ausg. 17/9. 1929.) SARRE.

X IX . Brennstoffe; T eerdestilla tion ; B eleuchtung; H eizung.
Hse Reichenbach, Neue Versuche zum Katalysatorenproblem der synthetischen 

Benzingewinnung. tJbcrsicht iiber die Patente u. Anmeldungen der I. G. Farben- 
induatrie A.-G. auf dem Gebiete der Druckhydrierung von Kobie usw. unter besonderer 
Berucksichtigung der Katalysatorenpatente. (Metallbórse 19. 2861— 62. 25/12.
1929.) R. K . Muller .

Ralph L. Brown und A. E. Galloway, Methanol aus Wasserstoff und Kohlen-
monoxyd. III. Eine weitere Untersuchung iiber Dimethylather. (II. vgl. C. 1929. II. 
113.) In Fortfiihrung friiherer Unterss. w'urde nunmehr gefunden, daC ein Katalysator 
aus Cu- u. Cr-Oxyd, der die beiden Metalle im Mol.-Yerhaltnis 3: 1 enthalt u. durch 
Fallung der bzgl. N itrate m it NaOH gewonnen worden war, im K ontakt m it einer 
H r CO-Mischung (2: 1) in  der seinerzeit bescliriebenen App. (1. c.) neben Methanol 
erhebliche Mengen an Dimethylather ergab auf Grund der R k .: 2 CH3OH =  CH3OOH3 +  
H 20 . D ie bei 180 at erzielten, in  Molprozenten ausgedriicktcn Umsetzungszahlen 
zu CH,OH bzw. CH3OCH2 waren: Bei 265° 7 u. 4, bei 285° 14 u. 6, bei 305° 24 u. 22, 
bei 340° 17 u. 20 u. bei 355° 11,5 u. 13,5. Dio Zone maximaler Umsetzung war zwischen 
315— 320° m it Umsetzungen von ca. 30 Molprozenten, wobei dio Bldg. von CH3OCH3 
iiberwog (Kurven u. Tabellen). (Ind. engin. Chem. 22. 175— 76. Febr. 1930. Pitts-

G. Dupont, Die Verwendung von Holzteer. (Vgl. C. 1930. I. 1562.) Vortrag iiber 
die method. Verwendung der bei der D est. von Holz gewonnenen Teere u. Ole, besonders 
iiber die Yerwendung vegetabiier Kohle ais Brennstoff. (Buli. Inst. P in  1930. 17—23.

Chemisch-Teehnische Reichsanstalt, Die Temperaturen des explosiblen Zerfalls 
von Acetylen in  Abhdngigkeit vom Druck und von der Strómungsgeschwindigkeit. Das 
Acetylen wurde unter Oberdrucken bis zu 3 kg/qcm m it yerschiedenen Strómungs- 
geschwindigkeiten in  ein auf bestimmte Tempp. (500— 900°) erhitztes Explosionsrohr 
geleitet u. der explosible Zerfall manometr, beobachtet. Abb. u. Besehreibung der 
Apparatur, Yersuch-einzelheiten siehe im Original. ScliluCfolgerungen: Unter 
500° u. bei Drucken bis zu 3 kg/qcm tr itt kein explosibler Zerfall des Acetylens ein. 
Dieser wurde erstmalig beobachtet bei 510°, 2,05 kg/qcm Uberdruck u. 0,4 l/min. 
Strómungsgeschwindigkeit. Mit steigender Strómungsgeschwindigkeit yerschiebon sich

burgh [Pa.], Expcriment. Station.) H erzog.

Jan. 1930. Bordeaux.) J ung .
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Temp.- u. Druckgrenze naeh oben. Letztere fallt bei hohen Tempp. u. Strómungs- 
geschwindigkeiten wieder ab. Fiir ruhendes Gas ergibt sich bei 540 bis 900° dio Druck
grenze zu etwa 1,37 kg/qcm (extrapoliert). Der zum explosiblen Zerfall des Acetylens 
durch adiabat. Kompression notige Druck errechnet sich so zu 170 kg/qcm. (Jahres- 
bericht V II der C. T. R. 1928 . 63—71. Berlin, Abt. f. alig. Chemie.) F. Becker.

Chemisch-Technische Reichsanstalt, Messung der Explosionsdrucke von reinem, 
mit Wasserdampf und Acclcmdampf gesaltigtem Acetylen. Die Frage des beim explosiblen 
Zerfall von Acetylen auftretenden Druclces erhielt Bedeutung durch das Bestreben, 
explosionssichere Apparate zu bauon. Die Verss. wurden ausgefuhrt in  einer 2 Ventile 
tragenden u. 40 1 fassenden Stahlflasche, die an einer Seite u. in  bestimmten Ab- 
standen m it DruckmoBapparaten yorschen war. Das ExplosionsgefiiB wurde zunachst. 
grundlich mit Acetylen durchspiilt, dann, naeh SchlieBen des einen Ventils, auf den 
gewiinschten Druck aufgefullt. Die Ziindung gesehah elektr. m it Wolframdraht. Der 
Druckanstieg beim explosiblen Zerfall ist in der Mitte der Flasche, wo sich die Ziindung 
befindet, am groBten. — Wasser- u. Acetondampf setzen die Explosionsdruckc gemiiB 
ihrer Tensionen herab, jedoch wird dieser Unterschied bei zunehmenden Anfangsdrucken 
geringer. Die gefundencn Werte stimmen mit den bereehneten gut iiberein: der 
Explosionsdruck reinon Acetylens betragt rund das Elffaehc des Anfangsdruckes. Es 
steht noch offen, ob sich bei gleich weiten, aber langeren GefaBon die Explosionswelle 
zur Detonationswelle entwickeln kann. (Jahresbericht V II der C. T. R. 19 2 8 . 56—63. 
Berlin, Abt. f. allg. Chemie.) F. Becker.

Chemisch-Technische Reichsanstalt, Priifung von Wasservorlagen auf ihre 
Brauchbarkeit ais Sicherung von Acetylen-Hochdruckleitungen. Krit. Besehreibung 
von Wasseryorlagcn yerschiedener -Konstruktionen u. Firmen. Die Wirkungsweise 
wird an Hand zahlreicher Abbildungen erlautert. (Jahresbericht V II der C. T. R.
1 9 2 8 . 46— 56. Berlin, Abt. f. allg. Chemie.) F. Becker.

I. E . Tromm, Scliwedisclie Olgewinnung. In der Provinz Vastergotland sind reiche 
Schioferlager yorhanden, dereń oboro Schichten mit bituminosem Kalkstoin durchsetzt 
sind; diese werden zum Kalkbrennen yerwendet; die darunter lagernden Schichten 
werden auf Ol yerarbeitet, 60 t  Schiefer liefem bei der Dest. in  Retorten, auBer Gasen,
2— 2 % 1 Ol; Benzin kann durch Auswaschen des Gases mittels sehwerer Ole erhalten 
werden. (Allg. Osterreich. Chem. u. Techn.-Ztg. 48. 9— 10. 15/1.,1930. Góte- 
borg.) Friedmann.

W. Botte, Bemerkungen iiber dieZusammensetzung von Erdólen und ihren Beriraltn. 
Ober die chem. Individuen, die in Erdólen u. Erdgasen festgestellt worden sind, wrerden 
einigo Angaben gemacht; Naturgas- u. Craekbenzin werden verglichen, auf die Wrkg. 
der HvS04 bei der Raffination u. auf einige Verff. zur Entfernung yon S u. S-Verbb. 
wird naher eingegangen (Plumbityerf., Anwendung von Silicagel). (Allg. Osterreich. 
Chem. u. Techn.-Ztg. 47. 163—66. 48. 10—13. 15/1. 1930.) Friedmann.

Satoyasu Iimori und Uchu Kikuchi, Die Mengen aromalischer Kohlenwasserstoffe 
in  Erdólen aus der Prafektur Niigata. Extraktion ton Xylolen aus Rohpetroleum. 
(Vgl. C. 1928- II. 189.) Yff. haben die aromat. KW-stoffe im Maki- u. Amazópetroleum 
aus genannter Prafektur quantitativ bestimmt. Makipetroleum enthalt 0,07% Bzl.,
0,59%  Toluol u. ca. 5% Xylole. Amazópetroleum enthalt 0,07% Bzl., 0,53% Toluol 
u. ca. 2% Xylole. Aus der Fraktion 145— 165° wurden die Xylole durch Sulfonierung 
u. Behandlung des H2SOr Auszugs mit Dampf in guter Ausbeute isoliert. (Buli. Inst. 
physical chem. Res. [Abstracts]. Tokyo Z. 113. 12/12. 1929.) L in d e n b a u m .

W azlaw Geritz, Yerfahren zur Zerstorung von Erdólemulsionen. Es werden die 
bei der Erdólraffination ausfallenden rohen Ńaphthensauren, die die Oberflachen- 
spannung von Ol u. H.,0 herabsetzen, zugesetzt. Die Seifen des Naphtlienkalkes werden 
in  Sauren uberfiihrt u. werden 1. im Ol, wahrend dio neutralen Seifen unl. bleiben. Die 
Apparatur wird beschrieben, u. darauf hingewiesen, daB eine heftige Sprudelbewegung 
beim ZuflieBenlassen des Oleś in den Tank zu yermeiden ist. Dor notige Zusatz zu den 
Emulsionen schwankt zwischen 0,05 u. 0,1% roher Kaphthensauren yon 6—8° Saure- 
geh. (Allg. Osterreich. Chem. u. Techn.-Ztg. 48- 27—31. 15/2. 1930.) Friedmann.

H ans KarpluS, Der Aufbau der Schmierschicht und die Kolhidgraphitschmierimg. 
D ie altere hydrodynam. Theorie der Schmierung laBt sich gegenuber neueren Verss. 
nicht aufrecht-erhalten. Die an den Grenzflaehen fest-fl. auftretenden Absorptions- 
filme liangen sowohl yon der Adhasivitat der Sehmiermittel, insbesondere ihrerPolaritat, 
wie auch°v0n dem unter Umstanden sehr weitreichenden molekularen Kraftfeld (Ak- 
tiyitat) der festen Grenzflaehen ab, besonders hinsichtlich der Druck- u. Schubfestig-
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keit des Films. D ie molekulare Orientierung fiihrt zur parallelen Schichtung (La- 
mełlenstruktur) des Schmiermittels, deren spontano Bldg. bei polaren Moll. von 
Trillat (C. 1 9 2 7 - II. 1641) nachgewiesen wurde. D ie fl. Schmierschicht zeigt also 
mechan. Anisotropie. D ie Anziehungskrafte in den hierbei gebildeten Ebenen werden 
schatzungsweise bereehnet. D ie fur den W iderstand des Primarfilms wesentliche Mol- 
kohasion (vgl. Meyer , C. 1 9 2 8 . II. 1871) wachst m it der Lange der KW -stoffketten  
bzw. m it dem Mol.-Gew. der Sohmiermittelmoll.; die schlechte Schmierfahigkeit un- 
polarer Moll. (z. B. Paraffinol) erklart sich aus ihrer geringen H aftfestigkeit an der 
Metallflaehe. Besondere Vorziige hinsichtlich der Sclimierwrkg. zeigt Graphit infolge 
sciner krystallograph. vorgebildeten Lamellenstruktur. Die Adhasion von Schmier- 
m itteln polarer u. unpolarer Natur an graphitierten Gleitflachen is t wesentlich hoher 
ais an Metali. Da polare Schmiermittel oft korrodierend wirken, is t ihrer Verwendung 
eine Aktiviorung der Grenzflachen vorzuziehen, wie sie m it Kolloidgraphitzusatzen 
sich erreichen laBt. E s werden tabellar. u. graph. Beispiele von prakt. Erfahrungen 
m it dem vom Vf. verbesserten Kolloidgraphitschmiermittel „Kollag“ gegeben, die 
die Vorzuge dieses Priiparats sowohl hinsichtlich des Wrkgs.-Grades w ic der Sieherheit 
der Schmierung zeigen. (Petroleum 2 5 . 375— 86. 20/3.1929. Frankfurt a. M.) R . K . Mu.

Chemiscli-Technische Reichsanstalt, fJber explosionssichere Schmiermittel. 
Beschreibung yon Verss., die zur Konstruktion einer zweekmaBigen Apparatur u. zur 
Feststellung geeigneter Versuchsbedingungen fiilirten. Der 0« gelangt durch eine den 
ExplosionsstoB abfangende Metallrohrschleife u. das Ventilgehause in  die aus Eisen- 
blech bestehende Versuchskammer. Zur Verscharfung der Bedingungen wird die gesamte 
Apparatur auf bestimmte Tempp. erwiirmt. Von einem Verteilungsmaterial fiir das zu 
untersuchende Schmiermittel wird abgesehen, da der urspriinglich bonutzte Hanf 
auch allein bei etwa 130 at 0 2-Druck u. 160° der Versuchskammer explodierte. Von 
den untcrsuchten Schmiermitteln Glycerin, Paraffinol u. Riibol yerhielt sich Glycerin 
am gunstigsten. D ie Priifung der Entziindlichkeit yerschiedener Schmiermittel im 
MACKEYschen Apparat ergab starkere Temp.-Steigerungen bei Leinólfirnis, Leinól, 
Ricinusol u. Schweineschmalz. (Jahresbericht V II der C. T. R. 1 9 2 8 . 112— 26. Berlin, 
Abt. f. allg. Chemie.) F . Becker .

— , Neue chemische Holzverarbeitung. Ausfuhrliche Beschreibung der in Kónigs- 
berg veranstalteten Ausstellung „Lehrsehau H olz“ . (Kunststoffe 19 . 243— 46. Nov.
1929. Kónigsberg i. Pr.) Ju.VG.

Friedrich Bergius, Nutzbarmachung des Holzes zu Ernahrungszwecken. Fiir die 
mogliehst quantitative Umwandlung der Cellulose gab es zwei Mógliehkeiten: die 
Anlagerung von W. m it konz. ŁLSO,, nach OST oder die Behandlung m it konz. HC1 
nach W il l s t a t t e r . Das letztere Verf. benutzte Vf. ais Grundlage zu 1916 begonnenen  
Arbeiten. D ie HCl-Spaltung war eine schwierig zu lósende Aufgabe. In  einer Ver- 
dampfungsanlage wird der gróGte Tej! der HC1 abgetrennt u. wiedergewonnen. Der 
Holzrest, das Lignin, wird getrocknet u. zu Briketts gepreBt. Der Holzzucker enthalt 
noch geringe Mengen HC1, die m it Kalk neutralisiert werden. Durch Invertieren 
wird er in  einen vergiirungsfahigen Zucker iibergefiihrt. Das wichtigste Verwendungs- 
gebiet der Holzverzuckerung is t  die Herst. von Kohlehydratfuttermitteln. (Osterr. 
Chemiker-Ztg. 3 3 . 20—22. 1/2. 1930.) K a l p e r s .

Fr. Moll, Der Schutz des Bauliolzes. W enn Holz in gutem Zustande erhalten 
werden soli, so is t es nach der Aufarbeitung richtig zu stapeln u. zu trocknen. Eisen- 
bahnschwellen werden in  Deutschland m it Teerol nach dem Verf. von R u p in g  im- 
pragniert. Diese Impragnierung gibt dem Holze, das im rohen Zustande 5— 6 Jahre 
halten wiirde, eine Gebrauchsdauer von etwa 20 Jahren. Leitungsmasten u. Bauholz 
werden nach dem Verf. von K y a n  durch Einlegen in  eine Lsg. von Quecksilber- 
sublimat impragniert. (Korrosion u. Metallschutz 6. 7— 14. Jan. 1930.) K a l p e r s .

Chemisch-Technische Reichsanstalt, Untersuchungen iiber die Sieherheit der 
Lagerung brennbarer Fliissiglceiten in  unterirdischen Tanhs. Nach der preuB. „Mineralól- 
Verkehrsordnung“ miissen die 1 m unter Flur liegenden Tanks gegen Hineinschlagen 
von Flammen oder Explosionen durch besondere Vorr. (Kiestopfe, Flussigkeits- 
verschliisse) gesehutzt sein, deren N otwendigkeit vielfach m it der Begriindung be- 
stritten wurde, daB im unterird. Tank niemals explosive Brennstoff-Luftgemisehe 
vorhanden seien. Zur Entscheidung dieser Frage war festzustellen, bei welchen Tempp. 
das sich ausbildende Dampf-Luftgemisch der einzelnen Fil. explosibel is t u. welche 
Tempp. die Fiillung der Tanks annehmen kann. In  einer geeigneten Vorr. wurde der 
obere Explosionspunkt yerschiedener Fil. (d. i. die Temp., bei welcher das Dampf-
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Luftgemisch dio ExpIosionsgrenze erreiclit) bestimmt. Dio unteren Explosionspunkte 
liegen so tief, daB sio im Betrieb stets iiberschritten werden. Die Kraftstoffo werden 
weiterhin durch Angabe yon spezif. Gewicht, Geh. an aromat. Verbb., Siodebeginn 
u. sich ausbildendem Maximaldruck bei der Explosion charakterisiert. Unter Beriick- 
sichtigung der Erdtemp. 1 m unter Mur ergibt sich, daB m it Bldg. explosiblor Dampf- 
Luftgemiscbo zu rechnen ist, 1. dauernd, wenn der obere Explosionspunkt uber 9° 
liegt (was bei etwa der Halfto der untersuchten Fil. der Fali ist), 2. wochenlang im 
Winter, wenn der obere Explosionspunkt iiber 4° liegt u. 3. wahrend oiner Reihe°yon 
Stdn. im Winter bei tiefer Lufttemp., wenn der obere Explosionspunkt uber 0° liegt. 
Die Unters. zeigt somit, daB die Vorschrift der Schutzyorr. zu Recht besteht. (Jahres- 
bericht V II der C. T. R. 1928. 240— 49. Berlin, Physikal. Abt.) F. Becker.

Chemisch-Technische Reichsanstalt, Beslimmung der Explosion.sdruc.kc von 
Benzin- und Benzoldampf-Luftgemischen. D a mit der Moglichkeit explosibler Gas- 
gemisehe in  unterird. Tanks u. deron Leitungen zu rechnen ist, solltcn die im Falle 
einer Explosion zu erwartenden Drucke festgestellt werden, um so Anhaltspunkte 
fiir die mechan. Festigkeit der Sieherungcn zu gowinnen. Es wurden die Explosions- 
drucko von Benzin- u. Benzoldampf-Luftgemisehen zwischen 0 u. 60° gemessen. Die 
Explosionsbombe bcsaB einen abschraubbarcn Kopf m it einer Stopfbiichse, durch welche 
eino am unteren Endo mit einem Messingteller yersehene Stahlstange fiihrte. Tcller 
u. Stange dienten ais Riihrer, auf dem Teller waren zur Druckmessung 2 BleimeBdosen 
befestigt. Die Ziindung gesehah durch ein Blattchen Nitroglycerinpulyer, welches von  
auBen elektr. in  Brand gesetzt wurde. Die Temp. wurde durch einen Tliermostaten 
auf ± 1 °  konstant gehalten. Eine abgewogene Menge Brennstoff wurde auf den Teller 
des Riihrers gegossen u. durch Auf- u. Abbewegen desselben der Dampf m it der Luft 
gemischt. Kontrolh-erss. zeigten, daB nach 15—20 Min. der Brennstoff vóllig yerdampft. 
war. Es ergab sich, daB das Maximum des Explosionsdrucks bei beiden Brennstoffen 
bei etwa gleichen Konzz. (9 Gew.-°/0) lag u. dieselbe GroBe (9 kg/qcm bei 0°) erreichte. 
Mit steigender Temp. wird der Maximaldruck infolge geringer werdender Ladedichto 
kleiner. Beobachtete u. berechnete Drucke stimmen bei Beriicksichtigung der Versuchs- 
fehler (± 0 ,1  kg/qcm fiir den Mittelwert) gut iibercin. (Jahresbericht VH der C. T. R.
1928. 249—52. Berlin, Physikal. Abt.) F. Becker.

Trent Process Corp., New York, Verfahren zur Gewinnung von Ulkohleballen 
durch Ruhren des in  Wasser fein verteilten Kohlenmaterials unter Zusatz von Ol gemiiB
D. R . P. 423 382, dad. gek., daB das bekannte Verf. mit Hilfe geeigneter Regelung 
der Konz. u. Temp. so durchgefiihrt wird, daB die BallengroBe an der Grenze gehalten 
wird, die die kontinuierłiche Abfuhrung der schwimmenden Ballen aus dem Behalter 
noch gewahrleistet, u. daB die wiinschenswerte VergroBerung u. Vereinigung der ab- 
gefiihrten Ballen miteinander zu groBeren Massen nachtriiglich in einem besonderen 
Behalter dureh Ruhren in klarem k. W. erreicht wird (vgl. Teilref. nach E. P. 293 454 
in C. 1928- II. 1844). (D. R. P. 490 099 KI. lc  yom 29/6. 1928, ausg. 28/1. 1930. 
A. Prior. 7/7. 1927. Zus. zu D. R. P. 423382; C. 1926. I. 3196.) H ein e .

Pulp Binders Development Co., Kimberley, Siid-Afrika, iibert. von: Stanley 
W alkington Carpenter, Cornwall, u. Gerald Noel White, London, Bindemittel zur 
B ritettierung von Brennstoff. Man laBt Pflanzenabfalle aller Art an der Luft bei Be- 
feuchten mit W. verrotten, was unter Umstanden Monate dauert, gibt dann etwas 
Alkali oder Erdalkali zu bis zur alkal. Rk., gegebenenfalls unter Aufkochen oder nach 
Aufkochen der M., u. erhalt eine strukturlose M. yon groBer Bindekraft. (A. P . 1 724  393  
yom 9/7. 1925, ausg. 13/8. 1929. E. Prior. 18/7. 1924.) Sarre.

Milon James Trumble, Los Angeles, Destillation vm  Kohle mittels Dampf und 
Wasserstoff. Innęrhalb des gasgeheizten Dest.-App. ist ein kleinerer App. eingebaut. 
Ein Teil des ubcrhitzten Dampfes liefert durch Zcrs. den erforderlichen H 2, der zu- 
sammen m it iiberhitztem Dampf in die Kohle eingeleitet wird. (Can. P- 272 828  
vom 7/7. 1925, ausg. 2/8. 1927.) K indermann .

Milon James Trumble, Los Angeles, Erzeugung von Koks. In  die erhitzte 
Retorto wird iiberhitzter Dampf eingeleitet, bis der Geh. an fluchtigen Stoffen ab- 
getrieben ist. Dann werden fl. KW-stoffe in die porose M. eingeleitet, so daB die 
KW-stoffe geeraekt werden u. O in der Retortenfullung abgeschieden wird. Dieser 
ProzeB wird fort^esetzt, bis dic Hohlraume gefiillt sind. Die erzeugten Dampfe werden 
in  den folgenden Retorten benutzt n. schlieBlich kondensiert. (C&H* P* 272829  vom 
9 /7 .1 9 2 5 , ausg. 2/8. 1927.) K in d e r m a n n .



Chemisch-Technische Ges. m. b. H ., Duisburg, Braunkolilenkoks. (Ung. P. 
96 621 Tom 12/3. 1928, ausg. 15/10. 1929. D . Prior. 28/3. 1927. —  C. 1929. I. 2947 
[F. P . 651 013].) G. K onig.

S ociśtś Chimięiue de la Grandę Paroisse, Azote et Produits Chimiąues 
Frankreieh, Herstellung von Alkoholen, insbesondere von Metlumól und Amnumiak. 
Ais Ausgangsprod. im Verf. des Hauptpatents werden Gasgemisehe verwendet aus 
Wa-ssergas u. Gasen, die ganz oder teilweise yerbrannt sind, oder solche Gasgemisehe, 
die ahnliche Zus. haben, aber auBerdem noch KW -stoffe enthalten, die leicht in CO, 
CO,, W. u. gegebenenfalls H , umgesetzt werden konnen. ZweckmaBig wird in den 
Kreislauf noch eine geniigende Menge inerter Gase eingefiihrt. (F. P. 35 096 Tom 
22/2. 1928, ausg. 3/12. 1929. Zus. zu F. P. 649711; C. 1929. I. 2946. U llr ic h .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gustav W ietzel 
und Karl W inkler, Ludwigshafen a. Rh.), Metlianol und andere sauerstoffhaltige organische 
Yerbindungen aus CO und H z. (D. R. P. 488156 KI. 12 o vom 12/4. 1923, ausg. 24/12.
1929. Zus. zu D. R. P. 396115; C. 1924. II. 1269. —  C. 1926. I. 2509 [F. P. 
571 285].) U llr ic h .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Matthias Pier, Heidel
berg), Gewinnung von Methylalkohol und anderen sauerstoffhaltigen organischen Produkten 
durch Red. von Oxyden des C  m ittels H 2 bei erhóhtem Druck u. erhohter Temp., dad. 
gek., daB zur Unterdruckung stórender Nebenrkk., die eine schadliche Temp.-Steigerung 
zur Folgę haben, die Kontaktmasse dauernd oder teilweise durch Einspritzen des fi. 
Rk.-Prod. oder seiner Bestandteile in  den Rk.-Raum gekiihlt wird. —  So z. B. gelingt 
es, wenn man die Temp. auf 400° ha.lt, die Nebenrkk., w ie z. B. die Bldg. von CH4, 
im Laufe der Rk. ganz zu untcrdrucken. (D. R. P. 484166 KI. 12o yom 16/9. 1923, 
ausg. 10/10. 1929.) U llrich.

Giulio Natta, Italien, Herstellung von Metlianol. Ais Katalysator bei der 
Herst. von CH3OH u. anderer sauerstoffhaltiger, organ. Verbb. aus CO u. H„ wird 
Smithsonit yerwendet, der vorher auf 400— 450° erhitzt worden ist. So erhalt 
man bei einmaligem Durchgang aus einem Gasgemisch, bestehend aus 30% CO, 
7% C 02, iiber 60% H 2 u. Spuren von O u. N , bei einem Druck von 260— 300 at u. 
400° eine Ausbeute von 20% bei einer Gasgeschwindigkeit yon 15 cbm pro Stde. fiir 
jeden qdcm Katalysatorraum. (F. P. 670 763 vom 4/3. 1929, ausg. 4/12. 1929. It. 
Prior. 13/3. 1928.) U llrich .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Martin Luther, 
Mannheim, und Rudolf W ietzel, Ludwigshafen a. Rh.), Gewinnung von Isobutylalkohol 
aus dem durch katalyt. Hydrierung von Oxyden des C neben CH3OH erhaltlichen 
Gemisch sauerstoffhaltiger organ. Verbb., dad. gek., daB das Gemisch vor der fraktio- 
nierten D est. von dem vorhandenen CH3OH u. W. ganz oder groBenteils befreit wird. 
ZweckmaBig wird zunachst der CH3OH in Ggw. wasserunl. F il., z. B. B zl., oder fliichtige 
Mcthylverbb. liefernder Stoffe, z. B'. HCOOH, entfernt u. hierauf die Entwasserung 
des Ruckstands oder seiner Fraktionen durch Abkiihlung yorgenommen. (D. R. P. 
479 829 KI. 12o vom 25/12. 1923, ausg. 23/7. 1929.) U llrich.

Standard Oil Development Co., U. S. A., Flussige Oxydationsprodukte von 
Kohlenwasserstoffen. Niedrig sd. KW -stoffe, wie sie im Erdgas oder in Dest.-Gasen 
yorkommen, werden in Ggw. von oxydierenden Gasen, die freien O enthalten, schnell 
bei einem Druck von iiber 500 lbs. (1000—3500 lbs.) pro Quadratzoll u. erhohter 
Temp. durch eine Rk.-Kammer gcfiihrt. Die Oxydationsprodd., wie aliphat. Alkohole, 
Aldehyde u. Sauren, werden von den unveranderten KW -stoffen getrennt u. letztere 
mit frischem O (Luft) wieder in den Rk.-Gang gefiihrt. ZweckmaBig wird in Ggw. 
von Katalysatoren gearbeitet, wie z. B. V20 5, Cu, B, Nalrimnwolframat, Ag, Pt, Ni, 
Fe, Co, Ca, Mn, Legierungen aus Cr u. N i, Al usw. —  Z. B. wird CH4, das 40% C2H6 
u. hohere KW -stoffe enthalt, m it 6,8%  O bei 2000 lbs. pro Quadratzoll m it einer 
Geschwindigkeit von 7,2 1 pro ebem u. bei einer Temp. von520— 585° iiber N i geleitet. 
Man erhalt etwa 20% Metlianol, 3,5%  A., Propanol u. W., 1% HCOOH yon etwa 
10% u. 75% W. Auf ahnliche Weise erhalt man Gemische, die CH3CHO, CH3COCH3, 
Butanol, CH3C 00H , Propylacetat enthalten. Zur Ausfiihrung der Rk. ist eine be- 
sondere Apparatur yorgesehen. (E. P. 321494  vom 7/9. 1928, ausg. 5/12. 1929.) U llr.

Standard Oil Co., W hiting (Ind.) u. Chicago, ubert. von: Edward E. Bartels, 
W hiting, Gewinnung von Buckstanden dei Kohlenwasserstoff-Destillation. Bei der 
kontinuierlichen D est. von  KW -stoffen (Teer) in  einer Reihe von Blasen wird der 
Ruckstand niedrigster Y iscositat aus einer mittleren Blase, ein Riickstand hochster
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Viscositat (6° Engler beł 100°) aus der letzten Blase abgezogen u. durch Mischung 
ein Prod. von don gewiinsehten mittleren Eigg. erzielt. (Can. P. 272884 vom 16/9.
1926, ausg . 2/8. 1927.) K in d e r m a n n .

Koppers Co., V. St. A., Behandlung von Fliissigkeiten, die saure Besłandteile des
Teers enthalten. Dio P il., die Phenole, Kresole u. ahnlielic Stoffe in Lsg. haltcn, wie 
z. B . Gaswasser, werden mit Hilfe eines inerten Gases, wie z. B. Luft, in  einer besońders 
hierzu geeigneten Apparatur von ihren sauren Bestandteilen befreit. Der Prozeli karni 
im  Kreislauf durchgcfiihrt werden. (F. P. 667122 yom 26/4. 1928, ausg. 12/10 1929 
A. Prior. 2/11. 1927.) _ U llrich.

Kalman Szombathy, Rakospalota Budapest, und Eberhard von Ammon, 
Berlin, Geicinnung von reinem teerfreiem Schwefel aus verbrauchter Gasreininunnsrnasse. 
(D. R. P. 488 417 KI. 12 i  vom 23/1. 1927, ausg. 2/1. 1930. — C. 1929. I. 1297 fF. P, 
647 578].)  ̂ D rews.

Carl Still, Recklinghausen, Gewinnung von reinem Rohschwefel. (D. R. P. 489 989 
KI. 12 i yom 14/9. 1927, ausg. 23/1. 1930. — C. 1 9 2 9 .1. 422 [E. P. 297 062].) Drews.

I. G- Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Fritz Winkler, 
Ludwigshafen, Herstellung von Ileizgas. Feinkorniger fester Brennstoff wird durch 
einen Luftstrom mitgefiihrt, wobei zuerst die kleinsten Teile des.gluhenden Brenn- 
stoffs in  Generatorgas umgewandelt werden. Darauf werden die iibrig bleibenden 
groCeren Stucke mit Dampf zu Wassergas umgesetzt. (Can. P. 273 333 vom 7/4.
1927, ausg . 23/8 .1927.) K in d e r m a n n .

Empire Gas and Fuel Co., und John Charles Walker, V. St. A., Behandlung
von Kohlenwasserstoffgasen. (E. P. 290613 yom 5/5. 1928, ausg, 11/7. 1928. A. Prior. 
17/5. 1927. —  C. 1929. II. 3091 [F. P. 657 383].) Ullrich.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von Ol aus Erd- 
dlruckstanden. Die Metallhalogenide enthaltenden Riickstande werden in Ggw. yon  
reinigend wirkenden Zusatzen, z. B. CaC03, Bleicherde, Bleisalze, trocken dest. (F. P. 
6 7 3 1 3 3  yom 16/4. 1929, ausg. 10/1. 1930. D. Prior. 23/4. 1928.) Drews.

Oil-O-Treat Co., Texas, iibert. yon: Donald E. Woods und Earl J. Neel, 
Texas, Remigen von Rohpetroleum. Das Robol wird mit 0,025% einer W.-l. Mischung 
von 68% Gasol, 10% H2SO„ 14°/0fetten Olen u. 8% Phenol geruhrt. DieVerunreinigungen 
setzon sich am Boden ab. (A. P. 1715217 yom 9/3. 1928, ausg. 28/5. 1929.) Kin d .

Standard Oil Co., Whiting (Ind.) u. Chicago, iibert. yon: Frances M. Rogers, 
W hiting, und Robert E. Wilson, Chicago, Destillation von Rohpetroleum. Das Rohól 
wird in  einer Blase mit Dampf bis auf 10—20% eines schweren Riickstandes abdest., 
der Riickstand mit Dampf durch eine Heizschlangc auf 370— 430° geheizt, u. in einer 
Verdampfungskammer werden unter weniger ais 25—100 mm Hg absol. Druck die 
Dampfe yon der unyerdampften FI. getrennt. (Can. P. 272885 vom 20/10.1926, 
ausg. 2/8. 1927.) Kindermann .

Marineministerium, Tokio (Erfinder: Ryozo Beppu, Tokuyama), Raffination 
von Erdólpecli. Man extraliiert das Rohmaterial mit Bzn. oder iihnlichen Losungsmm., 
denen man die sauren Bestandteilo des Teers zugefiigt hat, u. erzielt so leichter eine 
rasche Abseheidung der Estraktlsg. (Japan. P. 79898 yom 26/12. 1927, ausg. 23/2.
1929.) Imada u .  Engeroff.

Zeche Mathias Stinnes, ubert. yon: Anton Weindel, Essen-Ruhr, Schmierdle 
und Phenole aus Kohlenteer. 1100 Teile Tieftemperaturteer werden bis 240° dest., 
dabei gehen 90 Teile iiber. Die restlichen 1010 Teile werden in der doppelten Menge 
Bzl. gel., die Lsg. wird vom unl. Asphalt getrennt u. das Bzl. abdest., wobei 495 Teile 
Asphalt u. 515 Teile Ole, die frei yon Aspbalt sind, erhalten werden. Diese 515 Teile 
werden in der doppelten Menge Aceton gel., 45 Teile einerschleimigen Substanz werden 
yon der Lsg. getrennt u. diese mit 300 Teilcn W. yerdiinnt, dabei scheiden sich 405 Teile 
eines neutralen Ols ab, wahrend aus der wss. Acetonlsg. nach Abdest. des Acetons 
65 Teile Plienole erhalten werden. Demnach haben die 1100 Teile Tieftemperaturteer 
ergeben: 8,1% einer Fraktion bis 240°, 45,0% Asphalt, 4,1% schleimige Substanz, 
5,9%  Phenole, 34,5% Sclimierole, 2,4% Verlust. Das spez. Gew. des Ols ist D„0 =  1,03,
E. = —  4°, Entflammungspunkt =  138°, Yiscositat =  8,45° (Engler bei 50°). (A. P.
1 7 2 6  638  yom 12/12. 1924, ausg. 3/9. 1929. Prior. 27/12. 1923. U llrich.

Galena-Signal Oil Co., ubert. yon: Charles A. Miller und Charles B. Kam s, 
Pennsylyania, Fes te Schmiermittel, bestebend aus gleichen Teilen viscoser KW-stoffe u. 
einer glycerinfreien Na-Seife, z. B. Na-Stearat. Die Mischung enthalt weniger ais 1% W.
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oder freies Alkali u. sclim. iiber 400° F . (Can. P. 272 855 vom  14/12. 1926, ausg. 
2/8. 1927.) R ichter.

Holzkydrolyse A. G., Heidelberg (Erfinder: Eduard Farber, Genf), Herstellung 
ton  Methylalkohol aus Lignin, dad. gek., daB man Lignin oder Ligninyerbb. in  Ggw. 
von W. ohne Erwarmen m it Cl behandelt u. aus dem Chlorierungsprod. durch Wasser- 
dampfdest. Methylalkohol gewinnt. —  Z. B . werden 100 g Lignin in  10— 20 g W. auf- 
geschwemmt u. m it Cl ohne Erwarmen behandelt. Man erhalt einen Riickstand, der
6— 7% Cl u. nur noch 3,6%  M etlioxyl aufweist, gegeniiber etwa 12% im Ausgangsstoff; 
ungefahr 6 g CH3OH kónnen aus den wss. Lsgg. abdest. werden. (D. R. P. 484167  
KI. 12o yom 9/1. 1925, ausg. 16/10. 1929.) U llrich.

Standard Oil Ćo., N ew  York, Veredeln vo?i Leuchtol. D ie im Rohol-Destillier- 
behalter oder in der Kompressionskammer beim Erdoldestillieryerf. auftretenden 
Prodd. werden, unter Vermeidung des Zutrittes yon Luftsauerstoff, m it Alkoholen 
der aromat. Reihc, oder m it hoheren Alkoholen, oder m it Aldehyden, Aminen, Plienolen, 
dereń D eriw ., m it Harnstoff oder dessen D er iw ., allein oder m it Gemischen dieser 
Stoffe yersetzt. Das so behahdelte Leuchtol erleidet beim Aufbewahren keine Verfiirbung 
u. keine Geruchsyeriinderung. (Japan. P. 79 842 vom 24/4. 1928, ausg. 22/2.
1929.) I mada u. E gneroff.

Clarence P. Byrnes, Sewickley (Penns.), iibert. yon: Joseph Hidy Jam es, 
Pittsburgli, Motorbetriebsstoff. Durch Oxxjdation yon Mineralól m it Luft u. W .-Dampf 
ohne Katalysator oder m it Mo-Oxyd, bei 230— 500°, unter 1 a t oder hohem Druck, 
wird neben einem Dest.-Ruckstand (Schmierdle) ein bis 300° sd. Gemisch von Alko
holen, Aldehyden, Aldehydalkoholm  u. Aldeliydfettsauren gewonnen. Eine Mischung 
dieses „oxydierten Kerosins“ (50— 67%) m it denaturiertem A . (17—33%) u. B zl. 
(17%) dient ais Motortreibmittel. (A. P. 17 1 6  272 vom 3/2 .1922 , ausg. 4/6.
1929.) Kinderm ann .

Louis Leeoą, Frankreieh, Herstellung ton  tollig wasserfreiem camphercarbonsaurem 
Wismut durch doppelte Umsetzung von camphercarbonsaurem N a  (I) m it B i(N 0 3)3 
im Verhaltnis 3 Mol: 1 Mol. —  Z. B . wird eine verd. Lsg. von I m it einer Lsg. von 
B i(N 03)3 in wss. Glycerin yersetzt. Das Prod. wird an der Luft getrocknet, nachdem  
es sorgfaltig m it k. W. ausgewaschen ist. Es enthalt 33,7%  Bi, ist in A. 1. u. laBt sich 
nach Trocknen im Vakuum bei 30° in Cl losen. Das Salz soli ais Zusatz zu Motor- 
treibmitteln  yerwendet werden. (F. P . 672696 vom 18/7. 1928, ausg. 6/1. 1930.) Altp .

Ed. Gralfe, In d u stries  des goudrons de lignite. P a ris : Ch. B eranger 1930. (200 S.) B r.: 
fr. 35.— .

[russ.] N. M. Karaw ajew , Fórderkohlen  des K usnetz-B eckens. J lo sk au : Verlag d. W arm e- 
techn. In s t. 1930. (19 S.)

[russ.] V olkskom m issariat lu r  V erkehrsm jttel, H olzkonseryierung ( Gesam m elte A bhandlungen). 
M oskau: U S S R .-T ran sp e tsch a tj-N K P S  1929. (62 S.) R bl. 0.75.

X X . SchieB- und Sprengstoffe; Zundwaren.
Chemisch-Technische Reichsanstalt, Uber die Untersućhung der chemischen 

Beschaffenheit der F asem  der „Jucca Filamentosa“, insbesondere im  Hinblick auf ihre 
Geeignetheit zu Nitrierzwecken. D ie Unterss. erstrecken sieh auf die chem. Zus. der 
Fasern u. ihr Verh. beim Nitrieren. Der hohe Geh. von Inkrustcn, Extraktiystoffen
u. Hemicellulose macht vor der Nitrierung einen AufschluB erforderlich. Das Faser- 
material is t  wahrscheinlieh leichter angreifbar ais Holz (Nadelholz), so daB der Aus- 
arbeitung des notwendigen AufschluBverf. wohl keine besonderen Schwierigkeiten 
entgegenstehen werden. (Jahresberieht V II der C. T. R . 1928. 32— 44. Berlin, 
Direktorialabt.) F . Becker.

Chemisch-Technische Reichsanstalt, Die Abnahme der Detonationsfdhigkeit 
ton gelatinijscn Wettersprengstoffen bei tiefcn Temperatur en. D ie Detonationsfilhigkeit 
ist stark von der physikal. Beschaffenheit (kub. D ., KorngróBc) der Sprengstoffe ab- 
hiingig. Bei gelatinósen Sprengstoffen komm t ais wesentlicher Faktor der Zustand 
des gelatinierten Bestandteils hinzu. D ie untersuchten Sprengstoffe unterschieden 
sich in  ihrer Zus. dadurch, daB Sprengstoff Nr. 1 m it Nitroglycerin, Nr. 2 m it Nitro- 
glykol, Nr. 3 m it Dinitrochlorliydrin gefertigt war, u. wurden friscli gepriift, nach Lage- 
rung bei — 25° u. aufgetaut. D ie Messung der Detonationsfahigkeit auf dem Brisanzmesser 
laBt erkennen, daB der starkste Riickgang, durch die Lagerung bei — 25° yerursacht,
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bei dem nitroglycerinhaltigen Sprengstoff eintritt. Die Detonationsiibertragung 
zwischen freihegenden Patronen war am gunstigsten bei Sprengstoff Nr. 2, der selbst 
in erstarrtem Zustand dio Detonation iiber die gleiche Entfernung (5 cm) iibcrtra"t 
wie Sprengstoff !Nr. 3 normaler Bcschaffonheit. Die Detonationsgeschwindigkeit 
wird durch Lagerung bei tiefer Temp. bei Sprengstoff Nr. 1 sehr stark vermindert. 
Sprengstoff Nr. 2 hat nach der Lagerung noch etwa die gleiche Geschwindigkeit wie die 
beiden a,nderen Sprengstoffe in frischem Zustand. Die Bleiblockaufbauchung wird durch 
dio Lagerung nicht verandert. Die Schlagempfindlichkeit ist vor u. nach der Kalt- 
lagerung nicht sehr yerschieden, ein Riickgang konnte nicht beobachtet werden. In  
den Explosionsschwaden der drei Sprengstoffe warcn boi keincm Vers. nitrosc Gase 
oder andero schadlicho Bestandteile erkennbar. Immerhin bleibt die Gefahr, daB steif 
gewordenc Sprengstoffe mit Nitroglycerin u. Nitrochlorhydrin mangelhaft detonieren
ii. u. U. nitrosc Schwaden bilden. (Jahresbericht VII der C. T. l i .  1928 . 175__81.
Berlin, Abt. f. Sprengstoffe.) F. Becker.

Cłiemiseli-Teehnische Reichsanstalt, Uber die Zersetzung des ■Amiwmnitrats 
bei Temperaluren zwischen 150 und 180°. Zur Prufung der Fragc, ob beim Eindampfen 
von Ammonnitratlsgg. ein explosionsartiger Zerfall des Salzes eintreten kann, wurden 
Temp.- u. Druckanstieg in dem uber seinen P. erhitzten N H 4N 0 3 gomessen. Zur 
Beobachtung des Temp.-Anstiegs wurde NH4N 0 3, auch m it Zusatzen wie Fe, Staub,. 
Zement, Fe20 3, NH4C1, in einen Glaskolben gefiillt, imThermostaten auf 175° gebraclit
u. die Temp. der Massen in regelmiiBigen Zeitintervallen abgelesen. Dio Temp.-Zeit- 
Kurven zeigen, daB die Temp. der Salzmassen nur wenig (1—3°) iiber die des Bades 
steigt; lediglich bei Zugabe von NH4C1 zu NH4N 03 (eine Verunreinigung, die prakt. nicht 
in  Fragc kommt) tritt nach 2x/2—3-std. Erhitzungszeit eine sttirm. Zers. ein, dio von 
starker Temp.-Steigerung begleitet ist. Die Beobachtungen werden durch Messungcn 
der Druckzunahme bei langerem Erhitzen des Salzes auf bestimmte Temp. bestatigt. 
Bei dem Druckanstieg, wie er bei NH4N 0 3 mit Staubzusatz gefunden wurde, betrug 
das in 1 Stde. entwickelte Gasvolumen 10—15 ccm pro 2 g Substanz, entsprechend 
1% der erhitzten Substanzmenge. Die Verss. fiihren zu dcm Ergebnis, daB NH4NO;, 
ohne Bcdenken einige Stdn. auf 140—145° erhitzt werden kann. (Jahresbericht VII 
der C. T. R. 1928 . 145—50. Berlin, Abt. f. Sprengstoffe.) F. Becker.

Chemisch-Technische Reichsanstalt, Uber den Einflufi der Temperatur und 
der Formart auf die Detonationsfuhiglceit des Amnionsalpeters. Ais MaB fiir die De- 
tonationsfahigkeit diente die Stauchung von Bleizylindern, dic durch dic Explosion 
des N H 4N 0 3 hervorgerufen wurde. Dieses wurde in  geschmolzenem Zustand (bei 
190— 195°), krystallin., gepreBt u. gegossen (bei gewohnlicher Temp.) gepruft, wobei 

geschm olzenesNH4N 0 3 die gróBte, gegossenes NH4N 0 3 die geringste Stauchung herror- 
rief. D ie Ermittlung der Sprengwrkg. in Bleizylindern fiihrtc zu einem entsprechenden 
Ergebnis. —  AuBerdem wurde die Detonationsfahigkeit hochkonzentrierter NH4N 0 3- 
Lsgg. gepruft u. festgestellt, daB z. B. bei 180—190° ein Zusatz von 35% W. notwendig 
ist, um die gleiche geringe Aufbauchung zu erhalten, die bei gewohnlicher Temp. bereits 
bei einem Zusatz von 5% W. zum NH4N 03 hervorgerufen wird. (Jahresbericht VII 
der C. T. R. 1928 . 152—55. Berlin, Abt. f. Sprengstoffe.) F. Becker.

Chemisch-Technische Reichsanstalt, Empfindlichkeit von Nitroglycerin, Dinitro- 
glykol und Dinitrochlorhydrin. Die Prufung der Schlagempfindlichkeit von Nitroglykol 
im Vergleich zu Nitroglycerin u. Dinitrochlorhydrin zeigt, daB, jeweils zu 75% in Kiesel- 
gur aufgesaugt, Nitroglycerin unter dem Fallhammer am empfindliehsten ist. Ihm folgt 
Nitroglykol u. diesem, in einigem Abstand, Dinitrochlorhydrin. Die Empfindlichkeit 
gegen Reibung lauft der gegen Schlag anscheinend parallel. (Jahresbericht VII der 
C. T. R. 1 9 2 8 . 168— 70. Berlin, Abt. f. Sprengstoffe.) F. Becker.

Chemisch-Technische Reichsanstalt, Ver suche _ iiber die Einwirkung saurer 
Industrieabgase auf rauchschwache Pulver. Die Vcrss. zeigten, daB die Stabilitat rauch- 
schwacher, insbesondere poróser Pulver, durch Stickstoffdioxyd u. Schwefeltrioxyd 
recht erheblich vermindert wird. So war z. B. die Bestandigkeit eines porósen Pulvers 
bei 132° von 2V2 Stdn. vor der Behandlung auf 2 Min. nach der Behandlung mit einem 
Stickstoffdioxyd-Luftgemisch u. 13-wóchiger Lagerung bei gewohnlicher Temp. gc- 
sunken. Ahnlich, wenn auch in nicht so startem MaBe, wirkt Schwefeltrioxyd, wahrend 
Phosphorsauredampfe u. Schwefeldioxyd dic Stabilitat nicht nennenswert yermindern. 
Bei fest gelatinierten Pulvern ist die Einw. saurer Gase naturgemaB geringer. (Jahres
bericht V II der C. T. R. 1928. 11—13. Berlin, Direktorialabt.) F. BECKER.
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Kommerzmunitionsfabrik G. m. b. H ., Wien, Herstellung von Knallzund- 
schniiren. Dem zur Verdrangung des Wassers aus dem IIg(CNO)2 zugegebenen Paraffin  
o. dgl. werden 5— 10% Pikrinsaure, Trinitrotoluol, Diniiroresorcin, Trinitrophenol, 
Trinitrobenzol oder ein anderer Nitrokorper m it einem F. von oder iiber 120° zugesetzt. 
Durch diesen Zusatz wird die Detonation unter allen Umstanden zuverliissig weiter 
geleitet. (O e.P . 115 641 vom  9/6. 1927, ausg. 10/1. 1930.) T h i e l .

Kommerzmunitionsfabrik G. m. b. H ., Wien, Maschine zur Herstellung von 
sclinellbrennenden oder detonierenden Zundschniircn, gek. durch den Zusammenbau 
einer Triinkrorr. fiir die den Triigor des Knallsatzes bildenden Fiiden, eines daran 
anschlieCenden, m it einem Riihrwerk versehenen Behiilters zum luckenlosen Aufbririgen 
der Rnallmasse auf die Faden, einer daran anschlieCenden Einrollvorr., des Hernm- 
wickelns eines Bandes um die so hergestellte Seele u. einer oder mehrerer daran an
schlieCenden Umspinnvorr. Samtliche bewegten Teile erhalten ihren Antrieb von einer 
gemeinsamen AYelle, die nur bei Betatigung einer Kupplung von der Biemenscheibo 
angetrieben wird. (Oe. P. 115 645 vom 1/2. 1928, ausg. 10/1. 1930.) T h i e l .

H anseatische Apparatebau-Gesellschaft vorm. L. von Bremen & Co. m. b. H., 
Kiel, Verfahren zur Erzeugung von kunstlichen Nebeln, 1. dad. gek., daC durch ein 
GefiiC, welches den Nebelbildner in fester oder fl. Form enthalt, ein Gasstrom, z. B. ein

• Luftstrom, geleitet wird, so daB der Nebelbildner vermoge seines eigenen Dampfdruckes 
verfliichtigt u. in Gasform der AuBenluft zugefuhrt wird. —  2. Vorr. zur Ausfiihrung 
des Verf., dad. gek., daB der Nebelbildner in fester Form, z. B. festem S 0 3, im Gemisch 
m it Fullkorpern in  einem in den Gasstrom eingeschalteten GefaB gelagert wird. —
з. Vorr. zur Ausfuhrung des Verf. unter Verwendung des Nebelbildners in fl. Form,
dad. gek., daB das SiittigungsgefaB nach dem Prinzip der bekannten Waschflasche 
ausgebildet ist. — Ais Nebelbildner dienen in fester Form: festes S 0 3 oder PbClh, 
in fl. Form: CISOJI, rauchende IhSO Ą, fl. S 0 3, T iC lt , SnClĄ, SiC lit SOJOl2 u. a. (D.R.P. 
485 040 KI. 78 d vom 25/2. 1927, ausg. 25/10. 1929.) " " T h i e l .

X X II. Leim ; G elatine; K leb m itte l usw .
H. Stadlinger, „Analysenfesle" Leime. Yf. w am t vor den neuerdings im Handel 

befindliehcn Leimcn m it auffiillig hoher Viscositat, die kunstlich durch Zusatze von  
Gerbstoffen zu niedrig viscosen depolymerisierten Leimen erhóht worden ist, da die 
Erfahrung gezeigt hat, daB solehe Lcime durch ihre hóhere Viscositiit nur den Schein 
einer fcesseren Beschaffenhcit vortiluschen, u. weder die Bindekraft noch die Ergiebig- 
keit u. Wasserlóslichkcit- eines gleich viscosen Normalleimes aufweisen. Solehe „ana- 
lyscnfesten“ Lcime sind ais verfalscht. anzusprechen. Sie sind daran zu erkennen, 
daB sie nur geringe Wasserzusatze Vertnigen, wenn man sie in  gewohnter Weise auf 
streichfertige Briihe einstellcn will (Spatelprobe). Schmilzt man den vorgequollenen 
Leim auf dem W.-Bade zur streichfertigen Briihe um, so geniigt bei verfiilschtem Leim 
dio iiblicho Schmelztemp. von 30— 45° meist nicht, da infolge der Sckwerlóslichkeit 
derartiger Leimgallcrten w eit hohere Schmelztempp. erforderlich sind. (Kunstdiinger
и. Leim-Ind. 26. 400—01. Ztschr. ges. Textilind. 33. 30—31. 5/12.1929.) SieberT.

Heinz VOm Berge, Glas- und Porzellankitle. Zusammenfa.>sender Bericht iiber 
dio in  der Praxis bowiihrten Glas- u. Porzellankittc. (Kunststoffe 19. 241— 43. Nov.
1929.) J ung .

Heinrich. Munzinger, Deutschland, Leim und Gelatine aus gegerbten LederabJ'allen. 
Man kocht die Spiino mit vord. A lkali- oder Erdalkalilauge unter Zusatz von Ba{OH)2. 
Dabci bildet sich z. B. bei Vcrwendung von Ca(OH)2 unl. Cr(OH)3 u. BaSO.,, wahrend 
das uborschiissige Ca(OH)2 durch Einleiten von CO» ebenfalls niedergeschlagen werden 
kann. Dio Leimlsg. wird in bekannter Weise weiter verarbeitet. (F. P. 667076 vom  
8/1. 1929, ausg. 12/10. 1929.) Sarre.

Josef Thonet, Osterreich, Wasserfestes Verleimen von Holz mittels Kunslharz. 
Man trocknet das Holz, rauht es auf den Klebfliichen auf, uberzieht diese m it Pltenoł- 
Jiarz, z. B. m it Harz, das bei 50— 100° verfliissigt worden ist, preCt sie aufeinander u. 
verleimt unter elast. Druck wahrend 5— 12 Stdn. boi 70— 160°. Man verwendet 
Pressen, bei denon der Druck auf der einen Seite durch Federn, auf der andern durch 
Spindeln bowirkt wird. (F .P . 665 696 vom 6/11. 1928, ausg. 21/9. 1929.) Sarre.

P rlnU d in G eriuany


